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Vorwort zur ersten Auflage. 
Vorliegendes Repetitorium der Hygiene und Bakteriologie, das 

nach den neuesten vorziiglichen Lehrbiichern (F 1 ii g g e, Gar t n e r) 
in Frage und Antwort zusammengestellt ist, bezweckt nicht, das 
Studium der einschlagigen Werke zu ersetzen. Es solI vielmehr dem 
Studierenden nur dazu dienen, sich Rechenschaft iiber schon erlangtes 
Wissen zu geben, sich durch Fragestellen an prazises Beantworten 
zu gewohnen. Bei geniigenden Vorkenntnissen solI ein Durcharbeiten 
des Repetitoriums ausreichen, um sich den gewaltigen Stoff der 
Hygiene und Bakteriologie in gedrangter Form noch einmal ins Ge
da.chtnis zurUckzurufen. Gerade jetzt in der Kriegszeit hoffe ich 
durch das Erscheinen dieses Vademekums manchem Kandidaten eine 
Erleichterung fiir das Examen zu bieten. 

Halle 1918. Der Verfasser. 

Vorwort zur zweiten Auflage. 
Nach kaum einem Jahre ist die erste Auflage des Repetitoriums 

vergriffen. Die Grundsatze, die bei der Bearbeitung des vorliegenden 
Buches maLlgebend waren, sind im Vorwort zur ersten Auflage auf
gefiihrt. Es sollte dem Studierenden dazu dienen, sich Rechenschaft 
iiber schon erlangtes Wissen zu geben. Das Repetitorium solI die 
umfangreichen Lehrbiicher ink e i n e r Wei s e ersetzen. 

Die neue Auflage ist in vielen Punkten erweitert worden; be
sonders mit Riicksicht auf die hygienischen Kurse und die 
hygienischen Aufgaben, die dem Kandidaten im Examen zur Beant
wortung vorgelegt werden konnen, sind iiberall, wo es notwendig 
erschien, derartige Aufgaben eingefiigt (nach F i s c her - K iss k a 1 t). 
lch bin mir wohl bewuJ3t, daJ3 hier und da eine zu ausfiihrliche Be
handlung des Gegenstandes erfolgt ist; aber einer gewissen Voll
standigkeit ha.1ber mu13ten die Methoden gebracht werden. Durch die 
Einfiigung dersel1:>en in die zweite Auflage ist das Repetitorium auch 



IV Vorwort. 

aJs Unterstiitzung in den hygienischen Kursen zu benutzen. Un
wesentliche Dinge, die in der ersten Aufiage eingefiigt waren und eine 
unnotige Gedii.chtnisbelastung darstellten, sind gestrichen. 

GieBen, Mii.rz 1919. Der Verlasser. 

Vorwort zur dritten Aufiage. 

Daraue, daB nach Verlauf von kaum zwei Jahren schon eine 
dritte Auflage dieses Buches notwendig ist, ersehe ich, daB es einer 
wachsenden Beliebtheit sich erfreut, und ich mochte der dritten Auf
lage eine ebenso giinstige Aufnahme wiinschen. Gegeniiber der 
letzten Auflage ist das Kapitel D y sen t e r i e a moe ben neu be
arbeitet, und dem Kapitel Po c ken sind fiir das Examen not
wendige Erweiterungen zugefiigt worden. 

GieBen, Juni 1920. Der Verlasller. 

Vorwort zur vierten Auflage. 

Die vierte Auflage des Repetitoriums hat eine wesentliche Um
arbeitung erfahren. Erweitert sind die Kapitel: die klimatischen Ein
fiiisse, Luft, Boden, Kleidung und Hautpfiege, Desinfektion unter 
Beriicksichtigung der neuesten ministeriellen Verfiigungen. Neu ein
gefiigt ist bei der Hygiene der Wohnung das Kapitel Entstii.ubung, in 
der Bakteriologie der Abschnitt iiber das Bacterium coli und die Spiro
chii.ten bei Plaut-Vincent'scher Angina. Gegeniiber den frUheren Auf
lagen sind die einzelnen Krankheitserreger im Rahmen eines natiir
lichen Systems vorgefiihrt, sowei t dies bei dem heutigen Stande unserer 
Wissenschaft moglich ist. 

H arb u r g, E 1 be, Februar 1922. Der VerlaBser. 
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Hygiene. 
Die klimatischen Einfliisse. 

Welche in der freienAtmo
sphare sich abspielenden 
Vorgange beanspruchen yom 
hygienischen Standpunkte 
aus ein besonderes Interesse? 

Was versteht man unter 
Witterung? 

Was versteht man unter 
Klima? 

Wie wird der Luftdruck 
gemessen? 

Wie bestimmt man den 
wirklichen Luftdruck mittels 
Quecksilberbarometer? 

Wie groB ist der Luft
druck am Vfer des Meeres, 
wie verhalt er sich bei zu
nehmender Erhebung iiber 
das Meeresniveau? 

Die physikalischen Vorgange wie 
Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeits
schwankungen, die Bewegungsverhalt
nisse der Atmosphare und das chemische 
Verhalten der Luft (Gehalt an Sauer
stoff, Ozon, Kohlensaure und fremden 
Gasen); endlich koromen in Frage die 
beigemengten staubformigen Bestand
teile. 

Die physikalischen V organge in der 
Atmosphare wahrend einer bestimmten 
kiirzeren Zeit. 

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

Luftdruck. 
Durch Quecksilberbarometer oder 

Metallbarometer (Holosteric-, Ane
rOidbarometer). Unter den Quecksilber
barometern unterscheidet man Gefii.J3-
barometer und Heberbarometer. 

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

Bt 
Bo = 1 + t. 0,001815* 

auf 0° C reduzieren. 
'" = Ausdehnungskoeffizient fiir 

Quecksilber. 
Am Vfer des Meeres halt der Luft

druck einer Quecksilbersaule von 
760 rom Hohe das Gleichgewicht; bei 
zunehmender Erhebung tiber dasMeeres
niveau nimmt der Barometerdruck abo 

SchUrmann, Repetitorium. 4. Auf!. 1 



2 

Wie registriert man die 
ortliche Verteilung des Luft
drucks ? 

1st die Tagesschwankung 
des Luftdrucks in der kalten 
und gemaBigten Zone groB? 

Beim Hinabsteigen unter 
das Meeresniveau wird eme 
entsprechende Steigerung 
des Luftdrucks bemerkbar. 
Geben Sie mir einige Bei
spiele. 

Welches Gewicht hat die 
auf dem erwachsenen Men
schen ruhende Luftsaule? 

Welche hygienische Be
deutung haben die Luft
druckschwankungen? 

Hygiene. 

Durch Isobaren, Linien, die Orte 
gleichen Luftdrucks miteinander ver
binden, wobei die Barometerstande 
auf das Meeresniveau reduziert werden 
miissen. 

Die Isobaren zeigen auf einer Karte 
geschlossene Kreise. 

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

In den Bergwerken ist der Luftdruck 
um 50 rum und mehr iiber das Normale 
gesteigert, in Caissons und in den 
Taucherglocken koromt 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 Trommel
fell wird eingewOlbt; Sprechen ist er
schwert, die Muskelarbeit behindert. 
Weiter koromt eine starkere Sauerstoff
aufnahme in Frage. Das Venenblut 
wird nach langerem Verweilen in kom
primierter Luft heller, zur Vermehrung 
des Blutsauerstoffs kommt es nicht. 

Die Schadigungen, die durch stark 
vermehrten Luftdruck hervorgerufen 
werden konnen, sind unbedeutend. Vor
sicht ist geboten beim Obergang aus 
stark komprimierter Luft in die ge
wohnliche (Gasembolie). Der Druckan
stieg fUr 0,1 Atmosphare soIl min
destens 1/2 Minute Zeit erfordern. 

2. Stark verminderter Luftdruck 
bringt eine Steigerung der Atem- und 
Pulsfrequenz hervor, bedingt durch 
Druckabnahme und Verminderung der 
Sauerstoffzufuhr. In 5000 m Hohe Ab
nahme des Sauerstoffs um ca. 50 %. Das 
Trommelfell wolbt sich nach auBen, die 
Muskelbewegungen sind erleichtert. 
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Worauf ist die Berg- Auf ungewohnten Aufenthalt in 
krankheit zuriickzufiihren? groLleren Hohen; auf Druck- und Sauer

stoffabnahme, auf Killte, Wind und 
vielleicht auch auf das elektrische Ver
halten der Luft und auf anstrengende 
Muskelarbeit. 

Wo spielen die 
druckschwankungen 
Rolle? 

Luft- In Steinkohlengruben beim Ent
eine I stehen der "bosen Wetter". Beirn Sin

ken des Luftdrucks dringt Methan in die 
Gruben ein. 

Luftbewegung. 
Wie ermittelt man die 

Starke der Luftbewegung? 

Woduroh entsteht der 
Wind! 

Was sind Zyklonen, was 
Antizykonen? 

Duroh Ablenkung einer Kerzen
fIarome, Tabaksrauch, Fedem, Baum
bliitter etc. oder genauer durch s ta ti
sche Anemometer, die den Druck des 
Windes messen, oder durch dyna
mische Anemometer, welche die 
Luftgeschwindigkeit angeben (Fliigel
rad-Anemometer; Robinson'sches Scha
lenkreuz-Anemometer, Anemometer von 
Combes-Reckna.gel [fiir schwa.che 
Luftstrome]. 'Um eine Achse sind 
4 Marienglasfliigel angeordnet, die, vom 
Luftstrom angeblasen, die Achse drehen. 
Ein Zii.hlwerk zeigt die 'O'mdrehungen 
der Achse an. Die 'Umdrehungsza.hl [n] 
multipliziert mit der Zahl, welche den 
Reibungswiderstand [b] angibt, unter 
Hinzufiigung der Zahl fiir den Trag
heitswiderstand [a], ergibt die Sekun
denschnelligkeit [v] in Metern ['I) = a + nb ]). Siehe such Seite 90. 

Die Luftbewegung entsteht durch 
Druckdifferenzen in dem Luftmeer, die 
auf Temperaturunterschiede zuriickzu
fiihren sind. Die warme Luft dehnt 
sich aus, steigt nach oben und flieLlt in 
die oberen Regionen iiber. Die urn
gebende Luft stiirzt· in das entstandene 
Minimum hinein. 'Unterstiitzend wirken 
noch die Erdumdrehung und die Zen
trifugalkraft. 

Die vom Minimum beherrschten 
Stromungen nennt man Zyklonen, die 

1* 
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Kennen Sie die synopti
schen Witterungskarten? 

Inwiefern ist die Luftbe
wegung von hygienischer 
Bedeutung? 

Hygiene. 

vom Maximum ausgehenden Winde 
Antizyklonen. In der gemaBigten Zone 
werden die Luftstromungen von den 
Zyklonen und Antizyklonen beherrscht. 

J a. Sie werden taglich von den 
amtlichen Wetterdienststellen ausge
geben. Sie geben die jeweiligen Witte
rungsverhaltnisse durch bestimmte Zei
chen an, so z. B. durch Pfeile die Wind
richtung, durch die Fiederung des Pfei
les die Windstarke; auch sind die Iso-
baren eingezeichnet u. dgl. 

Die Windrichtung bedingt die zu er
wartenden Niederschlage, Temperatur
veranderungen. Die Windstarke beein
fluEt die 002-Abgabe, die Warme- und 
Wasserdampfabgabe des K6rpers. 

Indirekt verursachen die Winde ein 
lebhaftes Durchmischen der Atmo
sphare, eine Verdiinnung iibler Geriiche, 
schadlicher Gase und Verminderung des 
Keimgehaltes der Luft. Sie beein-

I flussen femer die Wasserverdampfung 
der Erdoberflache. Nachteilig wirken 
sie durch Aufwirbeln von Staub. 

Luftfenchtigkeit. 
Wie wird die Menge des 

in der Luft enthaltenen 
Wasserdampfes gemessen? 

Wie laBt sich der Feuch
tigkeitszustand der Atmo
sphare bestimmen? 

I Durch den von demselben ausge
iibten Druck (Spannung, Tension) ge
messen in Millimeter Quecksilbersaule. 

Durch Berechnung 
1. der maximalen Feuchtigkeit 

F; ffir jeden Temperaturgrad besteht 
ein Zustand der Sattigung mit Wasser
dampf oder der maximalen Tension des 
Wasserdampfes, beiTemperaturerniedri
gung tritt Taubildung ein; 

2. der absoluten Feuchtigkeit 
Fo = diejenige Menge Wasserdampf in 
Millimetem Quecksilber oder in Gramm 
oder Liter pro Icbm Luft, die zur Zeit 
wirklich in der Luft enthalten ist; . 

3. der rei a t i v e n Feu c h t i g -
k e i t (Fr) oder der Feuchtigkeits

IOOF 
prozente = ~; 



Die klimatischen, EinfIUsse. 5 

Nennen Sie mir Methoden 
zur Bestimmung der Luft
feuchtigkeit. 

Wie bestimmt man die 
absolute Feuchtigkeit (Fo)? 

4. des Sattigungs- (Spannungs-) 
Defizits = der Differenz zwischen 
maximaler und wirklich vorhandener 
absoluter Feuchtigkeit F - Fo; 

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

Der Taupunkt wird aus der Tabelle 
des maximalen Dunstdrucks erhalten. 

1. Wagung des Wasserdampfes. 
2. Kondensationshygrometer (be-

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

Ein kleines zylindrisches GefaI3, auSen 
mit einer polierten Silber- bzw. Goldbe
kleidung versehen, wird kiinstlich ab
gekiihlt. Man beobachtet mit empfind
lichen Thermometern, bei welcher Tem
peratur Taubildung eintritt. Das Sat
tigungsdefizit findet man durch Sub
traktion der so gefundenen absoluten 
Feuchtigkeit von der maximalen, die 
relative Feuchtigkeit durch Division. 

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

s) Schleuderpsychrometer. 
b) Aug u s t sches Psychrometer. 
c) Ass manns Aspirationspsy

chrometer. 
Man schwingt zunachst das trockene 

Thermometer an einer 1 m langen Schnur 
emmal in der Sekunde, schwingt so 
lange, bis keine .Anderung der Tempe
ratur eintritt. (Alie 1/2 Minuten kon
trollieren.) Gleiche Bestimmung mit 
dem Thermometer, dessen Kugel mit 
befeuchtetem Musselin umhiillt ist. Die 
Temperatur des ~ trockenen Thermo
meters sei t, die des befeuch teten tl • 

Man berechnet daraus die Differenz 
t - tl und findet dann die absolute 
Feuchtigkeit Fo nach der Gleichung 
Fo - FI - K . B· (t - tl ), wobei FI 
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Wovon hiingt die Menge 
der absoluten Feuchtigkeit 
abY 

Wie verIauft die Tages
schwankung der absoluten 
Feuchtigkeit? 

Wie verIauft die Jahres
schwankung der absoluten 
Feuchtigkeit? 

Hygiene. 

die maximale Feuchtigkeit bei der Tem
peratur tl bedeutet; zu entnehmen aus 
der Spannungstafel. K = Konstante 
= 0,0007; B = Barometerstand. 

Bsp.: t = 20,5°; tl = 15,4°; t - tl = 
5,1°. 
In der Spannungstafel findet man 
fUr 20,5 ° die maximale Feuchtigkeit 
F = 17,94, fUr 15,4° F I ;' 13,03. Aus 
der Tabelle fUr den Faktor K . B (t - tl ) 

entnimmt fUr die Differenz t - tl = 5,1 
den Wert 2,69. Es ergibt sich nach der 
Formel 
Fo = FI - KB· (t - tl ) = 13,03 - 2,69 

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

chrometer? 
Es besteht aus 2 Thermometern: die 

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

Je mehr Wasser verdunstet, desto 
groBer die Abkiihlung und desto niedri
ger der Thermometerstand. Die Tempe
raturdifferenz der Thermoineter ist der 
Feuchtigkeit umgekehrt proportional. 
Die Konstante = 0,65. Berechnung 
nach der Formel: 
max. Feuchtigkeit = abs. + (tl-t.). 0,65 
abs. = max. Feuchtigkeit - (tl - tal 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 
zunehmenden Wasserverdunstung; bis 
4 Uhr nachmittags erfolgt eine Ab
nahme und dann bis 9 Uhr abends wie
der eine Steigerung derselben. 

1m Januar haben wir die geringste, 
im Juli die hoohste absolute Feuchtig
keit. 
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Wie bestimmt man die re
lative Feuchtigkeit (Fr) mit 
K 0 P pes Haarhygrometer? 

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

Wie verliiuft die Tages
schwankung der relativen 
Feuchtigkeit? 

Wie verhiilt sich die Jah
ressohwankung der relati
ven Feuchtigkeit? 

Wie verhiilt sich das Siit
tigungsdefizi t ? 

Welche Faktoren haben 
einen EinfluB auf die Was
serdampfabgabe des Orga
nismus? 

Wie reagiert der Korper 
auf zu starke Wasserab
gabe? 

I Man entfernt die hintere Blechwand 
des Apparates, feuchtet den Musselin
streifen mit Wasser an, stellt den Zei-
ger, wenn er sich n;cht selbst richtig 
einstellt, auf 100. Dann entfernt man 
Deckel undGlasscheibe. Wenn der Zeiger 
zur Ruhe gekommen ist, relative Feuch
tigkeit in Prozenten ablesen und den 
Wiirmegrad aufschreiben. 

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

Das Maximum derselben liegt zur 
Zeit des Sonnenaufganges, das Mini
mum ca. um 3 Uhr nachmi ttags. 

Sie zeigt nur geringe Schwankungen: 
im Winter 75-85%, 
.. Sommer 65-75%. 

Es zeigt ungeheuere Schwankungen. 

1. Die relative Feuchtigkeit. 
2. Die Temperatur; bei hoherer Tem

peratur steigt die Wasserabscheidung 
durch die Haut. 

3. Der Wind; er setzt die Wasser
dampfabgabe der Haut bei 20°_35° 
herab (Erwiirmung durch Leitung). 

4. Die Muskelarbeit steigert die 
Wasserdampfabgabe. 

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

6. Das Sattigungsdefizit. 
7. Der Luftdruck spielt eine unter

geordnete Rolle. 

Mit Durstgefiihl. 



8 Hygiene. 

Werden hohe Feuchtig-\ Nein. Sie rufen Beklemmung her
keitsgrade der Luft gut ver- vor. 
tragen? I 

Wie miBt man die Tem
peratur der Atmosphare? 

Wie ist ein Thermometer 
anzubringen 1 

Was ist ein Schleuderther
mometer und wozu dient es! 

Was ist das Assmann
sche Aspirationsthermome. 
ter? 

Was verstehen Sie unter 
dem Tagesmittel der Tern
peratur 1 

Was versteht man unter 
dem Monats- und Jahres
mittel der Temperatur? 

Der klimatischen Charak
teristik legt man die mitt-

Wiirme. 

Mit empfindlichen Quecksilberther
mometem, Metallthermometem (Ther
mograph, bei dem die Temperatur
schwankungen mittels Schreibhebels 
auf einer rotierenden Trommel re
gistriert werden); fiir groBe KiUtegrade 
verwendet man Weingeistthermometer. 

Maximal- und Minimalthermometer 
(Six und Casella) kommen fiir meteo
rologische Beobachtungen in Betracht. 

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

An der Nordwand des Hauses, 4 m 
iiber dem Boden, geschiitzt gegen Strah
lung vom Boden und von erwirmten 
Hauswii.nden, gegen Regen etc. 

Ein an einer 1 m langen Schnur be
festigtes gewohnliches Thermometer, 
das im Kreise geschwungen wird. Es 
dient zur Bestimmung der wirklichen 
Lufttemperatur. 

Ein Thermometer in einem diinn
wandigen Metallgehause mit einem 
Federkraft-Laufwerk. Ein konstanter 
Luftstrom von 2,3 m pro Sekunde Ge
schwindigkeit wird durch einExhaustor
scheibenpaar an dem Thermometer vor
beigefiihrt. 

Die Temperatur - Stundenbeobach
tungen eines Tages werdenaddiert, durch 
24 dividiert. Auf diese Weise erhiUt 
man das Tagesmittel der Temperatur. 

Die Tagesmittel addiert und durch 
die Zahl der Tage des Monats bzw. 
J ahres dividiert ergeben das Monats
mittel bzw. Jahresmittel. 

Als Monats- und Jahresisothermen, 
Linien, die Orte gleicher mittlerer 
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lere Monats- und Jahres
temperatur zugrunde. Wie 
stellt man sie dar? 

Wie nimmt die Lufttem
peratur in der Rohe ab? 

Urn tiber die Temperatur
verhiiItnisse der bewohnten 
Erdoberfliiche AufschluB zu 
erhaIten, ist die Kenntnis der 
an vielen Orten gesammeIten 
meteorologischen Daten not
wendig. Welche Temperatu
ren kommen in Betracht? 

Was versteht man unter 
absoluten und mittleren Ex
tremen? 

Was versteht man unter 
mittlerer Tagesschwankung ? 

1st die Tagesschwankung 
fiber dem Meere sehr groB? 

Wie miBt man die mitt
lere Jahresschwankung? 

Was bezeichnet man als in
terdiurne Veranderlichkeit? 

Die Temperaturschwan
kungen beeinflussen die 
VViirmeregulierung unseres 
Korpers. Bei welchen an
deren V organgen gibt der 
Korper auch Wiirme ab? 

Monats- bzw. Jahreswiirme miteinander 
verbinden. 

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

Die mittlere Monats- und Jahres
temperatur, die absoluten und mitt
leren Extreme, die mittlere Tages
schwankung, die mittlere Jahresschwan
kung und die interdiurne Veriinderlich
keit. 

Die h6chste resp. niedrigste Tem
peratur, die tiberhaupt wahrend der ge
nannten Beobachtungsjahre zu ver
zeichnen war. 

Durch Addition der hOchsten resp. 
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 ist aber inmitten der groBen 
Kontinente selbst in polaren Regionen 
sehr bedeutend (stiirkste Kontraste in 
der Sahara, Tibet). 

Durch die Differenz zwischen den 
mittleren Temperaturen des heiBesten 
und des kiiItesten Monats. 

Den unperiodischen Temperatur
wechsel von einem Tage zum anderen. 

Die normalerweise vom K6rper tiig
lich erzeugten 3000 VViirmeeinheiten 
werden wie folgt abgegeben: 

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

und Wasserverdunstung an der Lungen
oberfliiche (200-400 VVE). 

3. Durch Wiirmeabgabe v!Jn der 
Haut (2000 WE und mehr), und zwar 

durch Leitung, 
Strahlung, 

" Wasserverdunstung. 
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Wie viele Warmeeinheiten 
werden bei der Verdunstung 
von 1 g Wasser l&.tent? 

Wie groB ist der Warme
verlust bei groBerer Korper
anstrengung fiir den Men
schen? 

Was versteht man un
ter chemischer Warmeregu
lation? 

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

Wovon ist die Warme
abgabe abhangig? 

Durch zu hohe Tempera.
turen wird die Entwarmung 
des Korpers behindert. so da.B 
es zu Warmest&uung kommt. 
Welche akute Krankheits
erscheinung kommt durch 
Warmestauung zust&nde T 

Nennen Sie mir die Sym
ptome des Hitzschlags. 

Wann sind die Bedin
gungen fiir den Hitzschlag 
giinstig? 

Wie kann man demnach 
dem Hitzschlag vorbeugen? 

Hygiene. 

0.51 WE. 

Er verliert bei starkerer Korper
anstrengung 2000-2600 g Wasser durch 
Verdunstung von der Raut = 1000 
bis 1500 WE. 

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

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

Vom Atemvolumen. von der Ver
groBerung oder Verringerung der Kor
peroberflii.che. von der Blutfiille. Blut
zirkulation und von der SchweiBsekre
tion (physikalische Warmeregulation). 

Der Hitzschlag. 

Gesicht gerotet. Augen glanzend. 
Kopfschmerz. Beklemmung. Trocken
heit im RaIse, trockene Raut. Flimmem 
vor den Augen, Ohrensausen, Ohnmacht, 
Zittem der Glieder, BeWuBtlosigkeit. 

Bei ruhiger mit Feuchtigkeit ge
sattigter Luft (Tropen im Anfang einer 
Regenperiode, in der gemiiBigten Zone 
vor Ausbruch eines Gewitters); begiin
stigt wird das Auftreten deli Ritz
schlages beim Marsche in geschlossenen 
Kolonnen, bei angestrengten Muskel
bewegungen (Tunnelarbeiter). durcb 
reichliche Nahrung (erhohte Wii.rme
produktion), ungeniigendes Getrank, 
durch AlkoholgenuB und eng anliegende, 
warme Kleidung. 

Durch zweckmaBige Kleidung und 
W ohnung. miiBige Nahrung. Luftbe-
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Wie nennt man die Krank
heit, die als eine Folge der 
direkten Einwirkung von 
Sonnenstrahlen aui den 
ruhenden Organismus aui
zuiassen ist? 

Wie schiitzt man sich 
gegen die direkte Inso
lationswirkung? 

W odurch wird die sog. 
Tropenanamie hervorgeru
fen? 

Welche Schadigungen des 
Korpers kommen durch zu 
niedrige Temperaturen zu
stande? 

Wann kommen Erfrierun
gen am leichtesten vor? 

Welche Witterungsver-
hiiltnisse geben am leich
testen zu Erkiiltungskrank
heiten AnIaB? 

Welche Klimate dispo
nieren fiir Erkaltungskrank
heiten? 

wegung durch Fii.cher, kalte \Jber
gieBungen. 

Sonnenstich. 

Durch wei Be, die Sonnenstrahlen 
reflektierende Kleidung und Kopfbe
deckung. 

Durch Erschwerung der Warme- und 
Wasserdampfabgabe durch warme und 
feuchte Luit. FoIge: Erschlaffung und 
Schwachegefiilil des Korpers .. 

Bei langerem Auienthalt in tropi
schen Klimaten gesteigerte Empfind
lichkflit gegeniiber kleinsten Temperatur
schwankungen. Disposition zu Erkal
tungskrankheiten. 

1. Erfrierungen. 
2. Erkaltungskrankheiten. 

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

Heftige kiihle Winde, in W ohnraumen 
Zugluft, plotzliche Temperaturschwan. 
kungen, Niederschlage (Bodennasse), 
Durchnassung von Schuhwerk und 
Kleidung. 

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

den und Niederschlagen mit Boden
nasse; 

3. Klima mit plOtzlichen Tempera
turschwankungen. 

NiederschHige und Sonnenstrahlung. 
Wie entstehen 

schlage? 
Nieder- Durch Kondensation von atmo-

spharischem Wasserdampf, indem kaI
tere Luitstromungen in warmere ein
brechen und umgekehrt (Nebel-Nieder-
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W 0 fallen die groJlten 
Regenmengen, d. h. in wel
cher Zone? 

Wovon ist die Menge des 
Regens abhangig? 

Hygienische Bedeutung 
der Niederschiage. 

Die Sonnenscheinzeit wird 
mit Hille eines Sonnenschein
autographen bestimmt. Ken
nen Sie die Konstruktion 
dieses Apparates? 

Welche drei Strahlenarten 
finden sich im Sonnenlicht? 

Gehen wir einmal diese 
drei Strahlenarten genauer 
durch. 

Hygiene. 

schlag von Wasser urn die feinsten in 
der Luft schwebenden Staubpartikel
chen herum). VergroJ3em sich die 
Nebelblaschen durch Kondensation, so 
entstehen Wassertropfen, 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. 

An der Kiiste und im Gebirge fruIt 
mehr Regen als im Binnenland und in 
der Ebene. 

1. Schadigend wirken sie infoIge 
Durchfeuchtung des Schuhwerks und 
der Kleidung. ErkiiJ.tungskrankheiten. 

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

3. Sie reinigen Luft und Boden, 
schwemmen Staub, Bakterien und FauI
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 Stand des Grundwassers ist von 
den Niederschliigen abhiingig. 

Durch eine Glaskugel werden die 
Sonnenstrahlen auf einem dahinter be
findlichen mit Stundeneinteilung ver
sehenen Papierstreifen konzentriert, so
da13 das Papier an dieser Stelle ver
sengt oder verfiirbt wird. 

v. Esmarch verwenaet bei seinem 
Apparat lichtempfindliches photogra
phisches Papier. 

1. Die Warmestrahlen, 
2. die Helligkeitsstrahlen, 
3. die kurzwelligen Strahl en. 
Die langwelligen roten Wi:i.rmestrah

len werden von dem menschlichen Orga
nismus als wohituend empfunden. Zu 
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W orauf ist die Heilwir
kung der Hohenkurorte zu
riickzufiihren ? 

Welche Wirkungen schreibt 
man den ultravioletten Strah
len zu? 

Welche Wirkung iiben die 
ultravioletten Strahlen auf 
Bakterien aus? 

Was versteht man unter 
Witterung, was unter Klima? 

N ennen Sie mir die klima
tischen Charakteristika der 

intensive Bestrahlung des Korpers kann 
Sonnenstich hervorrufen. 

Die Helligkeitsstrahlen, die mit dem 
Web e r 'schen Photometer gemessen 
werden, sind dem Korper im allgemeinen 
dienlich (erhohte Kohlensaureausschei
dung). Gro13ere oder geringere Licht
fiille beeinflu.Bt das psychische W ohl
befinden und die Stimmung. 

Zu den kurzwelligen Strahlen ge
horen: 

1. Die blauvioletten (photographi
schen) Strahlen, 

2. die ultravioletten Strahlen (elek
trisch 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 
gesteigerte Oxydation, erhohte Muskel
leistungen, Herabsetzung des Blut
drucks, Vertiefung und Verlangsamung 
der Atmung,Lahmung der Vasomotoren 
der Haut. 

2. Eine schadigende Wirkung 
durch Hyperamie und Entziindung der 
Haut (Gletscherbrand), durch Auftreten 
roter und brauner Flecken auf der Haut 
(Xeroderma pigmentosum). 

Sie toten sie abo (Durch Sonnen
licht gehen sie in 3 Stunden, durch 
diffuses Tageslicht erst binnen 3-4 
Tagen zugrunde.) 

Klima. 
Wi t t e rung ist der jeweilige Z ustand 

der Atmosphiire eines Ortes mit den 
sich darin in einer engbegrenzten Zeit 
abspielenden Vorgiingen. 

Kli rna ist das durchschnittliche Er. 
gebnis samtlicher im Laufe der Jahre 
bee bachteten Witterungsverhaltnisse. 

Es fehlt der "Wechsel der Witte
rung" fast vollig. Es wechselt die Zeit 
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tropischen und subtropi
schen Zone! 

Die Mortalitiit ist in den 
Tropen eine sehr hohe. 
Durch welche Krankheiten 
iet sie bedingt! 

Nennen Sie mir die klima
tiechen Charakteristika der 
arktischen Zone. 

Welche Krankheiten kom
men in der arktischen Zone 
vor? 

Nennen Sie mir die klima
tischen Charakteristika der 
gemiiBigten Zone. 

Welche Krankheiten kom
men fUr die gemiiBigte Zone 
besonders in Betracht? 

Welches sind die klima
tischen Eigentiimlichkeiten 
des Hohenklimas! 

Hygiene. 

der Passate (Winde mit trockenem Wet
ter) 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 fUr 
organisches Leben kommt es einer
seits zu doppelten Ernten, andererseits 
zu starken Zersetzungen, Fii.ulnis- und 
Gii.rungsvorga.ngen. 

Sonnenstich, Hitzschlag, Malaria, 
Ruhr, Darmkatarrh, Cholera asiatica, 
Cholera infantum, Phthise, Bronchitis, 
Pneumonie. 

Hier ist der Wechsel der Jahres
zeiten ein ausgesprochener. 1m Winter 
fehlt die Sonnenstrahlung ganz. Nieder
schlii.ge sind selten. Der Winter bringt 
eine furchtbare Monotonie. Unter den 
Menschen greift Schlii.frigkeit, Depres
sion und Reizbarkeit um sich. 

Die hochste Wii.rme tritt im Juli
August ein. 1m Sommer durchweg an
genehme Witterungsverhii.ltnisse. 

Krankheiten der Respirationsorgane 
sind hiiufig. Wegen der Erschwerung der 
Einschleppung infektioser Krankheiten 
herrschen bier ii.uBerst giinstige Gesund
heitsverhii.ltnisse. Phthise fehlt voll
kommen. Pneumonien sind relativselten. 

Wechsel der Jahreszeiten, aperiodi
sches Schwanken der Witterung; starke 
Tages- und Jahresschwankungen der 
Temperatur im kontinentalen Klima.; 
ausgeglicheneres Klima in den Kiisten
strichen. 

1m Binnenlande: Diarrhoea in
fantum, Cholera, Phthise, Pheumonie, 
Bronchitis. 

1m Kiistenklima treten diese 
Krankheiten infolge giinstiger klima
tischer Verhiiltnisse bedeutend zuriick. 

Die Sonnenstrahlen wirken intensiver, 
die Lufttemperatur iet geringer. (Durch
schnittliche Abnahme der Lufttempera-
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Wie beeinfluBt das Hohen
klima die Cholera iniantum, 
Cholera asiatica, Malaria 
und Phthise? 

Was versteht man unter 
Akklimatisation? 

In welchen Zonen ist fUr 
den Europaer die Akklima
tisation leicht? 

Woran scheitert die Ak
klimatisation in jenen Ge
genden? 

Bei der Akklimatisation 
kommt angeborene und er· 

turfiir 100mErhebungimMitteI0,57°C) 
Die Tages- und Jahresschwankungen 
sind geringer. Je hoher ein Ort, desto 
geringer ist die absolute Feuchtigkeit. 
Gebirgige Gegenden haben relativ hau
fige Niederschliige, da sich die warmen 
Luftschichten an den Gebirgen plotz
lich abkiihlen. Die Luftbewegung ist 
lebhafter als in der Ebene. Hoher ge~ 
legene Orte, namentlich waldbedeckte 
Striche zeichnen sich durch Reinheit, 
Staubfreiheit der Luft aus. Hohenluft 
wirkt anregend auf Herz- und Lungen
tiitigkeit, sie erhoht den Stoff
wechsel. 

Die mederen Sommertemperaturen 
verursachen im allgemeinen eine Ab
nahme der Cholera infantum. Eine 
Immunitiit gegen Cholera asiatica bringt 
die Hohenlage nicht, aber die Erschwe
rung des Verkehrs verringert die Ein
schleppungs- und Verbreitungsgefahr. 
1m allgemeinen laBt sich eine Ab
nahme der Malaria mit zunehmender 
Hohe feststellen (in den Alpen bis zu 
500 m), wohl durch die fiir die Ano
pheles ungiinstigeren Lebensbedingun
gen, wie das Fehlen von sumpfigen und 
muldenformigen Talern, herbeigefiihrt. 
Die Mortalitat an Phthise nimmt abo 

Die Gewohnung des Einzelindivi
duums oder einer ganzen Rasse an ein 
ungewohntes Klima. 

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

An infektiOsen Krankheiten (Mala
ria, Dysenterie, Schlafkrankheit, Gelb
fieber, Beri-Beri), denen die Kolonisten 
ausgesetzt sind; ferner an abnehmender 
Fruchtbarkeit der Ehen, an Auftreten 
physischer und psychischer Degenera
tion der arischen Einwanderer. 

Ob seine Vorfahren sich schon mit 
Einwanderern aus der tropischen Zone 
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worbene Rassendisposition 
in Betracht. Was ist fiir 
den Europaer beziiglich sei
ner Ansiedelungsfahigkeit in 
den Tropen von Wichtig
keit? 

Wovon hangt die ange
borene individuelle Dispo
sition zur Akklimatisation 
ab? 

Was ist fUr den Ansiedler 
in den Tropen von ganz be
sonderer Bedeutung? 

Hygiene. 

gekreuzt haben (Malteser, Spanier, 1'01'
tugiesen liefern resistente Kolonisten). 

Von der Korperbeschaffenheit des 
Einzelindividuums. 

Die genaue Einhaltung hygienischer 
Lebensbedingungen betreffs Wohnung, 
Kleidung und Beschaftigung. 

Luft. 
Chemisches VerhaIten. 

Wieviel Luft etwa atmet 
der Mensch taglich ein? 

Wie verteilen sich die ein
zelnen in der Luft enthal
tenen Gase prozentual? 

1st der Sauerstoffgehalt 
der Luft konstant? 

Bei welchem Sauerstoff
gehalt der Luft treten Atem
beschwerden ein? 

Wann kann der Tod er
folgen? 

Ozon (Oa) und Wasser
stoffsuperoxyd (H20 2) be
sitzen stark oxydierende 
Eigenschaften. Wann ent
steht Ozon und welche hy
gienische Bedeutung steht 
ihm zu? 

Totet Ozon Bakterien ab, 
die in der Luft vorhanden 
sind? 

10 cbm. 

Man findet im Mittel 20,7% Sauer
stoff, 78,3% Stickstoff, 1 % Argon, 
Spuren von Krypton, Neon und Met
argon. 1% Wasserdampf, 0,03% Koh
lensaure, Spuren von Ozon, H 20 2, NHa, 
HNOa, HN02 , zuweilen Kohlenoxyd, 
Kohlenwasserstoff, schweflige Saure etc. 

J a. Die Schwankungen betragen 
vielleicht 0,5%. Innerhalb bewohnter 
Wohnraume sind die Abweichungen des 
Sauerstoffgehaltes von der Norm nur 
gering. 

Wenn der Sauerstoffgehalt der Luft 
unter 11% sinkt (siehe Bergkrankheit 
Seite 2). 

Bei einem Sauerstoffgehalt der Luft 
unter 7%' 

Ozon entsteht durch elektrische Ent
ladungen (Gewi tter) oder kiinstlich durch 
Hindurchleiten von elektrischen Ent
ladungen durch Luft oder Sauerstoff, 
bei Verdunstung von Wasser; Ozon be
freit die Luft von organischem Staub 
und iibelriechenden Substanzen. 

Nein. Die in der atmosphiirischen 
Luft vorhandene Menge Ozon (2 mg 
Ozon in 100 Kubikmeter) geniigt 



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

Wann ist die Luft beson
ders ozonreich? 

Wie wird der Ozonnach
weis erbracht? 

Das in der Atmosphii.re 
enthaltene R 20 t entsteht in 
gleicher Weise wie das Ozon 
und zwar in groBeren Men
gen. Kommt ibm eine hy
gienische Bedeutung zu? 

Woher stammt die Koh
lensaure der Luft? 

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

Wie wird die Kohlensaure 
aus der Luft fortgeschafft? 

Luft. 17 

nicht. Erst wenn der Gehalt von 2 g 
Ozon im Kubikmeter iiberstiegen wird, 
werden die Luftbakterien abgetotet. 

Er erzeugt eine Reizung der Kon
junktiva, Schlii.frigkeit, Reizung der 
Respirationsschleimhaut und Glottis
krampf. 

1m Friihjahr, bei feuchter bewegter 
Luft, nach Gewittern, bei Schnee
fall. 

Man fiihrt einen Strom der zu unter
suchenden Luft langere Zeit iiber einen 
mit Kaliumjodidstarkekleister getdink
ten FlieBpapierstreifen. Durch Ozon 
wird Jod freigemacht. 
2 KJ + H 20 + 0 3 = 2KOH +02 + J. 

Starke wird geblaut. 
Nein. 

1. Von der Atmung der Menschen 
und Tiere (ein Mensch atmet stiindlich 
22 Liter CO2 aus). 

2. Von Faulnis- und Verwesungs
prozessen. 

3. Von der Verbrennung von Brenn
material. 

4. Von unterirdischen COs-Ansamm
lungen. 

1000 g oder 550 Liter Kohlensaure. 

Durch griine Pflanzen, die am Tage 
Kohlensaure zerlegen, durch Nieder
schlage und die kohlensauren SaIze des 
Meerwassers. Eine gleichmaBige Ver
teilung der CO2 der Luft findet durch 
Winde statt, so daB sie iiberall in der 
freienAtmosphare zu 0,25,in denStraBen 
der Stiidte zu 0,35 pro Mille vorhanden 
ist. 

S c h il r man n. Repetitorium. 4, Auf!. 2 
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Wie hoch kann der Koh
lensiiuregehalt der Luft in
nerhalb der Wohnungen 
steigen? 

Wie wird der Kohlensiiure
nachweis der Luft gefiihrt? 

Hygiene. 

Bis 1, 2 und 10 pro mille. 

a )nach Pettenkof er (genaueBestim
mung). Ba(OH)2 + CO2 = BaCOa + H 20 
Barytwasser gibt mit COs unlOsliches 
BaCOs. J e groBer der CO2-Gehalt der 
Luft, um so mehr BaCOa wird gebildet; 
um so mehr verringert sich der Gehalt 
des Ba(OH)2 an dem alkalisch reagie
renden Atzbaryt. Durch Titrieren mit 
Oxalsiiure wird auch dieses in Barium
oxalat (unloslich) iibergefiihrt. 
Ba(OH)2 + CJI20, = BaC20, + 2 H 20. 
Zum Versuch fiillt man einen geaichten 
5 Literkolben mit Blasebalg 50mal (= 
ca. 5maliger Luftwechsel). Vermeiden 
der Exspirationsluft. Kolben dann rasch 
mit Gummikappe schlie Ben. Eiligst 
100 ccm Ba,rytwasser aus der Pipette 
(ohne zu blasen!) in den Kolben einlau
fen lassen. Gut den Kolben verschlie
Ben. Luftdruck und Temperatur ab
lesen. Dann 15 Minuten schiitteln und 
hin- und herrollen (vermeiden, daB die 
Fliissigkeit mit der Gummikappe in 
Beriihrung kommt). Jetzt wird das 
getriibte Barytwasser durch einen Trich
ter in eine Glasstopselflasche gegossen. 
DenNiederschlag HiBt man 3 Stunden sich 
absetzen. - In der Zwischenzeit stent 
man sich das Barytwasser ein. 25 ccm 
Barytwasser werden mit Pipette in ein 
Becherglas gefiillt und 2 Tropfen Phe
nolphthale'in hinzugefiigt. Titrieren mit 
Oxalsiiurelosung (1,405 g i. Liter) bis das 
Rot verschwindet. Ofters wieder
holen. 

Aus der Stopselflasche werden nun 
25 ccm Barythydrat (klar) abgefiillt, 
3 Trop£en Phenolphthale'in zugesetzt 
und mit Oxalsiiurelosung titriert. Aus 
der Menge des durch die Kohlensaurc 
beschlagnahmten Baryts wird unter Be
riicksichtigung des angewendeten Luft· 
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volumens der Kohlensauregehalt der 
Luft berechnet. 

126 Gewichtsteilekristallwasserhaltige 
Oxalsaure entsprechen 44 Gewichtsteilen 
Kohlensaure; 2 mg Kohlensaure sind 
gleich rWld 1 ccm Kohlensaure bei 0° 
und 760 mm Druck. 

b)nachLunge-Zeckendorf(appro
ximativ). In ein Pulvergliischen von 
80 cern Inhalt bringt man 10 cern einer 
mit Phenolphthalein versetzten Soda
IOSWlg (1/10 Normalsodalosung 2 ccm + 
100cemAqu. dest.). DasPulverglas hat 
doppelt durchbohrten Stopfen. Durch 
die eine OffnWlg geht ein Glasrohr bis 
zum Boden des Gefalles, durch die andere 
Offnung fiihrt ein knieformig gebogenes 
Glasrohr, an dem ein Gummiballon an
gebracht ist, der ein Ventil enthalt, das 
die Luft nur heraustreten, nieht aber 
eintreten lallt. Durch Zusammen
driicken des BaHons wird die Luft durch 
das Ventil nach aullen gefiihrt; jetzt 
saugt der BaIlon die Aullenluft durch 
das lange Glasrohr durch die Fliissigkeit 
in das Fliischchen. Dieses Verfahren ist 
so lange zu wiederholen, bis Entfarbung 
eingetreten. Aus der Anzahl der noti
gen FiillWlgen laBt sich der COs-Gehalt 
der Luft anniihernd bestimmen. 

Bei einem CO2-Gehalt von 0,3 pro 
mille braucht man 48 FiillWlgen, 

bei einem CO2-Gehalt von 0,6 pro 
mille braucht man 21 FiillWlgen, 

bei einem COz-Gehalt von 0,9 pro 
mille braueht man 10 FiillWlgen, 

bei einem CO2-Gehalt von 1,2 pro 
mille braueht man 8 FiillWlgen, 

bei einem CO2-Gehalt von 1,5 pro 
mille braucht man 6 Fiillungen. 

c) Der Wolpertsche Kohlen
sauremesser (Karbazidometer) gibt 
anniihernde Bestimmungen. In einem 
kalibrierten Glaszylinder wird eine kon
stante kleine (2 ccm) mit Phenolpthalein 

2* 



20 Hygiene. 

rotgefiirbte Menge von Sodalosung 
(1/50%) mit steigenden Mengen der zu 
untersuchenden Luft geschiittelt, bis 
aIle Soda in saures kohlensaures Natron 
iibergefiihrt ist, was am Verschwinden 
der Rotfiirbung erkennbar ist. 2 ccm 
der SodalOsung binden 0,03131 ccm CO. 
bei 0° und 760 mm. 

Na2COS + H 20 + CO. = 2 NaHCOa• 
Je kohlensaurearmer die Luft, desto 

mehr muB bis zur Entfarbung gebraucht 
werden. Berechnung: 

Entweder die dem Kolbenstand ent
sprechenden 0/00 COs ablesen oder aus 
der abgelesenen Zahl der eingelassenen 
ccm Luft den Kohlensauregehalt be-

0,03131 
rechnen ~.--~~------~~ emgelassene cem Luft. 

Wie verhiilt sich der I Ein Gehalt der Luft von 1--5% 
mensehliche Organismus ge- Kohlensaure wird v 0 r ii be r g e hen d 
genliber dem Kohlensaure- ohne Schaden vertragen. 
gehalt der Luft? Der Tod erfolgt bei einem Gehalt 

von 14%, bei reichliehem Vorhanden
sein von Sauerstoff sogar erst bei 40 %. 

Trotzdem ist festgestellt worden, daB 
freie Luft von mehr als 0,4 pro mille 
CO2, wie sie in Industriebezirken, Stad
ten und bei Moorraueh vorkommt, auf 
die D a u e r als belastigend empfunden 
wird. Wohnungsluft von mehr als 
1 pro mille CO. beeintrachtigt das Wohl
befinden. Hier treten aber noeh andere 
Momente, wie z. B. iibelriechende Gase 
usw. hinzu. 

Wie gelangt Kohlenoxyd- Mit den Gichtgasen der Hoehofen, 
gas in die freie Atmosphare' mit dem Sehornsteinrauch, Leuehtgas 

Wie weist man Kohlen
oxydgas nach? 

Kennen Sie noeh andere 
Proben fiir die Kohlenoxyd
bestimmung? 

und den Heizgasen. 
Spektroskopisch. Durch Untersu

chung von verdiinntem Blut (1 : 300), 
das mit 5-10 Liter der zu unter
suchenden Luft gemengt ist, oder mit 
Palladiumehloriirpapier, das sich bei 
Kohlenoxydgasanwesenheit schwiirzt. 

1. Die Tanninprobe nach Kunkel 
und Welzel. 



Rufen Kohlenwasserstoffe, 
die durch undichte Heiz. 
korper, Tabakrauch etc. in 
die Wohnraume gelangen, 
schwere Gesundheitsstorun
gen hervor? 

W o,in der freien Luft fin
den sich 

1. Spuren von Chlor! 

2. Spuren von Salzsaure 1 

3. Schweflige Saure? 

4. Salpetrige Saure? 
5. Schwefelwasserstoff? 
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2. Die Ferrocyankalium-Essigsaure
probe. 

Fiir beideProben gebraucht man eine 
10 Literflasche, die mittels Blasebalg 
mit Luft gefiillt und dann verschlossen 
wird. Man bringt 50 ccm 20 % Blut
IOsung (Blut 1 + Wasser 4) hinein, 
schiittelt 20 Minuten. Fiir dieAusfiihrung 
der Proben flillt man mit Trichter den 
Flascheninhalt in KOlbchen abo 

Tanninprobe: 5 ccmBlutlOsung + 
15 ccm 1 % Tanninlosung, umschiitteln. 
Ebenso wird mit einer Kontrollosung 
(n i c h t im Schiittelversuch gewesene, 
verdiinnte Blutlosung) verfahren. Es 
bildet sich ein Niederschiag, der schon 
bei 0,023 0/ 00 CO Anwesenheit nach 
1-2 Stunden braunlichrot, bei nor
malemBlut(Vergleichsprobe)graubraun 
wird. (Dauerprobe.) 

Ferrocyankali um-Essigsaure
probe. 

Zu 10 cern BlutlOsung 5 ccm Ferro
cyankalium (20%) zusetzen + 1 cern 
Essigsaure ( 1 Vol. Eisessig + 2 Vol. 
Wasser). Der bei CO Blut auftretende 
Niederschlag wird bald rotbraun, der 
des normalen BIutes (Vergleichsprobe) 
graubraun. 

Nein. 

1. In der Niihe von Chlorkalkfabri. 
ken, Chlorbleichen. 

2. In der Niihe von Steinguttopfe
reien, Sodafabriken. 

3. In Industriestadten; Alaunfabri
ken. 

4. Bei elektrischen Entladungen. 
5. In der Niihe von Aborten,Abortgru

ben, Abdeckereien, Morasten etc, 



22 

Wie bestimmt man in der 
Luft die schweflige Saure? 

Werden durch verunrei
nigte schlechte Luft Beein
trachtigungen der Gesund
heit hervorgerufen? 

Welche Elemente setzen 
den Luftstaub zusammen? 

Wie geschieht die Unter
suchung? 

a) auf groberen Staub? 

b) der A i t ken schen 
Staubkorperchen? 

c) auf RuBr 

Hygiene. 

Durch ein Pel i got - Rohr saugt man 
mittels Aspirator ein bestimmtes Volu-

men Luft; vorgelegt sind 20 ccm :0 J od

Wsung; dann geht die Luft durch eine 

weitere Vorlage, die 5 ccm :0 Natrium

thiosulfatlosung enthi:ilt. Zusammen
gieBen beider Losungen; Nachspiilen 
mit Aqu. dest. Als Indikator dient 

StarkelOslUlg. Titrieren mit :0 Natrium

thiosulfatlosung bis zur Entfarbung. 
S02+ 2H20+ 2J = 2HJ+H2S04 • 

J a. Bei Ansammlung von Menschen 
treten infolge zu geringer Zufiihrung von 
frischer Luft Schwindel, Ohnmachten 
trod Beklemmungen ein. Diese Er
scheinungen beruben auf Warmestau
ung Und lassen sich durch Entwarmung 
beheben. Durch iibelriechende Gase 
wird Ekel und Widerwillen hervor
gerufen. 

Luftstaub. 
Grobere Staubpartikel, RuB, Son

nenstaubchen, Mikroorganismen. 
Offene Schalen, deren Boden mit 

Glyzerin angefeuchtet ist, werden ge
wisse Zeit stehen gelassen. Wiegen des 
angesammelten Staubes. 

Man saugt in eine ZahIka.mmer, deren 
Boden aus einer mit Quadrateinteilung 
versehenen Glasplatte besteht, eine be
stimmte Luftmenge. Betrachtung mit
tels Lupe von oben. Die Luft in der 
Kammer wird feucht erhalten. Die 
Kammerluft wird durch eine kleine Luft
pumpe, verdiinnt und so bildet sich urn 
jedes Staubteilchen ein Wassertropfchen, 
das sich auf der Zi:ihlplatte niederschlagt. 

Ansaugen dergemessenen Luftmengen 
durch ausgespannte Papierfilter lUld Be
obachtung des Grades der VerfarblUlg. 
Evtl. Bestimmlmg durch Wagung. 



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

Die Hauptquelle des Stau
bes bildet die Bodenober
£lache. Der Staub besteht 
demnach woraus? 

Woraus bestehen Rauch 
undRuf3? 

Was sind Sonnenstaub
chen? 

Kann durch die Einat
mung von Staub eine Ge
sundheitsschadigung her
vorgerufen werden? 

Wie kommen die Mikro
organismen in die Luft? 
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1m Sommer, bei 'austroclmenden hef
tigen Winden werden die groBten Men
gen gefunden, die geringsten nach Regen 
und bei feuchtem Boden. In der Luft 
der Stadte ist der Staub zu 0,2 mg in 
1 cbm Luft nachgewiesen. 

Zu %_3/4 aus anorganischer Sub
stanz, aus Gesteinssplittern, Sand- und 
Lehmteilchen, organischem Detritus, 
Pferdediinger, Raaren, p£lanzenteilchen, 
Fasern von Kleidungsstiicken, Pollen
kornern l.md Sporen von Kryptogamen, 
(Schwefelregen: Bliitenstaub von Na
delholzem), Mikroorganismen. 

Aus dichten Kohlenwasserstoffen und 
Kohlenteilchen, die den Feuerungsgasen 
infoIge der stets unvollstandigen Ver
brennung der Kohle beigemengt sind. 

Partikelchen von organischem De
tritus, feinste Woll- und Baumwoll
fasern und Mikroorganismen. Die 
Sonnenstaubchen sind sichtbar, wenn in 
ein sonst dunkles Zimmer ein Licht
strahl einfallt. 

Die Einatmung von nicht zu groBen 
Mengen von Staub wird nicht als Be
lastigung empfunden. Es kann durch 
wiederholte Einatmung von Staub in 
groBen Mengen eine mechanisch und 
chemisch reizende Wirkung auf die 
Respirationsschleimhaut zustande kom
men. Durch gewerblichen Staub (Blei, 
Arsen, Phosphor) entstehen Vergiftungs. 
krankheiten oder die Staubinhalations
krankheiten: Anthrakosis, Siderosis, 
Chalikosis etc. 

Haften den Staubteilchen lebende 
Krankheitserreger an (Staub aus Woh
nungen, in denen kontagiose Kranke 
sich aufhalten), so kann die Staubein
atmung zu Infektionen !Uhren. Die 
meisten Bakterien sind aber Sapro
phyten und gehen in der Lunge rasch 
zugrunde. 

Von der Bodenober£lache, von den 
Kleidern, der Raut, von der Schleim-
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Gehen von feuchten FIa
chen oder von Fliissigkeiten 
mit der einfachen Wasser
verdunstung Bakterien in 
die Luft tiber? 

Krustenartig eingetrock
nete Bakterienansiedlungen 
kommen fiir den Ubertritt 
in die Luft kaum in Be
tracht. Was fiir Einfliisse 
sind fiir die Verstaubung 
derselben notwendig? 

Was ist schwerer, Bak
terien oder SchimmeIpilz
sporen? 

Wieviel Luftkeime findet 
man in 1 cbm Luft im 
Freien? 

W 0 trifft man in der Luft 
verhiiltnismaBig geringe 
Keimzahlen an? 

Wann findet man die 
gr6Bten Mengen von Kei
men in der Luft? 

Bietet die Luft im Freien 
oft Infektionsgelegenheit? 

Welchen Bakterien be
gegnet man im StraBen
staub? 

In geschlossenen Itaurnaen 
wird eine Infektion von der 
Luft aus Ieichter und hiiufi
ger zustande kommen, be
sonders wann? 

Urn sich tiber die Art der 
in der Luft vorhandenen 
Luftmikroben AufschluB zu 
verschaffen, ist das Kultur-

Hygiene. 

haut der Menschen (beim Husten, 
Niesen, Sprechen). 

Nein. 
Nur beim Verspritzen der Fliissig

keit k6nnen Wassertr6pfchen und mit 
diesen auch Mikroorganismen durch die 
Luft fortgefiihrt werden. 

Temperaturdifferenzen, durch me
chanische Gewalt hervorgerufene Kon
tinuitatstrennungen und stiirkere Luft
strome. 

Bakterien. Sie setzen sich demgemaJl 
nach Staubaufwirbelung rascher zu Bo
den, weil stets an gr6beren Teilchen an
haftend, wahrend die SchimmeIpilz
sporen sich noch lange schwebend er
halten. 

1m Mittel 500-1000 Keime, dar
unter 100-200 Bakterien, der Itest be
steht aus SchimmeIpilzen. 

In Einoden, auf unbewohnten Ber
gen, bei feuchtem Wetter, bei maBigen 
Winden und auf dem Meere, auch im 
Winter. 

Bei hoher Temperatur, starkem Sat
tigungsdefizit und heftigen Winden. 

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

Eiterkokken, Tetanusbazillen, den 
Bazillen des malignen Odems. 

Wenn Kranke da sind, deren Ex
krete sich der Luft beimengen. 

1. Das Hessesche Verfahren. Durch 
eine mit Nahrgelatine ausgekleidete 
Glasrohre wird eine bestimmte Menge 
Luft aspiriert. Die gewachsenen KoIo-



verfahren anzuwenden. WeI. 
che Verfahren kennen Sie? 
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nien werden geziihlt und qualitativ un
tersucht. 

2. Das Petrische Verfahren •. In ein 
Glasrohr wird ein Drahtnetz einge
klemmt, darauf kommt eine 3 cm dicke 
Schicht grober Sand, dann wieder ein 
Drahtnetz. Die Luft wird durch das 
Filter gesogen. Nach Beendigung des 
Versuchs wird Sand und Drahtnetz in 
Agar gebracht; die gewachsenen Kolo
nien werden geziihlt und untersucht. Ein 
neueres Verfahren ist von F i c k e range
geben. Statt Sand enthiilt das Filter 
gestoBenes und gesiebtes Glas oder 
kiinstlich hergestellte Quarzstiickchen. 
Das Glasrohr mit dem Filter ist bauchig 
erweitert, und run eine vollig sichere 
Absorption zu erzielen, ist das Rohr. 
das die Luft zufiihrt, in das Pulver 
dieser Erweiterung hineingefiihrt. 

Boden. 
Mechanische Struktur der Bodenschichten. 

Neben der aul3eren Gestal
tung der BodenoberBache 
kommt auch der geogno
stische und petrographische 
Charakter der oberflii.chlichen 
Bodenschichten in Betracht. 
Welche vier geologischen 
Formationen unterscheidet 
man? 

Welches sind die Fak
toren, die bei der hygieni
Bohen Beurteilung des Bo
dens Interesse bieten ? 

1) Die azoische. Keine Spur von or-
ganischem Leben. Granit, Gneis. 
Glimmerschiefer usw. 

2) Die palaozoische. Reste von Algen, 
Gefa13kryptogamen, 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 

iiltestedas Tertiar. Darin Spuren von Pal
men,Angiospermen,Saugetieren,Mensch, 
Kalkstein, Sand. Ton, Braunkohlen
lager, Basalte. Auf das Tertiii.r folgt 
das Diluvium und das Alluvium. 

1. Die physikalische Beschaffenheit 
(KomgroBe, Porenvolumen, Permeabili
tat, Wasserkapazitat, Absorption, Tem
peratur). 
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Der Boden setzt sieh atLs 
einzelnen Fartikeln, "Kor
nern" zusammen (Ausnah
me starrer Fels). Der Korn
groJ3e naeh gelten welche 
Bezeiehnungen ? 

Was ist Ton, Lehm und 
Humus? 

Wie bestimmt man die 
KorngroJ3e ? 

Was kommt auBer der 
KorngroJ3e noeh in Be
traeht? 

W ovon hiingt das Poren
volumen ab? 

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

Wann wird das Poren
volumen kleiner? 

Wie bestimmt man das 
Porenvolumen ? 

Hygiene. 

2. Das ehemisehe Vcrhaltcn. 
3. Das Grundwasser und das Wasser 

der oberon Bodensehiehten. 
4. Die Mikroorganismen. 
lues = Korner von mehr ais 2 mm 

Durehmesser; Sn:>d = Korner von 0,3 
bis 2 mm Durchmesser; Feinsand = 
Korner unter 0,3 mm Durehmesser. 
Teilehen unter 0,05 rom Durehmesser 
bezeiehnet man als Staub. 

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

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

Humus = Sand oder Lehm + orga
nisehe Reste (hauptsaehlieh pflanzlieher 
Natur). 

Die Bodenprobewird bei 100° getroek
net, zerrieben, gewogen und auf einen 
Siebsatz (5 oder 6 Siebe von verschie
dener Masehenwoite) gebraeht. Die auf 
jedem Sieb zuruckgehaltene Masse wird 
wieder gewogen und auf Prozente des 
Gesamtgewiehts der Probe berechnet. 

Die Porositat und das Porenvolumen 
des Bodens. 

Von den GroJ3enverhiiltnissen der 
einzelnen Bodenelemente. 

Bei gleiehgroBen Bodenelementen 
betragt das Porenvolumen etwa 38% 
(gleieh ob Kies, Sand oder Lehm). 

Wenn vcrsehiedene KorngroBen ge
miseht sind, und zwar so, daB die feine
ren Elemcnte in den Poren zwischen 
den groBeren sitzen. Das Porenvolumen 
sinkt bei Kies mit grobem Sand oder 
Sand mit Lehm auf 5-10%. 

Dureh Messung oder Wiigung des 
aufgesogenen Wassers. Die zu unter
suchende Bodenprobe wird in einen Zy
linder, dessen Volumen und Gewieht be
kannt ist, eingestampft und das Ganze 
gewogen. Naeh dem Abzug des Ge
wichts des leeren Zylinders von dem Ge-



Schwankt die Poren
groEe 1 

J e feiner die Poren, um so 
mehr Widerstande bieten sie 
der Bewegung von Luft Wld 
Wasser. Wovon ist demnaeh 
die DurchIassigkeit (Permea
bilitiit) eines Bodens fiir 
Wasser und Luft abhangig? 

W orauf erstreekt sich die 
Attraktions- Wld Adsorp
tionswirkung des Bodens? 
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samtgewicht ergibt sich das absolute 
Gewieht des Sandes Wld dies durch sein 
spezifisches Gewicht = 2,6 dividiert, er
gibt das Volumen des Bodens ohne Luft
einschliisse. Es ist dann Zylindervolu
men - Bodenvofumen = Porenvolu
men, da"l in Prozenten des lufthaltigen 
hineingefUUten Bodens angegeben 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 be
kanntem Volumen stampft man gG
trockneten Boden ein. Fillit in einen 
GlasmeEzylinder 500 cem Wasser ein. 
Schiittet man den Inhalt des Blech
zylinders in den GlaszyJinder, riihrt mit 
Glasstab urn. Feststellen, urn wieviel 
der Inhalt des GlasmeBzylinders zuge
nommen hat. BerechnWlg des Poren
volumens in Prozenten. 

Ja. Bei Ton und Lehm ist sie am 
geringsten. 

a) Von der PorengroBe. 
b) Vom Porenvolumen. 

a) auf Wasser. LiiJ3t man durch einen 
trockenen Boden groJ3ere Wassermengen 
hindurehlaufen, so gewinnt man nach 
dem Aufhoren des Zufiusses nur einen 
Teil des Wassers wieder. Der andere 
Teil wird im Boden durch FIaehen
attraktion zuriickgehalten, der ein MaJ3 
fUr die w asserhal tende Kr af t 
oder die sog. "kleinste W ass er· 
k a paz it ii t" des Bodens darstellt. 

b) auf Wasserdampf, andere Diimpfe 
und Gase (Adsorption rieehender Gase, 
z. B. Erdklosets). Encrgische Wirkung 
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Wie bestimmt man die 
Wasserkapazitat des Bodens? 

Welchen Bodenarten kom
men starke Effekte der Ad
sorption zu Y 

Wie priift man die Ka.pil
laritat des Bodens? 

Erfolgt im Boden auch 
eine Zerstorung und Oxy
dierung der organischen Mo
lekille? 

Hygicne. 

zeigt nur der feinporige, trockene 
Boden. 

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

Ein Zylinder von bekanntem Ge
wicht, dessen Boden mit einem Draht
netz versehen ist, wird mit trockenem 
Boden gefiillt und gewogen, darauf lang
sam in ein GefaJ3 mit Wa.sser gesenkt, 
bis das Wasser von unten bis zur Ober
flache durchgedrungen ist. J etzt hebt 
man den Zylinder heraus, laJ3t abtropfen 
und wagt wieder. Bei reinem Kies· 
boden sind nur 12-13 Prozent der 
Poren dauernd mit Wasser gefiillt. Beim 
Feinsand findet man etwa 84 Prozent 
feine Poren. 

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

Zuriickhaltung der Farbstoffe, Reten
tion der Gifte. 

Durch Glasrohre (mit Boden gefiillt), 
die in Wasser eingetaucht sind. Man 
beobachtet dabei teils die Hohe, bis zu 
welcher das Wasser gehoben wird, teils 
die Geschwindigkeit des Aufsteigens. 

J a. C und N wird vollstandig mine
ralisiert, d. h. in Kohlensaure und Sa.l
petersaure iibergefiihrt 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 Bodens 7 

Wovon ist die Erwarmung 
des Bodens abhangig? 

Durch Messung mit Thermometern, 
die in Gasrohre eingelassen werden. 

1. Von der Intensitat der Bestrah
lung und demEinfallswinkelder Sonnen. 
strahlen. 

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

Bodens fiir Warmestrahlen, von der 

I Warmeleitung und Warmekapazitat. 
4. Von der Verdunstung. 



In welcher Bodentiefe ist 
die Tagesschwankung kon
stant? 

Wie verhiUt sich dazu die 
J ahresschwankung? 

In welchen Tiefen finden 
wir das ganze Ja.hr hin
durch die gleiche mittlere 
Temperatur? 

Welche hygienische Be
deutung kommt der Boden
temperatur zu? 

Was ist in den verschie
denen Gesteinsarten ent
halten? 

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

Wodurch kann es zum 
Ausstromen der Bodenluft 
kommen? 

Welche Zusammenset-
zung der Bodenluft ergibt 
die chemische Analyse? 
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5. Von Faulnis- und Oxydations
vorgii.ngen (Mikroorganismen). 

In 0,5 m Tiefe. 

In 0,5 m Tiefe betragt sie noch 10°, 

" 4"" " " " 4°, 
" 8"" """ 1°. 
Zwischen 8 und 30 m Tiefe. Von do. 

ab findet beim weiteren Vordringen in 
die Tiefa eine Zunahme der Temperatur 
statt, und zwar auf je 35 m um etwa 
1 ° (im Gotthardtunnel bis + 31°). 

Sie ist von EinfluB auf die klima
tischen 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 Haushalts und aus pflanzlichem 
und tierischem Detritus und aus den 
Niederschliigen. 

Wenn auf und in dem Boden so in· 
tensive Faulnisprozesse verlaufen, daB 
riechende Produkte sich in merkbarer 
Menge der atmosphiirischen oder der 
W ohnungsluft beimischen. 

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

2. Heftige Winde, die auf die Erd
oberflache driicken, pressen die Boden
luft in die Hauser hinein. 

3. Bei starkeren Niederschlagen 
wird die Bodenluft ebenfalls ausgeprellt. 

4. Bei Temperaturdifferenzen, be
sonders in der Heizperiode. 

Stete Siittigung mit Wasserdampf; 
COli (0,2-14% [2-3% durchschnitt
lich]), geringe Mengen von NH3 und O. 
In tiefen Brunnenschiichten COli' HIS 
und Kohlenwasserstoffe. 
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Findet man Mikroorga
nismen in der Bodenluit? 

In welehen Fallen kann 
die an sieh unsehadliehe 
Bodenluft fUr bewohnte 
Bauliehkeiten hygienisch 
beanstandet werden? 

Hygiene. 

Nein. 

Wenn Leuehtgas, iibelrieehende Bei
mengungen dureh ungepflasterte Keller
raurne in die W ohnungen dringen. 

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

Grundwasser? 

Woher riihrt das Grund
wasser? 

Wie miBt man den Stand 
des Grundwassers? 

Unter Grundwasser versteht man 
jede unterirdisehe auf einer undureh
Uissigen Schieht stehende Wasseran
sammlung, welehe die Poren des Bodens 
vollig und dauernd ausfiillt. 

1. Von den Niedersehlagen. 
2_ Von seitliehen Zufliissen, die ihm 

von hoher gelegenen Grundwasseran
samtnlungen zustromen. 

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

In Schachtbrunnen mittelst Schwim
mer oder Sehalenapparat. (Pettenko
fer.) Bei dem Schalchenapparat handelt 
es sich urn einen Messingstab, der in 
Abstanden von je 1 em 31 kleine Schal
chen tragt und an einem BandmaB be
festigt ist. Das oberste mit 0 bezeieh
nete Schalchen bildet den O-Punkt des 
BandmaBes. Zur Messung des Abstan
des des Grundwasserspiegels von der 
Bodenoberflaehe laBt man den Apparat 
in den Brunnen herab, bis er eintaucht; 
notiert die Ziffer des BandmaBes, die 
dem oberen Rand des Brunnenschach
tes entsprieht. Jetzthebt man den Appa
rat nach oben, ziihlt die unbenetzten 
Schiilchen auBer dem obersten, addiert 
sie in em zu der notierten Lange; es ist 
sehlieBlieh noeh die Hohe des Brunnen
randes iiber der Bodenoberflache ab
zuziehen. 

Die Messung mit Hilfe einer Sehwim
mervorrichtung empfiehlt sieh fUr fort-



Wofiir ist es wichtig, das 
Maximum, resp. Minimum 
des Grundwasserstandes zu 
kennen? 

Bewegt sich das Grund
wasser 1 

Welche Zonen unterschei
det man in den liber dem 
Grundwasser gelegenen Bo
denschichten? 

Inwiefern ist ein bestimm
ter Abstand des Grund
wasserspiegels von der Bo
denoberflache von Wichtig
keit 1 

Wie untersucht man den 
Boden auf Mikroorganis
men? 

In welcher Bodentiefe fin
den sich keine Bakterien 
mehr? 

Worin liegt der Grund flir 
die Keimfreiheit der tieferen 
Schichten? 

Welche Bakterien findet 
man hauptsachlich im Bo
den? 
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laufende Grundwasserstandsmessungen. 
Von dem Schwimmer lauft eine Kette 
liber eineliber demBrunnen angebrachte 
Rolle; an der anderen Seite tragt sie ein 
Gegengewicht mit Zeiger, der sich je 
nach dem Steigen oder Sinken des 
Grundwasserspiegels auf -oder a b bewegt. 
An einer Skala kann die tagliche Ab
lesung vorgenommen werden. 

Das Maximum ist bestimmend fUr die 
Fundamentierung der Hauser, fUr die 
Anlage von Friedhofen und fUr Ab
wasserreinigungen ; das Minimum ist 
von Bedeutung fUr die Brunnenanlage. 

Ja. In 24 Stunden bewegt es sich 
bis zu 40 m. 

1. Die Verdunstungszone. 
2. Die Durchgangszone. 
3. Die Zone des durch Kapillaritat 

gehobenen Wassers. 
Bei zu groBem Abstand des Grund

wassers von der Bodenoberflache ist die 
Trink- und Nutzwasserbeschaffung er
schwert. Durch zu hohen Grundwasser
spiegel entsteht sumpfiges Terrain (Ma
laria). Auch sind die Fundamente der 
Hauser gefiihrdet (feuchte Keller). 

Probeentnahme von der Oberflache 
des Bodens mittelst Platinl6ffels, aus der 
Tiefe durch Bohrer. Mit den entnom
menen Proben werden Agar- resp. Gela
tineplatten gegossen. Keimzahlung. 

In 1-3 m Tiefe beginnt die bak
terienfreie Zone. 1m sog. jungfraulichen, 
unbebauten Boden und insbesondere 
in den oberflachlichsten Bodenschich
ten findet man in 1 cern 100000 Keime 
und mehr. 

Darin, daB poroser Boden sowohl fiir 
Luft, als auch fur Fliissigkeiten ein bak
teriendichtes Filter bildet. 

1. Nitrifizierende, 
2. Kohlensaurebildende, 
3. Oxydation hervorrufende, 
4. Tetanusbazillen, Bazillen des ma

lignen Odems. 
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Nur die oberfiachlichsten 
Bodenscbichten konnen zur 
Verbreitung von Infektions
krankheiten AnlaB gehen. 
Wie lii.J3t sich eine der
artige Infektion vermeiden ? 

Hygiene. 

Eine Verhiitung der Infektion vom 
Boden ist durch Pfiasterung, Asphal
tierung und Zementierung erreichbar. 
Oftere Reinigung der Bodenoberflache 
ist notwendig; jede oberfiachliche An
sammlung von Abfallstoffen ist zu ver
meiden. 

Wasser. 
Beschaffenheit, hygienische Anfordernngen und Untersuchungs-

Woraus kann der Wasser
bedarf des Menschen ge
deckt werden? 

Was enthaIt das Meteor-
wasser? 

Welche Wandlungenmacht 
das Oberfiachenwasser auf 
dem Wege zum Grundwasser 
durch? 

Das Grundwasser ist im 
stadtischen Boden starken 
Verunreinigungen ausge
setzt. Welche Verunreiili
gungen kommen bier in 
Frage? 

Auf welchem Wege ge
langen diese Stoffe in das 
Wasser? 

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

wasser. 
Salpetrige Saure, organische Stoffe, 

Mikroorganismen. Es hat einen faden 
Geschmack. Meteorwasser ist nur im 
Notbehelf fiir den WassergenuB zu ver
wenden. 

Durch die Niederschlage werden von 
der Bodenoberfiache geloste und sus
pendierte Stoffe mitgerissen, das Wasser 
wird zunachst schlechter. Dann findet 
beim Durchgange durch den Boden eine 
Veredelung des Wassers statt, d. h. 
die suspendierten und gelosten Stoffe 
werden abgefiltert und mineralisiert. 
Die Kohlensaure der Bodenluft dringt 
in das Wasser ein. Kalziumkarbonat, 
Magnesiumkarbonat, Kieselsaure usw. 
gehen in das Wasser fiber; auch wird die 
Temperatur des Wassers eine gleich-
maBige. 

Ham und Fazes; pfianzliche und 
tierische Abfalle. In den Abfallstoffen 
finden sich Hamstoff, Hippursa.ure, 
I{alk- und Magnesiaverbindungen. Pro
dukte der EiweiBiaulnis, der Zersetzung 
von Fetten und Kohlenhydraten und 
Mikroorganismen. 

1. Von der Bodenoberfla.che. Suspen
dierte Bestandteile und Mikroorganis· 
men werden dabei abfiltriert. Harnstofi, 
Hippursaure, stickstofihaltige Fiiulnis-



Was ist Quellwasser? 

Was sind artesische Brun
nen? 

1st Bach- oder FluBwasser 
fUr hausliche Zwecke ver
wendbarf 

Es ist bekannt, daB die 
Fliisse sich "selbstreinigen". 
Wie erklart sich diese Selbst
reinigung? 

Wie steht es in dieser Be
ziehung mit dem Wasser aus 
Landseen und Talsperren? 
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produkte werden in Nitrate ubergefiihrt. 
Phosphorsiiure wird im Boden zuriick
gehalten. Chloride gehen vollstandig 
und die Sulfate groBtenteils ins Wasser 
uber. 

2. Von Gruben und Kaniilen, Un
dichtigkeiten der Brunnendeckung. Hier 
keine Beeinflussung durch den Boden 
(keine Mineralisierung der organischen 
Stoffe, kein Abfiltrieren von Mikroor
ganismen). Hygienisch bedenklich. 

Freiwillig zutage tretendes Grund
wasser. 

1m zerkliifteten Kalkgebirge ist das 
Quellwasser nichts anderes als unge
reinigtes Oberflachenwasser. Quellwas
ser istin chemischer Beziehung und auch 
in bezug auf Infektionsgefahr sehr ver
schieden. 

Springende Wasser, die dadurch 
hochgetrieben werden, da13 Wasser
massen, die zwischen undurchlassigen 
Schichten eingeschlossen sind, die sich 
mit starkem Gefalle senken, angebohrt 
werden. 

Nein. Es enthiilt Verunreinigungen 
(Fazes), Industrieschlamm, Kanal- und 
Spilljauche; Abwasser der Textilindu
strie, Leim, Blut, Seife, Farbstoffe, Ab
wasser der Schlachthauser, Gerbereien 
und Gasfabriken. 

Die suspendierten Bestandteile rei
Ben die Mikroorganismen mit zu Boden. 
Die Kohlensaure der Bikarbonate des 
Kalziums und Magnesiums entweicht; 
es entstehen unlosliche Erdverbindun
gen, die sich ebenialls absetzen. Die or. 
ganischen Stoffe werden durch Mikro
organismen, Algen und kleinste Tiere 
verzehrt. Viele Bakterien werden durch 
die ultravioletten Lichtstrahlen abge. 
tOtet, ein Teil wird von den Infusorien 
aufgenommen. 

Das Wasser der Landseen ist che
misch und bakteriologisch verhaltnis. 
maBig rein. Es kommen aber Schwan-

S c h U r man n, Repetitorium. 4. Anfl. 3 
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Welche hygienischen An
forderungen hat man an ein ,,y asser zu stellen? 

Was ist fiir den Wohl
geschmack und die Appetit
lichkeit eines Wassers e1'
forderlich? 

Wodurch ist die Harte 
eines Wassers bedingt? 

Wie erkennt man, ob ein 
Wasser freie Kohlensiiure 
enthaIt? 

Hygiene. 

kung en vor. Talsperren fiihren ein rela
tiv reines Wasser von ziemlich gleich
maBiger Temperatur. 

Es soll wohlschmeckend und appetit
lieh,es solI nichtzuhart sein,es solI nicht 
zur Krankheitsursache werden konnen. 
Die Menge solI hinreichend sein. 

1. Es muB geruchlos sein (Petroleum, 
Karbol, Schwefel). 

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

3. Es soIl erfrischend wirken (ab
hangig von der Temperatur 7-11°, 
vom 002 und O-Gehalt). Ein gewisser 
Kalkgehalt wirkt giinstig. 

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

5. Grob sichtbare Verunreinigungen 
miissen fehlen. 

Durch den Gehalt an Kalk und Ma
gnesiasalzen z. B. aus Gipslagern (OaSO, 
und OaOOa-Lagel'll), oder aus Harn und 
Fazes. 

Die voriibergehende Harte be
dingen Kalzium- und Magnesiumkarbo
nat. Nach dem Kochen des Wassers 
fallen die Bikarbonate von Kalzium und 
Magnesium als unlosliche Monokarbo
nate aus und setzen sich an den Wan
dungen und am Boden des GefaBes ab 
(Kesselstein). 

Die bleibende Harte, die auch nach 
dem Kochen des Wassers unverandert 
fortbesteht, bedingen Kalzium-Magne
siumsulfat, -nitrat usw. Die Bestimmung 
des Hartegrades eines Wassers siehe 
Seite 41. 

Zu 100 cern Wasser 10 Tropfen Rosol
saurelosung zusetzen; das Kolbehen auf 
eine weiBe Unterlage bringen und be
obachten, ob die rote Farbe in eine gelb
liehe iibergeht. Gelbfiirbung zeigt freie 
OOa an. - Bei alkalischen Wassel'll: 



Wie weist man im Wasser 
halbgebundene und 
ganzgebundene COa 
nach? 

Wie berechnet man die 
Harte eines Wassers? 

Welche Nachteile bietet 
ein zu hartes Wasser? 

Kann Wasser zur Krank
heitsursache werden? 
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50 ccm Wasser + 10 Tropfen alkoho
lische PhenolphtaleinlOsung. Sofortige 
Rotfarbung zeigt, daJl freie CO2 nicht 
vorhanden. 

Halbgebundene CO 2 mit Kalk
wasser = schwache bis starke Triibung 
= Monokarbonat von Kalzium (Magne
sium). Die ganzgebundene CO2 er
kennt man folgendermaJlen: Abdampf
riickstand des Wassers + HCI = Ent
wicklung von CO2 aus Monokarbonaten. 

N ach deutschen Hartegraden. Ein 
deutscher Hartegrad entspricht 1 mg 
CaO in 100 ccmoder 10mgCaO im Liter 
Wasser (auch der aequivalenten Menge 
anderer Kalzium-, Magnesium-, Baryum
Strontiumverbindungen). 

Es ist zum Kochen von Hillsen
friichten, Tee, Kaffee ungeeignet, weil 
sich unlosliche Verbindungen zwischen 
den Kalksalzen und Bestandteilen dieser 
Nahrungsmittel bilden. Hartes Wasser 
verbraucht ungewohnlich viel Seife 
(Zerlegung der Seife durch Kalksalze), 
es setzt in Dampfkesseln viel Kessel
stein ab und verursacht bei manchen 
Menschen gastrische Storungen. 

J a. Mehrfach sind durch Wasser
genuB Vergiftungen hervorgerufen 
worden, und zwar durch den Gehalt des 
Wassers an Arsen- und Bleiverbin
dungen. Weiter kommen Erkrankun
gen durch tierische und pflanz
liche Parasiten in Betracht. 

a) Tierische Parasiten: 
in der tropischen und subtropi

schen Zone, wie 
Amoben (Dysenterie), 
Schistosomum (Distoma) 
haematobium (Bilharzia
krankheit ), 

Filaria Medinensi s (Medi
nawurm in Hautgeschwii
ren). 

1m gemaJligten Klima: 
Ascaris lumbricoidea, 
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Wieviel Liter Wasser sol
len pro Tag und Kopf zur 
VerfiiguDg stehen, wenn man 
von ausreichender Menge 
spricht? 

W orauf erstreckt sich die 
Untersuchung eines Was
sers? 

Vermogen die orgaruschen 
Stoffe, Ammoniak, salpetrige 
Saure, Salpetersaure, Chlor, 
Schwefelwasserstoff, Schwe
felsaure und Phosphorsaure, 
Kalk und Magnesia, wenn 
sie in groBeren Mengen im 
Trinkwasservorkommen, Ge-

Hygiene_ 

Oxyuris vermicularis, 
Cestoden (Taenia soli
urn, saginata, Botri
ocephal us latus), 

Anchylostomum duode-
nale (pernizi5se Anamie 
bei Tunnelarbeitem)_ 

b) Pflanzliche Parasiten: 
Choleravibrionen. 
Typ h usbazillen. 
Dysenteriebazillen. 
Spirochaeta ictero-
haemorrhagiae (Weil
sche Krankheit)_ 

150 Liter; auf Schiffen werden fiir 
den GenuS und die Speisenbereitung als 
Minimum etwa 4 Liter pro Kopf und 
Tag berechnet. 

a) Auf eine Vorpriifung, die iiber 
Wohlgeschmack und Appetitlichkeit des 
Wassers entscheidet. Geruch, Ge
schroack und Ternperatur, Farbe und 
Klarheit kommen hier in Frage. 

b) Auf eine chemische Priifung. 
c) Auf einemikrosko pische Prii

fung zum Nachweis von Krankheitser
regem (Entozoen, Larven und Eier) 
oder Bestandteilen aus menschlichen 
oder tierischen Abgangen. 

d) Auf eine bakteriologische 
Priifung, die den Nachweis von Krank
heitserregem (Choleravibrionen, Ty
phusbazillen u. Colibazillen) erbringen 
soIl. Auch wird bakteriologischdieKeim
zahlbestimmung ausgefiihrt. Sie ist eine 
gute Kontrolle fiir Filterbetriebe bei 
FluBwasserversorgungen. 

Nein; diese Beimengtingen. die auf 
Verunreinigungen des Wassers hinwei
sen, roachen sich durch Geschmack, Os
ruch undFiirbung des Wassers schon be
merkbar, so daB das Wasser nicht ge
trunken wird. 



sundhei tsschadigungen aus
zul5sen? 

Wie untersucht man das 
Wasser auf seine Farbe? 

Gehen wir auf die wich
tigsten chemischen Wasser
untersuchungen ein. Wel
che anorganischen stick
stoffhaltigen Substanzen 
kommen in Betracht? 

Wie weist man salpe
trige Saure nach? 

Wie wird der Nachweis 
von Salpetersii.ure oder 
Nitraten im Wasser erbracht ? 
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Man steUt zwei 70 cm lange Glaszylin
der mit £Iachem Boden auf eine wei Be 
Unterlage. In den einen Zylinder gieBt 
man das zu untersuchende Wasser, in 
den anderen ein farbloses Brunnenwas
eer oder destilliertes Wasser. Vergleich 
der beiden Wasser bei der Durchsicht 
von oben auf die weiEe Unterlage. 

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

a) Mit Jodzinkstarkekleister. 
Das Reagensglas wird zu 8/, mit dem 
Wasser gefiillt; dann Zusatz von 3-5 
Tropfen verdiinnter Schwefelsaure, hier
auf Zusatz von 0,5 ccm Jodzinkstarke
kleister = Blaufarbung. 

b) Nachweis mit Metaphenylen
diamin. Das Reagensglas wird zu 3/, 
mit Wasser gefillit. Zusatz von 3- 5 
Tropfen verdiinnter Schwefelsaure, hier
auf Zusatz von 0,5 ccm Metaphenylen
diamin. = Gelb-, Braun- oder Rot
far bung [Triamidoazobenzol, (Bis
marekbraun) J. 

c) Nachweis mit S ulfanils 1i uue 
+ a-Naphthylamin - ca. 10 cern Was
ser versetzen mit etwas Sulfanilsaure 
(0,5 g in 150 ccm verdiinnter Essigsaure) 
+ (nach einiger Zeit) etwas a-Naphthyl
amino = Rotfarbung. 

a) Mit Bruein. 2 ccm Wasser ver
setzt man mit einigen Tropfen Bruein
losung; dann am Rande des Reagens
glases vorsiehtig konzentrierte H 2SO, 
herunterflieBen lassen. An der Be
riihrungs£Iache beider Fliissigkeiten ent
steht ein rosafarbener Ring. 

b) Nachweis mit Diphenylamin. 
Etwa 2-3 cern Diphenylaminsehwefel
saurelOsung werden tropfenweise mit 
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Wie geschieht der Nach
weis von Phosphorsaure! 

Wie weist man Ammo
niak nach? 

Wie weist man Chloride 
nach? 

Wie werden im Wasser 
SchwefeIsaure oder Sulfate 
nachgewiesen 1 

Wir kommen nun zum 
;Nachweis der organischen 

Hygiene. 

dem zu untersuchenden Wasser versetzt 
und kriiftig geschiittelt. = Blau
farbung. 

Der Abdampfriickstand von dem zu 
untersuchenden Wasser wird mit Sal
petersaure aufgenommen, filtriert und 
das erwarmte Filtrat mit molybdansau
rem Ammonium versetzt. Gelber Nie
derschlag = phosphormolybdii.nsa.ures 
Ammonium. 

Mit N eSlers Reagens (a1ka.lische 
Quecksilberkaliumjodidlasung). 10 ccm 
H 20 + 10 Tropfen Seignettesalzlasung 
+ 5 Tropfen NeJ3lers Rea.gens. Von 
oben nach unten durch das auf weiBe 
Unterlage gehaltene Reagensglas bin
durchsehen. = Gelbfarbung (Am
moniumquecksilberjodid). 

a) Qualitativ. 
Ein Reagensglas wird zu 8/, mit 

Wasser gefiiUt. Zusatz von 1 Tropfen 
chlorfreier HNOs + einige Tropfen 
SilbernitratlOsung. = Trii bung. Nie
derschlag (lOslich in NHa; unlaslich in 
HNOa)· 

b) Quantitativ. 
100 ccm Wasser werden im Becher

glase mit 3-5 Tropfen neutraler, chlor
freier Kaliumchromatlasung (Indikator) 
versetzt. Aus der Biirette n/l0 Silber
nitratlasung zufiigen, bis die griin
gelbe Farha in Rotgelb umschlagt (Sil
berchromat) und nach Umriihren be
stehen bleibt. Aus der Menge der zuge
fiigten Silberlasung berechnen, wieviel 
Milligramm Chlor iro Liter Wasser vor
handen sind-. 

Ein Reagensglas wird zu 3/, mit Was
ser gefiiUt; Zusatz von 1 Tropfen Balz
saure, wodurch die Schwefelsaure frei
gemacht wird, und 1/. ccm Chlorbarium
lasung. Durchmischen. WeiDe Triibung 
= Bariumsulfat. 

Da es nicht maglich ist, die gesamten 
organischen Stoffe zu ermitteln, be-



Stoffe (Sauerstoffverbrauch). 
Was wissen Sie davon? 

Der Eisennachweis er
streckt sich auf die Ferro
salze und Ferrisalze. leh 
bitte urn genauere Angaben. 
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stimmt man nur einen kleinen Bruchteil 
derselben, und zwar den, der leicht oxy
dabel ist, der bei Behandlung mit 
KaliumpermanganatlOsung den Sauer
stoff der letzteren adsorbiert und die
selbe dadurch entfarbt. 

1. Die Ferrosalze. 
a) Qualitativer Nachweis: 

a) 1m Reagensglas: etwas 
Wasser + Stiiekchen Ferri
zyankalium. Blaufar
bung. 

P) 1m farblosen Glaszylinder 
mit plattem Boden: Was
ser + 1 cern lO%ige Na
triumsulfidlosung. Auf 
weiBer Unterlage von oben 
durehsehen. Braunfarbung 
bei Anwesenheit von Ferro
salzen. 

Handelt es sich um ein eisen
haltiges Wasser, ist das Eisen 
als Ferrobikarbonat im Wasser 
gelOst, erkennt man, daB die 
bei der Entnahme vollig klare 
Wasserprobe beim Stehen an 
der Luft nachtriibt. Es bildet 
sich aus dem gelOsten Ferro
bikarbonat unter Sauerstoff
aufnahme und CO2-Abgabe das 
im Wasser unlosliche Ferri
hydroxyd. 

b) Quantitativ. Becherglas 
mit 50 cern H 20 + 5 ccm ver
diinnte H 2S04, titrieren mit 
genau eingestellter KMnO ,
Losung, bis bleibende Rosa
farbung entsteht. Aus der 
verwendeten Menge KMn 0 4 

Eisengehalt berechnen. 
2. Ferrisalze. 

t\) 1m Reagensglas etwas Wasser 
+ 20% Ferrozyankalium + 
1 Tropfen verdiinnte Hel = 
Blaufar bung. 
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Wie weisen Sie Mangan 
nach? 

Wie wird der Nachweis 
von Blei gefiihrt? 

Wie priift man das Blei
losungsvermogen eines Was
sers? 

Hygiene. 

b) Im Reagensglas etwas Wasser 
+ 10% Rhodankaliumlosung 
+ verdiinnte HCI-Losung = 
Rotfiirbung. 

a) 10 cern Wasser + ca. 1 ccm 
verdiinnte Salpetersiiure + 
1 cern lO%iges Ammonium
persulfat + einige Tropfen 
Silbernitrat; etwas erwarmen 
= Rotfarbung (Bildung eines 
IOslichen Permangansalzes). 

b) 25 cern Wasser + 10 ccm 
verdiinnte Salpetersaure im 
Erlenmeyerkolben einige Mi
nuten kochen; Flamme weg
nehmen, 2 Minuten warten. 
Dann I Messerspitze Blei
superoxyd hinzufiigen, noch
mals kochen, Absetzen lassen 
= Rotfarbung (Bildung von 
Permangansiiure ). 

c) 100 cern filtr. Wasser, das mit 
Salzsaure versetzt ist + 2 ccm 
Weinsaurelosung + Ammoniak, 
bis das Wasser nach dem Um
schiitteln deutlich nach NH3 
riecht + 2 ccm Ferrocyanka
liumlosung. Mischen. Ma.Bige 
Triibung oder Niederschlag in
nerhalb von 2 Stunden zeigen 
dieAnwesenheit von Mangan an. 

Wasser + Schwefelammonium (un
ter dem Abzug!) = Braunfiirbung 
(Schwefelblei). 

Eine weithalsige I Liter fassende Stop
selflasche enthii.lt ein blankgeputztes, 
langs gespaltenes Bleirohr. Das zu 
untersuchende Wasser wird eingefilllt. 
Die Flasche mit Inhalt 24 Stunden gut 
verschlossen stehen lassen. N sch ofte
rem Hin- und Herbewegen des Blei
rohres im Wasser wird es herausgenom
men. 

300 ccm dieses Wal!!l!!ers werden in einen 
Glaszylinder eingefiillt und mit 3.ccm 
.Essigsiiure versetzt. Zusetzen unter 



Wie priift man WMser auf 
den Gehalt an Schwefelwas
serstoff? 

Wie bestimmt man den 
Hartegrad eines Wassers? 

Die chemische Untersu
chung ist ohne Belang fUr 
die Feststellung der 1nfek
tionsgefahr eines Wassers. 
W ofiir gibt sie aber einen 
Anhalt? 

Mittels der bakteriologi
schen Untersuchung gelingt 
es unter Umstanden 1nfek
tionserreger direkt nachzu
weisen. Wiegeschieht die bak
teriologische Untersuchung? 

Eine Erganzung der che
mischen und bakteriologi
schen Untersuchung bietet 
die Lokalinspektion. Worauf 
hat die Lokalinspektion bei 
Bach- und FluBwassern zu 
achten? 
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Umriihren 1,5 ccm Natriumsulfidlosung 
(10 %). Der Zylinder wird auf eine weiJ3e 
Unterlage gestellt und beobachtet, ob 
eine gelbbraune bis braune Fiirbung 
oder Ausscheidung braunschwarzer 
Flocken auftritt. 

1. Mit Bleipapier. HIS + Pb(CaHaOz)z 
= PbS + 2 CJI,Oz = Braunung oder 
Schwarzung. 

2. Mit Natronlauge und Nitroprussid
natriumlosung = Violettfiirbung. 

3. Durch den Geruch. 
100 ccm Leitungswasser werden mit 

der Pipette in eine GlasstOpselflasche 
eingefiillt. DannlaBtman ausderBiirette 
Seifenlosung anfangs kubikzentimeter
weise, spater tropfenweise einflieBen; 
nach jedem Zusatz kriiftig schtitteln. 
Solange mit dem Seifenzusatz fort
fahren bis auf der ganzen Oberflache 
der horizontal gelegten Flasche fein
blasiger Schaum 5 Minuten stehen 
bleibt. Hartegrad ergibt sich nach 
Tabelle. 

Fiir die Beurteilung der Appetitlich
keit der Anlage. Sind reichlich orga
nische Stoffe, viel Chloride und Nitrate 
vorhanden, so entstammt das Wasser 
einem mit Abfallstoffen tibersattigten 
Boden. 

1m Kulturverfahren (Gelatineplat
tcnkultur). Fiir den Nachweis von 
Typhusbazillen und Choleravibrionen 
sind besondere Methoden notwendig. -
(Siehe bakteriologischer Teil.) 

Ob Dejekte von Menschen und 
Tieren, Abwasser usw. Zugang zum 
Wasser finden, ob in der Nahe Wasche
reinigung stattfindet, ob Schiffe auf 
dem Flusse verkehren. Bei Quellwassern 
ist darauf zu achten, ob sie nicht aus 
oberfliichlichen Rinnsalen entstehen, ob 
letztere nicht im Bereich gedtingter 
Wiesen liegen, ob Verbindung mit 
Bachen und Fltissen besteht. 
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Worauf hat die Lokal
inspektion bei Grundwas
serbrunnen sich zu er
strecken? 

Wie priift man da.s Be
stehen von Komm.unika.
tionen mit dem Innern des 
Brunnens! 

Hygiene. 

Auf die Musterung der oberfliich
lichen Umgebung, auf die Neigung des 
Terrains, auf den Brwmenkranz, auf 
Defekte in der Mauerung usw. 

Durch EingieJ3en von Fluoreszein
(Uraninka.li) oder Saprollosungen, auch 
durch Aufschwemmungen von Hefe, 
B. prodigiosus bzw. Wasservibrionen. 

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

fUr die Wasserversorgung in a) das oberfliichlich zutage tre-
Betracht ? tende Grundwasser (Quellwas

ser), 
b) das Grundwasser aus der Tiefe. 

2. FluJ3- oder Seewasser, 
3. Regenwasser. 

Wie hebt man das Grund- Durch Kesselbrunnen (Schacht-
wasser! brunnell) und durch Abessynierbrunnen 

(Rohrenbrwmen). 
Woraus bestehen die Roh

renbrunnen 7 

Welchen Vorzug haben 
die Rohrenbrunnen vor den 
Kesselbrunnen? 

Welchen Nachteil aber 
haben die Rohrenbrwmen? 

Aus einer eisernen Rohre mit reich
lichen I,ochern, welche durch Draht
netze gegen Verstopfung geschiitzt sind. 

Sie sind leicht zu desinfizieren und 
geben wlgefiihrliches Wasser. 

Da kein Wasserreservoir vorhanden 
ist, lassen sie bei groJ3eren Wasserent
nahmen vollkommen im Stich. 

Auf welche Weise liiJ3t Dadurch, daJ3 man den Brunnen-
sich eisenhaltiges Grund- schacht mit einem Mantel von atzkalk
wasser eisenfrei zutage for-I stiicken fOOt oder eine Filtration des 
dern? Wassers durch ein Grobsandfilter ein-

richtet mit ev. Liiftung des Wassers 
durch Niederfall aus einer Brause. 

Bei der zentralen Wasser
versorgung hat man den 
Vorteil, daB der verun
reinigte stiidtische Unter
grund umgangen und somit 
ein appetitliches Wasser be-

Die gauze Menge des Eisenbikarbo
nats wird in Eisenoxydhydrat verwan
delt. 

Die Reinigung durch zentrale Filtra
tion mittels Sandfilter. 



schafft werden kann. Die 
Entnahme der Wasser er
folgt auch hier aus Quellen, 
Grundwasser, Bach- und 
FluBwasser. Bei der Be
nutzung von FluBwasser ist 
gr1iBte Skepsis am Platze. 
Das Wasser muB vor dem 
Gebrauch einer Reinigung 
unterzogen werden. Welche 
kommt in Betracht? 

Wie ist ein derartiges Filter 
zusammengesetzt? 

Der wesentlichste Teil des 
Filters ist die sogenannte 
Filterhaut. Woraus be
steht sie? 

Wodurch werden St1i
rungen im Filterbetrieb her
vorgerufen ? 

Arbeiten die genannten 
Filter vollig keimdicht? 

Kennen Sie noch sonstige 
Verfahren der Trinkwasser
reinigung im groBen? 

Beschreiben Sie mir das 
amerikanische Schnellfilter? 
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In der Tiefe Feldsteine . . . . 305 rum 
Dariiber kleine Feldsteine ., 102 

mittlerer Kies •..• 76 " 
grober Kies .. , .. " 127 " 

" feiner Kies ....... 152 " 
" gro ber Sand ...... 51 " 
" scharfer Sand ..... 559 " 

Aus den Sinkstoffen, Algen und Bak· 
terien. 

Durch das Rei Ben der Filterhaut; 
bei starker Verunreinigung des FluB
wassers mit lehmigen Bestandteilen (un
durchIassige Schicht); in der ersten Zeit 
nach der Reinigung des Filters. 

Nein; es gehen auch im besten FaIle 
noch einige Keime durch. 

Die sog. Filtersteine, das amerika
nische Schnellfilter (Jewell), das Per
manganatverfahren, das Ozonverfahren, 
das ultraviolette Licht. 

Das zu reinigende Wasser wird in 
Sedimentierbottichen mit 10-30 g Alu
miniumsulfat (Alaun) pro cbm ver
setzt. Es kommt zu einer Umsetzung 
mit dem Kalziumkarbonat des Wassers; 
es entsteht Tonerde, Aluminiumhydrat 
als flockiger Niederschlag, der die Trii
bungen zum Teil mit zu Boden reiBt. 
Nach 1-2 Stunden wird das Wasser 
auf ein Sandfilter geleitet; hier bildet 
die Tonerde die kiinstliche Filterhaut. 
Schon nach wenigen Stunden filtert 
dieses Filter bei 50 mal so schneller Fil-
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Beschreiben Sie mir kurz 
eine Ozonanlage? 

Weiter kommt fiir die 
Vernichtung der Keime im 
Wasser da.s ultraviolette 
Licht in Frage. Wie sind 
diese Sterilisationsapparate 
eingerichtet ? 

Hygiene. 

tration als in den groBen Sandfiltem aIle 
Bakterien ab. Nach 24 Stunden wird 
das Filter durch ein Riihrwerk und 
Gegenspiilung (maschinelI) in etwa 30 
Minutenwiedergebrauchsfii.higgemacht. 

Zusammenfassung der Merkmale 

beim Sandfilter: beirn amerika

Filterhaut 
nischen Fil ter: 

natiir- Filterhaut kiinst
lich; 

Keimreduktion 10 
bis 50%; 

Filtrationsgeschwin
digkeit 100 mm 
bei einern Druck 
von 60-70 mm; 

Seltener Wechse1 
des Filters not
wendig. (Um
standlich) ; 

Gebrauchsfii.hig 
nach der Reini
gung erst nach 
48-72 Stunden. 

lich; 
Keimreduktion 97 

bis 99%; 
Druckdifferenz 21/, 

bis 3 mm; 40 bis 
50 fache Filtra
tionsgeschwin
digkeit; 

haufiger Wecbsel 
(Reinigung) des 
Filters (sehr ein
fach); 

nach der Reini
gung in 30 Mi
nuten wieder ge
brauchsfiihig. 

Das filtrierte klare Wasser wird in 
sehr feiner Verteilung in den Skrubber
turm gefiihrt, wo es in innige Beriihrung 
mit dem von unten in den Sterilisations
turm eingeleiteten aufsteigenden Ozon 
gebracht wird. Das elektrisch herge
stellte Ozon wirkt auf das Wasser in 
solcher Konzentration ein, daB die Bak
terien der Koligruppe noch sicher zu
grunde gehen. 

Quecksilberdampflarnpen mit dop
peltem Quarzmantelsind in besonderen 
Metallgefii.Ben eingehil.ngt, die langsarn 
vom Wasser durchstrornt werden. Das 
benutzte Wasser darf keine Triibungen, 
keine gelbbrii.unlicheFarbung aufweisen. 

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



Wie geschieht die Zu
leitung des Wassers zu den 
Wohnungen? 

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

Wie kann man sich vor 
Bleivergiftungen schiitzen? 

Wie erfolgt am einfach
sten die Entfernung der In
fektionserreger aus einem 
Wasser? 

Wie desinfiziert man 
Schachtbrunnen? 

Wie desinfiziert man Re
servoire und Leitungsrohre 
groBerer Wasserleitungen? 

Enthalten Eis und kiinst
liches Selterswasser Bak
terien? 
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Von hochgelegenen Reservoiren wird 
das Wasser mit dem natiirlichen GeniUe 
in die hoher gelegenen Stockwerke ge
trieben. Bei zu geringem GefaUe ist 
der Druck durch maschineUe Vorrich
tungen (Pumpstationen und Hochreser
voire) zu verstiirken. Die Leitungs
rohre aus Eisen sollen moglichst tief ge
legt werden. Der AnschluB der StraBen
leitungen an die Hausleitungen erfolgt 
durch Bleirohre. 

Bei einem reinen und salzarmen 
Wasser und wenn die Leitungsrohre 
zeitweise mit Luft und Wasser gefiiUt 
sind. Es bildet sich dann Bleihydrat. 

Durch Verwendung von Bleirohren, 
die im Innern verzinnt sind, oder von 
galvanisiertem Eisenrohr. 

1. Durch 5 Minuten langes 
Kochen. Bei groBerem Wasserver
brauch ist der Wasserkochapparat von 
Siemens & Co., Berlin, zu empfehlen. 

2. Mi t Chemi kalien, z. B. Chlor
kalk (1 : 300000 bei 6 Stunden langer 
Einwirkung) oder mit KMn04 • 4 Liter 
Wasser + 3 g CuSOt (Katalysator) + 
3 g KMn04 (Desinfiziens). Nach 10 
Minuten 4 Tabletten a 1 g festes 36%
iges H 20 a• Filtration durch Sucrofilter. 
(Kunow.) 

3. Filtration im Hause. Sicher 
bakterienfreies Filtrat liefern die Pa
steur-Chamberlandschen Tonfilter 
und die B er kefeldschen Kieselgur
filter. 

Durch Einleiten von heWem Wasser
dampf mittels einer Lokomobile in das 
Wasser des Schachts, bis es eine Tem
peratur von 80 bis 90 0 erreicht hat oder 
mit Schwefelsaure 1: 1000, Atzkalk. 

Mit Schwefelsaure 1 : 1000 (2stiin
dige Einwirkung). 

Ja. Sie sind sehr reich an Bak
terien. Choleravibrionen und Milz
brandbazillen sterben in kiinstlichem 
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Selterswasser rasch ab, Typhusba
zillen, Micrococcus tetragenus usw. aber 
bleiben Tage bis Wochen lebensfiihig. 
Daher empfiehlt es sich, Selterswasser 
nur aus destilliertem Wasser oder aus 
vollig unverdii.chtigem Brunnenwasser 
zu bereiten. 

Emiihrung und Nahrungsmittel. 
Nennen Sie mir die Be

standteile der Nahrungs
mittel t 

Was ist der Zweck der Er
niihrung t 

Wie groB ist die Verbren-
nungswiirme fiir 

1 g EiweiJ3? 
1 g Kohlehydrate 1 
1 g Fettt 

EiweiBstoffe, Fette, Kohlehydrate, 
Wasser, BaIze (femer Lipoide, Purine, 
Vitamine) und gewisse GenuJ3mittel. 

Die Erhaltung des substantiellen 
Bestandes der gesamten Organe. 

Fiir 1 g EiweiB .•.... 4,1 Kalorien 
.. 1 .. Kohlehydrate 4,1 .. 
.. 1 .. Fett ........ 9,3 .. 

bei Verbrennung im Organismus. 

EiweiBstoHe. 
Welcher Niihrstoff nimmt 

die erste Stelle ein 1 
1st die Konstitution des 

EiweiBmolekiils bekannt t 

Der EiweiBbestand des 
Korpers muB .unbedingt er
halten werden. Was erfolgt 
bei EiweiBmangel? 

Wann befindet sich der 
Korper im Stickstoffgleich
gewicht 1 

Nimmt die Stickstoffaus
Bcheidung raBch ab, wenn 

Das EiweiB, teils tierischen, teils 
pflanzlichen Ursprungs. 

Nein. Es handelt sich urn ein sehr 
kompliziertes Molekiil, das sehr zahl
reiche verschiedene Gruppen, insbe
sondere Aminosauren enthiilt. Bei der 
Resorption durch den Darm werden die 
Aminosauren . zerlegt, aus denen der 
Korper synthetisch das arteigene Ei
weiJ3 aufbaut. 

Zerfall von Korperzellen, die Neu
bildung des Blutes, ebenso die Re
generation der Muskeln leidet. Die 
Verdauungsfermente werden spiirlicher 
gebildet. Schwii.chegefiihl, Arbeitsun
lust, gereizte Stimmung sind die Folgen. 

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

Am 1. Hungertage wird noch eine 
den vorausgegangenen Nahrungstagen 
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der Ersatz fUr das zerstiirte 
EiweiB ungeniigend ist? 

Geniigt eine erhOhte Ei
weiBzufuhr, umeinemeiweiB
verarmten Kiirper einen bes
seren EiweiBbestand zu ver
schaffen? 

Das im Kiirper zerstiirte 
EiweiB !aBt sich nur auf 
welchern Wege ersetzen? 

Welche anderen N-halti
gen Stoffe kommen auBer 
den echten EiweiBkiirpern 
noch in der Nahrung vor? 

Wie werden die mit der 
Nahrung aufgenommenen 
EiweiBkiirper im Darm wei
ter zerlegt? 

Welche Fettarten unter
scheidet man ihrer Her
kunft nach? 

Woraus bestehen die tieri
schen Fette? 

Wie setzen sich die pflanz
lichen Fette zusammen? 

Wird Fett im Kiirper 
leicht zerlegt? 

Wann wird viel Fett zer
sHirt? 

Worin bestehen die Lei-

gleichkommende N-Menge ausgeschie
den; von da ab wird die N-Ausscheidung 
geringer. 

Nein. Der EiweiBzerfall wird erst 
eingeschrankt bei richtiger Kombina
tion von EiweiB, Fett und Kohle
hydraten. 

Durch Zufuhr von EiweiB in der 
Nahrung. 

Leim, Glutin, Chondrin, Pepton, 
Nukleln, Lezithin, Kreatin, Asparagin 
und andere Amidoverbindungen. 

Sie werden durch das Trypsin zu 
Peptonen und Albumosen und bis zu den 
Aminosauren abgebaut. Durch ein 
weiteres Ferment, das Erepsin, werden 
die Peptone und Albumosen, fiber nicht 
eigentliches EiweiB, bis zu den Amino
sauren weiter gespalten. 

Fette. 

Die tierischen und pflanzlichen Fette. 

Fette sind Verbindungen von Glyzerin 
und Fettsauren, teils hiiherer Ordnung, 
wie Tripalmitin, Tristearin, Triolein, 
teils niederer Ordnung, wie in reich
licher Menge in der Kuhbutter. 

Sie unterscheiden sich in ihrer Zu
sammensetzung nur wenig von den 
tierischen Fetten und bestehen zum 
Teil aus Neutralietten, zum Teil aus 
Mischungen solcher mit freien Fett
sauren (Erukasaure). 

Nein, fUr gewohnlich nur in einer 
Menge von 50-100 g. Bei groBerer 
Fettaufnahme wird der Rest in den 
Depots abgelagert. 

Bei Muskelarbeit. 

1. In der Erzeugung von Warme. 
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stungen des Fettes bei sei
ner Zerlegung? 

Wie wird das im Korper 
zerstorte Fett ersetzt f 

Wieviel Wasser enthiUt 
das Fettgewebe? 

Kann man einen Korper 
dauernd mit Eiwei6 und 
Fett aIlein ern8.hren? 

Hygiene. 

2_ In der Eiwei.Bsparung. 

Durch Nahrungsfett (tierisches und 
pflanzliches). Die resorbierbaren Fette 
miissen aIle einen Schmelzpunkt unter 
40 0 haben, widrigenfalls sie unaus
geniitzt ausgeschieden werden (Stearin). 

6-10% Wasser (1-2% Mem
branen). 

Nein; er bedarf noch der Zufuhr von 
lCohlehydraten, die zu den Endproduk
ten, Kohlensaure und Wasser, verbrannt 
werden. 

Kohlehydrate. 
Welche Kohlehydrate ken

nen Sie? 

Wall liefem die Kohle
hydrate dem lCorper? 

Wie geschieht die Deckung 
des Kohlehydratbedarfs im 
Korper? 

1st das Wasser fiir den 
Organismus von Bedeu
tung! 

Was bewirkt eine vor
iibergehende Erhohung der 
Wasserzufuhr f 

Was bewirkt eine anhal
tende abnorm itarke Wasser
zufuhr ? 

1. Monosaccharide, CaHaO. (Dex
trose, Lavulose, Galaktose, Sorbinose, 
Mannose). 

2. Disaccharide, CuHzzOu [Rohr
zucker (Saccharose), Milchzucker (Lak
tose), Malzzucker (Maltose)]. 

3. Polysaccharide, (C.HIoOa) . a;, 

Starke, Dextrin, Glykogen, ZeIlulose
arten, Inulin, Gummiarten. 

1. Warme. 
2. Sie wirken eiwei6sparend. 
3. Sie wirken fettsparend. 
4. Sie konnen selbst eine Umwand

lung in Korperfett erfahren. 
Durch Zufuhr von Kohlehydraten 

der N ahrung, Rohrzucker, Milchzucker 
und besonders Starke, die im Darm in 
resorbierbaren Zucker iibergeht. 

Wasser. 
Ja; es ist aIs Losungsmittel von Be

deutung und dient zumTransportder lOs
lichen Substanzen ; auch beteiligt es sich 
an der Wii.rmeregulierung des Korpers. 

Vermehrte Stickstoffausscheidung 
durch Ausspiilung angesammelter Ex
krete. 

Eine starke Verdiinnung der Ver
dauungssii.fte, eine Dberbiirdung des 
Pfortaderkreislaufs, Anderung des Blut

I drucks usw. 
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Welche Salze nirnmt der 
Korper auf? 

W ozu werden die Salze 
verwertet? 

Was geschieht, wenn die 
ausgeschiedenen Salze des 
Korpers nicht ausreichend 
ersetzt werden? 

Wer liefert dem Korper 
die notigen Salze? 

Worauf fiihrt man den 
Skorbut zuriick? 

Was sind Vitamine? 

Welche Krankheiten fiihrt 
man auf das Fehlen der Vita
mine zuriick? 

Salze. 
Verbindungen des Eisens, Kalziums, 

Magnesiums, Kaliums und Natriums 
mit Phosphorsaure,Kohlensaure, Schwe
fel und ChI or . 

Zur Bildung der Organzellen und der 
Korpersafte. 

Dar Korper gibt zunachst eine Zeit
lang aus seinem Bestande her; bei an
dauernd salzarmer Kost (kiinstlich salz
frei gemacht) treten eigentiimliche ner
vose Erscheinungen und schlieBlich der 
Tod ein. 

Die griinen Gemiise. Der fUr das 
Kind notwendige phosphorsaure Kalk 
wird in der Milch in ausreichender Menge 
genossen. 

Auf den Mangel an Kalisalzen in
folge ausschlieBlich animalischer Kost. 

Vitamine. 
Stoffe von im iibrigen unbekannter 

Konstitution, die in geringer Menge in 
frischen pflanzlichen Nahrungsmitteln, 
hauptsachlich in den Samen, und zwar 
in der auGeren Schicht derselben, relativ 
reichlich auch in der Hefe vorkommen, 
dagegen nicht in langer erhitzten und 
ausgetrockneten Nahrungsmitteln. 

Skorbut, Pellagra, Rachitis, Mehl
niihrschaden der Sauglinge. Beri-Beri. 

Nahrstoffmengen. 
Welche Wege dienen zur 

Ermittelung der erforder
lichen Nahrstoffmengen? 

Wie groB ist der 24stiin
dige Nahrstoffbedarf erwach
sener Manner? 

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

2. Stickstoffbestimmungen in der 
N ahrungsmenge, die genossen wird. 

3. Gut gefiihrte Haushaltungsbiicher 
konnen die gewiinschten Bedarfszahlen 
bereclmen lassen. 

3000 Kalorien. 
105 g resorbierbares EiweiB, 

56 g Fett, 
500 g Kohlehydrate. 

S c h il r man n, Repetlwrium. 4. Auf!. 4 



50 

Sind diese genannten Zah
len genau oder schwanken 
sie? 

Wie erreicht man eine 
Einschriinkung des EiweiB
zerfalls und Schonung der 
Fettdepots bei fieberhaften 
Krankheiten und in der Re
konvaleszenz ? 

Wodurch kommt es zu 
iibermaBigem Fettansatz? 

Wodurch kann eine Ent
fettung des Korpers erzielt 
werden? 

Hygiene. 

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 beein

flussen sie. 
7. Bei Frauen sehr erhohter Ver

brauch wahrend der Graviditat und 
Laktation. 

Durch Darreichung von Kohlehydra
ten. Sie ersetzen auch die im Fieber 
vermehrt ausgeschiedenen Kalisalze. 

Durch geniigende EiweiB- und reich
Hche Fett- und Kohlehydratzufuhr 
neben moglichster Korperruhe. 

Bei Pflanzenfressern gelingt die 
Mastung lediglich mit EiweiB und Kohle
hydraten bei leicht gesteigerter EiweiB
menge. 

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

1. Durch erhohte Kiirperbewegung. 
2. Durch fast volliges Fortlassen des 

Fettes und der Kohlehydrate und bei 
fast ausschlieBlicher Erniihrung mit Ei
weiB (Bantingkur). 

3. Mit der Ebsteinmethode, die 
darin besteht, daB man sehr wenig 
Kohlehydrate, reichlich Fett und maBig 
EiweiB aufnimmt. 

4. Mit der Voit-Oertel'schen Kur. 
Reichlich EiweiB, normale Fett- und zu 
niedrige Kohlehydratzufuhr bei sta.rker 
Korperbewegung. Die Wasseraufnahme 
ist zwischen die Mahlzeiten verlegt. 
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Wie muB die Nahrung be
schaffen sein? 

Werden animalische Stoffe 
besser ausgenutzt aIs vege
tabilische ? 

Was verstehen Sie unter 
einem leicht verdaulichen 
Nahrungsr.nittel? 

Wie konserviert man 
Nahrungsr.nittel! 

Welche VorsichtsmaB-
regeIn Boll man bei den ver
schiedenen Kochgeschirren 
anwenden? 

Wie priift man Kochge
schirre auf bleiabgebende 
Glasur oder Emaille! 

Wie groB solI im Mittel 
das Quantum der zur Sat
tigung eines Erwachsenen 
notwendigen fertigen Speise 
sein ! 

Wie solI die Nahrung 
temperiert sein? 

Gut ausnutzbar, leicht verdaulich, 
gut zubereitet, schmackhaft ohne Zu
satz schadlicher Bestandteile. Sie muB 
in Bolcher Menge vorhanden sein, daB 
sie das Gefiihl 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 Vorrats
raumen, in Eisschriinken (+ 7 0). Durch 
Kochen, Trocknen, Rauchern, durch Zu
satz von Zucker, Salz, Salizylsaure usw. 

In Kupfer- und MessinggefaBen dUr
fen saure Speisen nicht gekocht werden 
(Griinspan). Auch sollen mehl- und 
zuckerhaltige Speisen nicht darin auf
bewahrt werden, weil durch allmlihliche 
Bildung von organischer Saure Kupfer 
gelOst werden konnte. Vernickelte Ge
faBe geben geringe Spuren von Nickel 
ab, wenn saure Speisen darin aufbewahrt 
werden. Ahnlich verhalten sich Alu
miniumgeschirre. 

Verzinnte KochgefaBe, ferner gla
sierte, bzw. emaillierte, irdene oder 
eiserne GefaBe enthalten oft Blei. 

Das Kochgeschirr wird r.nit 4%iger 
Essigsaure gefiiUt; 1/2 Stunde unter Er
satz des verdampften Wassers kochen, 
filtrieren und einleiten von HaS. Braun
farbung oder schwarzer Niederschlag 
zeigt Blei an. 

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

FUr Sauglinge + 35° bis + 40°, fUr 
Erwachsene + 7° bis + 55°. Habi
tueUer EisgenuB ist bedenkllch. 

4* 
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Wie wird die Tageskost 
zweckmii.l3igerweise auf die 
Mahlzeiten verteilt! 

Wie wird das Yolk gegen 
die VerfiiJschung der Nah
rungsmittel geschiitzt! 

Was ist Kuhmilch! 

Hygiene. 

Beim Gesunden variiert die Ein
teilung nach der Beschii.ftigung und nach 
der Art der Kost. 

Bei korperlicher Arbeit und vega
tabilischer Kost sind 5 Mahlzeiten 
zwec.kmii.oig. Bei geistiger Arbeit und 
eiwei.o- und fettreicher Kost morgens 
eine reichliche Fleischmahlzeit, im Laufe 
des Tages nur einmalleichte Speisen und 
abends die Hauptmahlzeit. 

Durch gesetzliche Bestimmungen 
(14. Mai 1879), die Pollzeibeamten ge
stattet, von feilgehaltenen Nahrungs
mitteln Proben zum Zwecke der Unter
suchung zu entnehmen. In bestimmten 
Untersuchungsanstalten werden diese1-
ben einer genauerenPriifung unterzogen. 

MUch. 

Wie ist sie chemisch 
sammengesetzt? 

I Eine Emulsion von Fett in einer 
Losung von Eiwei.o und Zucker. Reak
tion amphoter. 

zu-I Wassergehalt 87,75-89,5%, 
Spez. Gew. 1028-1033, 
Eiwei.ogehalt 3,5%, darunter 
Kasein 2,9%, 

Welche Fiitterungsart lie
fert die gleichmii..oigste 
Milch? 

rst die Ausnutzung der 
Nahrstoffe der Milch eine 
gute? 

Warum ist die Milch zur 
ausschlie.olichen Erniihrung 
Erwachsener nicht geeignet ! 

Worin bestehen die Nach
teile der Milch! 

Laktalbumin 0,5%, 
Laktoglobulin in Spuren, 
Fett 2,7-4,3%, 
Milchzucker 3,5-5,5%, 
SaIze 0,6-1,0%, 
Die Trockenfiitterung. 

Ja. Das Eiwei.o wird zu 90%, FeU 
zu 95%, Salze zu 50% und der Zucker 
vollstiindig resorbiert. 

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

Ihre Verwendbarkeit wird leicht be
eintrachtigt: 

1. Unter dem EinfluB von Mikro
organismen kommt es zu Zersetzungen. 
der Milch. 
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Worin bestehen die Ver
anderungen, die eine frisch 
gemoIkene Milch aIlmiih
lich durchmacht? 

Bei welchem Prozentge
halt von MiIchsii.ure kommt 
es zur Gerinnung des Ka
seins und zur Abscheidung 
der Molke? 

Was enthlUt das Serum 
(MoIke)? 

Miissen immer Bakterien 
die Milchgerinnung herbei
fiihren? 

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

Halt man eine von Milch
sii.urebakterien befreite Milch 
in offenen GefiiJ3en bei 30 
oder 40 0 oder kocht man die 
Milch vorher mindestens eine 
Stunde lang, so tritt wieder 
eine andere Zerlegung der 
Milch auf. Welche ist es! 

Wie kommen die Bak
terien in die Milch? 

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

pathogenen und infektiosen Bakterien 
und evtl. von Giftstoffen besonders 
disponiert. 

Schon nach kurzem Stehen bildet 
1. sich eine Rahmschicht (Auf

rahmen). Trennung in Rahm und ab
gerahmte Milch oder Magermilch. 

2. N ach langerem Stehen bildet sich 
ein oberflachlicher pilziger, weiBlicher 
Oberzug 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 SaIze. 

Nein; auch ein labiihnliches Ferment 
kann Milch gerinnen machen. 

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

lensii.ure, Ausfii.llung des Kaseins durch 
Lab). 

Die Peptonisierung der Milch. Unter 
der Rahmschicht bildet sich eine trans
parente Zone, die Peptonreaktion gibt. 
Sonst verandert sich die Milch ii.uJ3erlich 
nur wenig, das Kasein gerinnt nicht. 
Sie schmeckt bitter und kratzig. Die 
Zersetzung wird durch Heubazillen be
wirkt, die bei Siiuglingen oft toxische 
Wirkungen und Cholera infantum aus
losen. 

1. Aus den Ausfiihrungsgangen der 
Euter, 

2. aus den Kuhexkrementen, 
3. aus den Sammeleimern, 
4. von den Handen des MeIkers, 
5. von Fliegen, 



Welche Fermente enthiilt 
frische Milch? 

Worin besteht gewohn
lich die Milchverfiilschung? 

Welche pflanzlichen Gifte 
konnen in die Milch iiber
gehen? 

Wie stellt man Milch
fiHschungen fest? 

Wie bestimmt man das 
spezifische Gewicht der 
Milch? 

Hygiene. 

6. vom Heustaub. 
1. Ein pepsin - und trypsinartigesFer

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

Starke in Zucker und Milchzueker in 
Glykose iiberfiihrt. 

3. Superoxydase (Katalase) zerlegt 
Wasserstoffsuperoxyd. (2HaOz = 2H20 
+ °2)' 

4. Indirekte Oxydasen, Peroxydasen. 
5. Die Reduktasen. 
1m Entrahmen und Zusatz von 

Wasser; Belten durch Zusatz von 
Starke, Dextrin, Gehirnsubstanz, Gips; 
ferner muB man achten auf eine Zu
fiigung von Konservierungsmitteln, 
Soda, Borax, Natr. bicarb., Salizyl
saure (0,75 p. m.), Formalin (0,2 p. m.) 
und Wasserstoffsuperoxyd (2,0 p. m.). 

Colchicin, Gifte von HahnenfuB, 
Dotterblumen, Solanin. 

Durch Bestimmung des spez. Ge
wichtes und des Fettgehaltes, durch 
Nachweis von Nitraten, die auf einen 
Zusatz von Brunnenwasser deuten, 
durch den Nachweis von Konservie
rungsmitteln. 

Mitdem Ariiometer (Soxhlet). EiweiB, 
Zucker und Salze machen die Milch 
schwerer, das Fett dagegen leichter. 

Gut durchgemischte Milch ohne 
Schaumbildung in Zylinder einfiillen; 
einfiihren des gereinigten und getroek
neten Araometers (Milchwage, Lakto
densimeter). Der Stand des Milchspiegels 
(nieht Meniskus) ablesen, 2 in der 4. De-

I zimale fiir jeden Grad C iiber + 15 0 

zuzahlen, unter + 15 0 abziehen. Spez. 
Gew. normaler Milch 1,028-1,033. 

Wodurch 
spezifisches 
dingt sein? 

kann ein hohes Dureh feste Bestandteile, Wasser-
Gewicht be- armut und durch Fettmangel. 

Wodurch kann ein nied
riges spezifisches Gewicht 
bedingt Bein? 

Durch Fettreichtum und Wasser
zusatz. 
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Wie wird die Fettbestim
mung ausgefiihrt? 

Mit dem Cremometer, Gerber's 
Butyrometer, dem Feser'schen Lakto
sImp und mitHilfe des Soxhlet'schen 
Verfahrens. 

1. Mit dem Cre mometer. Nach dem 
24 stiindigen Stehenlassen der Milch bei 
mittlerer Temperatur Aufheben dersel
ben 36-48 Stunden bei niederer Tem
peratur. Ablesen der Hohe der Rahm
schicht an der Skalenteilung. Gute 
Milch liefert 10-14% Rahm; 3,2 Ska
lenteile entsprechen ungefiihr 1 % Fett. 
Ungenaue Methode. 

2. Mit Gerber's Butyrometer. In 
das Butyrometer nacheinander einfill
len: 10 ccm konz. HzSO, vom spez. Ge
wicht 1,825. Dann 11 cern Milch, 1 cern 
Amylalkohol. Hals des Butyrometers 
trocknen, Kautschukstopfen fest ein
drehen; Schiitteln, bis alIes braun ist. 
In Spezialzentrifuge zentrifugieren. Fett
sauIe ablesen, nachdem mit dem Stopfen 
die untere Grenze des Fettes auf einen 
Teilstrich eingestellt ist. Abgelesene 
Hohe der FettsauIe = % Fett. J eder 
Teilstrich entspricht 0,1 % Fett. Ablesen 
bei 60-70° (Butyrometer inein Wasser· 
bad von 60-70° bringen). 

3. MitdemFeser'schenLaktoskop. 
Diese Methode ist eine optische; sie ist 
unzuverlassig; es kommt viel auf die 
Beleuchtung und das Auge des Be
schauers an, auch istdie Durchsichtigkeit 
von der Zahl und GroBe der Milchkiigel
chen abhangig. Je fettreicher die Milch, 
urn so undurchsichtiger wird sie. 

In das Laktoskop 4 ccm Milch ein
filllen, langsam Wasser zusetzen bis 
schwarze Striche auf einem am Boden 
des GefaBes befindlichen Milchglas
zapfen eben sichtbar werden. An einer 
Skalenteilung kann man direkt die Fett
prozente ablesen. 

4. Mit dem Soxhlet'schen Verfah
reno Hier sucht man das spez. Gew. des 
Xtherextraktes der Milch zu bestimmen. 
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Wie weisen Sie Nitrate 
in der Milch nach? 

Wie untersucht man die 
Milch auf Konservie
rungsmittel? 

Wie weist man Formalin 
in der Milch nach? 

Wie wird der Borsii.ure
nachweis gefiihrt? 

Hygiene. 

200 ccm Milch + 10 cern Kalilauge + 
60 ccm Ather. I{raftig schiitteln. Nach 
15 Minuten wird die oben angesammelte 
Atherfettlosung in ein Glasrohr ge
bracht, das auBen von einem Kiihlrohr 
umgeben ist. Konstante Temperatur 
im Innern 17,5°. Bestimmung des spez. 
Gew. der AtherfettlOsung mittels Arao
meter. Mit Hille einer Tabelle findet 
man den Fettgehalt. 

Die Milch wird durch Zusatz von 
Essigsaure oderChlorkalziumlosung (auf 
100 ccm Milch 1,5 ccm einer 20%igen 
Losung) und darauffolgendes Kochen 
koaguliert. Dem Filtrat setzt man 
tropfenweise Diphenylamin in kon
zentrierter R.SO, zu. Blaufarbung. 

Bei Anwesenheit von Soda, Natr. 
bicarb. oder Borax zeigt die Milch 
nach 1-2stiindigem Kochen Braun
farbung. 

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

MengenverhiUtnis: 10 ccm Milch + 
10 ccm Alkohol, mischen, dazu 3 Trop
fen 1 % ige Rosolsaure. 

Bei Salizylsii.uregehalt gibt Milch 
+ Eisenchlorid = Violettfarbung. Bei 
Wasserstoffsuperoxydgehalt ent
stehteineBlii.uungvonJodkaliumst8.rke
papier. 

1. Schwefelsaurereaktion: 
Milch + Wasser aa. im Reagenzglas 
unterschichtet mit konz. chemisch reiner 
R.SO, = blauer Ring. 

2. Fuchsinprobe: Von 100 ccm 
Milch 20 ccm abdestillieren; zu 10 ccm 
Zusatz von 1 ccm FuchsinlBsung, die 
durch SO. entfarbt ist = Rotfarbung. 

100 ccm Milch werden in der Platin
schale mit Kalkmilch alkalisiert, ein
gedampft und verascht. Die Asche lost 
man in wenig Salzsii.ure. 1 Tropfen der 
Losung auf Kurkumapapier gibt rote, 
beim Aufbringen von 1 Tropfen Soda-
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Wie weist man Wasser
stoffsuperoxyd in der Milch 
nach 7 

Wie geht man vor, urn 
rohe und gekochte Milch zu 
unterscheiden 7 

Wie erkennt man die Zer
setzungen der Milch 7 

losung in Blau tibergehende Farbung, 
falls Borsaure zugesetzt war. 

a) Mit der Titansaurereaktion: 
10 ccm Milch + 10-15 Tropf. Titan
sii.ure = Gelbfarbung. 

b) Mit der Vanadinsaurereak
tion: 10 ccmMilch + 10 Tropfen 1 %ige 
Vanadinsaure = Rotfiirbung (Empfind
lichkeit 1 : 10 000). 

1. Mit der Oxydasenreaktion. 
a) Guajakreaktion. 5 ccm Milch 

+ 1 Tropf. Guajaktinktur. Nach 2 bis 
3 Minuten Blaufarbung bei Rohmilch; 
wenn nicht positiv: 5 ccm Milch + 
5 Tropf. 0,2% iges R 20 1 + 1 Trop£. 
Guajaktinktur (indirekte Oxydase). 
(Katalasenreaktion. ) 

b) Storch'sche oder Parapheny
lendiaminreaktion. 10 ccm Milch 
+1 ccmO,2%iges R 20 2 + einigeTropfen 
Paraphenylendiaminlosung. Rohe Milch 
in 2-3 Minuten indigoblau. (Peroxy
dasenreaktion. ) 

c) Benzidinreaktion. 3-5 cem 
Milch + 1 Tropf. alkoh. Benzidinlosung 
(mit Zusatzvon 0,6%igerEssigsaure + 5 
bis 10 Tropfen 0,2%iges R 20 1 = Blau
griinfarbung bei Rohmileh. 

2. Schardinger-Reaktion: 
IOccmMilch + 0,5eem Schardin

g e r Reagens (Methylenblau-Formalin
misehung) + fliissiges Paraffin. Was
serbad 45°. Rohmilch ist in Bpatestens 
20 Minuten entfarbt. (Reduktasen
reaktion). 

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

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

Bei Rohmileh fant das Molkenprotein 
aus. 

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

2. Methylenblauprobe. Man 
bringt in ain 2O-ecm-Flasehchen 10 cern 
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Wieviele Keirne enthfilt 
eine frische, reinlich behan
delte Milch in 1 ccrn Y 

1st eine Vberwachung der 
Milchwirtsehaften notwen
dig! 

Wie ka.nn man die Milch 
vor dem Verkauf prapa
rieren, d. h. haltbarer roa
chen! 

Hygiene. 

Milch + 15 Tropfen einer Methylen
blaulosung (0,02 g in 100 g Aqua dest.), 
miseht gut durch, fiillt 1 cem hoeh mit 
SpeiseOl auf, setzt die verkorkte Flasehe 
in warmes Wasser ein. 

Tritt ein Verschwinden der blauen 
Farbe innerhalb einer Stunde auf, ·so 
ist die Milch fiir Sauglinge nieht ge
eignet. 

Zur genauen Feststellung des Grades 
der Zersetzung titriert man naeh Sox h
let den Sauregrad. 50ccmMilch werden 
mit 1/4. Normalnatronlauge titriert. Ale 
Indikator werden 2 ccrn einer 2%igen 
alkoholischen Phenolpthaleinlosung zu
gefiigt. Jeder fiir 100 ccrn Milch ver
brauehte Kubikzentirneter Natronlauge 
ist ein Siiuregrad. Zuliissig sind noeh 
7 Sauregrade. 

3. Durch Feststellung der Bakterien
zahl. 

2000-3000 Keirne. 

J a. Die Tiere sind von einem Tier
arzt ofters zu untersuchen. Falle von 
Typhus und anderen rnensehlichen In
fektionskrankheiten unter dem Personal 
sind mit besonderer Vorsicht zu behan
deln; fiir Absperrung und Desinfektion 
ist zu sorgen, auf Bazillentriiger zu 
fahnden, eine Revision der Brunnen
anlagen ist notwendig, evtl. zeitweilige 
Unterbindung des Milchverkaufes. 

GefaBe miissen sauber gehalten wer
den. Die Milchaufbewahrungsraume 
miissen kiihl, luftig undleicht zu reinigen 
sein. Es muB ein guter Schutz gegen 
Fliegen bestehen. 

1. Durch Abkiihlen naeh dem Mel
ken und Aufbewahren inkiihlen Raumen 
(bis hochstens 100). Es kommt hier 
aber aueh noch zu einer gewissen Ver
mehrung der Bakterien; die pathogenen 
Keime bleiben lebensfiiliig. 

2. Dureh Ritze. 
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Wie ist die Frauenmilch 
zusammengesetzt, und wie 
reagiert sie? 

a) Pal!!teurisieren. Kurzel!! Er
hitzen auf 65-90° und rasches Ab
kiihlen, so daB der Rohgeschmack der 
Milch erhalten bleibt; am besten Ein
wirkung von 85 ° 2 Minuten lang. 

b) Durch Behandlung im Biori
sator (Lobeck). Milch wirdin feinver
teilter Form in einen auf 75 ° erhitzten 
Kessel eingeblasen. Die Saprophyten 
und pathogenen Keime gehen zugrunde. 
Sporen bleiben lebensfahig. 

c) Durch partielles Sterilisieren 
in bakteriendicht verschlossenen Fla
schen 30-60 Minuten auf 100-103°. 

Die Sporen der Heubazillen werden 
dabei nicht abgetotet. 

d) Durch vollstandige Sterili
sation. Sie ist oft ungenugend und 
unzuverlii.ssig. Auch verdirbt die Milch. 
Am besten 10-30 Minuten langes Er
hit zen bei gespanntem Dampf von 120 
bis 125 0; Milch in Blechdosen. 

e) Durch Kondensieren der Milch. 
1m Vakuum auf l/s oder 1/5 ihres 

V olumens eingedickte Milch wird in zu
gelOteten Buchsen auf 100 ° erhitzt. Am 
besten wird die Milch mit Rohrzucker 
versetzt (80 g auf 1 Liter). 

f) Durch rasches Eintrocknen 
auf heiBen, rotierenden Walzen (Milch
pulver). Der Geschmack des Milchfetts 
ii.ndert sich aber in storender Weise, es 
ist daher geboten, derartige Milchpulver 
aus Mager- oder Buttermilch zu be
reiten. 

Sie enthii.lt: 
88,6% Wasser, 
11,4% Trockensubstanz, 
0,16-0,25 % EiweiBstickstoff 

= ca. 1-1,5% EiweiB, 
3% Fett, 
0,2% Salze. 
100 g Milch liefern 58 Kalorien. 

An Aschenbestandteilen enthii.lt sie 
in 1 Liter 0,7 g Kali, 0,25 g Natron, 
0,33 g Kalk, 0,06 g Magnesia, 0,004 g 
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Woraus bestehen die Ei
weiBstoffe der Frauenmilch? 

Wird die Frauenmilch 
vom Saugling gut ausge
nutzt? 

Wie oft soIl dem Saug
ling Frauenmilch gegeben 
werden? 

In welchen Punkten un
terscheidet sich Kuhmilch 
von Frauenmilch? 

Wird Kuhmilch oder 
Frauenmilch vom Saugling 
besser ausgenutzt? 

Da es haufig vorkommt, 
daB Sauglinge mit Kuh
milch erniihrt werden miis
sen, muB man die Kuhmilch 
in besonderer Weise so prii.
parieren, daB sie der Frauen
milch in ihrer Zusammen
setzung ahnlich wird. Wie 
prapariert man sie? 

Wie totet man am besten 
die in der Milch vorhan
denen Bakterien ab? 

Hygiene. 

Eisen, 0,47 g Phosphorsaure, 0,43 g 
Chlor. 

Spez. Gew. 1028-34. Sie reagiert 
alkalisch. 

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

Ja. 91,6% der gelieferten Ralorien 
werden ausgenutzt. 

Am ersten Tage nach der Geburt 
2-3maI, an den foigenden Tagen 6-7 
mal, in Abstanden von 21/ 1-31/ a Stun
den. Vom 7. Monat ab sind Kohle
hydrate und Salze hinzu zu geben 
(Zwieback, GrieB, Spinat). Vom 10. 
Monat an ist die Frauenmilch durch 
Kuhmilch zu ersetzen. 

Kuhmilch enthii.lt mehr EiweiBstoffe, 
weniger Zucker. Die EiweiBstoffe be
stehen hauptsii.chlich aus Rasein, das 
im Magen derbe Gerinnsel gibt, die 
sauer reagieren. Auch enthalt sie er
heblich mehr Salze. Sie reagiert am
photer. 

Die Ausnutzung ist bei der Frauen
milch eine bessere; die Fazes enthalten 
bier nur 3% der Nahrung im Gegensatz 
zu 6-7% bei Kuhmilchernahrung. Die 
Kuhmilch ist schwerer verdaulich. 

1. Durch Wa.sserzusatz, der die Ei
weiBstoffe und Salze der Kuhmilch ver
diinnt und Zusatz von Zucker (26 g 
Milchzucker auf 1 Liter). 

2. Durch Totung der in der Kuhmilch 
befindlichen Bakterien. 

Durch Erhitzen: 
a) Kochen 5 Min uten bei 97 bis 

100°. 
b) Fiir kleinere Portionen benutzt 

man kleine Wasserbader (20 Min.). 
c) Fiir groBere Portionen: 

IX) Soxhlets Milchkocher. 
{J) Milchkocherin Kannenform. 
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Es sind noch eine ganze 
Reihe von Milchsurrogaten 
angegeben, die die Frauen
milch ersetzen Bollen. Wel
che kennen Sie? 

Wie wird Butter gewon
nen? 

Besitzt die abgerahmte 
Milch noch hohen Nii.hrwert ? 

r) Tapfe mit d urchlochtem 
Deckel. 

Man hat versucht, eine leichtere Ver
daulichkeit der Milch und eine Ge
rinnung des Kaseins in weicheren Flok
ken herbeizufiihren durch 

1. Zusatz von Gersten- und Hafer
Bchleim zur Milch; 

2. durch Schaffung kaseinfreier 
Milchmischung aus Rahm und Molke 
(Biedert'sches Rahmgemenge); 

3. durch Kindermehle (Nestle, Ku
feke, Knorrs Hafermehl), Malzsuppe. 

Durch Bchlagen von Rahm. Heut
zutage werden Zentrifugen zur Ab
rahmung der Milch benutzt. 

Ja; sie vermag den taglichen EiweiJ3-
bedarf des Menschen zu decken. 

Molkereiprodukte. 

Wie ist Butter zusammen
geBetzt? 

EnthiUt Butter Bakte
rien' 

Worauf beruht das Ran
zigwerden der Butter' 

Wodurch wird Butter tal
gig? 

WiewirdButter gefiilscht? 

W orauf erstreckt sich eine 
Butteruntersuchung? 

Bie enthii.lt: 
14,1 % Wasser, 
0,9% EiweiJ3, 

83,1 %. Fett, 
0,5% Kohlehydrate, 
0,66% BaIze. 

Bchmelzpunkt bei 31-37°, Erstar
rungspunkt zwischen 19 und 21°. 

In 1 g Butter oft 1-10 Millionen 
Bakterien. Unter Umstanden auch Tu
berkelbazillen und saurefeste Stab chen. 

Durch die Wirkung von Bakterien 
und Fadtmpilzen (Penicillium, Oidium) 
erfolgt eine hydrolytische Bpaltung 
des Butterfetts unter Freiwerden von 
Fettsaure- und Buttersaureestem. 

Durch Belichtung und Zutritt des 
Luftsauerstoffs zu den im Butterfett 
enthaltenen Fettsiiuren. 

Durch Zusatz von Wasser und Koch. 
salz, durch Beimengungen von Farb
stoff, Mehl usw. und fremdenFetten. 

1. Auf die Wasserbestimmung. 
2. Auf die Feststellung des Koch

salzgehal tee. 
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Wie untersucht man die 
Butter auf ihren Wasserge
halt? 

Wie wird der Gehalt der 
Butter an freien Fettsa.uren 
festgestelIt? 

Wie geschieht der Nach· 
weis fremder Fette in der 
Butter? 

Hygiene. 

3. Auf den Gehalt an freien Fett
sauren. 

4. Auf die Feststellung fremder 
Fette. 

a) Mikroskopisch: Einbetten in Gly
zerin. In Butter bleiben die Fettkiigel
chen erhalten, aIle anderen Fette miis
sen geschmolzen werden; es entstehen 
dabei immer kristallinische Gebilde 
(Fette und Fettsauren). 

b) Durch Untersuchung des Butter
fetts auf das spez. Gew., auf den 
Schmelz- und Erstarrungspunkt; auf 
das Brechungsvermogen mittels des 
Refraktometers von Zeill. 

c) Durch den Nachweis von Phyto
sterin in den unverseifbaren Bestand
teilen des Fettes; in pflanzlichen Fetten 
stets enthalten. 

d) Durch das Mengenverhilltnis der 
niederen und hoheren Fettsauren. But
ter enthalt 87-88% hahere und 12 bis 
13% niedere Fettsa.uren. Andere tie
rische und pflanzliche Fette dagegen 
95-96% hohere und nur sehr wenig 
niedere Fettsii.uren. 

ImApparatvonP.Funke. Schillchen 
auf die Wage stellen; Gleichgewicht her
stellen. Dann 10 g Butter in das Schill
chen abwiegen. SchiiJ.chen iiber der 
Flamme erhitzen, bis das Knistern auf
hort; abkiihlen lassen. Wiegen. Vergleich 
des Anfang- und des Endgewichtes gibt 
den Wassergehalt in 10 g Butter an. 

5 g Butter werden in Ather gelOst, mit 
alkoholischer 1/10 n-KOH nach Zusatz 
von Phenolphthaleinlosung titriert. Als 
Sauregrad bezeichnet man die zur Satti
gung von 100 g Fett verbrauchten Ku
bikzentimeter n-KOH. 

3-4 g Fett werden in einer Porzellan
schale von 10 ccm Durchmesser mit 
1-2 g Atznatron und 50 ccm 70%igen 
Alkohol versetzt, unter Umriihren 
vorsichtig erhitzt und die entstehende 
Seifenlosung zurSirupdicke eingedampft. 
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Welche Methoden werden 
noch zur genaueren Charak
terisierung der Fettsauren 
llnd zur Erkennung von Ver
fiUschungen herangezogen? 

Kennen Sie ein Surrogat 
der Butter! 

Der Riickstand wird in 100 cern Aqua 
dest. gelOst. Ein Teil hiervon im Rea
genzglas geschiittelt ( = Sehaumbil
dung); ein anderer Teil wird mit ver
diinnter H 2SO, iibergossen. In der was
serigen Losung sind die 2 Anteile der 
freienFettsauren in freiemZustande ent
halten, lOsliche und unlosliche. - Das 
Destillat enthaIt bei Butter groBe Men
gen von Sauren, bei anderen Fetten nur 
Spuren von Sauren. 

1. Die Bestimmung der K 0 t t s tor -
fer's chen Zahl, die angibt, wieviel 
Milligramm KOH zur Verseifung von 
1 g Fett notig sind. (Milchfett 221-230, 
Oleomargarin 193-198.) 

2. Die Bestimmung der Reichert
Mei BI 'sehen Z ahl. Sie gibt an, wie
viel Kubikzentimeter 1/l0n-NaOH zur 
Neutralisation der aus 5 g Butterfett 
abdestillierten, fliichtigen, wasserlos
lichen Fettsauren notwendig sind. (But
ter 26-31, Oleomargarin 0,4-1,0, 
Talg 0,2-0,8.) 

3. Die Bestimmung der Hehner'
a e hen Zahl, die die Menge der in 
100 Teilen Fett enthaltenen, in Wasser 
unloslichen, nicht fliichtigen Fettsauren 
angibt. 

4. Die Beatimmung der Polenske'
schen "neuen B utterzahl"; sie gibt 
an, wieviel 1/10 n-Barytlauge erforder
lich ist zur Neutralisation der nach 
Rei c her t - Me i 131 iiberdestillierten, 
aber noch im Kiihlrohr befindlichen in 
H 20 unloslichen, dagegen in 90 %igen 
Alkohol lOslichen Fettsauren. 

5. Die Bestimmungder Hiibl 'schen 
Jodzahl. Die in pflanzlichen Fetten 
vorhandenen ungesattigten Fettsauren 
lagern bei Gegenwart von HgCl2 Jod an. 
(Butter 26-38% des Fettes, ErdnuBOl 
83-105, Pferdefett z. B. 70 und mehr, 
Leinol 178.) 

Margarine (tierische Fette). 
Palmin (pflanzliche Fette). 
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Wie weist man Sesamol in I 2-3 g Butter resp. Margarine werden 
Margarine nach? im Reagenzglase mit 10 ccm konz. Hel 

ausgeschiittelt. Farbt sich die Salzsaure 
rot, wird sie abgegossen und das Ver
fahren wiederholt. Zusatz einiger Trop
fen Furfurollosung = Rotfarbung bei 

1st die Kunstbutter vom 
hygienischen Standpunkte 
zu empfehlen? 

Welche Zusammensetzung 
zeigt die Buttermilch? 

Wie bereitet man Rase? 

Welche Kasearten unter
scheidet man t 

Was ist Kefir? 

Womit bereitet man 
Yoghurt! 

Was fallt der Begriff 
Fleisch zusammen? 

Margarine. 
Ja. Sie ist billig, wird gut ausgeniitzt 

und empfiehlt sich als Volksnahrungs
mittel. Es ist unbedingte tTberwachung 
der Produktion und der Verkaufsstellen 
notwendig. 

1/2-1 % Fett. 
3 % in Flocken geronnenes Kasein. 
3 % Milchzucker und etwas Milch-

saure. 
Durch Fallen des KaseIns mittels 

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

Rahm. 
3. Fette Kase aus ganzer Milch 

(Hollander, Schweizer). 
4. Magerkase aus der abgerahmten, 

meist sauren Milch (Quark, Handkase). 
Ein berauschendes und moussieren-

des aus Milch hergestelltes Getrank, das 
als Diatetikum gebraucht wird. Durch 
Kefirferment aus Hefe und Bakterien 
wird der Milchzucker der Milch zum 
Teil in Glykose umgewandelt. Aus 
dieser entsteht durch die Hefe Alkohol 
und Kohlensaure. 

Mit Reinkulturen des Bac. bulgari-
cus. 

Fleisch. 
Die quergestreifte Muskulatur der 

Schlachttiere mit eingelagerten Ga
fallen und Nerven, mit dem zugehorigen 
Fett, Sehnen, Knochen, dem Binde
gewebe und den genieBbaren Teilen 
der inneren Organe, wie Lunge, Leber, 
MHz, Niere, Thymus und die glatte 
Muskulatur. 
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Was findet man auBer 
Fett, leimgebender Sub
stanz und Salzen noch im 
Fleisch? 

Schwankt die Zusammen
setzung des Fleisches? 

Wie weit wird F1eisch
nahrung ausgenutzt? 

Welche Gefahren kann 
der FleischgenuB fiir den 
Menschen mit sich bringen ? 

In welcher Fleischart fin
den sich Trichinen? 

Welche Fleischteile un
tersucht man, urn Trichi
nose festzustellen? 

Wie geh t die Un tersuchung 
auf Trichinen vor sich? 

E i wei Bs t 0 f f e: Syntonin, Myosin, 
Muskelalbumin, Serumalbumin; Ex
traktivstoffe; Kreatin, Xanthin, 
Hypoxanthin. Milchsaure, Inosit, Gly
kogen. 

Ja. Nach 
1. der Tierspezies, 
2. dem Mastungszustande, 
3. dem Alter des Tieres. 
EiweiI3 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 

en thaI ten sein. 
3. Es konnen durch langere Aufbe

wahrung des Fleisches pat hog en e 
und sap r 0 p h Y tis c h e B a k t e r i e n 
mit dem Fleisch genossen werden. 

4. Es kann durch eine Anhaufung 
giftiger S to ffwechsel pr 0 d uk te, 
giftiger Arzneimittel u. dgl. zu 
Erkrankungen des Menschen kommen. 

1m Schweinefleisch. 
1m Menschenmagen werden die in 

den Muskeln des Schweines befindlichen 
Kapseln gelost. Die Wiirmer werden 
damit frei und wachsen irn Darm weiter. 
Nach 21/2 Tagen sind die Darmtrichinen 
geschlechtsreif; sie begatten sich und 
nach 7 Tagen gebiert jedes Weibchen 
1000-1300 Embryonen, die von der 
Darrnwand aus in die Lymphbahnen und 
schlieBlich in die Muskelprimitivfasern 
gelangen, wo sie sich wieder einkap
seln. 

Die Muskeln des Bauches und Kehl
kopfes, die Interkostalmuskeln und Teile 
des Zwerchfells. 

Mit feiner Schere wird ein kleinesMus
kelstiickchen (aus Zwergfellpfeilern, dem 
Rippenteil des Zwergfells, den Kehl
kopfrnuskeln und den Zungenmuskeln) 
abgeschnitten, auf dem Objekttrager 
in Glyzerin zu feinen Faserchen zer
zupft, mit Deckglas bedeckt und mit 

S c h U r man n. Repetitorium. 4. AUf!. 5 
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Welche Parasiten wer
den auch durch FleischgenuB 
iibertragen ? 

Wie beugt man der Band
wurmiibertragung am besten 
vor? 

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

Wodurch kann das Fleisch 
postmortal verii.:ndert wer
den? 

Wie weisen Sie eingetre
tene oder beginnende FiLul
nis des Fleisches nach? 

Hygiene. 

schwacher VergroBerung betrachtet. Fiir 
jedes Schwein sind 24 Proben zu durch
mustern. 

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 0 getotet 

werden, geniigt Rauchero des Fleisches. 
Der beste und sicherste Schutz besteht 
darin, nur gargekochtes Fleisch zu 
genie Ben. 

Perlsucht, Tuberkulose, Milzbrand, 
Rotz, Wut, Eiterungen, Septikiimie und 
Pyii.mie. 

Fleischvergiftung: 

1. Durch parasitii.re Bak
terien: 

a) Durch Bac. paratyph. B (40%), 
b) Durch Bac. enteritis Gartner 

(60%). 
(Hier handE'lt as sich um 

Fleisch von Schlachttieren, die 
vor der Schlachtung schon 
erkrankt waren.) 

2. Durch Toxine, die postmor
tal von bestimmtensaprophytischen 
Bakterien, namentlich dem Bac. bo
tulinus in einzelnen Stiicken des 
aufbewahrten Fleisches gebildet sind. 

Da das Fleisch ein gutes Nii.hrsubstrat 
fiir Bakterien darstellt, siedeIn sich 
selbstverstii.:ndlich leicht darauf Infek
tionserreger an. Es kommen haupt
sachlich in Betracht die Erreger der 
Typhusgruppe und der anaerob wach
sende Bacillus botulinus (im Innern von 
Wiirsten, Pasteten und Schinken). 

Nach der Ebersschen Reaktion. Et
was verdachtiges Fleisch wird in ein 
Zylinderglas gegeben, dann in den Zy. 
linder ein Glasstab eingelassen, der in 
einer Mischung von 1 Teil reiner Salz· 
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Wie auI3ert sich eine Ver
giftung mit Toxin des Bac. 
botulinus (Botulismus)? 

Bei welcher Temperatur 
wird das Gift zerstort? 

Womit sucht man die rote 
Farbe des Rackfleisches 
ranger zu erhalten? 

Wie weist man Sulfit im 
Fleisch nach? 

Welche Methode fur die 
biologische Untersuchung auf 
Pferdefleisch und andere 
Fleischarten gibt es! 

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

Welche Methode steht Ih
nen sonst noch zur Verfii
gung, wenn der biologische 
Nachweis von Pferdefleisch 
versagen solIte? 

Wie lassen sich die Ge
fahren des Fleischgenusses 
auf ein Mindestma.B herab
setzen? 

saure, 3 Teilen Alkohcl und 1 Teil Ather 
eingetaucht war. Bei Faulnis Ammo
niakbildung (Salmiaknebel). 

N ach voriibergehendem Erbrechen 
ohne Durchfalle kommt es zu Lah
mungen der Augenmuskeln, der Mus
keln des Schlundes, der Zunge, des 
KehIkopfes, zur Erweiterung der Pu
pille, Ptosis, Akkommodations- und 
Motilitatsstorungen des Auges, erschwer
tem Sprechen und Schlingen, Stuhl und 
Urinverhaltung. 

Bei 60°. 

Durch Beimengungen von Konserve
saIz (Natriumsulfit + Natriumsulfat). 

Das Fleisch wird in einem PuIverglase 
mit verdiinnter R 2SO t ubergossen und 
das Gefa.B geschlossen; bei V orhanden
sein von SuIfit tritt bald ein starker Ge
ruch nach Schwefeldioxyd auf. 

Die Prazipitation. 

Dem verdachtigen Fleisch werden 
durch Auslaugen mit 0,85% iger Koch
salzIosung die Ioslichen EiweiBsubstan
zen entzogen. Das vollig klare Filtrat 
wird mit vollstiindig klarem, vom Ka
ninchen gewonnenen Pferdeeiwei.B aus
fiillendem Serum von bestimmtem Titer 
versetzt und beobachtet, ob eine Trii
bung (Prazipitatbildung) eintritt. (Uh
lenhuth.) 

Die Untersuchung des Fettes mittels 
Refraktometer und die Feststellung der 
Hiibl'schen Jodzettel (siehe Seite 63.) 

1. Durch Vorsichtsma.Bregeln bei der 
Viehhaltung. 

2. Durch Seuchengesetze. 
3. Durch obligatorische Fleischbe

schau in Zentralstellen. 

5* 
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Man unterscheidet zwi
schen tauglichem, bedingt 
tauglichem und untaugli
chern Fleisch. Was fiillt 
unter den Begriff des be
dingt tauglichen? 

Wie wird das bedingt taug
Hehe Fleisch zum menseh
lichen GenuB brauchbar ge
macht? 

Welche Tierkrankheiten 
machen das Fleisch des gan
zen Tieres fiir den Genull 
untauglich? 

Was muB mit derartigem 
Fleisch geschehen? 

Wie solI das Fleisch auf
bewahrt werden? 

SolI rohes Fleisch ge
nossen werden? 

Bei welcher Temperatur 
sterbenTrichinen,Finnen und 
die meisten Kontagien ab? 

Hygiene. 

4. Durch Aufbewahren des Fleisches 
in Kiihlhallen. 

1. Fett von Tieren mit frisch aus
gebreiteter Tuberkulose, Finnen und 
Trichinen. 

2. Fleisch mit maJliger Tuberkulose 
(1 kranke Lymphdriise). 

3. Der g a n z e Tierkorper, wenn eine 
frische, nur auf Eingeweide oder Euter 
beschrankte Blutinfektion ohne hoch
gradige Abmagerung vorliegt, bei maJli
gem Schweinerotlauf und bei Finnen. 

Durch Einwirkung von Hitze oder 
dreiwochige Pokelung. (Verkauf auf 
der Freibank.) Fiir finniges Fleisch 
geniigt die mindestens 21 tagige Aufbe
wahrung im Kiihlraum. 

Milzbrand, Rauschbrand, Tollwut, 
Rotz, Rinderseuche, Rinderpest, eitrige 
und jauchige Blutvergiftung, schwere 
Tuberkulose, Schweineseuche, Schweine· 
rotlauf und Trichinose. Das Fett bleibt 
nach Erhitzung verwendbar. 

Es mull durch Einwirken hoherer 
Hitzegrade oder auf chemischem Wege 
bis zur Auflosung der Weichteile oder 
durch Vergraben in mindestens 1 m 
Tiefe unsehadlich 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 Kiihlhallen der Schlachthauser. 

Bei Aufbewahren von Fleisch in den 
Fleischerladen ist groBte Reinlichkeit 
notwendig. Jede engere Verbindung 
der Verkaufslokale mit Wohn- und 
Schlafraumen ist zu verbieten. 

Niemals. Einzelne Finnen werden 
leicht iibersehen; auch ist es nicht immer 
moglich, die Trichinenschau iiberall in 
hinreichend zuverliissiger Weise durch
zufiihren. 

Trichinen bei 65 0 , 

Finnen bei 52 0 , 

die meisten Kontagien bei einer 
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N ennen Sie mir die ver
schiedenen Konservierungs
rnethoden fiir Fleisch! 

Hitze von 60-65°, die etwa 1/4-1/2 
Stunde einwirkt. 

1. Die Konservierung durch Kalte. 
2. Durch Wasserentziehung. 
3. Durch Salzen, Pi:ikeln. 
4. Durch Rauchern. 
5. Durch Chemikalien (Borsaure, 

Salizylsaure, Kohlensaure, Formalin). 
6. Erhitzen in bakteriendicht ver

schlossenen GefaBen. 

Vegetabilische NahrungsmitteI. 
Welche verschiedenen 

Schichten unterscheidet man 
an einem Getreidekorn? 

W odurch laBt sich beirn 
Brotteig die Lockerung her
beifiihren ? 

Werden die Fermente 
durch die Backhitze vollstan
dig unwirksam gemacht? 

Welche Veranderungen 
erleiden die EiweiBkorper 
und die Starke durch den 
BackprozeB ? 

Welches Brot zeigt den 
hochsten Gehalt an verdau
lichem EiweiB? 

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

Au Ben hat man eine Reihe von Zellu
loseschichten, dann folgt nach innen die 
eiweiBreiche Kleberschicht und der 
Mehlkern mit reichlichen Starkezellen. 

Durch Gase, die sich im Innern des 
Brotteigs entwickeln, z. B. Wasser
dampf (Graham-Brot), Kohlensaure 
(durch Natr. bicarb. + Salzsaure, 
Hirschhornsalz, Hefe und Sauerteig). 

Ja. 

Die Starke wird in Kleister, in Dex
trin und Gummi verwandelt, das Pflan
zenalbumin und der Kleber werden in 
den geronnenen unli:islichen Zustand 
iibergefiihrt. 

Weizenbrot, das mit Milch bereitet 
ist; vom EiweiB des Weizenbrotes wer
den 80%, von den Kohlehydraten 98% 
resorbiert. 

I 
Weizen, Roggen, Gerste: runde 

Formen, die Roggenkiirner sind groBer 
und mit drei- oder vierstrahligem Nabel 
versehen. 

Kartoffel: BirnformigeKorner, auch 
Muschelform, groB, Schichtung urn den 
exzentrischen Kernpunkt. 

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

Reis und Hafer: kleine kantige 
e i n f a c h e Kornchen oder aus vielen 
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WelcheBeimengungen oder 
aueh absichtliche Fii.lsehun
gen findet man im Mehl ! 

Wie untersucht man Mehl 
auf Beimengungen von Mut
terkorn ? 

Wann kann BrotgenuB ga
sundheitsschiidigend wirken? 

Kennen Sie die Zusam
mensetzung von Reis und 
Mais? 

Wodurch sind die Legu
minosen ausgezeichnet! 

Hygiene. 

kantigen zusammengesetzte kuge
lige oder ovale groBe Starkekorner. 

Mais: wie bei Reis oder Hafer; nur 
sind die Korner groBer mit sternformi
ger Kernhohle. 

1. Claviceps purpurea, der Mutter
kornpilz. 

2. Brandpilze. 
3. Schadliche Unkrautsamen (Tau

mellolch und Kornrade),Wachtelweizen, 
Rhinantusarten bewirken eine griin
blaue Farbung des Brotes. 

4. Gips, Schwerspat. 
a) Mikroskopisch:Mutterkornzeigt 

ineinander verschlungene schimmelpilz
ii.hnliche Faden mit Fetttropfchen. 

b) Chemisch: 109 Mebl + 20 ccm 
Ather + 1,2 ccm 5%ige HISO,; schiit
teIn, zugekorkt 6 Stunden stehen las
sen. Filtrieren. Riickstand mit Ather 
nachwaschen bis man 40 cern Filtrat 
hat, mit 1,8 cern einer konzentrierten 
Losung von Natriumbikarbonat ver
setzen und schiitteln. Violettfii.r
bung. 

1. Wenn Zink- und Bleiverbindun
gen durch denMahlprozeB usw. (Blei der 
Miihlsteine, wenn mit BleiweiB gestri
chenes Holz zum Heizendes Backofens 
benutzt war) mit dem Brot in Beriih
rung gekommen sind. 

2. Wenn das Brot das sog. BrotOl 
enthii.lt (ein billiges MineralOl, das aus 
den bei 300 0 nicht fiiichtigen Petroleum
riickstii.nden bereitet ist, mit dem die 
Backbleche bestrichen werden). 

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

Reis = 8% EiweiB (zu 80% aus
nutzbar), Spuren von Fett, 76% Koble
hydrate. 

Mais = 10% EiweiB, 4,6% Fett, 
68% Kohlehydrate. 

Durch reiehlichen EiweiBgehalt (23 
bis 28%), Fehlen von IGeber, daher zur 
Brotbereit.ung nicht geeignet. 
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Sind Kartoffein ein gutes 
Nahrmittel ? 

Die Gemiise, die die Darm
peristaltik anregen. die durch 
ihr gro13esVolumen Sattigung 
hervorrufen, die dem Korper 
Salze, Eisen zufiihren, haben 
auch ihre N achteile. Worin 
bestehen dieselben? 

Das EiweiJ3 wird nur zu 50-70% 
ausgenutzt. Die praparierten Mehle aus 
Leguminosen sind besser ausnutzbar 
(Eiwei13 zu 85 %) und Ieichter ver
daulich. 

J a. Die Kartoffeln sind eine vor
ziigliche Quelle fiir Kohlehydrate, sie 
geben mit Eiwei13, z. B. Fleisch oder 
Kase und Fett eine gute Nahrung. Hau
figere Wiederholung ruft keinen Wider
willen hervor. Wegen ihrer Billigkeit 
sind sie ein gutes, beliebtes Volksnah
rungsmittel. Bei ausschliel3licher 
Kartoffeinahrung treten Ernahrungs
storungen auf. 

Darin, da13 Parasiten und Infektions
erreger an den Gemiisen haften konnen 
(Bandwurmeier, Typhusbazillen usw.). 
Die Infektionserreger und Parasiten 
werden auf die Gemiise von den Ver
kaufern, die eine infektiose Erkrankung 
durchgemacht haben, iibertragen oder 
sie stammen aus einem infizierten Was
ser, das zum Besprengen der Gemiise be
nutzt wird, oder aus gediingtem Boden. 
Vorsicht beim RohgenuJ3 geboten! Am 
besten Kochen samtlicher Vegetabilien. 

GenuB· und Reizmittel. 
Was versteht man unter 

"Genu13mittel" ? 
Worin liegt die Bedeutung 

der Genu13- und Reizmittel? 

Wozu fiihrt der Alkohol
miJ3brauch ? 

Die in der Nahrung enthaltenen oder 
ihr zugesetzten schmeckenden Stoffe. 

In der Anregung zur N ahrungs
aufnahme, in der giinstigen Wirkung 
auf die Verdauungsorgane (Peristaltik, 
Sekretion der Verdauungssafte an
regend). 

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

Zu Erkrankungen des Herzens, der 
Leber, der Nieren und des Zentral
nervensystems, zu leichtsinnigen :Hand
lungen, Roheiten, Vergehen und Ver
breehen, Unfallen, ungeniigender Er
niihrung und Verelendung der Familie. 
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Wie wird der AlkoholmiB
brauch bekampft? 

Welche GenuBmittel ken
nen Sie? 

Was ist Bier? 

Was enthii.lt das Bier? 

Wie bereitet man Bier? 

Hygiene. 

Durch Kontrolle und Beschriinkung 
der Schankstatten, Trinkerheilstatten, 
Einrichtung von Tee- und Kaffee
hausem, heilbringende Tatigkeit von 
Vereinen (Blaues Kreuz). 

I. 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 olme Destil
lation aus Gerstenmalz, Hopfen und 
Wasser hergestelltes Getrii.nk, das sich 
im Stadium der Nachgii.rung befindet. 

2-5% Alkohol, 4-8% Extrakte, 
wovon Dextrin und Zucker die Haupt
masse ausmachen, ungefii.hr 0,5 % Gly
zerin, 0,5% EiweiB bzw. Pepton, die 
Bitterstoffe des Hopfens, Salze, freie 
CO., Milch- und Bemstemsaure und 
Spuren von Essigsaure. 

Angefeuchtete Gerste wird auf einen 
Haufen geworfen; man lii.Bt sie aus
keimen. Dabei entsteht Diastase, wel
che die Starke durch Umwandlung in 
Maltose und Dextrin gii.rfiihig macht. 
Das von den Keimen befreite Getreide 
wird gedarrt und grob gemahlen, das 
Malz mit warmem Wasser angesetzt und 
spater gekocht. Zu diaser Dextrin und 
Maltose enthaltenden Wiirze wird Hop
fen zugegeben. Seine bitteren und aro
matischen Stoffe gehen in die Wiirze 
fiber und geben dem Bier den eigentiim
lichen Geschmack. Die Wiirze wird nun 
mit Hefe versetzt, der Giirung unter
worfen, wobei fast alle Maltose in CO. 
und Alkohol zerlegt wird. Die Unter
hefe bewirkt bei niedriger Temperatur 
eine langsame Gii.rung und haltbare 
Biere. Die Oberhefegii.rung geht bei 
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Wie fiilscht man das Bier? 

Wie setzt sich der fertige 
Wein zusammen? 

Wie hoch ist der Alkohol
gehalt des Branntweins? 

Welche Substanzen wir
ken, wenn sie im Brannt
wein enthalten sind, schadi
gend auf die Gesundheit des 
Menschen? 

Wie wird der Branntwein 
gewonnen? 

Was enthaIt die Kaffee
bohne? 

Welcher Stoff ist im Tee 
der wirksame? 

hohererTemperaturvor sich und erzeugt 
ein wenig haltbares Getrank. 

Statt Gerstenmalzes kommt Starke 
und Starkezucker zur Verwendung. Es 
entstehen bei ihrer Vergarung FuselOle, 
die das Bier unbekommlich machen. 
Statt Hopfen werden andere Bitter
stoffe, wie'. Quassia, Aloe"usw. benutzt. 
Ein Teil di-eser Praparate·· ist giftig und 
keines ist dem Hopfen gleichwertig. 

Er enthalt: 
9-12 % Alkohol, 
2% Extrakt, 
0,1-0,8% Zucker, 
0,2% Farb- und Gerbstoff, 
0,2% Asche, 
85-88% Wasser. 

35-75%. 

Bedenklich ist der GehaIt an FuselOl 
(Gemenge von Propyl-, Amyl-, Butyl
alkohol und Furfurol). Bei einem Ge
halt an diesen Substanzen tiber 1 Pro
mille stellen sich Ubelkeit und Kopf
schmerzen ein. Auch kommt eine giftige 
Wirkung zustande durch einen starkeren 
Zusatz von Methylalkohol (Sehstorun
gen, Pupillenerweiterung, Erbrechen, 
Dyspnoe und Kollaps). 

Durch die Alkoholgarung zuckerhal
tiger Substanzen (Weintrauben, Pflau
men) oder garfiihig gemachter Starke 
(Korn, Kartoffeln) und Destillation des 
gewonnenen Alkohols. 

10% Stickstoff (EiweiJ3), 
15-16% Fett, 
5% Asche, 
10% Zucker, 
1 % Koffem (Tem), Methyl-Theo

bromin. 
Gerbsaure und atherisches Ol. 
In einer Tasse Infus aus 8 g Bohnen 

finden sich etwa 0,1 g Koffein. 
Das Tem (0,5-2%). 
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Welche Zusammensetzung 
hat der aus Kakaobohnen 
bereitete Kakao? 

W elche Wirkungen schreibt 
man dem Kakao zu? 

Der wichtigste Bestand
teil des Tabaks ist das Niko
tin. Was ist Nikotin? 

Worin besteht die Ge
samtwirkung des Rauch
tabaks? 

Welche Stoffe finden sich 
im Tabakrauch? 

Welche Gewiirze kennen 
Sie? 

Hygiene. 

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

bromin) und einen nicht unbetracht
lichen Nahrwert wegen des Fettes, Ei
weiJ3es und der Kohlehydrate. 

Nikotin ist ein farbloses, giftiges 01, 
C1oHuN •. 

In einer leichten Erregung des Ner
vensystems. Bei Tabakrnillbrauch tre
ten nervose Herzschwache, Skotome, 
Unempfindlichkeit fUr Farban usw. auf. 

Nikotin, Pyridinbasen, Kohlenoxyd
gas als giftige Stoffe; daneben fliichtige 
Fettsauren und Kohlenwasserstoffe. 

Pfeffer, Senf, Essig. 

KIeidung und Hautpflege. 
Welche Aufgabe haben die 

Kleider? 

Woraus besteht gewahn
lich die Kleidung? 

N ennen Sie mir die vege
tabilischen Fasern! 

Welche tierischen Mate
rialien kommen hier in Be
tracht! 

Diese verschiedenen Stoff
elemente kann man nicht nUT 
rnikroskopisch, sondern auch 
chemisch voneinander unter
scheiden. Welche chemischen 
Reaktionen kennen Sie? 

Sie sollen den Karper vor zu groller 
von aullen auf ihn eindringender Warme 
schiitzen und ihn vor zu starker Warme
abgabe bewahren. 

Zum kleinsten Teil gewohnlich aus 
dichten ungewebten Stoffen, weiter aus 
gewebten Stoffen: aus vegetabilischen 
Fasern, Haaren von Tieren, aus Seiden
faden. 

a) Baumwolle (Kattun, Shirtings, 
Musselin, Tiill, Koper, Barchent usw.), 

b) Leinen, 
c) Hanf und Jute. 

a) Die Wolle, 
b) die Seide. 

Kalilauge lost tierische Fasern 
beim Kochen; sie farben sich mit Pikrin
saure nachhaltig (waschecht), brennen 
angeziindet nicht fort. 

Vegetabilische Fasern werden 
durch Kalilauge nich t gelost, sie farben 
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W oraus bestehen I 
a) Seidenfasem! 

b) Leinenfasem? 

c) Baumwollfasem' 

d) Kunstseide? 

Was ist Loden? 
Wie verhiiJt sich das 

Wii.rmeleitungsvermogen der 
Stoffelemente untereinan· 
der? 

Wie hoch stellt sich der 
Luftgehalt bei den verschie· 
denen Geweben? 

Wovon hangen die was· 
serhaltende Kraft und die 
kapillare Aufsaugung der 
Kleidung ab 7 

Und wovon wieder hiingt 
die Permeabilitat der Kleider 
fiir Luft und andere Gase ab ? 

W ofiir ist der Luftgehalt 
von grollter Bedeutung? 

sieh nieht dauernd mit Pikrinsaure, bren· 
nen angeziindet fort. Bei Pflanzenfasern 
gibt konzentrierte Schwefelsaure + Thy. 
mollOsung eine purpurrote Fiirbung. 

Seide ist in Salpetersaure und Am
moniak leicht lOslich. Weniger lOslich 
darin ist Wolle. Baumwolle in H sS04 

getaucht wird gallertig bzw. gelost. 
Leinenfaden bleiben in HsSO, un
verandert. 

Aus dem erhiirteten Sekret der Spinn· 
driisen der Seidenraupe. 

Aus den Sklerenchymfasern des 
Flachses (Linum usitatissimum). 

Aus den Samenhaaren der Malva
ceengattung Gossypium. 

Aus denitriertem Kollodium. (Char
donnet.) 

Tuch wie es vom 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 Geweben 50 %, 
bei gewirkten Stoffen, z. B. Trikot, 

70-86%, (Wolltrikot 86, Baum· 
wolltrikot 85, Seidentrikot 83, Lei· 
nentrikot 73). 

bei Flanell 90 %, 
in Pelzen 98 %. 
Vom Luftgehalt des Gewebes. 

Von dem Porenvolumen und der 
GroBe der Luftraume. 

Fiir das reelle Warmeleitungsver
mogen der Kleiderstoffe. Daneben 
kommt die Dicke der Stoffe und in ge
ringerem Grade das Leitungsvermogen 
der Grundstoffe in Betracht. 
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Bei welchen Stoffen ist 
die Abstrahlung der Warme 
am niedrigsten, bei welchen 
am groBten? 

Welchen hygienischen 
Anforderungen hat also die 
Kleidung zu entsprechen? 

Wie wird der Nachweis 
von Arsen in Tapeten ge
fiihrt? 

Urn wieviel Prozent ver
mindert jedes Kleidungs
stiick die Warmeabgabe? 

Wodurch wird die Wii.rme
abgabe des Korpers verhin
dert! 

Wie wirkt durchfeuchtete 
Kleidung! 

Ein gewisser Luftwechsel 
durch die Kleidung ist erfor
derlich. Wie bestimmt man 
die GroBe des Luftwechsels 
durch die Kleidung? 

Hygiene. 

Am niedrigsten bei glatten Stoffen, 
am starksten bei rauher Trikotwolle. 

1. Sie soll die Warmeabgabe vom 
Korper herabsetzen, sowohl im trocke
nen wie im feuchten Zustande. 

2. Sie soll die normale Abgabe von 
Wasserdampf vom Korper ermoglichen. 

3. Sie soll die direkte Bestrahlung 
des Korpers hindern. 

4. Sie soll die Raut nicht reizen, die 
Hautsekrete gut aufnehmen und leicht 
zu reinigen scin. 

Weiter darf die Farbe der Kleidung 
keine giftigen Stoffe enthalten. 

Die Tapeten werden zerkleinert, mit 
Salzsaure iibergossen, eine Stunde stehen 
gelassen. Inzwischen entwickelt man im 
MarshschenApparatWasserstoff. Salz
sauro von den Tapeten in den Apparat 
geben und da.s Glasrohr 10 Minuten 
gliihen. Es entsteht ein braunschwarzer 
glanzender Metallspiegel aus Arsen, der 
sich in unterchlorigsaurem Natron lOst. 
Die eben noch feststellbare Arsenmenge 
(AssOs) ist mit dem Marshschen 
Apparat auf 1/100 mg zu veranschlagen. 

Um 10-40%. 

Durch die schlechte Warmeleitung 
der Kleidung, die wiedetvon dem Luft. 
gehalt des Gewebes und seiner Dicke 
abhangig ist. 

Durch das Gewicht sehr schwer und 
belaetigend. Weiter wirkt durchfeuch
tete Kleidung fordernd auf die Warme
abgabe und infolge der Verdunstung des 
aufgenommenen Wsssers kiihlend. 

Durch Bestimmung des COa-Gehaltes 
der Kleiderluft; man nimmt dabei die 
COz-Produktion seitens der Raut ale 
gleich an. Unbehagen tritt schon ein, 
wenn jener COg-Gehalt iiber 0,08 pro 

I mille steigt. In einer Stunde gehen durch 
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In den Tropen sind lockere 
poros gewebte Stoffe zu emp
fehlen. Gegen haufige Durch
nassungen bedient man sich 
zweckmaBig der impragnier
ten, aber porosen Wollstoffe. 
Was sind impragnierte 
Stoffe? 

Welchen Prozentsatz von 
Feuchtigkeit zeigt die Luft 
zwischen Korper und Klei
dung? 

Wie hoch kann hei un· 
durchlassiger Kleidung, hei 
warmer, feuchter und wind
stiller AuBenluft die Feuch
tigkeit (in Prozenten aus
gedriickt) in der Luft zwi
schen Korper und Kleidung 
steigen? 

Wie schiitzt man sieh ge
gen die direkte Insolation? 

Welche Ubelstande haften 
porosen Stoffen an? 

1st die Kleidung reich 
an Bakterien? 

Welche Schadigungen kon
nen durch fehlerhaften Sitz 
der KIeidung hervorgerufen 
werden? 

einen leichten Sommeranzug ca. 935 Li
ter Luft. 

Stoffe, die mit einer Mischung von 
Alaun, Bleiazetat und Gelatine getrankt 
sind. Dureh diesen ProzeB wird die 
Adhasion zwischen der Faser und dem 
Wasser vermindert und das kapillare 
Aufsaugungsvermogen des Stoffes he
seitigt. Zum Impragnieren von Klei
dungsstoffen gegen das Verbrennen ist 
das Zinnoxyd empfohlen worden. 

30-40%. 

Auf 60%; es tritt dann eine Be
lastigung und ein Gef\:ihl des Unbe
hagens ein. 

Dureh weiBe oder hellgelbe KIeider
stoffe. 

Sie nehmen viel Staub auf, Raut
sekrete dringen em, fliichtige, riechende 
Bestandteile werden reichlich absor
biert (hesonders von Wolle). 

J a. J e rauher die Oherflache der Stoffe, 
urn so groBer ist der Bakteriengehalt. 

Schniirleber und im weiteren Gefolge 
Erkrankungen der Gallenblase (Gallen
steine, Karzinom); Verlagerung der 
Baucheingeweide, sowie Storungen der 
Blutzirkulation im ganzen Pfortader
system, Stauungen in den inneren Ge
schlechtsorganen und deren Ver lagerung. 
Weiter seien genannt die schadlichen 
Folgen enger Ralshekleidung, die Un
zweckmaBigkeit der Strumpfbander, die 
durch schlechtes Schuhwerk sich ein
stellende partielle Schwielenbildung 
durch Druck (sag. Rillmeraugen), Ver
kriippelung des FuBes in seiner hori-
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GroBer Wert ist auf eine 
gute Hautpflege zu legen. 
Eine hiiufige Reinigung des 
ganzen Karpers durch lau
warme Biider soUte daher 
auch fUr die iirmere Bev61-
kerung zur Gewohnheit wer
den. Welche Einrichtungen 
waren da segenbringend? 

Worauf hat man bei der 
Auswahl eines Bauplatzes 
zu sehen? 

Die Ursache der Feuch
tigkeit kann darin liegen, 
daB der Bauplatz entweder 
zu einem Dberschwem
mungsgebiet eines Flusses 
gehort, oder daB der Ab
stand des Grundwassers von 
der Bodenoberfliiche ein zu 
geringer ist. Auch kann die 
Bodenfeuchtigkeit durch 
einen dichten, schwer durch
liissigen Boden von geringer 
Neigung des Terrains her
beigefiihrt werden. Wie 
kann man die Feuchtigkeit 
eines Bauplatzes vermin
dern 1 

Welche Bauweisen kennen 
Sie? 

Das System der Miets
kasernen fiihrt zu schweren 
sozialen und auch allerlei 

Hygiene. 

·zontalen FIache und Deformationen 
des FuBgewolbes bis zur PlattfuBbil
dung. Zu hohe Absiitze lassen den FuB 
nach vorn gleiten und fiihren somit 
eine Verkrfunmung der Zehen herbei. 

1. Die Einfiihrung der V olksbiider 
(Brausebad), 

2. der Schulbiider, 
3. der Arbeiterbiider (in industriel-

len Betrieben). 
Weiter kommen in Betracht: 
4. Schwimmbiider, 
5. Voll- und Wannenbiider, 
6. Luftbiider und Sonnenbiider. 

Wohnung. 

I DaB der Boden poras, trocken und 
frei von stiirkeren Verunreinigungen 
ist. Bei zu feuchtem Baugrund mull 
Trockenlegung folgen. 

Durch Aufschiittung des Terrains, 
durch Drainieren des Untergrundes bzw. 
mit Hilfe der Kanalisation, durch An
pflanzung schnell wachsender Pflanzen 
(Sonnenblume; Gummibaum [Eucalyp
tus globulus]). 

Die Kleinhiiuser (freie Bauweise), 
dann die Reihenhiiuser (geschlos
sene Bauweise), die sog. Mietskaser
nen, die leider in groBen Stiidten vor
herrschend geworden sind. 

In Betracht kommen die Temperatur
einfliisse (Siiuglingssterblichkeit abo 

I hiingig von der Wohnungstemperatur 



hygienischen lVIiIlstanden. 
Welche hygienischen Dbel
stande kommen in Betracht ? 

Wie kann man derartigen, 
durch die moderne W ohn
weise herbeigefiihrten Ge
sundheitsschadigungen ent
gegentreten ? 

Bei Erweiterung einer 
Stadt muE ein sog. Bebau
ungsplan aufgestellt wer
den. Was wird durch den 
Bebauungsplan geregelt? 

Man unterscheidet Ver
kehrs- und W ohnstraIlen. 
Wie sollen sie angelegt sein ? 
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im Hochsommer). Weiter begiinstigt 
die Mietskaserne die Ausbreitung an
steckender Krankheiten (Diphtherie, 
Scharlach, lVIasern, Typhus, Ruhr, Cho
lera). Ferner haben die Mietskasernen 
den Nachteil, daB ihre Bewohner keinen 
Platz im Freien zur Verfiigung haben, 
wo sie sich tagsiiber aufhalten konnen. 
Durch die zu groIle Wohndichtigkeit 
wird die Warmestauung, die Ansamm
lung ekelerregender Geriiche begiinstigt 
und die Dbertragung von Kontagien 
innerhalb der Familie gefOrdert (Tuber
kulose). 

1. Die Sauglingssterblichkeit ist zu 
bekampfen durch Forderung der Brust
nahrung, durch Vorkehrungen zum 
Kiihlhalten der Milch, durch Einrichten 
von Krippen usw. 

2. Zur Bekampfung der ansteckenden 
Krankheiten hilft die Entlastung der 
Wohnung von Kranken durch Dber
fiihrung derselben in Krankenhiiuser, 
der Leichen in die Leichenhallen, durch 
MaIlnahmen der Wohnungsdesinfektion. 

3. Es ist wiinschenswert, einen zeit
weisen Aufenthalt im Freien durch Kin
derspielpliitze, Schrebergarten usw. zu 
ermoglichen. Das System der Miets
kasernen ist moglichst einzuschranken 
und der Bau kleinerer Hauser ffu ein
zelne oder ffu eine beschriinkte Zahl 
von Familien zu begiinstigen. 

Die Anlage der StraBen- und Bahn
linien, die moglichst giinstige Verteilung 
der GroBindustrie, der Arbeiterviertel, 
der gewerbetreibenden Teile. 

Die VerkehrsstraBen fiihren radial 
vom Verkehrszentrum nach der Peri
pherie der Stadt mit rechtwinkligen 
Kreuzungen (20-30 m breit), geschlos
sene Bauweise. Die WohnstraBen (7 bis 
9 m breit) sollen kleinere Hiiuserblocks 
haben mit Vorgarten und nicht mehr 
als 2 Stockwerke (offene Bauweise). 
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Welches ist die giinstigste 
Stra/lenriohtung ? 

ZurStraSenpflasterung soll 
ein moglichst wenig Staub 
lieferndes Material benutzt 
werden. Wie mull es also 
beschaffen sein! 

Welohe Pflasterung ist 
fugenlos! 

Wie kann man den Staub 
der StraSen binden? 

Die Bauordnungen ent
halten allerlei Vorschriften. 
Welche kennen Sie! 

Wie groS solI der Abstand 
eines Baues vom gegeniiber
liegenden sein? 

Weiter befaSt sich die 
Bauordnung mit der Rohe 
der Rauser, der Zahl der 
Stockwerkeund derGroJleder 
Wohnraume. Welches ist die 
maximale Rohe des Rauses, 
wie ist die Zahl der Stock
werke festgesetzt worden? 

Wieviel Kubikmeter Luft
raum rechnet man fiir den 
Erwachsenen, wieviel fiir ein 
Kind? 

Welche GroBe sollen die 
Fenster einer Wohnung ha
ben! 

Was bezweckt das Funda
ment des Rauses 7 

Wie laSt sich eine Dioh
tung der Mauem erreichen? 

Hygiene. 

N ordostnach Siidwest,resp. von N ord
west nach Siidost. Sonne und Wind 
werden gut ausgeniitzt und moglichst 
gleichmaSig verteilt. 

Hart und schwer zerreiblich. 

Das Pflaster aus GuBasphalt, Zement
beton mit Stampfasphalt. Rolzpflaster 
ist auch zu empfehlen. 

Durch . Besprengen der StraBen mit 
Teer, MineralOlen, Chlorkalzium usw. 

1. Die Regelung der Bauflucht; ein 
Zuriickgehen der Rauser hinter die 
Fluchtlinie ist bis zu 3 m gestattet, 

2. die Regelung von Hof und Gar
tenraum, 

3. den Abstand der Gebaude von-
einander: 

a) geschlossene Bauweise, 
b) offene Bauweise (Pavillonsystem). 
Der Abstand solI mindestens Haus-

hohe betragen (h = b [StraBenbreite]). 

Die Maximalhohe eines Rauses be
tragt 20 m. Die Zahl der Stockwerke 
ist auf hochstens 5, die minimale lichte 
Rohe der bewohnten Raume auf min
destens 21/.-3 m festgelegt. 

10 cbm Luftraum fiir den Erwach
senen, 5 cbm Luftraum fiir ein Kind. 

Sie sollen mindestens 1/11 der Boden
flache betragen. 

AbschluS gegen das Bodenwa.sser 
und etwaiges Aufsteigen von Bodenluft. 

Durch Einlegen einer Asphaltschicht 
oder glasierter Klinker. Das seitliohe 



Welche Gase kennen aus 
der Bodenluft in die Woh
nung steigen? 

Welches Material kommt 
fiir die Konstruktion der 
Seitenwii.nde eines Hauses 
in Frage? 

Welche Mauerdicke schrei
ben die Baugesetze vor? 

Die Innenwiinde werden 
am besten aus poresen Zie
geIn hergestellt. Welches 
Material wird neuerdings 
vielfach benutzt? 

Wie miissen die Zwischen
decken gebaut sein? 

Welchen 
muJ3 der 
sprechen? 

Anforderungen 
FuJ3boden ent-

Wie miissen Dach und 
Treppen eines Hauses be
schaffen sein? 
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I Eindringen von Feuchtigkeit wird eben
falls verhindert durch Bestreichen der 
Mauern mit Asphaltteer oder durch 
Aufbau einer Vormauer in der Entfer-
nung von 6-7 em yom Kellermauer
werk. 

Kohlensaure, Leuchtgas. 

1. Ein wenig fUr Luft durchlassiges 
Material. 

2. Nicht wii.rmeleitendes Holz und 
porose lufthaltige Tuffsteine und fiix 
Wasser nicht durchgiingiges Material. 

Massive Mauern von 3-4steckigen 
Hausern sollen im Parterre 21/B Stein 
= 62 cm stark sein, im ersten und zwei
ten Stock 50 cm, im dritten und vierten 
38cm. 

Bei Fachwerkhausem sind die 
Mauern erheblich diinner. 

Sog. Gipsdielen, Moniertafeln (Ze
mentplatten), die innen ein Geriist von 
Eisendraht und Eisenstaben bergen; 
Rabitzputz, Gips auf und in Draht
geflechten. 

Sie sollen Schutz gegen Schaden
feuer 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 Schall
bretter, auf diesen trockenes Fiillmate
rial (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 (Stabparkett). 

Das Dach, dasdemHause Schutzgegen 
Regen und Feuer gewiihren solI, mull fiix 
Wasser undurchlassig sein; es darf die 
InsolationswarmeundKii.ltenichtdurch-

Sc h 11 r man n. Repetitorium. 4. AufL 6 
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Inwiefern wirken feuehte 
Wohnungen naehteilig auf 
die Gesundheit 1 

Welche Pilzarten greifen 
sogar das Bauholz an? 

Wodureh entsteht die ab
norme Feuehtigkeit der Woh
nungen? 

Wann ist ein Haus bezieh
bart 

Wieviel Wasser im Ge
samtmortel enthiilt ein gut 
ausgetrocknetes Mauerwerk 1 

Wie bestimmt man die 
Mauerfeuchtigkeit? 

Hygiene. 

dringen lassen. Die Treppen, die be· 
quem und sieher zu begehen sein sollen, 
miissen feuersieher hergestellt sein. 

Sie verurBachen Storungen der Was
serdampfabgabe und Wii.rmeregulierung 
des Korpers. Feuchte Wohnungen be
giinstigen die Konservierung von Krank· 
heitserregern und die Entwicklung von 
saprophytisehen Bakterien und sapro
phytischen Sehimmelpilzen. 

Der echte Hausschwamm (Merulius 
domesticus oder Merulius silvester mi
nor oder Merulius laerimans), oder der 
Porenhaussehwamm (Polyporus vapo
rarius), der Keller- oder Warzen
schwamm (Coniophora cerebella), alB 
Erreger der Trockenfaule. 

1. Durch das beim Bau verwendete 
Wasser (Amiihren des Mortels). 

Ein Wohnhaus, dessen Wande 500 
cbm Mauerwerk ausmaehen, enthii.lt 90 
bis 110 cbm meehaniseh beigemengtes 
und 6 cbm ehemiseh gebundenes (Hy
drat-) Wasser. 

2. Durch mangelhaften Abschlu8 der 
Fundamentmauern gegen Grundw8Sser 
und Bodenfeuchtigkeit. 

3. Durch Verwendung von zu aufsau
gungsfii.higemMaterialan derSchlagseite. 

4. Durch zu tief unter der Boden
oberfiii.che gelegene Kellerwohnungen. 

5. Durch Defekte an Zu- und Ab
wasserleitungen. 

6. Durch Wasserdampfproduktion in 
den Wohnraumen. 

Wenn der Wassergehalt im Gesamt
martel bis auf etwa 2 % verdunstet ist. 

0,4-0,6%. 

1. Mit der Alkoholmethode. 
50 g Martel werden mit 250 ccm 15 0 

warmen Alkohols, dessen Prozentgehalt 
vorher mit dem Araometer zu bestim
men ist, kraftig gesehiittelt. Erneute 
Bestimmung des Alkoholgehaltes und 



Wovon ist die Lufttem
peratur eines Zimmers ab
hi.i.ngig? 

Und wovon ist die Inso
lationswarme der Mauer ab
hi.i.ngig7 

Welche Hauswand ist am 
warmsten? 

Die oberen Etagen eines 
Hauses zeigen erhebliche 
Steigerungen der Tempera
tur. W oran liegt das? 

Worin bestehen die nach
teiligen Folgen der hohen 
Wohnungstemperaturen 1 

Wie kann man sich gegen 
die hohe Sommertempera
~ur der W ohnungen schiit
zen 1 
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damit Berechnung des Wassergehaltes 
des Mortels. 

2. Nach Korff-Peterse n. 
In den Lautenschlager'schen 

Apparat 15 g Mortel einbringen. Zu
setzen von 4 g Kalzi umkarbid in geschlos. 
sener Glaspa trone. Manometer aufsetzen. 
So lange schiitteln, bis Glaspatrone zero 
bricht. Ablesen des entstehenden Gas-

I drucks am Manometer. Umrechnennach 
beigegebener Tabelle auf den Wasser· 
gehalt. 

Heizung. 

Von der Wandtemperatur. 

Von der Dicke der Mauer, von der 
Absorption der Sonnenstrahlen an der 
i.i.uBeren Oberfli.i.che, von der Dauer der 
Bestrahlung und dem Winkel, in dem 
die Sonnenstrahlen auffallen. 

Die Westwand, etwas kiihler die Ost
wand, dann folgt erst die Siidwand. 

In den oberen Etagen macht sich 
der EinfluB des bestrahlten Daches gel
tend, weiter summieren sich hier die 
Wirkungen der inneren Warmequellen 
(Kiichenkamine). Die Temperaturen 
betragen im Hochsommer nachts oft 
25-32° und mehr. 

In einer Behinderung der Warme
abgabe. Es tritt Erschlaffung, Appetit
mangel, oft Anamie ein. Bei kleinen 
Kindem kommt es zu Wi.i.rmestauung 
(infantiler Hitzschlag). Ferner tritt eine 
rasche Zersetzung der Nahrungsmittel 
usw. ein. 

Durch eine besondere Bauart der 
Hauser (freistehend, groBesDach), durch 
enge StraBen (in siidlichen Li.i.ndern), 
durch dicke Mauern, schattige Hofe, 
durch Anpflanzungen, Berieselung, 
durch fortdauernde Zufuhr kalter 
Luft. 

6* 
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Wie erwiirmt man die 
W ohnriiume wahrend des 
Winters? 

Welche Anforderungen 
stellt man an eine Heiz
vorrichtung? 

Die Luft des beheizten 
Zimmers soIl einen gewissen 
Feuchtigkeitsgehalt besit
zen. Wie behebt man die 
Lufttrockenheit? 

Was unterscheidet man 
an jeder Heizung? 

Wie teilt man die Hei
zungen ein? 

Nennen Sie mir Lokal
heizungen! 

Welchen Nachteil haben 
die Kaminel 

Welche eisernen Of en ken
nen Sie? 

Hygiene. 

Man benutzt Brennmaterialien, die 
in besonderen Heizvorrichtungen ver
brannt werden (Holz, Steinkohle, Holz
kohle, Koks oder gasformige Brenn
materialien, wie Leuchtgas, Wassergas), 
oder elektrische Heizkorper. 

Sie muS gut regulierbar sein, sie soIl 
die Temperatur im ganzen Zimmer 
gleichmaBig verteilen, die Heizung soIl 
sich kontinuierlich vollziehen, sie darf 
keine gasformigen Verunreinigungen in 
die W ohnungsluft gelangen lassen und 
nur sehr wenig Staub der Zimmerluft, 
zufiihren. Der Betrieb der Heizung' 
muS gefahrlos, gerauschlos, einfach und 
billig sein. 

Durch Wasserverstaubungs- oder 
-verdampfungsapparate. 

Den Verbrennungsraum, den Heiz
raum und den Schornstein. 

In Lokal- und Zentralheizungen. 

Die lokalen Heizungen sind entwedE)r 
fiir periodischen oder fUr dauernden Be
trieb eingerichtet. Zu ersteren rechnen 
die Kamine und die gewohnlichen eiser
nen Of en, zu letzteren die eisernen Fiill
of en und die Massen- oder Tonmen. 

Die Kamine sind fUr unser Klima 
als Heizeinrichtungen ungeniigend. Es 
wird bei Holzfeuerung nur 1/18 der 
Warme ausgenutzt. Der FuSboden 
bleibt kalt; leicht gelangen Rauchgase 
ins Zimmer; die Kamine sind gut als: 
Ventilationseinrichtung zu benutzen. 

1. Die gewohnlichen eisernen Ofen, die 
eine starke Strahlung erzeugen, Warme 
ungleichmaSig verteilen, Staub liefem 
und sehr oft beschickt werden miissen. 

2. Die Mantel-Regulierfiillofen (Zir
kulations- und Ventilationsofen), die eine 
kontinuierliche Heizung garantieren. 

3. Dauerbrandofen. 



Welche Of en kommen 
sonst noch in Betracht? 

Was versteht man unter 
Zentralheizungen? 

Welche V orteile bieten die 
Zentralheizungen 1 

Welche Arten von Zen
tralheizungen unterscheidet 
man? 

Erklaren Sie mir ganz 
kurz die verschiedenen Zen
tralheizungen ! 

a) Die Luftheizung. 
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1. Die Kachel6fen. die die aufge
speicherte Warme langsam abgeben. 
rhre Nachteile bestehen in der lang
samen Erwarmung. der v611igen Un
regulierbarkeit der Warmeabgabe und 
in der mangelhaften Verbindung mit der 
Ventilation. 

2. Die Gas6fen (90% nutzbarer Heiz
effekt). Bequeme. reinliche. leicht zu 
regulierende Heizung. 

3. Die elektrischen Of en (transporta
bel). Vorziigliche Warmespender. die 
keine Verbrennungsprodukte Hefern 
(teuer). 

4. Petroleum6fen (transportabel) ha· 
ben den Nachteil, daB CO2 und H 20 
im Zimmer bleiben, also die Luft ver
schlechtern; das gleiche gilt von den 
Spiritus6fen. 200 g Petroleumkonsum 
erzeugt in 1 Stunde 340 Liter CO2, 

Einriohtungen, die ganze Stadtteile, 
ganze Hauser oder groBere Teile eines 
Hauses erwarmen. 

Die Bedienung ist auf eine oder 
mehrere Feuerstellen im KellergeschoB 
beschrankt, der VerbrennungsprozeB 
leichter regulierbar. Verunreinigungen 
der Wohnungsluft, durch Staub, Asche, 
RuB, fallen fort. 

1. Wasserheizungen: 
a) Hochdruck- oder HeiBwasser

heizungen, 
b) Mitteldruckwasserheizung, 
c) Warmwasserheizung (Nieder-

druckwasserheizung ). 
2. Dampfheizungen. 
3. Luftheizungen. 
Der Heizapparat (Kalorifer) ist von 

einer Heizkammer umgeben, in die die 
kiihle AuBenluft durch besondere Kalt
luftkanale eintritt und hier erwarmt 
wird. Die Entnahmestelle fiir die AuBen
luft muB gegen Staub, RuB und iible 
Geriiche geschiitzt sein. Auch muB sie 
von WindstoBen und vom Winddruck 
unabhangig sein. Am beaten laBt man 
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b) Wasserheizungen. 
IX) Hochdruck- oder 

HeiBwasserheizun
gen. 

(J) Mitteldruckwasser
heizung. 

Hygiene. 

die Luft durch ein grobes Filter 
treten. Von der Heizkammer flieBt 
sie daun in Kaniilen, die weit und glatt 
sein mUssen, moglichst senkrecht auf
steigend in denlunenwanden der Hauser 
hinauf in die Wohnraum.e. Die Luft 
tritt etwas iiber Kopfhohe aus weiten 
Offnungen in die Zimmer; sie flieBt 
durch besondere Abfuhrkanii.le wieder 
abo Der eine Abfuhrkanalliegtnahe am 

. FuBboden, der andere nahe der Decke. 
Die Temperaturregulierung fiir samt

liche Raume ist Sache des Heizers; er 
kaun entweder die Temperatur an Ther
mometern, die in die Tiirfiillungen ein
gelassen sind, ablesen oder er wird durch 
Metallthermometer, die im Wohnraum 
angebracht sind unddie durch elektrische 
Obertragung den Stand der Temperatur 
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 Feuerung liegt. Die Rohre sind auf 
einen Druck von 150 Atmospharen ge
prilit. Das im Bodenraum sich befind
liche Expansionsgefii.B, zu dem ein Rohr 
aufsteigt, lii.Bt bei einem Druck von 
15 Atmosphii.ren = 200 0 C das Wasser 
austreten. Die Rohre fiihren zu den als 
Heizkorper aufgestellten Heizspiralen 
oder Heizschlangen, von wo sie zur 
Feuerung zuriickkehren. Die Tempe
ratur der Heizkorper betragt gewohn
lich 125-150 0 C. Nur wenige Liter 
Wasser sind bei diesem Heizsystem not
wendig. Die Anlage eignet sich fiir 
Raume, die rasch und nur fiir kurze Zeit 
erwii.rmt 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 
erwii.rmt (1 Atmosphii.re Oberdruck), so 
hat man die Mitteldruckwasserheizung. 



r) Niederdruck- oder 
Warmwasserhei
zung. 

c) Dampfheizung. 

Worin bestehen die Nach
teile der Luftheizung 1 
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Offenes Rohrensystem. Erwarmung 
des Wassers in einem Kessel bis 100 
oder meistens nur auf 80 ° C, daher 
groBe Wassermenge notwendig und 
weite Rohren (50-60 mm). Das spezi
fisch leichtere Warmwasser steigt nach 
oben, flieBt durch die Heizkorper, sog. 
Wasserofen. Das oberste Rohrstiick 
miindet auf dem Dachboden in einem 
ExpansionsgefiiB. Das entwarmte Was
ser flieBt in ein Sammelrohr, das an der 
tiefsten Stelle in den Kessel tritt. 

Teuere Einrichtung; langsames An
heizen. Leicht Dberheizung. Milde, 
leicht regulierbare, nachhaltige Warme. 
FUr Privathauser und offentliche Ge
baude geeignet. 

Hier wird die Warme durch Kon
densation des Dampfes geliefert. Von 
dem entfernt vom Hause liegenden 
Kessel wird derDampf durch dasHaupt
rohr zum hochsten Punkt der Anlage 
und von da durch schmiedeeiserne Rohre 
in die Zimmer geleitet (Heizkorper: Spi
ralen, Batterien, Schlangen). Diese An
lage ist besonders zweckmaBig fUr gro
Bere Etablissements, fiir ganze Stadt
viertel. Um 1 kg Wasser von 0° in 
Dampf von 100° C zu verwandeln, sind 
637 Wiirmeeinheiten erforderlich. Ver
wandelt sich 1 kg Dampf in Wasser, so 
hat letzteres eine Temperatur von 100°, 
es sind also 537 Warmeeinheiten durch 
die Kondensation frei geworden, die zur 
Heizung verwendet werden. 

Bei Fehlern der Ausfiihrung und des 
Betriebes entstehen Geriiusche, ebenso 
beim ZuriickflieBen von Kondenswas
ser in die Dampfrohren. 

FUr Privatwohnungen kommen fast 
ausschlieBlich in Betracht die Nieder
druckdampfheizungen. 

Ungeniigende Erwarmung tritt bei 
starkem Wind ein. Anlage ist an sich 
teuer. Staub und brenzlige Produkte 
bilden sich bei schlechter Anlage. 
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Welche Bestimmungen 
kommen bei der Priifung von 
Heizanlagen vom hygieni
schen Stand aus hauptsach
lich in Anwendung? 

Wodurch wird die Luft 
der W ohnraume verunrei
nigt? 

Welche Aufgaben hat die 
Ventilation? 

Wieviel COs liefert der 
Mensch im Mittel stiindlich? 

Wieviel Luft muB stiind
lich je einem Menschen zu
gefiihrt werden? 

Welche Arten von Venti
lation sind Ihnen bekannt? 

Wie bestimmt man die 
nat iir Ii c h e Ventilations
graJle! 

Hygiene. 

Die Messung von Temperatur und 
relativer Feuchtigkeit mehrere Tage hin
durch und ev. die Feststellung der Ober
flachentemperatur der Heizkorper und 
Priifung der Luft auf Kohlenoxyd. 

Ventilation. 
1. Durch die Menschen selbst. Aus

scheidung von COa, fliichtigen, iibel
riechenden Stoffen; Produktion von 
Warme und Wasserdampf. 

2. Durch die Beleuchtungskorper. 
3. Durch Verbrauch des Sauerstoffs, 

ohne daB es jedoch zu einer bedenk
lichen Verminderung des Sauerstoff
gehaltes der Luft kommt. 

4. Durch gasfOrmige Verunreinigun
gen. 

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 Wohnraume. 

Ein Erwachsener = 22,6 Liter COa• 
ein Schulkind 10 Liter COs. 

1m Vergleich dazu: 1 Kerze 12 Liter, 
1 Petroleumlampe 60 Liter, 1 Gasflamme 
100 Liter COg. 

= 32 000 Liter oder 32 cbm fiir einen 
Erwachsenen, 16 cbm fiir ein Schulkind. 

1. Die natiirliche Ventilation, 
die hervorgerufen wird durch die Ritzen, 
Spalten der Fenster, Tiiren, BOden und 
durch porose Baumaterialien. Es spie
len dabei eine Rolle die Druckdifferenz 
von AuBen- und Innenluft, die Luftbe
wegung(Wind), die Temperaturdifferenz 
zwischen Atmosphare und Zimmerluft. 

2. Die kiinstliche Ventilation. 
Den Rauminhalt des Zimmers durch 

Ausmessen der Lange, Breite und Hohe 
(in Metern) und Multiplikation der drei 



Den trbergang von der 
natilrlichen 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
groBe? 
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Werte besti=en. Den Kohlensaure
gehalt der Zimmerluft kiinstlich stei
gem durch Brennenlassen zahlreicher 
Fla=en oder Ausstromenlassen von 
fliissiger COs' Nach Durchmischung 
der Luft den Kohlensiiuregehalt sofort 
(PI) und 1 Stunde spiiter, nachdem das 
Zimmer geschlossen und verlassen war 
und keine Kohlensaureentwicklungmehr 
stattgefunden hatte, bestimmen (Ps)' 
In der Zwischenzeit bestimmt man den 
COg-Gehalt in der AuBenluft der Zim
merumgebung (a). In 1 Stunde ist dann 
durch die natiirlichen Offnungen in das 
Zimmer die Luftmenge x gelangt, die 
nach der Seidelschen Formel berech
net wird. 

x = 2,303 m log PI - a cbm. 
P2- a 

(m = Inhalt des Zimmers.) 
24 - 03 Bsp.: 2,303 . 50 log' , 
1-0,3 

x = 2,303 . 50 log 2,1 = 2,203 . 50 log 3. 
0,7 

x = 2,303 . 50 . 0,47712 = ca. 55 cbm. 

a) Die Firstventilation (zur Lill
tung der Krankenbaracken) ; durch Auf
satze, deren Klappen geoffnet und ge
schlossen werden konnen, tritt die ver
brauchte Luft aus, wiihrend frische Luft 
durch Offnungen am Boden der Baracke 
eintreten kann. 

b) Eine Verstiirkung der natilrlichen 
Ventilation kann man bewerkstelligen 
durch klappenartige Offnungen der 
oberen Fenster (Kippfliigel) oder durch 
Ausschneiden kreisforroiger Stucke aus 
den Fensterscheiben, die durch Par
allelscheiben geoffnet und geschlossen 
werden konnen. 

Man berechnet zuniichst den Quer
Bchnitt der Luftabfiihrungsoffnung: bei 
kreisforz:ugen = r2 • 11:, bei rechteckigem 
= h . b ill m. Man ermittelt dann 
die Durchschnittsgeschwindigkeit dar 
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Welche Ventilationssy-
steme unterscheidet man? 

W 0 ist das Pulsionssystem 
kontraindiziert? 

Hygiene. 

Luft an verschiedenen Stellen mit dem 
Anemometer pro Minute, die mittlere 
Geschwindigkeit des Luftstromes pro 
Minute mal Querschnitt = Luftquan
tum in der Minute, mal 60 = Luftquan
tum in der Stunde. - Bei der Bestim
mung der Durchschnit.tsgeschwindigkeit 
mittels Anemometer geht man folgender
maBen vor. Notieren des Standes mit 
ausgeschaltetem Ziihlwerk; das Ziffer
blatt der Lockflamme zugekehrt in die 
Mitte der Offnung halten. Nach einer 
Minute Einschalten des Ziihlwerks und 
Ablesen der Uhr; nach 2 Minuten das 
Zahlwerk wieder ausschalten, die Zahl 
der in 2 Minuten gemachten Umdre
hungen ermitteln, durch 2 dividieren 
und die auf dem Instrument verzeich· 
nete Korrektion zuzahlen (z. B. + 9 p. M.) 

Bsp.: Vor der Einsehaltung zeigt 
Anemometer 1652, naeh 2 Minuten 1934. 
In der Minute also 141 Umdrehungen 
+ 9 = 150 m. 

In gleicher Weise an verschiedenen 
anderen Stellen die Geschwindigkeit er
mitteln, z. B. 131, 143, 142 bzw. 163. 
Durchsehnitt hieraus = 145,8 m. In 
der Stunde also 0,091 qm· 145,8 . 60 
= 796 cbm (bei einem kreisfOrmigen 
Querschnitt von 34 em Durchmesser 
= 0,172 .3,14 = O,019qm). 

Je nach der Stellung des Motors zu 
dem zu liiftenden Raum unterscheidet 
man zwei Ventilationssysteme. 

1. Das Aspirationssystem (Saug
liiftung); 

2. das Pulsionssystem (Druckliiftung). 
Bei ersterem besorgt der Motor die 

Abstromung, beim Pulsionssystem die 
Zustromung der Luft. 

Dort, wo es sich urn die Ventila.tion 
von Raumen in groBeren Gebauden 
handelt, Raurnen, in denen Infektions
keirne, schlechte ,Geriiche usw. in die 
Luft iibergehen (Klosetts, KrankensBle, 
Sektionsriiume ). 



Welche Motoren stehen 
fiir Ventilationszwecke zur 
Verfiigung ? 

Man hat verschiedene Ap
parate konstruiert, mittels 
welcher die Aspiration bei je
der WinCUichtlDrrg ausgeubt 
wird. Welche kennen Sie? 

Inwiefern kommen fiir 
die Ventilation Temperatur
dif£erenzen in Frage? 

W 0 ist die maschinelle 
LilltlDrrg anzuwenden I 

Wird durch die Ventila
tion Keimfreiheit eines Zim
mers bewirkt? 

W 0 sollen im Zimmer die 
Ventilationsoffnungen an
gebracht sein? 
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Wind, Temperaturdiiferenzen, ma
schinelle Betriebe. 

Die Schornsteinaufsatze oder "Saug
kappen" (Wolpert, Groves lDrrd John) 
die drehbaren Aspirationsaufsatze, 
dann die PreJ3kop£e (Einstromen von 
frischer Luft, z. B. in den Maschinen
raum von Schiffen). 

Bei Erwarmung der Luft dehnt sie 
sich aus, sie wird spezifisch leichter. 
Es kommen starke Gleichgewichts
storlDrrgen lDrrd bedeutende Oberdrucke 
zustande. Somit findet eine Bewegung 
der Luft statt. Ventilationsanlagen wer
den vielfach bei der Anlage von Of en 
mit ins Auge gefaJ3t (Pulsionssystem). 
Sind keine FeuerlDrrgen fiir die Ventila
tion benutzbar, kann man durch Gas
flammen die notigen Temperaturdiffe
renzen hervorrufen (80 nne n b r en
n e r - Aspirationssystem). 

Bei allen groJ3eren LiiftlDrrgsanlagen 
(Theater, Versammlungsraume), in 
technischen Betrieben, wo schadliche 
Gase, Staubarten erzeugt werden, die 
moglichst schnell fortgefUhrt werden 
miissen. 

Nein. 

Man muJ3 hier zwischen Sommer
und Winterventilation unterscheiden. 

Bei der Sommerventilation legt 
man entweder die Einstromungsoff
nung ins untere Drittel des Zimmers, 
die Abstromungsoffnung oben bzw. 
unten. Es entsteht dabei Zugluft, die als 
lastig-empflDrrden wird. Oder man bringt 
die Zufuhroffnung uber Kopfhohe, die 
Abstromungsoffnung nahe der Decke 
(nur ausnahmsweise zu benutzen [War
me, Tabaksrauch].) 

Fur die Winterventilation ist 
folgende Anordnung am gtinstigsten: 
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Wie priift man Ventila
tionsaniagen auf ihre quan
titative Leistungsfahigkeit t 

Hygiene. 

Einstromungsoffnung iiber Kopf
hohe, Abstromungsoffnung im unteren 
Drittel des Zimmers. 

1. Mit dem Differentialmanometer. 
2. Mit Hilfe des Anemometers. 
3. Durch Kohlensaurebestimmungen. 

wenn die Ventilation teilweise oder aus
schlieBlioh durch natiirliche Offnungen 
(Poren, Ritzen) erfolgt. 

Dazu kcmmt noch eine Priifung auf 
Zugluft. 

EntstAubung. 
Wie gelangt der Staub in Mit der Strallenluft, mit Bchuhwerk 

geschlossene Raume ? und Kleidern. In Raumen mit starkem 
Verkehr und in gewerblichen Betrieben 

Wie kann man den Staub 
entfernen 7 

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
men? 

tJber das Olen der FuJ3-
boden in den Schulen ist ein 
ErIaJ3 des preull. Ministers 
fiirMedizinalangelegenheiten 
vom 5. Mii.rz 1908 herausge
kommen. Was wird darin ver
lan,st1 

kann ersichingrollenMengenansammeln. 
Unzwec kmalHg ist das Ausklop

fen der Mobel im Zimmer bei gleich
zeitiger Liiftung. Bei glatten Flii.chen 
gelingt die Entfernung durch feuchtes 
Aufwischen. Am besten istdas Absaugen 
des Staubes (Vakuumstaubapparate). 

Durch Fixieren desselben a.m Boden 
durch staubbindende Ole; am besten 
werden zur Olung die leichten d iinn
fliissigen Maschinen- und Spindel Ole 
(Petroleumdestillate) vom spez. Gewicht 
0,89-0,90 benutzt. 

Um 30-90 %. 

Das Olen der Fullboden mull bei 
weichem Holz mindestens 48 Stunden, 
bei FuBboden aus hartem Holz minde
stens 3 Tage vor der Benutzung beendet 
sein. Vorher griindliches Abwaschen mit 
warmem Wasser und Seife oder Soda.. 
Tagliche Reinigung geschieht durch Ab
kahren. Die Erneuerung der Olung hat 
bei Holzfu13boden aIle 8 W ochen, bei 
Linoleumbelag etwa aIle 14 Tage zu er
foigen. Hier Zusatz trocknender Ole, 
wie LeinOl, zweckmal3ig. 



Das Licht bzw. das Ta
geslicht wirkt auf das Wohl
befinden und die Stimmung 
des Menschen in nicht zu 
verkennender Weise ein. 
Welche Wirkung kommt dem 
Tagesllcht sonst noch zu? 

Wirkt ein ObermaB von 
Licht schiidlich? 

Wo ist die natiirliche Be
leuchtung am besten, wo am 
schlechtesten? 

Wovon ist der Zutritt von 
Sonnenlicht zu jedem ein
zelnen Hause abhiingig 1 

Es ist unter Umstanden 
auch das reflektierte Licht 
fiir die Beleuchtung eines 
Zimmers zu benutzen. Diese 
Zufuhr ist aber sehr wech
selnd und stets unsicher. Fiir 
Schulen kommt sie nicht in 
Betracht. Welche Forderung 
muB man hier stellen? 

Was versteht man unter 
Offnungs-. was unter Ein

fallswinkel? 
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I FuBb6den aus Stein, sowie Treppen
I stufen aus Stein oder Holz sollen nicht I geOlt werden (gefiihrliche Glatte). 

BeJeuchtung. 
Es ist eines der kriiftigsten Desinfek

tionsmittel; es wirkt auf den Stoffum
satz f6rdernd ein. 

Es kann durch das direkte Sonnen
licht eine Verminderung der zentralen 
Sehscharfe eintreten. Liingere Einwir
kung gliinzender Flachen bewirkt die 
sog. Schneeblindheit. 

Am besten in den oberen Etagen. am 
schlechtesten in Keller- undHofwohnun
gen. N ach Norden liegende Zimmer sind 
erheblich dunkIer als untersonst gleichen 
Verhiiltnissen nach Suden gerichtete. 

Von der Breite und Richtung der 
StraBe. 

DaB jedem Arbeitsplatz ein be
stimmtes Quantum direkten Himmels
lichtes zugefiihrt wird. Die Licht
menge wird bestimmt durch den Off
nungswinkel, durch den Einfallswinkel 
und eine tunlichste Breite der licht
gebenden Fliiche (Fensterbreite). 

Der Offn ungswinkel wird be
grenzt durch einen unteren. von dem 
Platz nach der Oberkante des gegenliber. 
liegenden Hauses gezogenen Randstrahl 
und durch einen oberen, von dem Platze 
nach der oberen Fensterkante gezogenen 
und liber diese verlangerten Randstrahl 
(mindestens 4 0 an ausreichend bellch
teten Platzen). 

Der Neigungswinkel ist der Win
kel, unter dem die Strahl en auf die zu 
belichtende Flache auffallen. 



94 

Wie miJ3t man die Be
lichtungsverhiUtnisse eines 
Platzes? 

Beschreiben Sie mir die 
einzelnen Methoden der Mes
sung des sichtbaren Telles 
des HimmelsgewOlbes? 

Hygiene. 

a) Durch Bestimmung der Himmels
lichtgrenze (Handspiegelmethode) und 
der Grenze des oberen Einfallswinkels 
von 27 0 • d. h. ob der Einfallswinkel ge
niigend groB ist (Abmessen der Fenster
hahe und des Abstandes des Arbeits
platzes yom Fenster). 

b) Durch Messung des sichtbaren 
Telles des HimmelsgewOlbes mit dem 
Raumwinkelmesser (Weber, Moritz
Weber, Thorners Beleuchtungspru
fer). 

1. Webers Raumwinkelmesser. 
Denkt man sich das HimmelsgewOlbe 
in 41253 Quadrate von 10 Seitenlange 
geteilt, die ein fein quadriertes Papier 
darstellt, vor dem eine Linse verschieb
bar ist, durch die das Himmelsgewolbe 
aufgefangen wird. In der richtigen 
Brennweite erhiUt man auf dem Papier 
die leuchtende Himmelsflii.che im ver
kleinerten Blld, d. h. eine Pyramide, 
deren Spitze im Auge liegt, deren Sei
ten durch die vom Auge nach den Rii.n
dern der Offnung und dariiber hinaus 
verlii.ngerten Linien gebildet werden 
und deren Basis ein bestimmter Teil 
der quadrierten Himmelsflii.che ist, 
meBbar durch die· Zahl der Quadrate. 
Diesen von den Seiten der Pyramide 
eingeschlossenen, durch die Zahl der 
Quadrate meJ3baren Winkel nennt man 
Raumwinkel. Um den Neigungswinkel 
der Strahlen auJ3erdem zu beriicksich
tigen, jst die Papierplatte drehbar. Man 
neigt sie solange, bis das Bild des Him
melsgewOlbes gleichmii.Big urn den Mit
telpunkt verteilt ist. An dem seitlich 
angebrachten Gradmesser liest man den 
mittleren Neigungswinkel abo Auf einer 
beigegebenen Tabelle Ablesen der fiir 
den betreffenden Neigungswinkel zu 
fordernden Quadratgrade. Auszii.hlen 
der wirklich beleuchteten Quadrate. 
Multiplikation mit dem Sinus des mitt
leren Neigungswinkels. 



Wie bestimmt man die 
momentan vorhandene Hel
ligkeit eines Platzes? 
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2. Moritz- WebersRaumwinkel
messer. Das Prinzip ist bier folgendes: 
Denkt man sich einen Leitstrahl vom 
Arbeitsplatz aus Hinge der Grenzlinien 
des von hier aus sichtbaren Telles des 
Himmelsgewolbes gefiihrt und bezeich
net man einen in konstantem Abstand 
auf diesem Leitstrahl gelegenen Punkt, 
so wird die Projektion des letzteren auf 
die Tischebene eine Figur ergeben, die 
ein MaS des auf den Neigungswinkel 
reduzierten Raumwinkels liefert. Zahl 
der Quadratzentimeter, die das Bild be
deckt, mit 10,313 multipliziert, gibt den 
reduzierten Raumwinkel. 

3. Thorners Beleuch tungsprii
fer beruht darauf, daB das Bild im 
Brennpunkt einer Konvexlinse von be
stimmter Apertur unabhii.ngig von der 
Entfemung der Lichtquelle immer gleich 
hell erscheint. Mittels eines kleinen Spie. 
gels wirft man auf dem zu untersuchen
den Platze das Bild eines Stiickes Him
melsgewOlbe auf ein Blatt Papier, das 
im Brennpunkt der Linse liegt. Die da
durch bier entstehende Figur hat nor
male Helligkeit. Durch ein Loch im 
Blatt Papier sieht man auf ein darunter
liegendes weiBes Stuck Papier. Er
scheint der kreisformige Ausschnitt 
heller als die umgebende Figur, ist der 
Platz mehr als normal beleuchtet; er
scheint er dunkIer, ist er schlechter be
leuchtet. (Einfache, aber ungenaue 
Methode.) 

1. Mit Webers Photometer. Benzin· 
oder Amylazetatlampe anziinden; 
Flammenhohe genau auf 20 mm ein· 
stellen (Normalfiamme). Diese Flamme 
brennt in dem einen Arm des Photo· 
meters. Die FIarome wirft das Licht 
auf eine Milchglasplatte im horizon
talen Schenkel des Apparates, und 
diese erlangt auf der abgewandten Seite 
einen bestiromten Grad von Helligkeit, 
der zum Vergleich benutzt wird. Die 
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Milchglasscheibe ist gegen die Flamme 
durch eine Schraube verschiebbar. An 
einer Skala kann die Entfernung der 
Milchglasscheibe von der Flamme ab
gelesen werden. Bei einer bestimmten 
Entfernung betragt die Helligkeit 1 MK. 
Dieselbe ist beliebig abstufbar. Mit die
ser beliebig abstufbaren bekannten 
HeIligkeit vergleicht man nun die zu 
untersuchende Flache, z. B. ein weines 
Blatt Papier, das auf dem zu unter
suchenden Platze liegt. Auf dieses rich
tet man den anderen Schenkel des Photo
meters und sieht in dasselbe hinein. 
Man erkennt zwei konzentrische Kreise, 
einen Innenkreis, der von dem Licht 
der wei Ben Flache, und einen Aunen
kreis, der von der leuchtenden Milch
glasplatte gebildet wird. Jetzt wird die 
Milchglasplatte Boweit verschoben, bis 
vollig gleiche Helligkeit beider Kreise er
zielt ist. Auch Beobachtung notwendig 
unter Einschaltung eines farbigen Glases, 
da TageslichtundAmylazetat- bzw.Ben
zinlicht 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 Helligkeitspriifer. 
Weines Papier auf den zu untersuchen
den Platz legen. Apparat auf das Papier 
stellen. Lampe anziinden. 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 Lichtpriifer. Oku
listische Lichtpriifung. Diese 
Methode bestimmt, wieviel Zahlen einer 
beigefiigten Tabelle in 40 cm Entfernung 



Welche Lichtquellen kom
men fUr die kiinstliche Be
leuchtung zur Zeit in Frage? 

Welche Anforderungen 
stellt man vom hygienischen 
Standpunkt aus an eine 
normale kilnstliche Be
leuchtung? 
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von einem gesunden Auge an einem 
Platze in 30 Sekunden gelesen werden, 
je nachdem 2 oder 3 graue Glaser vor 
das Auge gebracht werden. Alle 3 Gla
ser absorbieren 99% Tageslicht; 2 Glii
ser 95%, 1 Glas 80%. 

Der Platz gilt als vorziiglich beleuch
tet, wenn man durch aIle 3 Glaser, ala 
gut beleuchtet, wenn man nur durch 
2 Glaser, als brauchbar, wenn man nur 
durch 1 Glas ebensoviel Zahlen in 
30 Sekunden liest, wie ohne Glaser. 
Gelingt dies nicht, so ist er unbrauchbar. 

4. Mit Wingens photochemischer 
Methode. 

Das elektrische Licht, 
Petroleumlicht, 
Gaslicht, 

" Spiritusgliihlicht, 
" Azetylenlicht. 

(CaC: + 2 HP = Ca(OH). + CsHB.) 

Sie solI gleichmaBige Helligkeit 
geben neben moglichst geringer Warme
produktion. Die Qualitat des Lichtes 
solI dem Auge zusagen. Die Leucht
materialien sollen keine gesundheits
schadlichen Verunreinigungen in die 
W ohn ungsluft ubergehen lassen. Die Be
leuchtung solI keine Explosionsgefahr 
herbeifiihren; sie soli moglichst billig 
sein. 

Abfallstoffe. 
In groBen Stadten sind 

besondere Einrichtungen 
zur Entfernung der Abfall
stoffe zu treffen. Es ist 
notwendig, sich zlmachst 
uber die Beschaffenheit der 
Abfallstoffe zu orientieren. 
Woraus setzen sich diesel-
ben zusammen? 

Aus Harn, Kot, Kiichenabfallen, 
Mull, Kehricht und aus gewerblichen 
Abgangen und Tierkadavern. 

Kennen Sie die von Pet - Auf einen Menschen rechnet man 
tenkofer angegebene an- im Jahr 428 kg Harn, 34 kg Kot, dazu 
nahernde Berechnung der kommen 105 kg Kiichenabfa.Ile, Haus-

Schiirmann, Repetitorium. 4.Aufl. 7 
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menschUchen Abfallstoffe 
pro Jahr? 

Was enthalten die Abfall
stoffe? 

In welchen Abfallstoffen 
sind nun vorzugsweise pa
thogene Bakterien enthal
ten? 

Worin bestehen die Ge
fahren der Abfallstoffe? 

Hygiene. 

kehricht usw., 36 000 kg Kiichen- und 
Waschwasser. 

1. Mineralische Stoffe, Kochsalz, Ka
liumphosphat, Erdsalze (Blei und Arsen 
in gewerblichen Abw8.ssern). 

2. Organische Stoffe, stickstoffhaltige 
Substanzen (in Fazes 2,2% N, im Harn 
1,4% N). 

3. Saprophytische Bakterien (Ga
rung und Faulnisvorgii.nge erzeugend). 

4. Pathogene Bakterien (Mal. Odem, 
Tetanus, Diphtherie,Tuberkulose, Pneu
mokokken, Choleravibrionen, Typhus-, 
Ruhrbazi1len usw.). 

I. In menschlichen Exkrementen I 
a) F ii.zes: Choleravibrionen, Ty

phus-, Ruhr-, Tuberkelbazillen. 
b) Harn: Eiterkokken, Milzbrand

bazillen, TyphWlbazillen usw. 
II. In den Hausw8.ssern (Geschirre, 

Spucknii.pfe, W8.sche), z. B. Tuberkel
bazillen, Pneumokokken, Diphtherie
bazillen, Eiterkokken, die Erreger der 
Exantheme UBW. 

III. In den Abwassem aus Schlii.ch
tereien und Gerbereien. 

IV. 1m Stubenkehricht (Tuberkel
bazillen, Staphylokokken, Erreger der 
Exantheme). 

V. 1m Regenwasser und StraBen
kehricht (selten Infektionserreger). 

1. Darin, daB sie infolge der in ihnen 
ablaufenden Faulnisvorgii.nge gasfor
mige Verunreinigungen an die Luft 
abgeben, 

so z. B. in Wohnungen durch un
zweckmaBige Abort- und Kanalanlagen; 

im Freien durch offene Kanii.le, 
Fii.kaldepots, Fliisse. 

2. Die Abfallstoffe bringen eine groBe 
Menge organische, faulnisfahige Stoffe 
und ev. mineralische Gifte in den 
Boden, ins Grundwasser bzw. in die 
Fliisse. 

3. Die Abfallstoffe vermitteln die 
Verbreitung von Infektionserregern. 



Welche Systeme zur Ent
femung der Abfallstoffe 
kommen in Betracht? 

Was versteht man unter 
Abfuhrsystemen und welche 
Systeme gehoren hierher? 

Beschreiben Sie mir da.s 
Grubensystem. 

Wodurch unterscheidet 
sich das Tonnensystem 
von dem eben besprochenen 
Grubensystem? 

1st das Tonnensystem fiir 
groJ3ere StOOte geeignet? 
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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 cbm Inhalt mindestens 15 m Ab
stand yom Brunnen, besonders gegen 
das Hausfundament abgedichtet. Die 
Gruben sollen luft- und wasserdicht ge
deckt sein. Fallrohr muB undurchlii.ssig 
sein; es wird zweckmiiBig bis fiber das 
Dach hinaufgefiihrt, urn die aufsteigen
den Grubengase fiber das Dach zu leiten. 
Die Entleerung geschieht maschinell. 

Dieses System ist hygienisch zuUissig, 
es ist relativ billig, tragt den Forde
rungen der Landwirte Rechnung. 

In einem oberirdischen, gut zu
gitnglichen Raume sind kleine leicht
transportable Behalter aufgestellt, in 
welche das Abfallrohr miindet. Die Be
halter mfissen haufig gewechselt werden; 
sie werden in einem Depot entleert. Die 
Tonnen fassen zwischen 100u. 300 Liter, 
sind mit dicht schlieBendem Deckel ver
sehen, welchen das Fallrohr durchsetzt. 
In kleinen Stitdten werden die Tonnen 
auf den Feldern entleert, in groBen 
Stadten werden sie zu den Fakaldepots 
gebracht, oder der Inhalt wird zu 
Poudrette verarbeitet. Die Tonnen 
miissen desinfiziert werden, weil sonst 
dureh-Auswechseln derselben Verschlep
pung von Krankbeitskeimen erfolgen 
kann. 

Nein. Es ist fiir kleine Stadte mit 
leichtem Absatz der abgefahrenen Faka
lien verwendbar; ferner ffir einzelne 
etwa schwer zu kanalisierende Teile 
einer groJ3eren Stadt. 

7· 
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Die Praparation der 
Fakalien besteht in einer 
Desinfektion oder einer Des
odorisierung. Was bezweckt 
eine Desinfektion der Fa
kalien? 

Was versteht man unter 
Desodorisierung der Fazes? 

W odurch ist die Desodo
risierung zu erreichen? 

Neuerdings sind diese Che
mikalien durch porose, fein
pulverige Substanzen ver
drii.ngt worden, welche auch 
die riechenden Gase zu bin
den vermogen, Feuchtigkeit 
rasch resorbieren und Oxy
dation veranlassen. Welche 
Substanzen meine ich? 

Nennen Sie mir dafiir 
einige Beispiele I 

Wie laBt sich eine mecha
nische Absperrung gegen 
Geriiche erzielen? 

Auf welche Weise vet
suchte man die Abfuhr ren
tabel zu machen? 

Hygiene. 

Sie bezweckt eine Totung der In
fektionskeime; zu benutzen ist Atzkalk, 
Chlorkalk oder Mineralsauren. 

Beseitigung der iibelriechenden Gase, 
Abtotung der Zersetzungserreger im fau
lenden Substrat, Ungeeignetmachen des 
Faulnismaterials fiir weitere Zerset
zungen. 

Durch Zusatz von Eisenvitriol und 
rohetn Manganchloriir, welche die Gase 
(HaS, [NH,], S und NHa) binden und 
die Entwicklung der Faulnisbakterien 
hemmen. Kaliumpermanganat ist aJs 
Desodorans geeignet; nicht dagegen 
Karbolsaure. 

Rolzkohle, Erde, Asche, Torfstreu. 

Als Beispiel diene: 
1. Das Erdklosett. Vermengung von 

lehtniger, toniger Gartenerde mit den 
Fiikalien. 

2. Das Aschenklosett. 
3. Das Torfklosett. Durch Zusatz 

von RsSO, oder sauren Salzen (KBinit) 
lii.f3t sich der Torfmull in ein brauch
bares Desinfiziens verwandeln. 

Durch Wasser- oder OlverschluB, 
durch Saprol, das auf der Oberflii.che 
eine fiir Geriiche undurchliissige Schlcht 
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. 



Welche Chemikalien wer
den verwendet? 

Sind diese Verfahren 
heute noch beibehaltell? 

Geniigen die erw8.hnten 
Abfuhrsysteme den hygieni
sehen iisthetischen Anfor
derungen fiir eine grollere 
Stadt? 

Welches System kame 
fiir die gesamten Abfall
s t 0 ff e daher in Betraeht? 

Was ist bei der Anlage 
von Schwemmkanalen zu 
beriicksichtigen? 

Welches Material wird fiir 
den Bauder Kaniile benutzt ? 

Welche Malle nimmt man 
fiir den Durchmesser der 
Kaniile an? 

AbfaIlstoffe. 101 

.A.tzkalk, Magnesia, sauer reagie
rende Eisensalze bzw. Aluminiumsulfat. 
Sie rufen in der Jauehe voluminose 
Niederschliige hervor, die einen grollen 
Teil der landwirtschaftlich verwert baren 
Bestandteile enthalten. 

Nein, man arbeitet ohne Chemika. 
lienzusatz. Man laSt die Fakalien in 
dicht verschlossenen Behaltern "aus
faulen". 

Nein. Die Hauswasser sind un
beriicksichtigt geblieben. Da die Ab
leitung derselben in oberirdischen Rinn
salen unter Umstiinden bedenklich er
scheint, miissen sie wie die Fakalien 
unterirdisch abgefiihrt werden. 

Die Schwemmkanalisation, d. h. 
Sammlung aUer AbfaUstoffe in unter
irdischen Kanalen, Abfiihrung unter 
natiirlichem GefaUe aus dem Bereich der 
Wohnungen. 

Bedingung ist ein reiehlicher Wasser
gehalt der Kanaljauche. 

Die Bodenoberfliiche, die Grund
wasserverhaltnisse, die Bodentempera
tur, die Regenmengen, der Verbrauch 
von Hauswasser und die Zunahme der 
Bevolkerung. 

Fiir enge Kanrue hartgebrannte, 
innen glasierte Tonrohren; fiir grollere 
Kanille Backstein und Zement. Das 
Sohlenstiick mull undurchlassig aus 
Steingut oder Beton hergestellt sein, es 
ist durchzogen von kleinen kantigen 
Kanillen, die zur Drainage des Grund
wassers dienen. Das Lumen der Kanale 
wird am besten eiformig gewii.hlt. 

Die Weite richtet sieh nach den zu be
waltigenden Wassermassen. Man gibt 
grolleren Kaniilen eine solche Weite, 
daB sie imstande sind, einen Regen von 
ungefiihr 7 mm Hohe in der Stunde zu 
fassen. 

Grollere Wassermengen werden durch 
die N otauslasse entleert, d. h. Offnungen, 
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Zwischen welchen Gren
zen schwankt die Tieflage der 
Kanale? 

1st eine oftere Spillung 
der StraJ3enkaniHe erforder
lich? 

Welche Zugange fiiliren 
zu den Kanalen? 

Wozu dienen die Ein
steigeschachte ? 

1st die Kanalluft infek
tiOs? 

Heute empfiehlt man eine 
Separation der einzelnen 
Abfallstoffe. 1st es hygie
nisch richtig, die Fakalicn 
gesondert zu behandeln und 
die Hauswasser mit dem Me
teorwasser zusammen ober
flachlich abzufiiliren? 

Wie beseitigt man den Ka
nalinhalt? 

Welche Nachteile ent
stehen d urch dasEinlei ten von 
Kanalwasser in die Fliisse? 

Hygiene. 

die in dem oberen Umfang der Kanale 
angebracht sind und welche sie direkt 
einem FluBlauf, Graben usw. zufiihren. 

Zwischen 1,5 und 10 m. 

Ja, bei grollen Dimensionen, beirn 
Fehlen von starkeren Niederschlii.gen, 
wenn schlarnrnreiche Abwasser in die 
Kanale gelangen. 

1. Die Strallenwassereinlaufe 
( Schlammkasten), 

2. die Einsteigeschachte, die der Re
vision und Reinigung dienen (Mann
lOcher), 

3. die Fallrohre der Klosetts, 
4. die Rohre fUr Haus- und Regen

wasser. 
Zur Revision und Reinigung, zur 

Aufnahme und Beseitigung der Sink
stoffe und zur Ventilation der Kanale. 

Nein, die Kanalluft ist fast keimfrei. 

N ein; richtig ist es, Fakalien, Haus
wasser, Meteorwasser von verdachtigen 
Hofen und StraJ3enteilen und differente 
1ndustrieabwasser zusammenzufassen 
und unterirdisch abzuleiten, das Meteor· 
wasser aber von Dii.chern und StraJ3en 
und Platzen, sowie indifferente Indu
strieabwasser zu vereinigen und ober
irdisch fortzufiiliren. In groJ3en Stii.dten 
ist eine EinfUhrung eines Trennungs
systems nicht gut miiglich, da hier 
Dberflutungen der StraJ3en durch star
kere Niederschlage vermieden werden 
mussen. 

Er wird entweder so, wie er ist, oder 
wenn er nach physikalisch-chemischen 
oder biologischen Methoden gereinigt 
ist, in griiJ3ere Wasser ei ngelei tet 
oder auf den Boden gelassen, wo 
er versickert. 

1. 1nfektionsgefahr. 
2. Geriiche. 
3. Evtl. Absterben der Fische. 



Welehe Stoffe sind es, 
welche das Wasser auBer
lich veriindern? 

Es sind zweckmaBig die 
suspendierten Stoffe, die 
Schwirnmstoffe und auch 
die gelOsten fauInisfahigen 
Stoffe zu beseitigen, damit 
nach dem Einlassen in den 
FluB keine starkere Ge
ruchsentwicklung, Verfar
bung und Triibung mehr zu 
erwarten ist. Wie beseitigt 
man die Sink- und Schwimm
stoffe? 

Besehreiben Sie mir das 
Faulverfahren! 

Welehe Verfahren kom
men fUr die Beseitigung 
auch der gelosten organischen 
Stoffe in Frage? 
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4. Unmoglichkeit der Benutzung des 
FluBwassers als Wasch- und Badewas
ser. 

Die sog. Sinkstoffe, die zu Sehlamm
ablagerungen fiihren. Weiter kommen 
in Betracht schwimmende Stoffe, Pa
pier, Fazes usW. 

Dureh meehanische Klarung: Ee
chen, Sedimentieranlagen, Sand- oder 
Schlammfiinge, Klarbecken, Klarbrun
nen, Klartiirme oder dureh ehemische 
Fallungsmittei bzw. durch das Faul
verfahren. 

In einer Grube lagert sieh der 
Schlamm unten ab, an der Oberflache 
bildet sieh die sog. Schwirnmdecke. 
Der Schlamm verfallt del' anaeroben 
Faulnis; der organische N wird zu NHa 
und N, S-Verbindungen zu H 2S redu
ziert. Zellulose wird unter OH,-Ent
wieklung und Bildung von fliiehtigen 
Fettsauren vergoren. Das Abwasser 
solI 1-2 Tage im Faulraum verbleiben. 
Es senken sieh 60-70% der ungelOsten 
Stoffe, die Oxydierbarkeit nimmt um 
30-50% ab. 

1. Natiirliehe biologische Verfahren. 
a) Bodenfiltration, 
b) Berieselung, 

ex) Oberilaehenberieselung, 
fJ) Dberstauung, 

0) die Untergrundberieselung. 
II. Kiinstliehe biologisohe Verfahren. 

a) Degeners Kohlebreiverfah
ren, 

b) Oxydationsverfahren, 
ex) intermittierendes Verfah

ren (Stauverfahren), 
(J) kontinuierliches Verfahren 

(Tropfverfahren ). 
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Worin bestehen die N aeh
teile der B odenfil trati on? 

Worin besteht die Be
rieselung? 

Entsprieht das Beriese
lungsverfahren den an ein 
vollstandiges Reinigungs
verfahren zu stellenden An
forderungen ? 

Gehen von den Riesel
feldern Gesundheitsstorun
gen aus? 

W ofiiI' eignet sieh die Un
tergrund beriesel ung? 

Degeners Kohlebrei
verfahren, das nieht zu 
den eigentliehen biologisehen 
Verfahren gehort, beseitigt 
Buch die gelosten Stoffe mit 
Hilfe von Hurnussubstanzen 
(feinpulverige Braunkohle). 
Beschreiben Sie mir dieses 
Verfahren! 

Hygiene. 

In der Verschlammung der oberen 
Bodensehieht, in der anhaltenden Bo
denfeuehtigkeit, in der Anhaufung von 
Nitraten und in den stinkenden Gasen. 

Dureh Pflanzungen auf dem zur 
Reinigung benutzten Boden werden 
diese Naehteile vermieden. 

In einer Art Bewasserung (Ober
flaehenrieselung) oder Eindringen der 
Jauehe in den Boden (Vberstauung); 
hier ist eine Bodendrainage unerlaB
lieh. 

Bei der Berieselung wird die von den 
grobsten sehwimmenden Teilen befreite 
Jauehe mit natiiI'lichem Gefalle oder 
dureh Masehinenkraft getrieben auf die 
weiter abseits gelegenen Rieselfelder 
verteilt. 

J a, die suspendierten Stoffe und die 
Bakterien werden vollstandig zurUek
gehalten; die gelOsten organisehen Stoffe 
werden urn 60-80 %, die anorganisehen 
urn 20-60 % vermindert. 

NHs und POaH bleiben ganz, H 2SO. 
und 01 fast gar nieht im Boden zurUek. 
Kaliverbindungen finden sieh im Drain
wasser nur in geringen Mengen wieder. 
Sie werden von den Pflanzen aufge
nommen. 

N ein. Vber Belastigungen dureh 
gut bewirtschaftete Rieselfelder wird 
von den Umwohnern sehr selten ge
klagt. 

FUr einzelne Hauser bei loekerem 
Boden. 

Die gemahlene Kohle wird als dUnner 
Brei zugesetzt (11/2-3 kg pro Kubik
meter). Zusatz von Eisenoxydsalzen 
(2-300 g pro Kubikmeter). Bildung 
von unloslichen grobflockigen Nieder
sehlagen mit den Humussubstanzen und 
Umhilllung aller feinen Schwebeteilchen 
der J auehe. Seheidung des Niedersehlags 
von der klaren Fliissigkeit im Rothe
sehen Turm. Der Sehlamm wird ge
troeknet, als Brennmaterial oder zur 



Was wissen Sie von den 
Oxydationsverfahren? 

Worauf beruht die Wir· 
kung der Oxydationskorper 
(Filter) ? 

Wie ist dann zu verfahren, 
wenn eine vollstandige Be
seitigung der Baktel'ien und 
Krankheitserreger dureh die 
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Rerstellung von Gas verwendet. Dureh 
dieses Verfahren werden von den suspen
dierten Stoffen 93%, von den gelDsten 
organischen 65 % beseitigt. 

Rier werden Oxydationskorper 
aus grobporigem Material (Koks, zer
schlagene Ziegel) erriehtet, die inter
mittierend odeI' kontin uierlich 
mit den Abwassern beschickt werden. 
Bei dem intermittierenden Verfah
ren (Stauverfahren) bleibt das einge
staute Abwasser 1-2 Stunden im "Fiill
korper", dann wird das Abwasser abge
lassen, und die Poren des Filters werden 
mit Luft vollgesogen. Nach einigen 
Stunden Wiederholung. 

Bei dem kontinuierlichen Ver
fahren laBt man das Abwasser lang
sam durch das freistehende Filter 
hindurchsickern, um eine Einwirkung 
des Kontaktmaterials und des Luft
sauerstoffs gleichzeitig zu bewirken 
(Tropfverfahren, Tropfkorper). Dieses 
Verfahren ist billig, raumsparend und 
reinigt 3 mal soviel Abwasser als beim 
Stauverfahren in gleicher Zeit. Dureh 
einen Sprenger, del' automatisch be
weglich ist, geschieht die Verteilung des 
Abwassers oder durch Kipptroge, "Ober
laufrinnen usw. 

Sie wirken durch Abfiltrieren von 
Schwebeteilchen, die ein Benetzungs
hautchen auf den rauhen Oberflachen 
bilden, durch Flachenadsorption gegen
tiber den gelosten organischen Stoffen, 
durch Adsorption von Sauerstoff, durch 
dessen Bindung Oxydation auf tritt, 
durch verschiedene Enzyme, durch 
Mikroorganismen, die auf Kosten der 
Abwasser wuehern, durch hohere Tiere, 
Wiirmer, Insekten, die Stoffe und klei
nere Lebewesen verzehren. 

Es muB eine gesonderte Desinfektion 
der Abwasser erfolgen, und zwar stets 
bei den bereits geklarten Abwassern, 
z. B. mit Chlorkalk 0,1 pro mille bei 15' 
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genannten Systeme herbei
geftihrt werden soil? 

Wie stellt man die Wir
kung einer Reinigungsanlage 
fest 7 

Der Kehrieht kann in
fektiose :Mikroorganismen 
beherbergen. Wie soil er 
behandelt werden? 

Was maeht man zweek
mii.Big mit Tierkadavem? 

Hygiene. 

langer Einwirkung mit evtl. Neutralisie
rung dureh Eisenvitriol aus Riieksieht 
auf die Fisehe. 

Dureh Priifung des ungeklii.rten und 
des geklarten Abwassers. 

A. Priifung auf Durehsichtigkeit und 
Gerueh. 

B. Zahlen von Kulturplatten makro
skopiseh, mit LupenvergroJlerung und 
mikroskopiseh. 

C. Chemisehe Priifung: 
a) Bestimmung der Oxydierbar

keit mit Kaliumpermanganat, 
b) N aehweis von Sehwefelwasser

stoff: 
~) mit Bleiazetatpapier, das in 

die gesehlossene Flasehe 
eingehangt wird. Beobaeh
tung auf Braunfii.rbung; 

(3) Zusatz von Car 0 sehern 
Reagens. Beobaehtung auf 
Blaufarbung. 

e) Methylenblauprobe: In 50-eem
Flasehe mit eingesehliffenem 
Pfropfen 0,3 cern 0,05%ige 
wasserige Losung von alkohol. 
konz. Methylenblau-B (K a h 1-
baum). FUllen mit Abwasser 
ohne Luftblasen. Fest ver
sehlossen halten bei 28-37°. 
Beobaehtung auf Entfii.rbung. 

D. Mikroskopische Untersuehung: 
z. B. Cladothrix in gestandenem Ab
wasser, Leptomitus laeteus in maBig 
verunreinigtem Abwasser, Beggiatoa. 
alba und Sphaerotilus natans bei star
kerer "erunreinigung. 

Sammeln in gedeekten Behaltern, 
vorsiehtiges Entleeren. Verniehtung am 
besten dureh Verbrennung. 

Man sehafft speziell die an Infek
tionskrankheiten verendeten Tiere zur 
Abdeekerei. 

a) Z. B. Kadaver der an Milzbrand, 
Wut, Rinderpest, Rausehbrand, Rinder-



Welche Wege gibt es zur 
sieheren Verniehtung und 
Beseitigung der naeh der 
Abdeckerei gesehafften Ka
daver? 
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seuche, Pyamie, Schweinerotlauf gestor
benen Tiere. Nicht abhauten. 

b) Die abgehauteten und von Klauen 
befreiten Kadaver von Tieren, die an 
Lungenseuche, Tuberkulose erkrankt 
waren oder in denen Finnen und Tri
chinen gefunden sind. 

c) Kranke Organe, Lebem mit Echi
nokokken, perlsiichtige Lungen, Kar
zinome, Aktinomyzesgeschwillste. 

d) Alles konfiszierte faule und ver
dorbene Fleisch verschiedenster Her
kunft. 

e) Schlachtabfiille von gesunden und 
kranken Tieren. 

1. Tiefes (3 m) Vergraben. 
2. Verbrennen in besonderen Ver

brennungsofen. 
3. Trockene Destillation mit Auf

fangen der Produkte. 
4. Wasserdampfbehandlung in be

sonderen Apparaten. 

Leichenwesen. 

Eine der dringendsten 
hygienischen Forderungen 
ist die allgemeine obligato
rische Leichensehau, die die 
Todesursache mit Sieher
heit feststellt, Verbrechen 
aufdeckt und auch fiir die 
Prophylaxe von epidemi
schen Krankheiten von gro
Bem Werte ist. Weiter ist 
zu fordem, daB die Leichen 
baldigst aus der Wohnung 
weggeschafft und in den 
sog. Leichenhallen aufbe
wahrt werden. Wo sind 
die Leichenhallen am besten 
anzulegen? 

Wie erfolgt die Leichen
bestattung ? 

Auf Friedhofen. 

Durch Begraben und durch Ver
brennen. 
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Wie geht die Verwesung 
vor sich? 

Wie lange dauert die 
stinkende Fau1nis? 

Tritt im Wasser und in 
nassem Boden eine raschere 
FauInis ein? 

Wie geht die Verwesung 
im trockenen, grobporigen 
Boden vor sich? 

Wann tritt Mumifikation 
der Leichen auf? 

Worauf beruht die Adipo
cire-(Leichenwachs-)Bil
dung? 

'Oben Friedhofe gesund
heitsnachteiligen EinfluB auf 
die Anwohner aus? 

Hygiene. 

Durch Faulnisbakterien tritt Faulnis 
ein. An der Zerstorung und Oxydation 
der organischen Stoffe sind noch tie
rische Organismen (Fliegenlarven, Ne
matoden) beteiligt. . Letztere bediirfen 
Feuchtigkeit, Luftzutritt und hohe 
Temperatur. 

aMonate. 

Ja. Eine zweiwochige Wasserleiche 
ist einer achtwochigen begrabenen 
Leiche in bezug auf Fii.u1nis gleichzu
setzen. 

Sehr rasch. Kinderleichen sind in 
Kies und Sandboden nach vier Jahren, 
im Lehmboden nach fUnt Jahren bis auf 
die Knochen und amorphe Humussub
stanzen zerstort. 

Nach Phosphor-, Arsenik- und Sub
Iimatvergiftung; bei trockenem Fried
hof, starker Durchliiftung oder zu nie
derer Bodentemperatur, so daB mch die 
tierischen Organismen gar nicht, die 
Fiiulnisorganismen nur bis zu einem ge
wissen Grade an der Verwesung be
teiligen (Wiistensand, in tiefen Kloster
griiften). Die Leichen werden in eine 
trockene, schwammige, strukturlose 
Masse verwandelt, die leicht in Staub 
zerfii.ll t. 

Auf Fett- und Seifenbildung aus 
EiweiB oder auf einer Umwandlung des 
Leichenfettes. 

Sie tritt ein, wenn die normalerweise 
wirksamen Organismen, besonders die 
tierischen, in ihrer Funktion hauptsii.ch
lich infolge Luftmangels gehemmt sind. 
Die Leichenwachsbildung findet man 
bei Wasserleichen, in nassen Tonboden, 
in Zementgruben, in hermetisch schlie
llenden Sargen, in alten undurchlii.ssig 
gewordenen Begrii.bnisplii.tzen. 

N ein. Fii.ulnis und Verwesung orga
nischer Substanz verlaufen allmii.hlich, 
so daB keine Belii.stigung und Gesund
heitsgefahr daraus entstehen konnen. 



W ohin gelangen die sich 
bildenden Zersetzungsgase ? 

Kommen Infektionen 
durch begrabene Leichen 
vor! 

Es kann zuweilen durch 
die Verwesungsprodukte eine 
Verunreinigung des Grund
wassers erfolgen. Worauf 
ist also zu achten 1 

Wie soli das Terrain der 
Begrabnisplii.tze liegen? 

Wie tief mu.6 ein Grab 
Bein ? 

Wann darf in Preu.6en die 
Bebauung alter Friedhofe 
erfolgen? 

Eine Ersparnis an Fried
hofsgelande, die fiir gro6e 
Gemeinden sehr in Be
tracht kommt, bedeutet die 
Leichenverbrennung. Wie 
geht die Leichenverbrennung 
vor sich? 

Was wird mit der Asche 
der verbrannten Leichen ge
macht t 
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Dble Geriiche treten nur in Massen
griiften und Katakomben auf. 

Sie werden vom Boden absorbiert. 

Nein. Die Infektionserreger sterben 
entweder bald ab oder werden von 
Saprophyten iiberwuchert. Tuberkel
bazillen konnen allerdings noch nach 
Jahren lebensfahig sein. Typhusbazillen 
verhalten sich auch ziemlich resistent. 
Ein Hinausverschleppen von Infek
tionserregern ist nur moglich durch 
Vermittlung von Tieren (Ratten, Maul
wiirfe). 

Grundwasser aus der Nahe von Be
grabnisplii.tzen ist zum menschlichen 
Gebrauch nicht zu verwenden. 

Moglichst freiliegend, am besten a~f 
Sandboden, der mit Lehm gemischt ist. 
Das Grundwasser solI wenigstens 3 m 
Abstand von der Bodenoberflache 
haben. 

Die W ohnhauser sollen 10 ro, Brunnen 
50 ro Abstand von den Begrabnisplatzen 
haben. 

1,80m. 

40 Jahre naeh dem Sehlu.6 der Be
stattung (20 Jahre wiirden auch aus
reichen). 

In besonderen Apparaten mit Sie
mens.Regenerativfeuerung 800-1000 0 • 

Kohlenverbrauch 4-8 Zentner. Lei
chenverbrennung dauert 2 Stunden. 

Sie wird meist in Urnen in beson
deren Hallen untergebracht. 
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Die hygienische Fiirsorge fUr Kinder und Kranke. 
Bei der hygienischen FUr· 

sorge fiir Kinder sind das 
Sauglingsalter, das schul· 
pflichtige Alter und die 
schulentlassene Jugend ge· 
80ndert zu besprechen. 1st 
die Sterblichkeit der Kinder 
im ersten Lebensjahr eine 
groBe? 

Worauf ist die Abnahme 
der Sauglingssterblichkeit 
in PreuJ3en in den letzten 
25 J ahren zuriickzufiihren? 

In welchen Liindem ist 
die Sauglingssterblichkeit 
geringer als in PreuJ3en T 

Durch welche Krankhei· 
ten ist die Kinderster.blich· 
keit vor aUem bedingt? 

:;r, Welche Kinder werden 
besonders leich t ein Opfer 
der Hitzewirkung? 

Welche Bevolkerungsklas· 
sen sind ausschlieBlich an 
der Hochsommersterblich· 
keit der Sauglinge beteiligt 7 

Welche anderen Mo· 
mente kommen noch fiir die 
Sauglingssterblichkeit in Be· 
tracht? 

Wie bekiimpft man die 
Sauglingssterblichkeit ? 

Ja. In PreuJ3en. 17-21 auf 100 
Lebende. 

Nicht in der Hauptsache auf unter
bliebene hygienische MaJ3nahmen, son· 
dem auf den Riickgang der Geburten· 
ziffer. 

In den nordliqhen Liindem. 

Durch Magen·Darmerkrankungen, 
besonders in den Sommermonaten, wenn 
das Wochenmittel der Temperatur sich 
iiber 17,5 0 erhebt. 

1m heiL~en Sommer sterben in 
Deutschland im Vergleich zu einem 
kiihlen Sommer 10 000 Sauglinge mehr. 

Die kiinstlich genahrten Kinder. 
Von den Flaschenkindem sterben 

an Darmerkrankungen 11 mal soviel wie 
Brustkinder. 

Die weniger bemittelten Bevolke
rungsklassen. 

'Oberhitzung derWohnraume, Wachs
tum von Bakterien in Kuhmilch. 

1. Durch Ausschaltung der Ritze
wirkung in den Wohnungen (sofort 
beim Bau zu beriicksiohtigen). 

2. Durch Unterbringen der gefiihr
deten Kinder in kiihlere Riume. 

3. Durch rationelle Kleidung, Ein
schrinkung der Nahrung, Stillung des 
Durstes mit abgekochtem Wasser usw. 
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Auf welche Weise kann 
man die Erniihrung mit 
Muttermilch fOrdem 1 

Wie fordert man die Still· 
fahigkeit der Frauen? 

Wie hoeh ist die Sterb
lichkeit der unehelichen 
Kinder im 1. Lebensjahr? 

Wie ist sie herabzusetzen ? 

Was versteht man unter 
"Kleinkindern" 1 

Die Sterblichkeit nimmt 
in diesem Alter bedeutend 
abo Vom 5. Jahre an wird 
sie wieder groBer. Welche 
Krankheiten sind hier die 
Ursache? 

Wie kann man diesen Ge
sundheitsschadigungen be
gegnen? 

Was bezwecken die Schul
kindergarten? 

4. Ernahrung durch Mutterbrust 
oder, wenn nicht moglich, durch sorg
fiiJtige Zubereitung der Milch, durch Be
nutzung einer Milchkiiche, durch Kuh
milchersatz, durch Mehlpraparate. 

5. Durch Kiihlhaltung der kiinst
lichen Nahrung. 

1. Durch Belehrung, Kurse, Merk
bliitter. 

2. Durch Stillpramien (Mutterschafts. 
kassen). 

3. Durch Beratungsstellen. 
4. Durch Stillstuben. 
5. In den Krippen. 
Durch geeignete Korperpflege und 

Ernahrung schon in der J ugend. Durch 
Schonung der Frau gegen Ende der 
Schwangerschaft und im Wochenbett. 

(Reiehsgewerbeordnung sehreibt vor, 
daB Frauen 14 Tage vor und 6 Wochen 
nach der Niederkunft nicht in den Ge
werbebetrieben arbeiten durfen.) 

Gegenwartig noeh 40%. 

Durch Aufnahme der unehelichen 
Mutter mit ihren Kindern in Sauglings
heime oder stadtische Asyle. 

Kinder im Alter von 11/.-6 Jahren. 

Scharlach, Masern, Keuchhusten, 
Diphtherie, Driisentuberkulose, exsu
dative Diathese, Rachitis. 

Durch sorgfiiJtige Ernahrung, reich
Hehe Korperbewegung, viel Aufenthalt 
im Freien. Kleinkinder-Fiirsorgestellen, 
Kinderbewahranstalten, Kindergarten. 

Die wegen Schwiichlichkeit zuriick
gebHebenen, in der Schule zuruckgestell
ten Kinder sollen hier dureh viel Aufent
halt im Freien, gute Erniihrung und ge
eignete SpieJe physisch und geistig ge
bessert werden. 



Welche Forderungen ste!
len die Eltern an die Schule? 

Besprechen wir zunachst 
die C*esundheitsstorungen, 
die durch den Schulbesuch 
hervorgerufen werden kon
nen. Welche sind das? 

Wie soll ein Schulhaus ge
baut sein? 

Nach welcher Himmels
richtung sollen die Fenster 
liegen? 

Wie lang und wie hoch 
Boil ein Schulzimmer !lein T 

Wie sind die Wande des 
Zimmers zu streichen? 

Wie muB der FuBboden 
beschaf£en sein? 

Wie soll das Licht in den 
Schulraum fallen? 

Hygiene. 

DaB ihre Kinder in der Schule keine 
besonderen C*esundheitsstorungen da
vontragen, daB die baulichen Anlagen 
ohne Beeintrachtigung der Gesundheit 
benutzbar sind, daB die korperliche und 
geistige Entwicklung der Schiller nicht 
geschadigt wird, daB keine Verbreitung 
von kontagiosen Krankheiten in der 
Schule stattfindet. 

1. Die habituelle Skoliose (indivi
duelle Disposition). 

2. Myopie (mangelhafte Beleuchtung, 
schlechte Korperhaltung beim Lesen 
und Schreiben). 

3. Nasenbluten, Schulkropf. 
4. Erkaltungskrankheiten. 
5. Ernahrungsstorungen und nervose 

Dberreizung. 
6. KontagiOse Krankheiten (akute 

Exantheme und Diphtherie). 
Nicht zu groB, am beaten in zwei 

Stockwerken und im Pavillonsystem. 
In den meisten Fallen ist man an das 
Korridorsystem gebunden (Korridor an 
der einen Langsseite des C*ebaudes). 

N ach Norden, wenn die Lage des 
C*ebaudes frei iat. Die Lage nach 
Westen undN ordwesten ist auch zweck
maBig, wenn am spaten Nachmittag 
kein Unterricht abgehalten wird. 

9--10 m lang, da, wenn langer, die 
Tafel zu weit von den Schillern entfernt 
ist und die Dberwachung der Schiller 
auf Schwierigkeiten stoBt. Rohe 3l / s 
bis 41/2 m. 

Mit hellgrauer 01- oder Leimfarbe. 

Aus hartem Rolz mit LeinO! ge
trankt, gut gefegt und mit einem staub
bindenden unloslichen MineralO! im
pragniert. (Siehe Entstaubung, Seite 92.) 

Nicht von hinten, nicht von rechts, 
nicht von vorn. 

Die einzig richtige Beleuchtung ist 
entweder der Lichteinfall von links oder 
Oberlicht. 
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Welche GroBe sollen die 
Fenster haben? 

Welche kiinstliche Be
leuchtung kommt fiir die 
Schulzimmer in Frage? 

Welche Heizungsanlage ist 
fiir Schulzimmer die geeig
netste? 

Weshalb ist eine fort
laufende Lilltung der Schul
raume notwendig? 

Wie miissen die Schul
banke beschaffen sein? 

Worin bestehen die Nach
teile der Minusdistanz T 

Wie sucht man diesem 
-abelstande abzuhelfen? 

Sie sollen 20% der Bodenflache des 
Zimmers betragen. 

Die indirekte Beleuchtung. Man 
zwingt durch unter den Lampen ange
brachte Reflektoren das Licht zunachst 
an die hellgeweiBte Decke des Raumes 
oder gegen einen groBeren Reflektor, 
um von do, als diffuses Licht in die 
unteren Partien des Raumes auszu
strahlen. 

Fiir groBe Schulen Zentralheizung, 
und zwar fiir Schulzimmer die Warm
wasser-, die Wasserdampf- und die Nie
derdruckdampfheizung, fUr Bibliothe
ken und fiir nur wenige Stunden des 
Tages benutzte Raume die Heizung 
mit gespanntem Dampf oder heiBem 
Wasser. 

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 Lei
stungsfahigkeit des Schulkindes. 

Sie miissen 
1. die richtige Distanz, d. h. die 

richtige horizontale Entfernung des vor
deren Bankrandes vom inneren Tisch
rande haben. Die Distanz Boll gleich 
Null oder schwach negativ, z. B. 
- 2,5 em sein; 

2. die richtige Differenz, d. h. den 
richtigen vertikalen Abstand des in
neren Tischrandes von der Bank haben; 

3. die richtige Sitzhohe haben. 
Die Schiller konnen nur schwer in 

die Bank hinein- und herauskommen, 
konnen auf ihrem Platz nicht auf
stehen. 

1. Die Banke werden nur zweisitzig 
gemacht, 

2. die Tischplatte muS zuriickklapp
bar oder verschiebbar sein, oder 

3. die Sitze werden beweglich ein
gerichtet. 

S c h il r man n. TIepetitorium. 4. Aufl. 8 
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Welcher KorperUinge mu.B 
die Sitzhohe der Banke ent
sprechen! 

Wodurch, d. h. durch 
welche Lehne wird die beste 
Stiitze des Oberkorpers er
reicht 1 

Wie soIl die Tischplatte 
der Bank beschaffen scin? 

Welche Schrift scheint 
als die natiirlichste? 

Fiir die auBere Instand
hal tung der Schule ist ein 
sachverstandiges Personal 
notwendig, das die Heizung 
und Reinigung der Schule 
besorgt. Was ist weiter fiir 
den richtigen Betrieb des 
Unterrichts notwendig! 

Wie priift man die gei-
stige Ubermiidung der 
Schiller? 

Hygiene. 

Der Lange des Unterschenkels vom 
Hacken bis zur Kniebeuge = 2/7 der 
Korperlange. 

Durch eine Kreuzlehne. 

Sie solI einen horizontalen Teil (fiir 
Tintenfasser) und einen vorderen ge
neigten Teil enthalten (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 Rechtslage 
des Heftes und eine fast senkrechte 
Schrift (Steilschrift) als die natiir
lichste. Die rechtsschiefe Schrift 
ist bei medianer Lage des Heftes nur mit 
ermiidender Beugung des Handgelenks 
moglich, bei gerader oder schiefer 
Rechtslage des Heftes nur unter Ver
drehung des Kopfes und des Ober
korpers oder der Augen. 

Anzustreben ist ausgedehnter Ge
brauch der deutlich wahrnehmbaren 
lateinischen Lettem. 

Die Regelung der zulii.ssigen Zahl 
von Schulstunden, des richtigen MaBes 
der hauslichen Aufgaben; Zwischen
pausen nach jeder Schulstunde und 
korperliche Dbungen. 

1. Mit dem Asthesiometer. Man 
ermittelt, in welchem Abstande noch 
2 Zirkelspitzen auf der Haut als ge
trennt empfunden werden. Der Abstand 
wachst bei geistiger Ermiidung um daB 
2-4fache. 

2. Durch Mossos Ergograph. 
3. Durch einfache Rechenexempel, 

die man am SchluS jeder Stunde gibt. 
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Was bestimmt das Reiohs
seuchengesetz vom 28. Aug. 
1905 zur Verhinderung an
steckender Krankheiten in 
der Schule? 

Wie sucht man die Ernah
rung unterernii.hrter Sohiller 
zu unterstiitzen! 

Nimmt man sich auch 
der korperlich zuriickgeblie
benen Kinder an' 

Wer iibernimmt die tlber
wachung der hygienisohen 
Einrichtungen der Sohule, 
wer sorgt fiir die prophylak
tischen MaBnahmen bei In
fektionskrankheiten und fiir 
eine regelmaBige Kontrolle 
des Gesundheitszustandes 
der Schiller? 

W orauf hat sich die Tatig
keit der Schularzte zu er
strecken? 

4. Durch Priifung der Kombinations
fii.higkeit durch sog. Erganzungsauf
gaben. 

DaB Kinder aus Behausungen, in 
denen eine Erkrankung an Cholera, 
Lepra, Fleokfieber, Pest, Pocken, Di
phtherie, Scharlach, Ruhr, Typhus, 
Riickfallfieber vorgekommen ist, vom 
Schulbesuch ferngehalten werden miis
sen, solange eine Weiterverbreitung der 
Krankheit durch die Sohulkinder zu be
fiirchten ist. 

Durch Schulspeisung, ev." Speisung 
in sog. Kinderhorten. 

Ja. Man bringt sie in die sog. 
Ferienkolonien, wo die Schulkinder 
langere Zeit unter Aufsicht eines Lehrers 
oder einer Lehrerin zubringen. Evtl. 
kann die Aufnahme in ein Sanatorium 
erfolgen. Die in der Stadt verbliebenen 
Kinder werden tagsiiber ins Freie ge
fiihrt. 

Der Schularzt. 

Auf die Untersuchung der neu ein
geschulten Kinder auf GroBe, Gewicht, 
Erniihrungszustand, Reinlichkeit, Feh
ler der Sinnesorgane, des N ervensystems, 
auf die geistige Reife. 

Jii.hrliche Nachuntersuchungen sind 
notwendig. Ein- bis zweimal im Halb
jahr sind die Klassen zu besuchen. Wei
ter hat der Schularzt die Auswahl der 
Kinder fiir den Besuch der Hilfsschulen, 
fiir Waldschulen, Ferienkolonien, Schii
lerwanderungen usw. zu entscheiden. Er 
hat mitzuraten bei der Berufswahl der 
vor der Entlassung stehenden Kinder. 

8* 
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Der Schularzt, der am 
besten keine weitere Be
schaftigung aIs Arzt ver
sieht, ist in groBeren Stiid
ten dem Stadtarzt unter
stellt. Welche Tatigkeit hat 
dieser! 

W ovor solI die Hygiene 
des Unterrichts die Kinder 
bewahren? 

Welches Alter umfaBt die 
schulentlassene Jugend? 

Es miissen in diesem Alter 
fUr den Korper schadliche 
Einfliisse ferngehalten wer
den. Welche Schadlichkeiten 
kommen in Betracht? 

Wie stellt man die Dbel 
ab? 

Wie wird bei den weib
lichen Jugendlichen die 
wirtschaftliche Aus bildung 
in die Wege geleitet? 

Hygiene. 

Ferner hat er die Hygiene des Schul
hauses und die technischen Betriebs
einrichtungen zu iiberwachen. 

Zur Seite stehen den Schularzten die 
Schulschwestern. 

Die Untersuchung und Behandlung 
der Zahne erfolgt in Zahnkliniken. 

Er iiberwacht die gesamten kom
munalen gesundheitlichen Einrichtun
gen, wie Seuchenbekampfung, Impf
geschaft, Fiirsorgedienst usw.; er ist zu
gleich Mitglied des Magistrats, der 
Schul- und Armendeputation. 

1. Vor zu friihem Eintritt in die 
Schule (nicht vor vollendetem 6. Lebens
jahr). 

2. Vor Dberbiirdung. 
3. Vor zu groBer Hausarbeit. 
4. Vor zu langem Unterricht. In 

niederen Klassen zweckmaBig Vor- und 
Nachmittagsunterricht; inhoherenKlas
sen 5-6 Stunden Vormittagsunterricht 
mit den iiblichen Zwischenpausen 10 bis 
15 Minuten nach jeder Stunde. 

5. Auf Befreiung schwachlicher Kin
der vom Turnen, unmusikalischer Kin
der vom Gesangsunterricht hat sich die 
Hygiene des Unterrichts weiter aus
zudehnen. 

Das Alter vom 14.-18. Lebensjahr. 

Die Arbeit im Staubgewerbe, mit 
giftigen Materialien, hohe Temperatu
ren, Dberanstrengungen, iibermaBige 
Arbeitsdauer, l.Ulgiinstige Arbeitsrii.ume, 
AlkoholmiBbrauch. 

Durch Suchen eines geeigneten, zu
sagenden Berufes, Unterstiitzung durch 
J ugendfiirsorgestellen, Lehrwerkstii.tten, 
Fachschulen, Fortbildungsschulen. 

In Koch- und Haushaltungsschulen, 
in Fortbildungsschulen, die sich mit den 
AufgabenderHaushaltsfiihrung und mit 
den Aufgaben der Frau als Mutter und 
Erzieherin beschaftigen. 
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Was ist weiter noch zu 
beriicksichtigen ? 

Was ist alIes beim Bau 
eines Krankenhauses ins 
Auge zu fassen? 

Welche Gebii.ude sind beim 
Bau eines Krankenhauses 
vorzusehen ? 

Welche Grundformen des 
Gebaudes unterscheidet 
man? 

Beschreiben Sie mir kurz 
den Bau der Baracken! 

I Auf dem Lande in landwirtschaftlichen 
Haushaltungsschulen. 

Eine Besserung der Wohnungsver
haltnisse durch Heime fiir jugendliche 
Arbeiter und Arbeiterinnen (Lehrlings
und Madchenheime). 

1. Die Wahl des Platzes. 
2. Ein reichliches Gartenland um 

die Krankenhausbauten (pro Bett 100qm 
Baugrund und 10 qm Garten). 

1. Die Verwaltungsbiiros mit den 
Wohnungen der Verwaltungsbeamten. 

2. Raume fiir den Wirtschaftsbe
trieb. 

3. Das Leichenhaus und pathologi
sche Institut. 

4. Gebaude fiir ansteckende Kranke 
und die Desinfektionsanstalt. 

5. Die eigentlichen Krankensale und 
Krankenzimmer, sowie Wohnungen fiir 
Arzte und Wartepersonal. 

1. Das Korridorsystem (Linienform, 
H-form oder Hufeisenform, zuweilen 
auch geschlossenes Viereck oder Kreuz
form). 

2. Das Pavillonsystem: 
a) Baracken (PavilIons von nur einem 

Stockwerk). 
b) Baracken oder Pavillons mit zwei 

Stockwerken. 
c) Blocks, Gebil.ude mit mehreren 

Stockwerken. 

Sie enthalten auBer dem Kranken
saal fiir 10-16 Kranke noch kleinere 
Krankenzimmer, einen Raum fiir den 
Warter, eine Teekiiche (Spillkiiche), 
Klosett mit Vorraum fiir Stechbecken, 
evtl. einen Tagesraum. Die Fenster sollen 
mindestens 1/7 der Bodenflache be
tragen. Fiir jedes Bett ist in mehr
bettigen Zimmem ein Luftraum von 
30 cbm bei 7,5 qm Bodenflache zu 
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Welche Heizung ist an
zubringen! 

Wie soli das Mobiliar be
schaffen sein? 

W ortiber muB ein jedes 
Krankenhaus verfiigen? 

Welche Baracken kom
men fiir diesen Zweck der 
Isolierung in Betracht? 

Hygiene. 

rechnen, in einbettigen Zimmern 40 cbm 
bei 10 qm Bodenflache. Ais Bau
material empfiehlt sich kiinstliches 
Steinmaterial; Wande, Decken und 
FuBboden miissen luft- und wasser
dicht sein. Olfarbenanstrich ist zu be. 
vorzugen. Fiir den FuBboden empfiehlt 
sich hartes, mit Leinol getranktes Holz 
oder Asphalt oder Mettlacher Fliesen 
bzw. Terrazzo. 

Luftheizung mit Dampfheizung oder 
Of en. Fehlt Luftheizung, so muB die 
Warmwasser- oder Niederdruckdampf
heizung mit Luftzufuhr verbunden wer
den. Fiir Baracken empfiehlt sich auch 
die FuBbodenheizung. 

Es solI moglichst wenig zu Staub
ablagerungen AnlaB geben, leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren sein. Die 
Betten bestehen moglichst aus eisernem 
Gestell, das mit heIler Olfarbe gestri
chen ist. 

Dber eine Desinfektionsanstalt mit 
einem geschulten Desinfektor und tiber 
Isolierspitaler, speziell fiir Kranke, die 
eine besondere Infektionsgefahr bieten 
(Pocken, Fleckfieber, Cholera z. B.). 
Das Wartepersonal ist unbedingt mit 
dem Kranken zu isolieren. 

Zur Benutzung kommen 
1. die zusammenlegbaren und trans

portablen aus einem Holzgeriist be
stehenden Baracken, das auBen und 
innen mit gefirniBtem und feuersicher 
impragniertem Leinen tiberzogen ist. 
Zwischen dem auBeren und inneren 
Dberzug ist eine Lage Filz, Korkmasse, 
Kieselgur usw. (Docker's Baracke), 

2. die Wellblech-Baracken (Grove), 
3. oder die Baracken von z ur Nie

den: Wande, Holzrahlllen inwendig mit 
Leinen, auBen mit Dachpappe tiber
spannt, werden in ein eisernes Gestell 
eingesetzt. 
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Gewerbehygiene. 
Die sog. Gewerbekrank

heiten sind mit Bestimmt
heit auf die Beschaftigungs
weise der Erkrankten zu
riickzufiihren; oft tragen 
nebenbei Mangel der Woh
nung, Nahrung, Hautpflege 
usw. die Schuld. Worin be
steht hier eine lohnende 
Aufgabe der offentlichen 
Gesundheitspflege ? 

Wie hat man den Ein
flull der verschiedenen Ge
werbe und Berufsarten auf 
die Gesundheit festzustellen 
versucht? 

Die ungiinstige sozialeLage 
der Arbeiter fiihrt zu aIlge
meinen Schiidlichkeiten und 
Millstiinden. Welche Z. B.? 

Die Arbeiterhygiene fin
det also genug Angriffs
punkte, wo sie einsetzen 
und Gutes wirken kann. 

Wie hat sie zu sorgen in 
puncto "Wohnungsfrage"? 

Wie solI die Ernii.hrung des 
Arbeiters sein? 

Wie laBt sich dem Alko
holmiBbrauch entgegenar
beiten 1 

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 durch 
Vergleichung der Mortalitat d~r ver
schiedenen Berufsarten unter Beriick
sichtigung der Altersklassen. 

Zu ungiinstigen Wohnungsverhalt
nissen, zu schlechtem Erniihrungszu
stand, zum Alkoholismus. 

Die Arbeiterwohnungen sind gesund 
anzulegen, mit Wasserleitung und Kana
lisation zu versehen. Zu erstreben sind 
die Einzelarbeiterwohnungen, die all
mii.hlich bei relativ geringen jii.hrlichen 
Abzahlungen in den dauernden Besitz 
der Arbeiter iibergehen. 

Bei Massenwohnungen solI jede Woh
nung enthalten: Wohnzimmer, Schlaf
zimmer, Kammer, Abort, Keller, Spei
cher und evtl. ein kleines Gartchen. 

Relativ billig, dabei reich an Nahr
stoffen. Die Arbeiter miissen iiber den 
Nii.hrwert, die Preiswiirdigkeit und die 
zweckmii.J3ige Zubereitung der Lebens
mittel (Haushaltungs- undKochschulen) 
unterrichtet werden. Arbeiterkonsum
vereine und Volkskiichen miissen ein
gerichtet werden. Das Freibankwesen 
muB weiter ausgestaltet werden. 

Durch Belehrung, durch Einrich
tung von Volkskiichen, Kaffeehausern. 
Durch Verabreichung eines billigen aIko-
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Wie hat man den sehlim
men Folgen der voriiber
gehenden oder dauernden 
Erwerbsunfahigkeit der Ar
beiter vorgebeugt? 

W odureh kommt der un
mittelbar gesundheitssehad
liehe EinfluB der Besehafti
gung zustande? 

Was bestimmt die Ver
ordnung vom 23. Novem
ber 1915 beziiglich der tag
lichen Arbeitszeit alIer 
Arbeiter? 

Welehe Anforderungen 
stellt man an die Arbeits
raume? 

Welche Gesundheitssta
rungen werden durch die 
Muskelarbeit und die Kar
perhaltung hervorgerufen f 

Hygiene. 

holfreien GenuBmittels, evtl. eines leich
ten Bieres. 

Durch Einrichtung von Kranken
kassen sowie Unfall-, Alters- und Inva
liditatsversieherung. 

1. Durch ungeniigende Riieksieht
nahme auf Alter- und Korperbesehaffen
heit. 

2. Durch hygienisch ungeniigende 
Beschaffenheit der Arbeitsraume. 

3. Dureh einseitige Muskelanstren
gung und die Korperhaltung bei der 
Arbeit. 

4. Durch starke Lichtreize. 
5. Durch gesteigerten Luftdruck. 
6. Durch ungewohnliche Tempera-

turen. 
7. Durch eingeatmeten Staub. 
S. Durch giftige Gase. 
9. Durch giftiges Arbeitsmaterial. 

10. Durch Kontagien. 
11. Durch Unfiille. 

Dass die regelmassige tagliche Ar bei ts
zeit ausschliesslich der Pausen die 
Dauer von S Stunden nicht iiberschreiten 
darf. 

Sie sollen, was Ventilation, Heizung 
und Beleuchtung betrifft, zu keinerlei 
hygienischen Bedenken AnlaB geben. 

Durch Druck auf das Handwerks
zeug entstehen in der Hand SchwieIen, 
Blasen, chronische Entziindung evtI. 
Schieimbeutelentziindung, Vertiefungen 
des Sternums bei Schustern. Gelenkent
ziindungen, Sehnenscheidenentziindun
gen usw. entstehen bei fortgesetzter All
strengung derselben Muskelgruppen 
(Schreibkrampf). Zuweilen kommt es 
zur Hypertrophie bestimmter Muskel
gruppen. 

Varizen, Odeme usw., 0- und X
Beine, PlattfiiBe werden durch langes 
Stehen bedingt. 
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Welche StOrungen resp. 
Schadigungen der Sinnes
organe sind als Gewerbe
krankheiten anzusprechen? 

Wie schiitzt man sich ge
gen die Augenschadigungen? 

Bei welcher Beschafti
gung wir kt der gesteigerte 
Luftdruck schadlich ein? 

Welche VorsichtsmaB-
regeln sind bei Taucharbei
ten usw. anzuwenden? 

In welchen Gewerbebe
trieben kommen hohe Tem
peraturen vor, die gesund
heitsschadigend wirken? 

Zirkulationsstorungen stellen sich bei 
sitzender und gebiickter Haltung ein. 
tTberanstrengung fiihrt zur Schwachung 
der Gesundheit. 

A. Schadigungen resp. Gefiihrdung 
des Auges. 

1. Myopie bei ungeniigender Be
leuchtung. 

2. Nystagmus bei mattem Licht 
(Kohlenhauer ). 

3. D"berreizung des Auges durch grel
len Wechsel zwischen Hell und Dunkel. 

4. Konjunktivitis. Blepharitis durch 
mechanischelnsulte (Gase, Staub, Stein
splitter). 

B. des Gehars durch 
1. anhaltende betaubende Gerausche, 
2. Aufenthalt in komprimierter 

Luft. 
Durch Schutzbrillen. 

Bei Taucharbeiten, z. B. bei der 
Fundierung von Briickenpfeilern, beim 
Schleusen-, Brunnen- und Tunnelbau. 

Der Einstieg in die Caissons muB 
langsam erfolgen (in 4 Minuten Anstieg 
urn 1 Atmosphare). Ganz besondere 
Vorsicht ist beim Aufstieg erforderlich. 
Hier soIl sich der Abfall urn 1 Atmo
sphare im Mittel in 15-20 Minuten voll
ziehen, bzw. in der ersten Halfte inner
halb 8, in der zweiten Halite innerhalb 
30 Minuten. 

Bei zu raschem Aufstieg kommt es 
zur Entladung von gasformigem Stick
stoff, der in der komprimierten Luft in 
groJ3erer Menge von Blut und Gewebs
fliissigkeiten aufgenommen wurde. Die 
Gewebsspalten des Fettgewebes, ferner 
das Riickenmark sind besonderen Scha
digungen ausgesetzt. TodesfaIle durch 
Luftembolie nicht ausgeschlossen. 

A. Strahlende Warme bei Heizern, 
Glasarbeitern, Schmelzern, GieJ3ern, 
Schmieden, Backern. Hier wird die 
Hitze noch gut ertragen. 
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Welche Sehutzvorrichtun
gen sind in derartigen Be
trieben einzurichten? 

Weiter fiihren viele Ge
werbebetriebe zur Entwiek
lung von Staub. Die Ar
beiter sind einer steten 
Staubinhalation ausgesetzt. 
Zu welchen krankhaften 
Verii.nderungen kommt es? 

Welehe Staubarten korn
men fiir die Schiidigung der 
Gesundheit der Arbeiter be
sonders in Betracht? 

Wie sehiitzt man die Ar
beiter gegen die Staubin
halation? 

Wie hindert man die Staub
entwieklung ? 

Wie entfernt man den sieh 
bildenden Staub am besten t 

Hygiene. 

B. Temperaturen von 25-30 0 und 
dariiber und gleiehzeitig hohe Luftfeueh
tigkeit wirken naehteilig auf das All
gemeinbefinden. 

1. in Bergwerken, 
2. bei Tunnelbauten, 
3. in Farbe-, Dekatier- und Appre

turwerkstat.ten, Kammwoll-, Baumwoll
und Flachsspinnereien und Webereien, 
in den DrehersaIen der Porzellanfa
briken. 

Geniigende Ventilation, elektrisehe 
Beleuchtung, Umhiillung der Dampf
leitungen mit Warmesehutzmitteln, Um
mantelung der Of en. 

Zu Einlagerungen der Staubteilchen 
in die Schleimhaute, Lymphbahnen des 
Lungenparenehyms und in die Bron
chialdriisen (ehron. Bronehialka.tarrh, 
Lungenemphysem, interstitielle Pneu
monie, Lungentuberkulose, nach Auf
nahme von Tuberkelbazillen). 

Kohlenstaub, Eisenstaub, Schleif
staub (Quarzstaub, Tonstaub, Glas
staub, Kalkstaub, Gipsstaub), Mehl
staub, Tabakstaub, Staub in Baumwoll
und Wollspinnereien, Staub von tieri
schenHa.a.ren (Biirstenbinder usw.). Be
lastigender Staub bildet sieh bei der Be
arbeitung der Bettfedem, bei der Bear
beitung des Holzes (Bleistiftfabriken). 

1. Indem man die Staubentwieklung 
moglichst einsehrankt. 

2. Indem man den gebildeten Staub 
sofort durch Absaugen entfernt. 

3. Indem die Arbeiter in der staub
haltigen Luft Respiratoren anlegen 
(Staubmasken ). 

Durch Befeuehten des Materials, 
durch Anwendung von Kugelmiihlen 
(Pochwerke). 

Durch kraftige Luftstrome. Die Ab
stromungsoffnung muS direkt am Ar
beitsplatz liegen, damit es nieht zu 
Staubverbreitung im Raume kommt 
(Exhaustoren). 
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Welche irrespirablen und 
toxischen Gase wirken oft 
schon in kleinen Mengen 
gesundheitsschadigend? 

Welche Mengen von den 
genannten Gasen werden 
ohne schwere Storungen 
vertragen? 

Welche Mengen bedingen 
aber rasch gefiihrliche Er
krankungen? 

Wie entfernt man die 
Gase und Diimpfe? 

Weiter konnen Gesund
heitsschadigungen durch 
Aufnahme von Giftteilchen 
bei Bearbeitung von gifti
gem Material sich einstellen. 
VVelche verschiedenen VVege 
kommen hier in Frage? 

Welche Stoffe im Ge
werbebetrieb veranlassen 
hauptsachlich solche Ver
giftungen 1 

Welche wertvollen objek
tiven Frillisymptome kenn
zeichnen eine Bleivergif
tung? 

N ennen Sie mir elIDge 
Betriebe, in denen die Ar
beiter der Bleivergiftung 
ausgesetzt sind? 

Welche Industrieerzeug
nisse enthalten Blei ? 

HaS, SOa, CO, 
CS2 , AsH3 , NH3, 
Cl- und Br-Dampie, 
Diimpfe von Na03 und NaO •• 

0,004%0 Cl oder Br. 
0,3%0 NH3 , 

0,05%0-0,1%0 HCl, 
0,2-0,3%0 HaS, 
0,05%0 HaSOs ' 

Cl 0,04--0,06%0' 
NH3 2,5--4,50/ 00 , 
HCl 1,5-2,0%0' 
HaS 0,5--0,7°/00' 
HaSOs 0,4--0,5%0' 
An Ort und Stelle durch Bindung 

mit chemischen Agentien, durch Ex
haustoren undEinleiten der abgesaugten 
Luft in besondere Anlagen, z. B. bei 
HCl- und SOa-Gas durch Kokstiirme 
mit Wasserberieselung. 

Aufnahme des Giites. 
1. durch Einatmung von Staub und 

Dampfen, 
2. durch Hantierungen und Be

riihrungen, 
3. von Hautwunden und Schrun

den. 
Blei, Zink, Quecksilber, Phosphor 

und Arsen. 

Die basophile Kiirnelung der roten 
Blutkorperchen; Hiimatoporphyrie im 
Harn. 

In den Hutten beim Rosten und 
Schmelzen der Erze, im Druckerei
gewerbe und in solchen Betrieben, in 
denen Bleiverbindungen und Oxyda
tionsstufen des Bleis hergestellt und ver
arbeitet werden. 

Z. B. Mennige, GIasur der Topfer
waren (irdenes Kochgeschirr, Bunzlauer 
Geschirr und Fayencewaren). Erriail
lierte Eisenwaren enthielten frillier blei-
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Welche VorsichtsmaBre
geIn sind in derartigen Ge
werben anzuwenden? 

Wodurch ist das Publi
kum vor Ges\mdheitsscha
digungen, die durch blei
haltige Gegenstande hervor
gerufen werden, geschiitzt? 

Weiter kommt die Ge
fahrdung der Arbeiter durch 
Kontagien in Frage. Wann 
sind die Arbeiter dieser Ge
fahrdung ausgesetzt? 

Welche Krankheiten spie
len do. eine Rolle? 

Was kommt als konta
gioses Arbeitsmaterial in Be
tracht? 

Weitere Schadigungen der 
Arbeiter sind auf Unfalle im 
Betriebe zuriickzufiihren. 
Welches sind die wichtigsten 
Unfallel 

Hygiene. 

haltige Glasur, jetzt enthalten sie Zinn
oxyd mit Spuren von Blei. 

Sauberkeit, Wascheinrichtungen, Ba
der, besondere Speiseraume, haufiger 
Austausch der zu den gefahrlichen Be
schaftigungen benutztenArbeiter. oftere 
Untersuchung der Arbeiter. friihe Aus
scheidung der Erkrankten. Blutunter
suchung. 

Durch das Reichsgesetz von 1887. 

Wenn sie mit kranken Arbeitern 
zusammeno.rbeiten. wenn sie in infizier
ten Arbeitsraumen o.rbeiten oder mit 
Objekten hantieren, die infiziert sind. 

Die Tuberkulose. die Syphilis (Glo.s
blaser). Typhus (infiziertes Trinkwasser, 
Kontaktinfektionen [Typhusbazillen-
trager]). Anchylostomiasis. . 

1. Material, das von erkrankten 
Menschen stammt (z. B. bei Lumpen
sortierern, Trodlern, Arbeitern in Kunst
wollfabriken und inBettfederreinigungs
anstalten). 

2. Material von mit Zoonosen be
hafteten Tieren (Schlachter. Abdecker. 
Gerber. Seifensieder. Kiirschner, Haar-, 
Borsten-, Pinselfabriken, Biirstenfabri
ken [Milzbrand und Rotz]). 

3. Material. das mit einem Gemenge 
der verschiedensten Bakterien verun
reinigt ist. 

1. Unfalle in den Bergwerken: 
a) beim Hereinbrechen von Ge

steins- und Kohlenmassen (40%). 
b) Durch Sturz und Beschadigung 

beirn Ein- und Ausfahren (24%). 
c) Durch schlagende und bose Wet

ter (11 %). 
2. Unfane durch explosionsfahiges 

Material (Kohlenstaub, Mehlstaub. 
Staub in Kunstwollfabriken. Pulver-. 



Gewerbehygiene. 125 

Die Betriebe, Fabriken 
konnen auch die An- und 
Umwohner in ihrer Gesund
heit schadigen und belasti
gen. W odurch ? 

W odurch wird eine direkte 
Schadigung der Anwohner 
von Fabrikbetrieben herbei
gefiihrt? 

Welche Pflichten haben 
die Fabrikinspektoren? 

Patronen und Ziindhiitchenfabriken, 
Dynamitfabriken). 

3. Unfalle durch Maschinenbetrieb. 
Es miissen die Schwungrader geschiitzt, 
die Wellen, die Rieroentransmissionen 
mit Schutzkasten versehen sein. Die 
Arbeiter sollen eine rooglichst eng an
liegende Kleidung tragen. 

Bedrohung mit Explosions- und 
Feuersgefahr, durch Larro, Produktion 
schadlichen Staubes, giftiger Gase und 
Dampfe, Verunreinigung des Bodens und 
der vorhandenen FluBlaufe, durch di
rekte Verbreitung von Infektionstragern, 
welche mit den Materialien in die ge
werblichen Anlagen hineingelangen, z. B. 
bei Verarbeitung von Fellen, Lumpen, 
Knochen usw. 

Durch die kolossale Produktion von 
Rauch und RuB, durch giftige Gase 
(Hiittenwerke Hefern schweflige Saure, 
ebenso die Ultramarinfabriken, Alaun
fabriken unddieHopfenschwefeldarren). 

Dble Geriiche liefern die Knochen
darren, Knochenkochereien, Darmsai
tenfabriken, Leimsiedereien, Kaut
schuk-, Wachstuch- und Dachpappen
fabriken. 

Kontrolle siimtlicher Einrichtungen 
zum Schutz der Urowohner und zur 
Sicherung der in den Fabriken be
schaftigten Arbeiter. Weiter haben sie 
ihr Augenmerk auf die Sicherheit des 
Betriebes fiir die Arbeiter und auf die 
Anbringung von Schutzvorrichtungen 
zu richten. Auch haben sie darauf zu 
achten, daB Beliistigungen, die ein 
Fabrikbetrieb mit sich bringt, von den 
Anwohnem ferngehalten werden, ferner 
haben sie die Aufgabe, dieBeschiiftigung 
der jugendlichen Arbeiter und Frauen 
zu iiberwachen. 



Bakteriologie. 

Allgemeiner Teil . 

.Aligemeines iiber Morphologie und Biologie 
der Bakterien. 

Was bezeichnet man aIs 
Mikroorganismen ? 

Welche einzelnen Grup
pen der Mikroorganismen 
lassen sich aufstellen? 

Welche 3 Hauptgruppen 
der Bakterien unterscheidet 
man nach der Form (Fer
dinand Cohn)? 

Kleinste einzellige nur mit starker 
mikroskopischer VergroJlerung erkenn
bare 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, Schizo-
myzeten), 

2. Streptotricheen (Strahlenpilze), 
3. Schimmel- und Fadenpilze, 
4. SproBpilze, Blastomyzeten, 
5. Spirochaten, 
6. Protozoen, 
7. die submikroskopischen Krank

hei tserreger. 
1. Die Kokken; runde Gebilde ein

zeIn oder in Verbanden. 
2. Die Bazillen ; gerade gestreckte 

oder etwas gekrfunmte Stabchen, von 
verschiedener Lange und Dicke mit 
scharfen oder abgerundeten Enden, ein
zeIn oder in Verbanden. 

3. Die Spirillen ; schlanke und plumpe 
Formen mit einer oder mehreren Schrau
benwindungen (korkzieherartig). 

Bei flach gewundener Schraube = 
Vibrio; bei sehr zahlreiohen Windungen 
= Spirillum. 
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Beschreiben Sie mir den 
Bau eines Bakteriums! 

Was sind Sporen 1 

Wann werden Sporen ge
bildet? 

Wie sehen die Sporen aus' 

Sind Sporen sehr resi
stent gegen auBere Ein
Hiisse f 

1st es gelungen, sus spo
rentragenden Bakterien spo
renfreie sog. asporogene Bak
terien zu erhalten? 

Bei welchen Versuchen 
werden stets Bakterien
sporen benutzt f 

Wodurch entsteht die 
Kapsel bei vielen Bakterien ? 

Der Bakterienleib enthii.lt die Kern
substanz (Chromatin in Mischung mit 
dem Protoplasma [Entoplasma). Es 
besteht eine chemische, nicht aber eine 
morphologische Differenzierung zwi
schen Protoplasma und Kernsubstanz. 
AuSerdem besitzt er eine au Sere Hiille, 
das Ektoplasma, von dem die Bewe
gungsorgane, die GeiBeln, entspringen. 
Zuweilen im Bakterienleib Verdich
tungen des Protoplasmas (Polkorper, 
Babes-Ernstsche Kornchen bei Di
phtheriebazillen. Bei manchen Bakte
rien finden sich im Protoplasma Ein
lagerungen, z. B. von Starke, von Schwe
felkomem (Schwefelbakterien), von 
Eisenoxyd (Eisenbakterien). 

Dauerformen von Schimmel
SproS- und Spaltpilzen, die der Er
hal tung der Art dienen. 

SproS- und Spaltpilze zeigen nur die 
endogene Form der Sporenbildung. 

Unter dem EinfluB des Alters, der 
Erschopfung oder plotzlich eintretender 
ungiiilstiger Lebensbedingungen. 

Sie stellen stark lichtbrechende, 
kugelige oder elliptische Gebilde dar, die 
aus einem Innenkorper, auch Glanz
korper genannt, und einer Sporenmem
bran bestehen (mittelstiindig beim MHz
brandbazillus, endstiindig beim Tetanus
bazillus [Trommelschliigelform). 

Sie sind sehr widerstandsfiiliig gegen 
Eintrocknung, Ritze, Kii.lte und Chemi
kalien. 

Ja, durch langdauernde Fortziich
tung auf kiinstlichen mit Natronlauge, 
Rosolsaure, Safranin, Malachi tgriin usw. 
versetzten Nahrboden, oder auf Nahr
boden mit Phenolzusatz oder durch 
Kultivierung bei 40 und 41 0 C. 

Bei Desinfektionspriifungen. Die 
Milzbrandsporen Z. B. werden zu diesem 
Zwecke an .Seidenfaden angetrocknet. 

Durch Aufquellung, Vergallertung 
des Ektoplasmas. Es handelt sich bei 
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Wodurch wird die Be
wegung mancher Bakterien 
vermittelt ! 

Wie teilt man die Bak
terien nach Zahl und An
ordnung der GeiBeln ein? 

Wann treten Involutions
formen bei den Bakterien 
auf? 

Wie erfolgt die Vermeh
rung der Spaltpilze? 

Was erfolgt, wenn das 
Bakteriurn sich in zwei auf
einander senkrechten Rich
tungen teilt' 

Was, wenn die Teilung 
nach allen drei Richtungen 
des Raurnes vor sich geht? 

Was fiir Substanzen be
diirfen die Bakterien fUr 
ihren Stoffwechsel auBer 
anorganischen Niihrstoffen? 

Bakteriologie. 

der Kapselbildung urn eine gegen un
giinstige Kulturbedingungen gerichtete 
Abwehrta.tigkeit oder urn eine Alters
oder Degenerationserscheinung. 

(Bac. capsulatus Pfeiffer, Boo. 
Friedla.nder, Diploc. pneum. cap
suI. Fraenkel-Weichselbaum). 

Durch GeiBeln. 

1. In Atricha, geiBellose (unbeweg
lich, Milzbrandbazi1lus, aIle Kokken). 

2. Monotricha, eine GeWel an einem 
. Pol (Choleravibrio). 

3. Amphitricha, Bakterien mit je 
einer GeiBel an je einem Pol (manche 
Vibrionen, Spirill. undulans). 

4. Lophotricha, Bakterien mit einem 
GeiBelbiischel an einem Pol (groBe 
Spirillen). 

5. Peritricha, Bakterien mit vielen 
GeiBeln rings urn den Bakterienleib ver
teilt (Typhusbazillen). 

Bei Erschopfung des N8.hrbodens, 
ungiinstigenLebensbedingungen, bei ab
normer Tempet:atur. Man sieht auf
gebliihte Formen, Riesenwuchsformen 
mit Vakuolen oder Bakterien im Zerfall 
begriffen und kleine Korner. 

Durch Querteilung (20-30 Minuten 
bis mehrere Stunden). Bei Rechnung 
mit einer Stunde Durchschnittswert 
entstehen aus jedem Bakterium in 24 
Stunden 16 Millionen Individuen. 

Es entstehen Gruppen von je vier 
Kokken (Tetragenus). 

Die Paketkokken (Sarcina). 

Stickstoffhaltige (EiweiB, Pepton, 
Leim, Ammoniak, Aminen, Amido
sauren) und stickstoffreie Substanzen 
(Zucker und Glyzerin). 
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Welche .A.nspriiche stellen 
die Bakterien in bezug auf 
Konzentration und Reak
tion des Niilirbodens? 

Gewisse Bakterien brau
chen unbedingt freien Sauer
stoff zum Leben und zur Ver
mehrung. Wienenntmansie? 

Wie bezeichnet man die
jenigen Bakterien, die nur 
bei unbedingtem Sauerstoff
abschluB entwicklungsfahig 
sind? 

Was sind die fakultativen 
Anaerobier f 

N ennen Sie mir verschie
dene anaerobe Ziichtungs
verfahren? 

Was verlangen die Bak
terien noch weiter zur Ent
faItung ihrer LebensauBe
rungen? 

Was versteht man unter 
Virulenz der Bakterien? 

Die meisten SpaltpiIze bevorzugen 
wasserreiche oder fIiissige Nahrboden 
mit schwach alkalischer Reaktion. Eini
ge Bakterien, z. B. die Essigbakterien, 
gewisse Bakterien im Sauglingsstuhl und 
auch der Typhusbazillus bevorzugen 
einen gewissen Sauregrad ("azidophil"). 

Obligate Aerobier. 

Obligate Anaerobier. 

Solche Mikroorganismen, die sowohl 
hei .A.nwesenheit von Sauerstoff wie auch 
bei SauerstoffabschluBgedeihen konnen. 

Zur Entfernung des Sauerstoffs kom
men in Frage: 

1. Das Auskochen des Nahr
medi ums mit nachfolgendem mecha
nischem AbschluB der Luft durch 'Ober
schichten mit Agar oder 01 oder Paraff. 
liquid. 

2. Zusatz eines reduzierenden 
Mi ttels zum Nahrboden (Zucker, amei
sensaures Natron usw.). 

3. Absorption des Sauerstoffs 
auf chemischem Wege mit alkalischer 
PyrogalluslOsung. 

4. Schaffung eines Vakuums 
mit der Luftpumpe. 

5. Verdrangung des Sauerstoffs 
mi ttels Wasserstoff (Kippscher 
Apparat). 

Eine bestimmte Temperatur, bei ver
schiedenen Arten sehr wechselnd. Tem
peraturmaximum 42°, Temperaturmini
mum 5°. Zwischen diesen angegebenen 
Temperaturen liegt das Temperatur
optimum. 

Den Grad der Fahigkeit eines !nfek
tionserregers, den befallenen OrganismuB 
zu schadigen: 

Scbiirmann. Repetltorium. 4.Aufl. 9 
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Wie steigert man die Viru
lenz? 

Worin besteht im allge
meinen die Hauptleistung 
der Bakterien? 

Welche Fahigkeiten kom
men den verschiedenen Bak
terien zu? 

Bakteriologie. 

a) durch Wucherung, 
b) durch Giftbildung. 

Durch Tierpassagen. 

In der AufschlieBung organischer 
Substanz in ihre einfachsten chemischen 
Bestand teile. 

1. Reduzierend zu wirken. 
(Beispiel: Lackmus, Methylenblau, 

Neutralrot, Selen, Tellur.) 

2. HaS zu bilden (bei Fii.ulnisvor
gangen). 

3. Indol zu bilden. 

4. Farbstoffe zu bilden (Bac. pyo
cyaneus, prodigiosus usw.). 

5. Zu leuchten (nur bei Gegenwart 
von freiem Sauerstoff). 

6. Sauren oder Alkalien zu bilden 
und somit das Nahrsubstrat zu ver
ii.ndern. 

7. Fermente zu liefem und G8.rwir
kungen hervorzurufen. 

8. Toxine zu bilden. 
a) Ektotoxine: 

IX) Faulnisalkaloide, 
(J) lytische Fermente (Hamo

lysine, Leukolysine), 
r) spezifische Toxine (Di

phtherie-, Tetanus- und Bo
tulinustoxin). 

b) Endotoxine: 
IX) Bakterienproteine (hitzebe

standig), 
(J) spezifische, nicht hitzebe

standige Endotoxine. 
9. Sich zu vermehren. 

10. Warme zu bilden. 

Wieweist man Indolnach! 24stdg. und mehrtagige Peptonwas-
serkulturen + 1 ccm verdiinnter HaSOt 
(1 + 4 HaO); wenn innerhalb 5 Minuten 
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Wie teilt man die Fer
mente ein 1 

Es konnen gelegentlich 
bei den Bakterien gewisse 
Abweichungen vom norma
len Typus vorkommen (Va
riabilitat). Wie konnen 
sich diese Erscheinungen 
geltend machen? 

keine Rotfarbung auf tritt, noch 1 cem 
KaliumnitritlOsung zusetzen (1 : 10000); 
Roter Ring. 

Empfindlicher ist folgende Probe: Zu 
5 ccm Kultur je 21/. ccm folgender Lo
sungen zusetzen: 

Losung a): Paradimethylamidobenz
aldehyd, 380 g 80%iger Alkohol, 80 g 
konz. Salzsaure. 

Losung b): Konz. waBrige Losung 
von Kaliumpersulfat. 

Bei Indolanwesenheit Rotfarbung 
innerhalb 5 Minuten. 

1. In kohlehydratspaltende: 
a) diastatische Fermente (Starke 

verzuckernd), 
b) invertierende Fermente (Rohr

zucker und andere Disaccha
ride spaltend). 

2. In eiweiBspaltende: 
a) peptowsierende resp. trypti

sche, die EiweiB in losliche 
Produkte aufschlieBen (Ver
fliissigung der Gelatine). 

b) Kinasen, die EiweiB zur Ge-
rinnung bringen (Labferment). 

3. Harnstoffspaltende (Urase). 
4. Fettspaltende (Lipasen). 
5. Oxydasen und Reduktasen. 

1. Als Degeneration, Verlust be
stimmter Leistungen durch ungiinstige 
Lebensbedingungen (Virulenz-, Farb
stoff-, Toxin-, Fermentverlust). 

2. Als Anpassung, Adaption, Akkom
modation an neue auBere Lebensbedin
gungen. 

Entstehung von Spielarten. 
3. AlB Mutation (de Vries); sprung

haftes, spontanes, nicht durch auBere 
Umstiinde bedingtes Auftreten neuer 
Rassen, Typen und Spezies. Die neu 
erworbenen Eigenschaften sind ver
erblich und nur sehr schwer in die Aus
gangsformen zuriickzufiihren. 

9* 
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Untersnchungsmethoden. 
Welches sind die fUr bak

teriologische Untersuchun
gen wichtigsten Apparate? 

Was muB auf jedem Ar
beitsplatze sich befinden? 

Wie untersucht man die 
Bakterien? 

Beschreiben Sie mir die 
erstgenannte Untersuchungs
methode, die Beobachtung 
der lebenden ungefarbten 
Bakterien. 

1. Mikroskop mit Trockensystemen, 
einer Olimmersion, dem A b be schen 
Beleuchtungsapparat mit Irisblende. 

2. Sterilisierungskasten mit trocke-
ner Hitze. 

3. Dampfkochtopf (K 0 c h). 
4. Autoklav. 
5. Thermostat (Brutschrank) mit 

Thermoregulator. 
Neben dem Mikroskop die notigen 

Farblosungen, Objekttrager und Deck
glaschen, Pinzetten, absoluter und salz
saurer Alkohol, Kanadabalsam, Zedern-
01, Vaseline mit Pinsel, physiologische 
NaCl-Losung, lOse, 1 Nadel (Platin), 
Xylol, Pipetten, Bunsenbrenner, ein 
mit SublimatlOsung gefiilltes Gefli.B. 

1m ungefiirbten Praparat, im hohl
geschliffenen Objekttrager (im han
genden Tropfen) und im gef1i.rbten Prs
parat. 

Auf das gereinigte DeckgUischen 
bringt man mit der sterilen (ausgegliih
ten) Platinnadel ein Tropfchen der zu 
untersuchenden FHissigkeit; bei Unter
suchung auf festen Nahrboden gewach
sener Kolonien 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 Ausschliffs ist vorher mit 
Vaselin~ umzogen - nach unten ge
kehrt und auf das Deckglas gelegt, und 
zwar so, daB der Tropfen in die Mitte 
des Ausschliffs zu liegen kommt. Be
trachtung zunachst mit Planspiegel, 
enger Blende und schwacher Ver
groBerung. Wenn der Rand des Trop
fens gut in die Mitte des Gesichtsfeldes 
eingestellt ist, bringt man einen Tropfen 
ZedernOl auf das Deckglaschen und be
trachtet den Tropfen mit der Immer· 
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Wann wird der hangende 
Tropfen angewendet? 

Einfacher gestaltet sich 
die Untersuchung der Bak
terien im gefarbten Pra
parat. Welche Farbstoffe 
werden zur Farbung der 
Bakterien verwendet? 

Wie stellt man sich die 
FarblOsungen her? 

Wie geht man bei der 
Herstellung gefarbter Pra
parate vor? 

sionslinse. Nach abgeschlossener Unter
suchung verschiebt man das Deckglas
chen, 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, 
hringt es in Sublimatlosung oder rohe 
Schwefelsaure. Der Objekttrager, sofem 
er nicht benetzt ist, ist wiedergebrauchs
fertig. 

Zur Beobachtung der Eigenbewe
gung, 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 
zehnfachen Menge destillierten Wassers 
verdiinnt wird. Die fiirbende Kraft 
der Farbstofflosungen wird durchZusat7) 
von Alkali, Anilinwasserusw. gesteigert. 

Auf ein reines Deckgliischen (evtl. 
Objekttrager) bringt man mit der 
Platinose einen Tropfen Wasser, da hin
ein etwas von der zu untersuchenden 
Kultur. Nach Verreiben Ausstreichen 
in diinner Schicht iiber das Deckgliis
chen. Nach dem Lufttrockenwerden 
des Praparates Fixierung durch drei
maliges Hindurchziehen durch die 
Flamme. Blut, Eiter, Sputum usw. 
werden ohne Wassertropfchen direkt 
ausgestrichen. Fiir Blutpraparate eig
net sich die Fixierung in Alkohol abso!. 
(2-10 Minuten). Dann erfolgt Farbung 
mit dem betreffenden Farbstoff 1 bis 
3 Minuten, Abspiilen in Wasser, Luft
trocknen und Einbetten in Kanada
balsam. Untersuchung mit Planspiegel 
ohne Blenden. 
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Wie werden Blutpraparate 
ausgestrichen ! 

Welche anderen Prapa
rate werden in derselben 
Weise wie die Blutpraparate 
ausgestrichen ! 

Wo hat sich die Dunkel
feldbeleuchtung besonders 
bewahrt? 

Wie erzielt man die Dun
kelfeldbeleuchtung? 

Was bezweckt ein Klatsch
praparat? 

Bakteriologie. 

Der Bluttropfen wird an das eine 
Ende eines Objekttragers gebracht, ein 
Deckglaschen davorgesetzt, so daB der 
Tropfen sich an der Riickwand des 
Deckglaschens gut ansaugen kann. Dann 
schiebt man das Deckglas um ca. 45 0 

zum Objekttrager gehalten iiber das 
freie Stiick desselben bin; am anderen 
Ende angekommen, hebt man es abo 
Man zieht den Bluttropfen in 
breiter Schicht also nach (schiebt 
ibn nicht mit dem Deckglas vor sich 
her). 

Die Ausstrichpraparate nach dem 
B urrischen Tuscheverfahren; die zu 
untersuchende Fliissigkeit. Kultur. wird 
mit einem Tropfen Tusche (Pelikan
tusche Nr. 541 Griibler) auf dem Ob
jekttrager gemischt und gleichmaBig 
nach der eben angegebenen Vorschrift 
ausgestrichen (Untergrund braunlich bis 
schwarz, Bakterien leuchtend hell). Man 
hat den Eindruck der Dunkelfeld
beleuchtung. 

Bei der Untersuchung feinster Mi
kroben in lebendem Zustande, insbe
sondere der Syphilisspirochaten. 

Mit den sog. Spiegelkondensoren. die 
in Verbindung mit einer in das Immer
sionssystem einzuhangenden trichter
fOrmigen Blende eine vollstandige Ab
blendung der direkten Strahlen er
zielen. Es gelangen nur die von dem 
mikroskopischen Objekt abgebeugten 
Strahlen in das Objektiv. Intensive 
Beleuchtung (Nernst-Lampe oder Lill
put-Bogenlampe) bei vollkommen ge
offneter Blende und Benutzung des 
Planspiegels mit Einschaltung einer 
Schicht Zedernol zwischen Objekttrager 
und Kondensor. 

Ein getreues Abbild der natiirlichen 
Anordnung und Lagerung der auf festen 
Nii.hrbtiden gewachsenen Keime. 
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Wie wird ein Klatsch
praparat angefertigt? 

Ein gut gereinigtes steriles Deckglas 
wird vorsichtig ohne Verschieben auf 
die zu untersuchende Kolonie aufgelegt 
und langsam mit besonders gebogener 
Pinzette abgehoben. Lufttrocknen, Fi
xieren und Farben. 

Die gebrauchlichsten Farbemethoden. 

Welche Farbemethoden 
kommen hauptsiichlich in der 
allgemeinen Praxis in Frage ? 

Worln besteht die Gram
fiirbungt 

Wie wird die Gramfiir
bung ausgefiihrt? 

1. Die einfachste Fiirbung mit ver
diinntem Karbolfuchsin oder Methylen
blau. 

2. Die Gramsche Fiirbung. 

3. Die Ehrlich -Ziehl-Neelsen
sche Fiirbung fiir Tuberkelbazillen. 

4. Die M. NeiJJersche Diphtherie
bazillenfarbung. 

5. Die Giemsafiirbung fiir Malaria
plasmodien, Blutpraparate usw. 

6. Fiirbung nach Manson. 

In einer elektiven Fiirbung bestimm
ter Arten von Mikroorganismen. J e nach 
ihram Verhalten zur Gramfiirbung, ob 
grampositiv oder negativ, ist sie €lin 
diagnostisches Hilfsmittel bei der Er
kennung resp. Identifizierung der ver
schiedenen Bakterien. 

Die fixierten Praparate werden mit 
einem Pararosanilinfarbstoff (Gentiana
violett, Methylviolett) unter Anwendung 
einer Beize (Karbolsaure) 2 Minuten lang 
gefarbt, dann die gleiche Zeit mit 
Jodjodkalilosung (Lugol). Durch Be
handlung mit Alkohol (1/. Minute) wird 
den gramnegativen Bakterien, den Zell
kernen und den Geweben der Farbstoff 
entzogen. Nachfiirbung mit Eosin oder 
Fuchsin bringt auch diese entfarbten 
Teile kontrastreich zur Darstellung. 
Grampositive Bakterien schwarzblau, 
gramnegative rot. 
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N ennen Sie mir einige 
grampositive und gramne
gative Bakterien? 

Wie ist die Vorschrift fiir 
dieTuberkelbazillenfarbung? 

Die Sporenfarbung nach 
Moller lehnt sich an die 
Tuberkelbazillenfiirbung an. 
Wie wird sie gehandhabt? 

Die Diphtheriediagnose 
wird erleichtert durch die 
M. NeiJ3ersche Polkom
chenfarbung. Wie wird die
selbe ausgefiihrt? 

Bakteriologie. 

Grampositiv. 
Staphylokokken, 
Streptokokken, 
Pneumokokken, 
Sarcinen, 
Bac. anthracis, 

" subtilis, 
" diphtheriae; 
" tuberculosis, 
" leprae, 

Aktinomyces, 
Hefe. 

Gramnegativ. 
Microc. gonorrhoeae, 

" meningitidis, 
" catarrhalis, 

Bact. coli, 
" typhi, 
" paratyph. Au. 

B, 
" dysenteriae, 
" pestis, 
" influenzae, 
" pyocyaneus, 
" proteus, 

Vibrio cholerae, 
Spirillen, Spirochae

ten. 
1. Farben mit Anilinwasser oder Kar

bolfuchsin. 3 mal Aufkochen. 
2. Entfarben in 5%iger H.SO, oder 

in 25%iger HNOa oder salzsaurem 
Alkohol 5 Sekunden. 

3. Abspiilen in 70 % igem Alkohol, 
bis das Praparat farblos erscheint. 

4. N~chfiirben mit gesattigter wii.J3-
riger Methylenblaulosung 1 + 3 Wasser 
5-10 Sekunden. 

5. Abspiilen in Wasser; Tuberkel
bazillen rot auf blauem Grunde. 

1. Fixieren. 
2. 5 Sek. bis 10 Min. lange Behand

lung mit 5%iger waflriger Chromsaure
losung. 

3. Abspiilen in Wasser. 
4. Farben mit Karbolfuchsin 1 Min. 

unter Aufkochen. 
5. Entfiirben in 5%iger H.SO, 5 Sek. 
6. Abspiilen in Wasser. 
7. Nachfiirben mit Methylenblaulo

sung. Abspiilen usw. Sporen rot, Ba
zillenleib blau. 

1. Farbung der Praparate mil; essig
saurem Methylenblau, dem etwas Kri
stallviolett zugesetzt ist (10 Sekunden). 

2. Abspiilen in Wasser. 
3. Nachfiirben mit Chrysoidinlosung 

(10 Sekunden). 
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FUr Blutpraparate wen
det man mit Vorliebe die 
Chromatinfarbung nach 
Giemsa an. Wie geht man 
bei der Giemsafiirbung vor? 

FUr Blutpraparate eignet 
sich auch die einfache Far
bung nach Manson. Wie 
ist diese Farblosung zu
sammengesetzt, und wie geht 
man bei der Farbung der 
Blutpraparate vor? 

4. Abspiilen in Wasser; evtl. zwischen 
2. und 3. eine Behandlung der Praparate 
mit Jodjodkaliumliisung einsehalten, 
der 1 % konzentrierte Milchsaure zuge
setzt ist (2-3 Sekunden); dann gut 
abspiilen. (Diese Farbung nach Gins 
eignet sich besonders fiir Originalaus
striche). 

Ergebnis der Fiirbung bei Di
phtheriebazillen: blaugefarbte Polkorn
chen, auch zuweilen in der Mitte des 
Bakteriums blaue Kornehen. Bazillen
leib braungefiirbt. 

1. Die lufttrockenen Ausstrichpra
parate werden in Athylalkohol 15 bis 
20 Minuten fixiert und vorsichtig mit 
FlieBpapier abgetupft. 

2. Es folgt Farbung mit Giemsa
Losung (Azur-Eosin,Grii bler- Leipzig); 
1 Tropfen davon auf 1 ccm saurefreies 
destilliertes Wasser, am besten in Sehal
chen. Praparate mit der Schiehtseite 
nach unten einlegen. Farbedauer im 
allgemeinen 20 Minuten. FUr Syphilis
spirochaten 24 Stunden. 

3. Abwasehen mit scharfem Wasser
strahl. 

4. Trocknen, Einbetten. 
Chromatin der Parasiten leuchtend 

rot, Protoplasma blau, Leukozytenkerne 
rot bis violett. Rote Blutzellen rosa bis 
braunrot. 

DieManson seheFarblOsung ist eine 
Misehung von Methylenblau (Rochst) 
2,0 und Borax 5,0 in 100,0 kochendem 
Wasser. 

Fiir die Farbung wird die Farbe mit 
Wasser so weit verdiinnt, bis die Losung 
im Reagenzglas anfiingt eben durchsich
tig zu werden. Farbung der in Alkohol 
fixierten Praparate 15-20 Sek. ohne 
Erhitzen. Abspiilen in Wasser; Para
siten blau, rote Blutseheiben griinlieh. 

Wegen der Anfertigung von Schnitt
praparaten siehe anatomiseh-patholo
gisehe Bucher. 
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Sterilisation. 
Alle Glasgerate und Niihr-I Platinnadeln, Messer, 

bOden, die zur Ziichtung der Scheren, Glasstabe. 
Bakterien gebraucht wer-

Pinzetten, 

den, miissen keimfrei sein. 
Was sterilisiert man in der 
Flamme? 

Wie sterilisiert man Glas
gefaBe, Metallgegenstiinde, 
Watte, FlieBpapier' 

Wie werden Gummi
sachen, Fliissigkeiten, Niihr
substrate auBer EiweiB ste
rilisiert? 

Wie geht man bei der 
Sterilisierung von Nahr
materialien vor, die wider
standsfahige Sporen ent
halten' 

Wobei wendet man eine 
fraktionierte Sterilisation 
an? 

In trockener Ritza (Lufttrocken
schrank) 1/. Stunde bei 160°. 

Durch Erhitzen im Dampf (stromen
der Dampf von 100° 1/,_1/. Stunde 
lang). 

Entweder werden sie an drei auf
einanderfolgenden Tagen je 1/,_1 Std. 
in den Dampfstrom gebracht, oder man 
sterilisiert sie im Autoklaven bei Tem
peraturen bis 130°. 

Bei Gegenstiinden, die weder trockene 
Ritze noch Kochen vertragen (Serum, 
EiereiweiB usw.). 

Sterilisation bei 56-60 ° taglich 
1-4 Stunden 5-8 Tage hinterein
ander. 

Die Nahrsubstrate. 
Welches ist die Grundlage 

fUr die gebrauchlichsten 
Bakterienniihrboden , 

Was wird aUes aus diesem 
Fleischwasser hergestellt, 

Wie bereitet man aus dem 
Fleischwasser die Niihr
bouillon' 

Das Fleischwasser. das nichts wei
teres als einen Fleischauszug darstellt. 

Nahrbouillon, Niihrgelatine, Nii.hr-
agar. 

Indem man zusetzt: 
1 % Pepton Witte, 
1/. % 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
lisiert, 1/,_1/. Stunde im Dampfstrom 
gekocht. filtriert und in Kolben oder 
in Reagenzglaser abgefiillt, sterilisiert 
(3mal 1/,_1/. Stunde an drei aufein
anderfolgenden Tagen). 
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Auf welche Weise bereitet 
man aus dem Fleischwasser 
die Nahrgelatine? 

Bei welcher Temperatur 
schmilzt Gelatine, bei wel
cher erstarrt sie 1 

"Vie stent man Niihragar 
her! 

Schadigt wiederholtes Ko· 
chen das Erstarrungsver
magen des Nahragars? 

Bei welcher Temperatur 
wird der Nahragar fliissig, 
bei welcher Temperatur er
starrt er? 

1st es immer notwendig, 
Rind- oder Pferdefleisch zur 
Herstellung von Fleischwas
Ber zu benutzen? 

Zu den eben genannten Zusatzen 
wird noch 10% weiJ3e Speisegelatine 
hinzugefiigt. Sonst ist die Bereitung 
dieselbe, wie sie bei der Nahrbouillon 
angegeben ist. Manche Bakterien be
vorzugen eine hahere Alkaleszenz der 
Gelatine (Cholera). 

Zur Kliirung verwendet man HUh
nereiwei£. 

Sie schmilzt bei 28°, bei Tempera
turen unter 20° erstarrt sie bald wieder. 
Bei afterem starkem Aufkochen leidet 
ihr Erstarrungsvermogen. 

Zu der Nahrbouillon'fiigt man 2 bis 
3 % fein zerschnittenen oder pulver
fOrmigen Agar - Agar hinzu. Danach 
Kochen bis zur Lasung; neutralisieren; 
nach nochmaligem 1/2stiindigem Kochen 
im Dampfstrom kann man den flockigen 
Niederschlag am besten durch Watte 
abfiltrieren (heizbarer Trichter not
wendig, oder im Dampfstrom). Fil
trieren aber unnatig. Man kann auch 
den Niederschlag sich absetzen lassen. 

Abfiillen in Reagenzgliiser: 
a) zu Schragagar, 
b) in hoher Schicht, 
c) in Petrischalen. 

Nein. 

Fliissig wird er bei 90-100°, unter 
40 ° erstarrt er unter Auspressung von 
Kondenswasser. 

Nein, man kann Plazenta. Bullen
hoden, BrUhe aus Dampfsterilisatoren 
fiir bedingt taugliches Fleisch be
nutzen. 

Auch liil3t sich eine 1-2 % ige Lasung 
von Lie b i gschem Fleischextrakt· oder 
Maggis gekarnter Bouillon (Ragitagar 
und Ragitbouillon Merck, Darmstadt) 
verwenden. 
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Ein fUr die Choleradia
gnose wichtiger Elektiv
nahrboden ist das Pepton
wasser. Wissen Sie unge
fiihr die Herstellung des
selben? 

Nennen Sie mir die Zu
sarrunensetzung der fUr die 
bakteriologische Typhusdia
gnose gebrauchlichen Niilir
bOden! 

Bakteriologie. 

Man stellt eine Losung von Pep ton 
(1-2%) und Kochsalz (1/.-1 %) in 
Leitungswasser her. 

1. Der Fuchsin-Sulfit-Nii.hrbo
de n nach E ndo. 2 Liter 3o/Jger Fleisch
wasserpeptonagar werden nach Neutra
lisation zum Lackmusneutralpunkt mit 
folgenden Zusatzen versehen: a) 20 ccm 
SodalOsung (10%); b) 20 ccm Milch
zucker in 100 ccmAqu. destillata 10 Min. 
vorher gekocht; c) 10 ccm gesiittigte 
alkoholische Fuchsinlosung; d) 50 ccm 
frisch bereitete 10%ige Natriumsulfit-
100ung. Beim Erkalten entfiirbt der fer
tige Nahrboden sich fast vollstiindig; 
vor Licht geschiitzt aufzubewahren, 
weil er sich sonst rasch rot fiirbt. 

2. Der Lackmus-Milchzucker
Nutroseagar nach v. Drigalski 
und Conradi. 

Um 2 Liter des Niihrbodens herzustel
len, werden 1,5 kg moglichst fettfreies 
gehacktes Pferdeneisch 24 Stunden lang 
mit 2 Liter kaltem Wasser ausgezogen; 
das durch ein leinenes Tuch abgepreJlte 
Fleischwasser wird 1 Std. gekocht und 
das Filtrat mit 12 g Pept. sicc. Witte, 
20 g N utrose und 10 g NaC! versetzt, auf
gekocht und filtriert. In dem Filtrat 
werden 60-70 g fein zerkleinerter Stan
genagar durch 3 Std. Kochen im Dampf
topf gelost; Neutralisation mit Soda
losung (10%) bis zur schwachen Alka
leszenz gegen Lackmuspapier. Nach 
nochmaligem l/.stiindigem Aufkochen 
und Filtration Zusatz von a) 300 ccm 
LackmuslOsung von Kahlbaum (Ber
lin), 10 Min. gekocht, dazu 30 g Milch
zucker, wieder 10 Min. gekocht ; b) sterile 
SodalOsung (10%) in solcher Menge, daJl 
der beim Umschiitteln entstehende 
Schaum blauviolett erscheint: c) 20 ccm 
frisch bereitete Losung von 0,1 g Kri-
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Welches ist der Elektiv
niihrboden fUr Diphtherie
bazillen? 

Wie geht man bei der Be
reitung von Blutserumniihr
boden vor? 

Welcher Nahrboden eignet 
sich am besten zum Wachs
tum von Gonokokken 1 

stallviolett B (Hochst) in 100 ccm 
warmem, sterilisiertem, destilliertem 
Wasser. 

3. Der Malachitgriinagar (nach 
Len tz und Tietz), der zur Anreiche
rung von Typhusbazillen benutzt wird. 
Er stallt einen 
3 % igen zumLackmusneutralpunkt neu
tralisierten und nach dem Abkiihlen auf 
etwa 50 0 mit Malachitgriin extra che
misch rein (Hochst) im Verhaltnis von 
etwa 1 : 6000 versetzten Fleischwasser
peptonagar dar. Der Malachitgriinzu
satz ist vor Herstellung einer groBeren 
Menge des Nahrbodens am besten jedes
mal besonders auszuprobieren, um die
jenige Konzentration zu treffen, bei der 
einerseits moglichst erhebliche Zuriick
drangung anderer Bakterien, anderer
seits aber moglichst geringe Wachstum
hemmung der Typhusbazillen selbst 
stattfindet. 

Das Loffler sche Blutserum, eine 
Mischung von 3-4 Teilen Blutserum 
+ 1 Teil alkalischer Bouillon (bereitet 
aus 1% Pepton, 1/2% NaCI und 1% 
Traubenzucker). 

Das steril entnommene Blut bleibt 
24 Stunden kiihl im Eisschrank stehen, 
das abgesetzte Serum wird abpipettiert, 
fraktioniert sterilisiert. Statt Serum 
kann man auch Aszites-, Ovarialzysten
und Hydrozelenfliissigkeit benutzen. 

Nun wird das Serum in schrager 
Schicht oder in Petrischalen 3 Tage nach 
einander je 1/2 Stunde lang im Serumer
starrungsapparat auf 95-98 0 erhitzt. 

Durch Vermischen fliissigen sterilen, 
auf 50 0 erwarmten Blutserums bzw. As
zitesfliissigkeit mit auf 50 0 abgekiihltem 
Agar erhalt man Blutserumagar (Aszi
tesagar usw.). 

Menschenblutserum oder Aszitesagar. 
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Welche anderen Niihr
baden werden in der Bak
teriologie zuweilen noch an
gewendet? 

Welcher Nahrboden zeigt 
am besten Hamolyse der 
Bakterien an? 

Bakteriologie. 

Eier, Kartoffeln, halbiert mit Schale 
oder Kartoffelscheiben ohne Schale, 
Kartoffelbrei, Brot und Milch. 

Blutagar. 
Man laBt in auf 50° abgekiihltem 

Agar steril mehrere Kubikzentimeter 
Blut vom Menschen oder Kaninchen 
unter stetem Schiitteln des KOlbchens 
eintropfeln. 

Plattenverfahren. 
Wozu dient das Platten

verfahren? 

Wie geht man beim Plat
tengieBen vor? 

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. 

Nach Verfliissigung mehrerer Rohr
chen Gelatine bei 30° im Wasserbade, 
wird das erste Rahrchen mit dem Mate
rial beschickt, ordentlich durchgeschiit
telt. Nun iibertragt man 3 Osen In
halt aus dem 1. Rahrchen ins 2. Rohr
chen, mischt gut durch, und so weiter 
vom 2. ins 3. Rohrchen usw. Die nach 
der Beimpfung fertigen Gelatinerohr
chen werden mit I, 2, 3 usw. bezeichnet 
ins Wasserbad von 25-30 0 zuriick
gesetzt. 1st man fertig mit dem Her
stellen der Verdiinnungen, gieBt man 
jedes Rohrchen nach Abbrennen und 
Wiederabkiihlen des Rohrchenrandes in 
die auch mit 1, 2, 3, 4 und Datum be
zeichneten sterilen Glasplatten (Petri
schalen) ein. Die Rohrchen werden 
wegen der lnfektionsgefahr sofort in 
Sublimatlosung gelegt, die erstarrten 
Gelatineplatten in einen Brutschrank 
von 22 0 gebracht. 

Verschiedene Mengen des zu unter
suchenden Wassers 0,1-1,0, bei keim
reichen Wassern bedeutend weniger, 
werden in je einer Petrischale mit 10 cern 
fliissiger Gelatine (30°) iibergossen, gut 
durchgemischt; nach dem Erstarren 
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Wie legt man Kulturen 
auf Agarplatten an 7 

Bei welcher Temperatur 
werden die ausgestrichenen 
Agarplatten bebrtitet! 

Wie stellt man Reinkul
turen her? 

bringt man die Platten 48 Stunden in 
den Gelatineschrank von 20-22°. 

Es folgt dann die Keimzahlung 
a) mit dem Wolffhtigelschen Ziihl

apparat. 
Man ziihlt die gewachsenen Kolonien 

aus ca. 12-20 Quadraten mit der 
Lupe, berechnet daraus die Zahl der in 
1 Quadrat im Durchschnitt gewachse
nen Kolonien, multipliziert damit die 
Zahl der in einer Petrischale enthaltenen 
Quadrate (66). Auf diese Weise findet 
man die Zahl der in der betreffenden 
Wassermenge enthaltenen Keime. 

b) Bei stark bewachsenen Platten 
Zahlung unter dem Mikroskop bei 
schwacher VergroJ3erung. 

Mit Hilfe eines Objektivmikrometers 
wird bei einer bestimmten Linsenkom
bination und TubusJange die GroJ3e des 
Gesichtsfeldes bestimmt. Ziihlung der 
Kolonien in ca. 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 Um
rechnung stellt man dann leicht fest, 
wieviel Keime in 1 ccm Wasser ent
halten sind. 

1. Ebenso wie Gelatineplatten. 
2. Durch Ausstreichen von Material 

auf der Oberfliiche des Agars mit GIas
spatel oder Ose. 

Bei 37,5° C. 

Indem man die betreffende Einzel
kolonie mit einer Platinnadel absticht, 
in Bouillon oder auf 8chragagar tiber
tragt, d. h. sie auf der Oberflii.che des 
Schragagars durch Hin- und Herfahren 
der Platinnadel verteilt (8 t ric h kultur). 

Auch kann man eine Stichkultur 
anlegen. indem man die mit der Einzel
kolonie beschickte Platinnadel bei ge-
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Welches Verfahren ge
Iltattet eine zuverliissige 
Zuchtung aua einer Bak
terienzelle ? 

Wie wird es ausgefiihrt? 

Zuweilen gelingt es nicht, 
aus dem Ausgangsmaterial 
durch Ziichtung Reinkul
turen zu gewinnen. Auf 
welche Weise kann man 
sich dann noch helfen? 

Bakteriologie. 

rader Stellung des Rohrchens in die 
Hochagar- resp. Gelatineschicht ein
sticht. 

Das Tuscheverfahren nach Burri. 

Auf einen fettfreien sterilen Objekt
tragel' bringt man vier einzelne Tropfen 
einer Tuscheaufschwemmung (1 + 9). 
1m ersten Tropfen verreibt man etwas 
von dem zu untersuchenden Bakterien
material, iibertragt daraus etwas in 
Tropfen 2, von diesem etwas in Tropfen 
3 usw. Mit einer abgekiihltenTuschefeder 
werden aus dem letzten Tropfen einige 
Punkte auf eine gut erstarrte Gelatine
platte gebracht, die nach ca. 1/2 Minute 
mit einem sterilen Deckglase bedeckt 
und mikroskopisch(Trockenlinse) unter· 
sucht werden. Den Tuschepunkt, der 
nur eine Bakterienzelle enthalt, be
zeichnet man sich auf der Unterseite der 
Petrischale, laBt das Bakterium aus
wachsen und impft dann nach dem Ab
heben des Deckglases die aus einer 
e i n zig e n Bakterienzelle hervorge
gangene Kolonie abo 

Durch den Tierversuch. (Anwend
bar zur Isolierung von Milzbrand
bazillen, Pneumokokken, Rotzbazillen, 
Tuberkelbazillen usw.). 

Tierversuch. 
Zur Feststellung der pa

thogenen Wirkung der Bak
terien und aus diagnosti
schen Griinden wird der 
Tierversuch angestellt. Wel-

1. Die intrakutane Impfung (bei 
Tuberkulose und Diphtherie). 

2. Die kutane Impfung (Pirquet). 
3. Die subkutane Impfung. 
4. Die intraperitoneale Impfung. 



che Impfmethoden kommen 
hier in Betracht 1 

Welche Tiere werden ge
wohnlich zu den Versuchen 
verwendet? 
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5. Die intrapleurale und intramus
kulare 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, Mfen, Vogel. 

Schlirmann, Repetitorium. 4.AufJ. 10 



Spezieller Teil. 

A. Die pathogen en Bakterien. 

I. Die pat hog e n en K 0 k ken. 

1. Staphylokokken und Streptokokken. 
N ennen Sie mir den bei 

weitem haufigsten Eiter
erreger und beschreiben Sie 
ihn kurz. 

Kennen Sie elmge Farb
stoff bildende Arten? 

Sind Staphylokokken tier
pathogen? 

Wie reagiert die normale 
Raut auf Einreiben von 
Staphylokokken? 

Worauf beruht die Wir
kung der Staphylokokken 
im Tierkorper? 

I Der Staphylococcus pyogenes. Er 
hat seinen Namen nach seiner Lagerung 
(aw<pv},>i = Traube), ist ein run des Bak
terium, das auf den gewohnlichen Nahr
boden groBe, runde undurchsichtige 
Kolonien und unter Umstanden Farb
stoffe bildet, die in Alkohol und Ather 
extrahierbar sind. 

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 intra
venose. Es entstehen Kokkenherde in 
Nieren und Rerzmuskel. Nach Brechen 
oder Quetschen der Knochen nach 
intravenoser Verimpfung von Staphylo
kokken entsteht Osteomyelitis. 

Es entstehen Furunkel, AknepuBteln 
und Phlegmonen. 

Auf den Toxinen, und zwar 
a) auf einem Hamolysin, 
b)" " Leukolysin, 
c)" " nekrotisierenden Gift 

(N ephrotoxin), 
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Wie steht es mit der 
Widerstandsfiihigkeit des 
Staphylococcus ? 

Wo findet man Staphylo
kokken? 

Wie verhaIt der Staphylo
coccus sich gegeniiber Farb
stoffen in bezug auf seine 
Fiirbbarkeit? 

Gelingt eine aktive Im
munisierung mit Staphylo
kokken? 

Welche Immunstoffe kann 
man im Blute der so vorbe
handel ten Tiere nachweisen? 

Was ist Histopin? 

Zur Vorbeugung und Be
handlung der Furunkulose, 
Alme, Staphylokokkensepsis 
usw. wird subkutan, intra
muskular und auch intra
venos ein Staphylokokken
impfstoff injiziert. Wie wird 
er gewonnen ? 

Man hat versucht ein Se
rum gegen Staphylokokken
erkrankungen durch aktive 
Immunisierung von Tieren 
zu gewinnen. Wie sind die 
gewonnenen Resultate? 

Konnen Sie mir noch 
einen anderen Eitererreger 
nennen? 

d) auf chronisch wirkenden Toxinen, 
die Marasmus und amyloide De
generation hervorrufen. 

Der Staphylococcus ist im groBen 
und ganzen ein gegen iiuBere Einfliisse 
sehr widerstandsfiihiger Mikroorganis
mus. 

5%ige Karbolsaure wird 13 Min., 
1 %0 ige Sublimatlosung 30 Min. 

ohne Schaden vertragen. 
Manche Staphylokokkenstamme ver

tragen ein 2stilndiges Erhitzen auf 70°. 
In der normalen Baut, auf den 

Schleimhauten (Nase und Mund), in den 
Kleidern, im Wohnungsstaub usw. 

Der Staphylococcus farbt sich gut 
mit allen Anilinfarben. Er ist gram
positiv. 

Sie gelingt nicht jedesmal. Man 
immunisiert Kaninchen erst mit ab
getoteten, dann abgeschwachten und 
endlich lebenden Staphylokokken. 

Agglutinine, Bakteriolysine, kom
plementbindende Antikorper, Bakterio
tropine. 

Ein konservierter Schiittelextrakt 
von Staphylokokken, der lokale Infek
tionen giinstig beeinflussen solI. 

Aus Reinkulturen von verschiedenen 
vom Menschen stammenden Staphylo
kokkenarten, die in Kochsalzaufschwem. 
mung bei 60 ° abgetotet werden. 

Die Schutzwirkung des Serums be
ruht auf dem Bakteriotropingehalt und 
der Phagozytosebegiinstigung. Fiir 
Tiere hat es schiitzende Wirkung. Beim 
Menschen wurden bisher befriedigende 
Resultate nicht erzielt. 

Den Streptococcus. 

10* 
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W 0 findet er sich? 

W odurch unterscheidet er 
sich von den St&phylokok
ken? 

Behalten Streptokokken 
ihre Virulenz beiZiichtung auf 
kiinstlichen Niihrboden bei? 

Wie erhiiJt man Strepto
kokken virulent? 

In der Farbbarkeit ver
halt er sich wie die Staphy
lokokken; bildet er Toxine? 

Welche Arten oder Varie
taten von Streptokokken 
kennen Sie? 

Lassen sich Tiere aktiv 
mit Streptokokken immuni
sieren? 

Welche Antikorper ent
hiiJt das Immunserum? 

Bakteriologie. 

Auf normalen menscihlichen Schleim
hiiuten. Ala Krankheitserreger kommt 
er vor bei Erysipel, Puerperalfieber, 
Lymphangitis, Angina, Endokarditis, 
Otitis, Meningitis, bei Darmkatarrhen 
der Sii.uglinge, waiter 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 (C1~eE3rT6. = Kette). 

Auf der Agaroberflache bilden mch 
zarte grob granulierte Kolonien. Wachs
tum in Bouillon! Bodensatz, oft am 
Rande des Reagenzrohrchens in der 
Bouillon herdformige Ansammlung 
(kleine wei.Be Punkte). 

N ein. Sie nimmt abo 

. Durch Tierpassage (Maus und Kanin
chen). Durch fortgesetzte Tierpassage 
liUlt sich die Virulenz steigern. 

Losliche Toxine und Endotoxine 
bildet er nur in geringer Menge, in den 
Kulturen ist Hiimolysin nachweisbar. 

1. Den Streptococcus brevis (Ketten 
von weniger als 8 Gliedern). 

2. Den Streptococcus conglomeratus 
(Bildung von Flocken in Bouillon). 

3. Die hii.molysinbildenden Strepto
kokken (Schottmiiller). 

a) Streptococcus longus, 
b) Streptococcus mitior (graugriine 

Kolonien; dazu gehorig Strepto
coccus longissimus), 

c) Streptococcus mucosus. 
Ja. Durch wiederholte Injektion 

abgetoteter und dann lebender Strepto
kokken. 

Das Serum hat Schutzwirkung gegen 
die homologen Bakterien. 

Agglutinine, Bakteriotropine. 
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Wie sind die therapeu
tischen Erfolge? 

N och zweifelhaft. Man will mit 
polyvalenten Seren eine giinstige Be
einflussung des Krankheitsprozesses be
obachtet haben. 

2. Pneumococcus (Diplococcus lanceolatns). 

Beschreiben Sie mir den 
Pneumococcus lanceolatus. 

Gedeihen Pneumokokken 
auf kiinstlichen Niihrboden 
leicht? 

Auf welche Weise gewinnt 
man am leichtesten Rein
kulturen von Pneumokok
ken? 

1st Ihnen ein Unterschei
dungsmerkmal zwischen 
Pneumokokken und Strep
tokokken bekannt? 

1st der Pneumococcus 
gegen auBere Einfliisse sehr 
widerstandsf8.hig ? 

Wie geht man daher vor, 
urn die Pneumokokken le
bend und virulent zu er
halten? 

Wo findet man den Diplo
coccus lanceolatus? 

Er ist ein Kokkus in Ei- oder Lanzett
form (Kerzenflammenform), nach Gram 
farbbar, der deutliche Kapselbildung in 
Praparaten aus dem erkrankten Men
scheu und Tier aufweist. 

Nein; am besten gedeihen sie auf As
zitesagar, Blutagar, Blutserum und Eier
bouillon; sie bilden einen tautl'opfen 
8.hnlichen Belag auf festen Nahrboden. 

Durch subkutane Impfung von Mau
sen oder Kaninchen mit dem Ausgangs
material; nach dem Tode der Tiere 
durch Aussaat von Herzblut oder MHz
material auf Aszitesagar oder in Eier
bouillon. Die Kulturen sind aIle 8 Tage 
iiberzuimpfen. 

1. Pneumokokken bilden keine Ha
molyse auf Blutagar. 

2. In Bouillonkultur, die einen Zu
satz von lO%iger wallriger LOsung 
von taurocholsaurem Natron aa enth8.lt, 
werden Pneumokokken aufgelost, Strep
tokokken dagegen nicht. 

N ein. Schon durch Austrocknen 
sterben die Kulturen rasch ab; dagegen 
bleiben die Pneumokokken in eiweiB
haltiger Hiille lange lebensfahig. 

Mause, die ebenso wie Kaninchen fUr 
eine Pneumokokkeninfektion leicht em
pfii.nglich sind, werden infiziert ; sie gehen 
in kurzer Zeit zugrunde. Das Blut der 
infizierten Mause, an Faden angetrock
net, oder Organstiicke (Milz und Herz), 
im Exsikkator trocken aufbewahrt, halt 
die Pneumokokken bis zu 6 Monsten 
lebensf8.hig. 

1m Sputum bei krupposer Pneu
monie (sekundar), bei Pleuritis, Menin-
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Hat man mit der Serum
therapie bei Pneumokokken
infektionen Erfolg? 

Bakteriologie. 

gitis, Endokarditis, bei Otitis, Kon
junktivitis und mcus corneae serpens. 

Nein. Auch bei IDcus corneae ser
pens sind die therapeutischen Erfolge 
zweifelhaft; dagegen solI bei sofortiger 
Anwendung des Serums nach der Ver
letzung eine Schutzwirkung des Serums 
bestehen. Das Serum wirkt durch seine 
Opsonine, welche die Phagozytose er
leichtern. 

3. Gonococcus (Micrococcus gonorrhoeae). 

Wie sieht der Gonococcus 
aus? 

Wie verhalt er sich zur 
Gramfarbung ? -

Wo findet man ihn? 

Er ist ebenfalls auf kiinst
lichen Nahrboden schwer zu 
ziichten; welche Zusatze zum 
Nahrboden bevorzugt er? 

Wie wird unterUmstanden 
die Gonorrhoe auBer durch 
den Koitus noch iibertragen ? 

Besteht nach dem -aber
stehen einer Gonorrhoe Im
munitat? 

Hat die Serumtherapie 
irgendwelchen Erfolg bei 
Gonorrhoe aufzuweisen? 

Er hat Diplokokken- und Kaffee
bohnenform. 

Er ist gramnegativ. 

1m gonorrhoischen Sekret auf den 
Epithelien, im akuten Stadium der Er
krankung in den polynuklearen Leuko
zyten, in protrahierten Fallen dagegen 
fast nur extrazellular. 

Menschliches Serum oder Aszites
fl Ussigkei t. 

Bei der Geburt durch Handtiicher, 
Wasche, Schwamme, Badewasser (Epi
demien von Augenblenorrhoe in Kinder
spitruern). 

Nein. 

Nein. 
Gute Resultate gegen Komplikatio

nen weist dagegen die W ri g h t sche 
Vakzine auf (abgetotete Gonokokken, 
deren Ziichtung zuvor auf Nahrboden 
mit genuinem EiweiB erfolgte). 

4. Meningococcus (Micrococcus intracellularis meningitidis). 
Ahneln die Meningokok

ken den Gonokokken? 
J a, as sind semmelformige Doppel

kokken, die sich auch gramnegativ 
verhalten und auf kiinstlichen Nahr
boden nur gedeihen, wenn diesen meru;:ch-



Welche charakteristischen 
Merkmale weisen die Menin
gokokken in Ausstrichprapa
raten auf? 

Im 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 es ! 

Ist der Meningococcus 
gegen auBere Einfliisse re
sistent? 

Wo findet man wahrend 
der Krankheit den Meningo
coccus? 

Auf welche Weise ge
schieht die Verbreitung der 
Meningitis 7 

Wie bekampft man die 
Krankheit? 
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liches oder tierisches EiweiB (Serum, 
Aszites) zugesetzt ist. 

Ungleichmallige 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 yom Meningococcus 
durch das Vergarungsvermogen gegen
iiber Kohlehydraten (Lackmuszucker
nahrboden nach v. Lingelsheim) und 
die Loslichkeit durch galJensaure Salze 
unterscheiden. AuBerdem kann man 
zur Unterscheidung von anderen gram
negativen Kokken die Agglutinations
probe mit Meningokokkeuserum heran
ziehen. 

Nein. Austrocknen, schwaches Er
hitzen, desinfizierende Losungen toten 
ihn rasch abo 

In den eitrigen Flocken der Lumbal
fliissigkeit, und zwar innerhalb der Leu
kozyten; in den ersten Krankheits
tagen auch im Rachenschleim (bis zum 
5. Tage). 

Direkt von Mensch zu Mensch. Bis 
zu 70% gesunder Menschen aus der 
Umgebung Meningitiskranker beherber
gen im Rachen Meningokokken (Kok
kentrager). Sie verbreiten die Erreger, 
schleppen sie weiter. Bei einigen Kok
kentragern zeigen sich Symptome einer 
Pharyngitis. Somit tritt der Meningitis
kranke als Zentrum fUr die Ausbreitung 
ganz zuriick. 

Durch Isolierung des Meningitis
kranken, d. h. Aufnahme in ein I(ran
kenhaus. Von einer Desinfektion ist 
wenig zu erwarten, weil die Erreger in 
der aui3eren Umgebung nicht lange halt
bar sind. 

Viel groBeres Augenmerk iRt auf die 
Kokkentrager zu richten. Hier ware eine 
Isolierung notwendig; sie ist aber nicht 
durchfiihrbar; Gurgelungen, Pinselun-
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gen sind bisher ohne Erfolg geblieben. 
Merkblatter sollen die Kokkentrager zru.o 
Vorsicht im Verkehr mit anderen Men
schen anhalten. Schulkinder sollen als 
Kokkentrager 3 Wochen vom Schul
besuch femgehalten werden. 

Sind mit Meningokokken- Ja. Das Meningokokkenserum ent-
serum Heilerfolge erzielt halt auBer Agglutininen lytische Ambo
worden? I zeptoren, Bakteriotropine und unter 

Umstanden auch Antitoxine. 

5. Micrococcns tetragenus. 
Zu den Kokken gehoren 

weiter noch der Micrococcus 
tetragenus. Was wissen Sie 
dariiber! 

Der Micrococcus tetragenus zeigt 2 
oder 4 Kokken in einer Kapsel. Er ist 
grampositiv, pathogen fiir Mause und 
findet sich im Sputum des Menschen 
(Kavemen). 

II. Die pathogenen Bazillen. 

1. Bacillus anthracis (MUzbrandbazillus). 

Der MiIzbrandbazillus tritt 
entweder einzeln oder in 
Form von Verbanden auf. 
Wie verhiilt er sich morpho
logisch in Ausstrichprapara
ten und kulturell? 

Welche Tiere sind fiir Milz
brand wenig oder gar nicht 
empfii.nglich ? 

Die Enden der einzolnen die Faden 
zusammensetzenden Bazillen sind (nur 
im gefarbten Praparat!) verdickt (bam
busstab8.hnlich). Deutliche Kapsel
bildung zeigen Ausstriche aus Organen. 
AuBerhalb des lebenden Korpers und 
in alten Kulturen erfolgt Sporen
bildung (mittelstandige Spore). Die 
Widerstandskraft der Sporen gegen
iiber Dampf ist verschieden (2-15 Min. 
Abtotung im Dampf 100°). Die MUz
brandkolonien zeigen mit schwacher 
VergroBerung betrachtet lockige Faden
bildung ("gelocktes Frauenhaar"). Dia
gnostisch zu verwerten. Bouillon bleibt 
klar; am BQden des Rohrchens erkennt 
man wolkige Massen. 

Hunde und gewisse Rassen von 
Hammeln sind wenig empfanglich; Kalt
bliiter und Vogel nahezu immun. 
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Wie stellt man die bak
teriologische Diagnose "Milz
brand" ? 

Worauf beruht die Ther
moprazipitation nach As
coli? 

Welche Arten von Milz
brand unterscheidet man 
beim Menschen? 

Welche nbertragungsmog
lichkeiten des Milzbrandes 
kommen bei den Tieren in 
Betracht? 

Wie wird eine Milzbrand
epizootie verhiitet 7 

1. In der Kultur. 
2. Im Tierversuch. 
3. Serodiagnostisch nach Ascoli s 

Methode der Thermopriizipitation. 
Darauf, 'daB Serum von mit Milz

brand immunisierten Tieren oft reich
lich Prazipitine enthiilt, d. h. Stoffe, 
die imstande sind, aus Milzbrandbazillen 
stammendes EiweiB auszuftillen. Man 
schichtet wasserklar filtrierte Koch
extrakte aus den milzbrandverdachtigen 
Organen vorsichtig auf priizipitierendes 
Milzbrandserum. An der Beriihrungs
stelle der beiden Fliissigkeiten entsteht, 
wenn es sich urn Milzbrand handelt, 
innerhalb 1/4 Stunde ein weiJ3er Ring. 
Die Reaktion gelingt noch mit Ex
trakten aus verfaulten Organen. 

I. Den Hautmilzbrand. Er 
kommt bei Viehknechten, Fleischern, 
Abdeckern, Gerbern, Biirstenmachern, 
Tierarzten usw. vor. Gelegentliche nber
tragung durch Insektenstiche (SchmeiB
fliegen). 

II. Den Lungerimilzbrand, in
folge von Einatmung von Milzbrand
sporen (Lumpensortierer, RoBhaararbei
ter). 

III. Den Darmmilzbrand, durch 
Verzehren rohen infizierten Fleisches. 

1. Die Aufnahme der Erreger durch 
Verletzungen der Haut (Stechfliegen, 
Wunden). 

2. Die Aufnahme der Erreger durch 
Futterkrauter, die mit Milzbrandsporen 
infiziert sind (herriihrend von Aus
scheidungen kranker Tiere). 

3. Verunreinigung der Bodenober
flache mit infektiosem Material von 
Verscharrungspliitzen und durch tJber
schwemmungswasser von Wasser aus 
Gerbereien. 

Durch streng durchgefiilirte Anzeige
pflicht, durch nberweisung der Milz
brandkadaver an die Abdeckerei oder 
Begraben derselben in 3 m Tiefe mit 
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Mit welcher Fliissigkeit 
werden samtliche aus dem 
Ausland eingefiihrten Haute 
desinfiziert ? 

Welche MaBnahmen wer
den zum Schutz der Nutz
tiere gegen Milzbrand an
gewendet? 

Bakteriologie. 

nachtraglichem 'ObergieBen mit Kalk
milch. 

Mit der Pickelfliissigkeit: 1 kg Haute 
24 Stunden in 10 Liter 1 % Salzsaure + 
10% Kochsalz. 

1. Die aktive Immunisierung (Impf
verlust 1 %0)' Schutz 1 Jahr. 

2. Die passive Immunisierung (mit 
20-300 ccm Serum werden Hammel, 
Rinder, Pferde gegen die Infektion fUr 
einige Monate geschtitzt). 

3. Die kombinierte aktive und pas
sive Immunisierung nach Sobern
heim. 

2. Bacillus tetani (Tetanusbazillus). 
Wodureh unterseheidet 

sich der Tetanusbazillus von 
den bisher besproehenen Ba
zillen? 

Was wissen Sie tiber die 
morphologisehen und kul
turellen Merkmale des Te
tanusbazillus ? 

Wie iibertragt man Teta
nus auf Versuchstiere? 

Welehe Tiere sind gegen 
Tetanusinfektion immun? 

Wodureh kommt der Te
tanus zustande? 

Er waehst nur anaerob. 

Er ist ein sehlankes bewegliches Stab
chen mit leicht abgerundeten Eeken. 
Charakteristisch ist die Form und An
ordnung seiner Sporen. Gramfarbung 
unsieher. Die endstandige Spore er
scheint zunachst kugelig (Trommel
schlagelform), spatflr oval. Die GeiBeln 
sind pflritrisch angeordnet. Die anaoro
ben Kolonien zeigen einen strahligen 
Bau. In zuekerhaltigem Substrat er
folgt sta.rke Gasbildung. 

Dureh subkutane Impfung. a.m sieher
sten durch Einfiihrung eines sterilen 
Holzsplitters, der mit verdaehtigem 
Material resp. Kultur getrankt ist, in 
eine tiefe Hauttasche (Tetanus nach 
24-36 Stunden beginnend). 

Hiihner und Kaltbltiter. 

Dureh die Toxine, die der Tetanus
bazillus produziert. Man unterscheidet: 

1. Ein Tetanospasmin, das durch 
den Achsenzylinder, durch das Peri- und 
Endoneurium der peripheren Nerven 
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W 0 findet sich der Teta
nusbazillus in der AuBen
welt? 

Wie kommt es, daB der 
Mensch nicht haufiger vom 
Tetanus befallen wird? 

Wie bekii.mpft man den 
Tetanus ? 

Hat die prophylaktische 
Tetanusschutzimpfung Er
folge gehabt 7 

zum Zentralnervensystem gelangt und 
nach der Verankerung nach einer ge
wissen "Inkubationszeit" die Krampfe 
auslost. 

2. Ein Tetanolysin (hamolytisch 
wirkend). Praktisch ohne Bedeutung. 

1m Kot (Blinddarm) der Pflanzen
fresser (Pferd). So kommt er in die 
Acker- und Gartenerde. 

Weil der Tetanusbazillus nur an
aerob, ohne Luftsauerstoff sich ent
wickeln kann und die Hautverletzun
gen nur oberflachlicher Natur sind. 

a) Durch Verhinderung von Hinein
gelangen der Erreger in Wunden, z. B. 
durch Verwendung sterilen Materials 
zu den Platzpatronen. 

b) Durch Herstellen aerober Ver
hii.ltnisse bei tieferen Wunden (Wasser
stoifsuperoxyd). 

c) Durch krii.ftige Anwendung von 
Antisepticis. 

d) Durch passive Immunisierung 
(Tetanusantitoxin). 

J a. Die Seruminjektion hat mog
lichst fruh nach der Verletzung zu er
folgen. Bei ausgebrochenem Tetanus 
ist der Heilerfolg gering. 

3. Bazillen des malignen Odems. 
Die etwas schlanker als 

Milzbrandbazillen aussehen
den Bazillen des malignen 
Odems (grampositiv) sind 
ebenfalls Anaerobier. 

Sind sie beweglich 1 
Sind sie tierpathogen 7 

W 0 finden sie sich in der 
AuBenwelt? 

Ja (peritriche GeWeIn). 

Sie bedingen nach subkutaner In
fektion den Tod der Venmchstiere (Ka
ninchen und Meerschweinchen) oft schon 
nach 16 Stunden. Vnter der Haut Odem 
und blutigseroses Exsudat mit Gasent
wicklung. In der Milz mehrere Stunden 
p. m. reichlich Bazillen nachzuweisen. 

In Faulfliissigkeiten, Darminhalt, 
gediingter Erde. 
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4. Bazillen des Gasbrands (Gasgangriin, Gaspblegmone). 

Wodurch unterscheidet 
sich der Gasbrand schon kli
msch vom malignen Odem! 

Stellt der Gasbrand eine 
einheitlicheErkrankungdar f 

Wodurch ist der von G. 
Fraenkel beschriebene Er
reger des Gasbrandes charak
terisiert? 

Durch das Vorhandensein starker 
Gasentwicklung in der Wunde, die sich 
nach dem Tode auch auf die inneren 
Organe erstrecken kann (Schaum
organe)_ 

Nein. Er wird durch verschiedene 
miteinander nahe verwandte Erreger 
verursacht. 

Durch das Fehlen der Eigenbewe
gung, durch sein regelmaJ3ig gramposi
tives Verhalten und die hii.ufige Aus
bildung einer Kapsel. Sporenbildung 
in alkalischen Nii.hrbOden mittel- oder 
endstii.ndig. Auf Hirnbrei keine 
Schwarzfii.rbung. Nur pathogen fiir 
Meerschweinchen. 

5. Rauscbbrandbazillus und Bacillus botulinus. 
(Bazillus der Wurst-, Fleisch- und Fisch-yergiftung.) 

Kennen Sie auBer den 
bisher besprochenen An
aerobiern noch einige? 

1st der Rauschbrandba
zillus fiir den Menschen 
pa.thogen f 

Wie kommt bei Tieren 
(Rind, Schaf, Ziege) die na
tiirliche Infektion zustande? 

Wie geht man bei der 
aktiven Schutzimpfung vor? 

Wie wirkt der Bacillus 
bot u Ii nus krankmachend? 

Den Rauschbrandbazillus, den Bac_ 
botulinus und den Gasbrandbazillus 
(Fraenkel). 

Nein. 

Von Wunden der Extremitii.ten, in 
die die Sporen, die im gediingten Boden 
weitverbreitet sind, eindringen. Unter 
hohem Fieber und sich ausbreitendem 
Emphysem der Baueh- und Rumpfhaut 
geht das Tier ein. Organe: Schaum
organe. 

Man injiziert 2 abgesehwii.chte Vac
cins. Erfolge gut. . 

Er wuchert gelegentlich in Nahrungs
mitteln, Konserven, produziert daselbst 
ein Gift, das beim Menschen nach dem 
GenuS solcher Konserven usw. die Ver
giftung (Botulismus) erzeugt. Erbre
chen, Liihmungen der Muskeln des 
Auges, des Schlundes, der Zunge, des 
Kehlkopfes, Erweiterung der Pupille, 
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Wie bekiimpft man den 
Botulismus ? 

Ptosis, Akkommodations- und Motili
tatsstorungen dss Auges, Schling
kriimpfe. 

Durch Injektion von antitoxinhalti
gem Serum(Insti tut fiir Infektionskrank
heiten "Robert Koch", Berlin). 

6. Bacillus pyocyaneus. 
In Verbiinden findet man 

zuweilen einen griinblauen, 
stark riechenden Eiter, Ge
ruch und Farbe werden 
durch den Bacillus pyo
cyaneus, einen beweglichen 
gramnegativen Bazillus, her
vorgerufen. Bildet er in 
Kulturen auch einen griinen 
fluoreszierenden Farbstoff? 

W 0 findet er sich in seiner 
natiirlichen Verbreitung? 

Was ist Pyocyanase? 

Ja, er bildet zwei Farbstoffe, von 
denen der eine, spezifische, in Ohloro
form loslich ist (Pyocyanin). 

1m Plerde- und Schweinekot, Diinger, 
Wasser, im SchweiB. Beim Menschen 
gelegentlich bei Pyelitis, Otitis usw. 

Ein aus Bouillonkulturen des Bacil
lus pyocyaneus durch Eindampfen auf 
ein bestimmtes Volumen gewonnenes 
Produkt (Emmerich und Low), daB 
Bakterien, die oberflachlich auf der 
Rachenschleimhaut sitzen, zur Auf
losung zu bringen imstande ist (Me
ningokokken, Diphtheriebazillen). 

7. Bacillus typhi abdominalis (Typhusbazillus). 
Sind die als Stabchen von 

verschiedener Lange und 
Dicke erscheinenden Ty
phusbazillen, die auch zu
weilen liingere Faden bilden, 
beweglich 1 

Welche charakteristische 
Form zeigen die Oberfla
chenkolonien auf der Gela
tineplatte? 

Die Unterscheidung des 
Typhusbazillus von anderen 
iihnlichen Bakterien, na-

Sie zeigen lebhafte Eigenbewegung; 
8-12 peritrich angeordnete GeiBeln 
umgeben den Typhusbazillus. 

Weinblattform. 

1. Die relative Unempfindlichkeit des 
Typhusbazillus gegen Saure, Koffein, 
Kristallviolett, Malachitgriin und Galle. 
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mentlich Koli- und Aeroge
nesarten, ist mit Schwierig
keiten verbunden. Welche 
Eigenschaften des Typhus
bazillus werden zur Diffe
renzierung herangezogen ? 

Welche speziellen Nahr
boden kommen fiir die bak
teriologische Typhusdia
gnose hauptsachlich in An
wendung? 

Kennen Sie noch ein 
auBerst feines Differenzie
rungsverfahren 1 

Bakteriologie. 

2. Seine Abneigung gegen Assimi
lierung und Zerlegung von Kohlehydra
ten. 

I. Fiir Blutuntersuchungen. 
Vor allem die Galle oder die Galle

bouillon (aa), die bei beginnender 
Typhuserkrankung 90-95 % positive 
Resultate liefert. Es werden in 20 ccm 
Gallebouillon am besten 5-7 ccm Blut 
aus der Vena mediana unter stetem 
Umsehiitteln des K61behens steril ein
gelassen. Am besten werden 3 Kolb
chen angelegt. Naeh 12, 24 und 48-
stiindiger Bebriitung wird nach leiehtem 
Sehiitteln ca. 0,5 cem aus den einzelnen 
Kolbehen auf Endo- oder Agarplatten 
verarbeitet. Bei Verunreinigung der 
K61behen kann die weitere Ver
arbeitung auf Malachitgriinagarplatten 
gesehehen. 

II. Fiir Fazes und Urin. 

a) Laekmusnutroseagar (siehe 
Seite 140) naeh v. Drigalski, von 
blauem Aussehen. Typhuskolonien und 
Paratyphuskolonien blau, glasig, Koli
kolonien rot, nicht durehsichtig. 

b) F u c h sin n a h r bod en (siehe 
Seite 140) nach E ndo. Aussehen hell
gelbrosa - fast farblos, Typhuskolonien 
far bIos, Paratyphuskolonien farblos, Ko
likolonien rot. 

c) Malachitgriinagar (siehe Seite 
141) zur Anreicherung von Typhus- und 
Paratyphusbazillen (Len tz und Tietz). 
Naeh 24 bis 48stiindiger Bebriitung Ab
schwemmung mit NaCl-Losung; 1-3 
Osen davon auf Endoplatten ausstrei
chen. Naeh 24 Stunden evtl. Reinkultur. 

Die Agglutination der Typhusbazil
len resp. der typhusverdachtigenBazillen 
mit spezifischem Typhusserum (PIerd, 
Kaninchen) und die spezifisehe Aufl6s-
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Wie verhiHt es sich mit del' 
Resistenz des Typhusbazil
Ius? 

Wann finden sich Typhus
bazillen 

a) in den Fazes! 

b) im Urin' 

Man verwendet fiir die 
Diagnosestellung aus dem 
Blute des Typhuskranken 
eine nach Gruber-Widal 
benannte Reaktion. Worauf 
beruht dieselbe 7 

Wie stellt man die Widal
sche Reaktion an 7 

Was laBt sich gegen die 
Exakthei t der Wid a I schen 
Probe einwenden! 

Welche Infektionsquellen 
spielen beim Typhus eine 
Hauptrolle T 

barkeit der Typhusbazillen im Pfeiffer
schen Versuch (s. Choleravibrionen). 

Er ist gegen auBere Einfliisse ziem
lich widerstandsfahig. Hitzevon 50-60 0 

vernichtet ihn in 1 Stunde. 

a) Vom Ende der 1. Krankheitswoche 
an reichlich, in der 4. und 5. Woche nur 
sparlich, in der Rekonvaleszenz oft 
wieder in groBerer Menge. 

b) Erst von der 3. Krankheitswoche 
an, dann aber nicht selten langere Zeit. 

Auf der Anwesenheit von Agglu
tininen, die schon nach den ersten 8 
bis 14 Krankheitstagen im Blutserum 
der an Typhus Erkrankten auftreten. 

Zu verschieden abgestuften Ver
diinnungen des Patientenserums, 1/'0' 

1/100 , 1/2f)O' bringt man gleiche Mengen 
einer sicheren, stark agglutinablen Ty
phuskultur. Kontrollen mit Normal
serum durfen nicht fehlen. Entweder 
wird die Probe auf dem Objekttriiger bei 
schwacher Vergrol3erung oder makro
s k 0 pis chin Reagenzglasern angestell t. 
Beobachtung nach 2stiindiger Bebru
tung bei 37 0 mit Lupe oder Agglutino
skop. Agglutination beiderVerdilnnung 
1/100 beweist Typhusinfektion. 

In gleicher Weise wird die Probe mit 
Paratyphusbazillen bzw. Ruhrbazillen 
angestellt. 

Serum von Typhus-Schutzgeimpften 
agglutiniert Typhusbazillen; ebenso solI 
das Serum Ikterischer zuweilen positive 
Widalsche Reaktion geben. 

1. Die Absonderungen der Kranken 
(Kot, Urin, Sputum). 

2. Die ersten nicht in arztliche Be-
handlung gelangenden FaIle. 

3. Die Leichtkranken (Kinder). 
4. Die Typhustrager: Entweder 

a) Rekonvaleszenten, die noch Mo
natli evtl. auch Jahre Typhusbazillen 
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Welche Lebensalter sind 
am meisten fUr Typhus
infektionen disponiert? 

Bleibt nach dem ein
maligen tlberstehen des Ty
phus eine gewisse Immu
nitat zurlick' 

Wie bekampft man den 
Typhus! 

Bakteriologie. 

ausscheiden (Dauerausscheider, vorme
gend iiJtere Frauen), oder 

b) unempfitngliche infizierte Indivi
duen, die nicht erkranken (Bazillen
trager). 

5. Wasche, Kleider, Grubeninhalt 
und die Bodenoberflache, Schacht
brunnen <Infektion von der Bodenober
flache aus), Trinkwasser aus FliiBsen. 

6. Nahrungsmittel: z. B. Milch, die 
mit Typhus infiziertem Wasser ver
diinnt oder in mit derartigem W ssser ge
reinigten GefaBen aufbewahrt wird. 
(Gewohnlich Infektion von Daueraus
scheidern. ) 

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 haufig, beson
ders bei leichten Erkrankungen und bei 
abnormem Krankheitsverlauf nicht ge
stellt werden kann. iller muB die 
ba kteriologisch-serologische Un
tersuchung herangezogen werden. 

2. Durch Auffindung der Typhus
bazillentriiger und Dauerausscheider. 

3. Durch Isolierung des Erkrankten 
und polizeiliche Meldung. Am besten 
tJberfiihrung des Kranken in ein Kran
kenhaus. 

4. Dur,ch laufende und SchluBdesin
fektion. 

5. Durch Untersuchung der Um
gebung des Kranken und tlberwachung 
der Verdachtsfii.lle. 

6. Durch Aufklii.rung der Bszillen
tra.ger liber ihre Allgemeingefahrlich
keit, die bedingt wird durch Unterlassen 
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Hat die Serumtherapie bei 
Typhus Erfolgeaufzuweisen ? 

Welche Verfahren kom
men fUr die Zuchtung der 
Typhusbazillen aus Wasser 
in Anwendung? 

von Desinfektion der Hande und der 
Dejekte. 

7. Dureh Verbesserung der Wasser
versorgung und der Entfernung der 
Abfallstoffe. 

8. Durch prophylaktisehe aktive 1m
munisierung mit Typhusbazillen (sub
kutan), die eine Stunde im Wasserbade 
bei 55-56 0 abgetotet sind (Dauer des 
Schutzes ca. 6 Monate). 

Nein. 

1. Das Hessesehe Verfahren: 
F i I t rat ion gro Berer Wassermengen 

mitteis Berkefeidillter und die durch 
Riickspiilung abgeschwemmte bakte
rienhaitige Fliissigkeit auf Platten 
verarbeiten oder Verdunstung von je 
5-10ccm Wasser auf Endo-Nahrboden. 

2. Das Fall ungsverfahren naeh 
Muller. 

3 Liter Wasser + 5 cern Liqu. ferri 
oxychlorati. Nach einigen Stunden vor
siehtig vom Bodensatz abgieJ3en, Boden
satz zentrifugieren. Aussaat auf Plat
ten (Malachitgriinagar, Endo- und Dri
galskiagar ). 

8. Paratyphusbazillen. 
Man unterseheidet emen 

Paratyphus-A- und einen 
Paratyphus-B-Bazillus. Nen
nen Sie mir das morpholo
gisehe und kulturelle Ver
halten des Paratyphus-B-Ba
zillus? 

Welche Bazillen der Ty
phusgruppe rufen Fleisch
vergiftung hervor? 

Wie kommen die "Fleisch
vergiftungen" zustande? 

Er ist ein sehr lebhaft bewegliehes, 
gramnegatives Stabchen, das Lackmus
molke anfangs rotet, spater blaut (Un
terschied von Paratyphus-A-Bazillen), 
in Neutralrotagar Gas bildet und ihn 
reduziert, das durch Paratyphus-B
Serum hoch agglutiniert wird. 

Der Paratyphus-B-Bazillus, der Ba
cillus enteritidis Gartner. Letzterer ist 
bei VerfUtterung sofort pathogen und 
bildet koktostabile Ektotoxine. 

Durch den GenuB von Fleisch eines 
kranken Tieres (Notschlachtungen) oder 
dadurch, daB Bakterien naehtraglich 
das Fleisch infizieren und durch
wuchern. 

S c h ii r ill ann, Repetitorium. 4. Auf!. 11 
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9. Bacterium coli. 
W 0 findet sich das Bac

terium coli commune (Esche· 
rich) ? 

Wie sieht das Bacterium 
coli aus? 

Wie sehen die Kolikolonien 
auf der Agaroberfiache aus? 

Unterschied zwischen 
Warm· und Kaltbliiter-Koli
stammen? 

N ennen Sie mir einige 
kulturelle Unterscheidungs
merkmale der Kolibazillen. 

Wann konnen Kolibazil· 
len pathogene Wirkung ent· 
faIten? 

In groBen Mengen im Darm eines jeden 
Menschen; es spielt daselbst vermoge 
seiner ]'ii.higkeit, Kohlehydrate und Ei
weiI3 zu zersetzen, eine bedeutsame Rolle 
(Einschrankung der Darmfaulnis). 

Es ist ein plumpes, gerades an den 
Eckenabgerundetesgramnegatives Stab· 
chen mit peritrich angeordneten kurzen 
zarten Geil3eln. Eigenbewegung vor
handen. 

Sie gleichen denen derTyphusbazillen, 
sind aber fiir gewohnlich dicker und 
groI3er; bei durchfallendemLichteweisen 
sie einen irisierenden Glanz auf. 

Die aus dem Warmbliiter stammenden 
Arten vergaren Traubenzucker noch bei 
46 0 C, wahrend die Kolibazillen der Kalt· 
bliiter diese Fiihigkeit nur bei niedrigeren 
Temperaturen aufweisen. 

Die Kolibazillen vergaren Trauben
zucker und meist auch Milchzucker 
unter Saure und Gasbildung. Sie 
bringen Milch zur Gerinnung. In 
Bouillon bilden sie Indol; auf Drigalski. 
platten wachsen sie als groBe rote 
Kolonien. 

Wenn sie in empfanglichere Gebiete 
verschleppt werden. (Katarrh der Gal· 
Ienwege; Peritonitis nach Darmperfora· 
tion, Zystitis.) 

10. Ruhrbazillen. 
Die in unseren Breiten 

vorkommende Ruhr ist ba
zillarer Art. Sie wird durch 
den Ruhrbazillus (Kruse
Shiga) hervorgerufen. Wo· 
durch unterscheidet er sich 
vom Typhusbazillus T 

Durch seine Unbeweglichkeit und 
seine plumpe Gestalt. Die auf kiinst· 
lichen Niihrboden gewachsenen Ruhr· 
bazillen sind durch ihren sperma
artigen Geruch charakterisiert. Weiter 
wird der RuhrbazilluB durch Ruhrserum 
agglutiniert. Seine Resistenz ist bedeu· 
tend geringer als die des Typhusbazillus. 
In Substraten mit saurer Reaktion stirbt 
er bald abo 



Wie gelingt die ZiiohtWlg 
der Ruhrbazillen am leioh
testen und siohersten? 

Welohe UntersoheidWlgs
merkmale zeigen die Ruhr
bazillen auf folgenden Niihr
boden: Lackmusmannitagar, 
Laokmusmaltoseagar Wld 
Laokmussaccharoseagar ? 

Bilden die Dysenterie
bazillen ein Toxin? 

Eignen sioh abgetotete 
Ruhrbazillen daher zur ak
tiven ImInunisierWlg? 

Kennen Sie neuere beim 
Menschen angewendete Im
munisierungsverfahrengegen 
Ruhr? 

Ruhrbazillen. 163 

Aus frisch entleerten, noch warmen 
Stiihlen, und zwar aus den Schleim
flockchen, die man zweckmii.Jlig in 
steriler 0,85%iger NaCl-Losung ab
spiilt und dann auf Endoagar oder 
Lackmusnutroseagar ohne Kristall
violettzusatz ausstreioht. Auf letzte
rem Niihrboden wachsen Ruhrbazillen 
blau, wie Typhusbazillen; auf Endo
agar ebenfalls wie Typhusbazillen farb
los. 

Lack- Lack- Lack-
mus- mus-mus- mal- saccha· mannlt- toao- rOBe-agar agar agar 

Bac. dys. Kruse- I blau blau blau 
Shiga 

" " 
Flexner I rot rot blau 

" " 
y ..... rot blau blau 

Ja, ein hitzeempfindliches Toxin 
(Endo-Ektotoxin), das naoh intraveno
ser Injektion bei Kaninchen Liihmungen 
Wld eine hii.morrhagisohe Entziindung 
des Dickdarms hervorruft und ein 
hitze bestii.ndiges Toxin (Endotoxin), 
dasMeerschweinchen unterTemperatur. 
abfall abtotet. 

N ein. Sie IOsen beim Menschen 
heftige ReaktionserscheinWlgen aus. 

Die prophylaktische Impfung gesun
der Menschen mit dem toxisch-anti
toxischen Ruhrbazillenimpfstoff 
(D y s b a k t a - B 0 e h n 0 k e). Dieser 
Impfstoff enthii.lt Dysenterie- und Pseu
dodysenteriebazillen, GiftWldAntitoxin. 

Injektion 1. Tag 0,5 com. 5. Tag 
1,0 com. 10. Tag 1,5 com Bubkutan einen 
Querfingerbreit unterhalb des Schliissel
beins. Falls besondere Besohleunigung 
in der DurohfiihrWlg dringend geboten 
ersoheint, kann die Impfung auoh zwei
zeitig geschehen, und zwar 

11* 
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Wie verbreitet meh die 
Ruhr? 

Gelten fUr die Bekii.mpfung 
der Ruhr dieselben MaJ3nah. 
men wie fUr Typhus! 

Das Ruhrserum hat sieh 
therapeutiseh und prophy
Iaktisch bewii.hrt. W orauf 
beruht seine Wirksamkeit T 

Welehe Therapie wird bei 
schweren und schwersten 
Ruhrfallen empfohlen, wo 
die toxisehen Erseheinungen 
das Krankheitsbild beherr
schen? 

Welche weniger giftigen 
Typen von Ruhrbazillen 
kennen Sie noch! 

Wo tritt die durch Pseu· 
doruhrbazillen hervorgeru. 
fene Infektion ofters auf? 

Bakteriologie. 

1. Tag 1,0 ccm. 6. Tag 2,0 cern. 
Kinder unter 14 Jahren erhalten die 
Hiilfte der angegebenen Dosen. 

FUr frische RuhrfiUle eignet sich 
die Behandlung mit Ruhrheilstoff
B 0 eh n eke (Dysenteriebazillen + Pseu
dodysenteriebazillen, die mittels Karbol 
abgetotet sind, + Dysenterieantitoxin), 

Dosierung: 1. Tag 0,2-0,3 cern subk. 
N aeh 20-30 Std. 0,5-0,75 cern subk. 
"weit.20-30 "0,75-1,0,, " 

und steigend in gleichen Abstanden 
bis 2,0 cern subkutan. 

1. Dureh Kontakt, 
2. dureh Nahrungsmittel, 
3. selten dureh Brunnenwasser, 
4. dureh Fliegen. 
Ja. 

Auf antitoxisehen, bakteriziden und 
bakteriotropen Substanzen. 

Die Kombination der (passiven) Ruhr· 
serum.therapie mit der (aktiven) Ruhr
heilstofftherapie. 

Intramuskular oder in bedrohliehen 
Fallen aueh intravenos 20-30 cern bak
terizid-antitoxisches Dysenterieserum 
R. E. (Boehncke). 6-12 Std. spater 
Injektion von 0,2-0,3 cern Ruhrheil
stoff Boehncke (s.o.) subkutan. Nach 
Verlauf von 24-30 Std. erforderliehen
falls Wiederholung der Seruminjektion 
(meist nieht notig) und Fortsetzung 
der Hei!stoffbehandlung wie angegeben. 

Die Typen "Flexner" und "Y", die 
von Kruse als Pseudodysenteriebazil
len bezeichnet worden sind. Sie werden 
nieht durch Dysenterieserum (Kruse
Shiga) agglutiniert. 

Beim Militar, bei Kindem (spora
disch und epidemisch) und in Irren
anstalten (endemisch). 
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11. Pathogene Kapselbazillen. 
Ein selten bei der mensch

lichen Pneumonie vorkom
mender Bazillus ist der 
Pneumobacillus Friedlan
der. Was wissen Sie iiber 
seine Morphologie? 

Wie verhiUt er sich auf 
Niihrboden in bezug auf 
Wachstum1 

1st er pathogen? 

Welche Bazillen sind den 
Friedlii.nderschen Pneu
moniebazillen nahe ver
wandt? 

Er ist ein kurzes, unbewegliches 
Stii.bchen, gramnegativ, bildet durch 
Aneinanderlagerung mehrerer Bazillen 
kurze Faden. 1m Tierkorper ist er von 
einer Kapsel umgeben. 

Er wachst auf allen gebrii.uchlichen 
Nii.hrboden schon bei 20°. Die Kultur
masse ist fadenziehend, Traubenzucker
lOsungen werden vergoren, wobei Gas 
und Saure gebildet wird. 

Die Pathogenitat ist gering. Bei 
Einfiihrung geniigender Mengen ins 
Unterhautzellgewebe und in die serosen 
Hohlen lassen sich Mause und Meer
schweinchen leicht infizieren. Durch 
Inhalation verstaubter Kulturen ist es 
ebenfalls gelungen, Versuchstiere zu in
fizieren. 

Die Kapselbazillen, die in der Nase 
von Ozanakranken gefunden wurden; 
auch die bei Rhinosklerom nachgewie
sellen Bakterien. 

12. Gruppe der hamorrhagischen Septikamie. 
Bacillus pestis (PestbazilIns). 

Welche Bazillen gehoren 
zur Gruppe der hamorrha
gischen Septikamie? 

Nennen Sie mir die mor
phologischen und kulturel
len Eigentiimlichkeiten des 
Pestbazillus. 

Der Erreger der Hiihnercho]era, der 
Wildseuche, der Kaninchenseptikamie, 
der Schweineseuche und der Pest
bazillus. 

Er ist ein kurzes, plumpes, unbeweg
liches, sporenfreies, nach Gram negati
ves Stabchen, das sich hauptsii.chlich 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. 
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Wie geht man vor, wenn 
man eine schone charakteri
stische Polfarbung der Pest. 
bazillen erhalten will? 

Welche Eigentiimlichkeit 
koinmt dem Pestbazillus 
auSer seinem charakteristi· 
schen farberischen Verhalten 
im Gegensatz zu allen ande
ren pathogenen Mikroorga. 
nismen noch zu ? 

Welche Tiere sind fUr 
Pest empfanglich? 

Auf welche Weise infiziert 
man die Laboratoriumstiere? 

Welches Material eignet 
sich fiir die Impfung der 
Versuchstiere ? 

Wo sind noch endemische 
Pestzentren, von denen von 
Zeit zu Zeit Epidemien sich 
ausbreiten? 

Auf welche Weise kommt 
die Pestinfektion zustande? 

Welche Infektionsquellen 
kommen bei Pest in Frage? 

Bakteriologie. 

Das lufttrocken gewordene Praparat 
wird 1 Minute in Alcohol abso!' fixiert. 
Durch Abbrennen wird der Rest des 
Alkohols von dem Praparat entfernt, 
das alsdann am besten mit diinner 
waBriger Methylenblaulosung gefarbt 
wird. 

DaB er noch bei niederen Tempera
turen, selbst im Eisschrank (bei + 5°) 
zu wachsen vermag. Praktische Ver
wendung dieses Verfahrens daher zur 
Herausziichtung des Pestbazillus aus 
Bakteriengemischen. 

Die Nager. z. B. Ratten und Murmel
tiere (Arctomys bobac. Tarbaganen). 
Auf Meerschweinchen, Mause, Kanin
chen und Affen kann die Pest kiinstlich 
iibertragen werden. 

Meerschweinchen intraperitoneal 
oder subkutan, oder durch kutane 
Verreibung des Materials auf die 
rasierte Bauchhaut. Ratten durch 
Einstechen der infizierten Nadel in 
die Schwanzwurzel, durch Aufstreichen 
auf die unverletzte Konjunktiva oder 
Nasenschleimhaut und durch Verfiit
terung. 

Pustelinhalt, Blut, Sputum, Ham, 
Driisensaft, Milz und Lungenteile. 

1m westlichen Himalaya, in Tibet, 
in Agypten, imNordwesten von Deutsch
Ostafrika, in Siidamerika. 

1. Von der Haut aus (Pusteln, 
Furunkeln, Pestbubo). In 30-50% 
der Falle Heilung. 

2. Durch die Blutbahn. Prognose 
ungiinstig (Pneumonie und Darmpest). 

3. Durch Einatmung (primare Pest
pneumonie). Prognose ungiinstig. 

1. Der an Bubonenpest Erkrankte 
bietet kaum eine In£ektionsgefahr. 

2. Der an primarer oder sekundarer 
Pestpneumonie Erkrankte kommt als 



Hinterlii..Bt das Ober-
stehen einer Pesterkrankung 
eine Schutzwirkung gegen 
neue Infektion? 

Auf welchem Wege kommt 
es hin und wieder zur Ein-
8chleppung von Pest in 
Europa. ? 

Wie wird die Pest wirk
sam bekampft f 

Wie desinfiziert man die 
Sehiffe! 

Wie kann man beim Men
Bchen eine kiinstliche Im
munitat gegen Pest hervor
rufen? 

Welche Immunkorper ent
hii.lt ein Pestserum (Pferd), 
das durch Immunisierung 
mit abgetoteten und leben
den virulenten Pestkulturen 
gewonnen wurde? 
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Infektionsquelie 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, Wiische, Kleidung. 

Ja. 

Durch Schiffe, auf denen pestkranke 
Ratten sich befinden. 

1. Schiffe, auf denen pestverdach
tige Ratten oder auffallig viele tote 
Ratten vorgekommen sind, werden einer 
10tagigen Quarantaneunterworfen. Bak
teriologische Feststellung notwendig. 

2. Durch "Oberwachung des Grenz
verkehrs mit einem verseuchten Nach
barlande. 

3. Durch bakteriologische Sicherung 
der Diagnose in besonderen Pestlabora
torien nach der Einschleppung einer ver
dachtigen Erkrankung. 

4. Durch Isolierung des Kranken. 
5. Deflinfektion der Hauser resp. 

Schiffe und Vernichtung der Ratten. 
6. Immunisierung des Pflegeperso

naIs. 
Entweder mit dem unexplosibelen 

Generatorgas (5% CO, 18% CO2 , 77% 
N) oder mit dem Claytonapparat (SO,). 

Durch aktive Immunisierung mit ab
getoteten Pestbazillen. Sie empfiehlt 
sich bei Personen, die der Pest ausgesetzt 
sind, wie z. B. Arzte, Krankenpfleger. 

Agglutinine, Bakteriolysine. 
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Worauf beruht die Wir
kung eines auf die ange
gebene Weise gewonnenen 
Pestserums ? 

Auf welchen Zeitraum 
erstreckt sich die Schutz
wirkung? 

Bakteriologie. 

Auf Bakteriotropinen und Antiendo
toxinen. 

Auf 3-4 Wochen. 

13. Gruppe der hamoglobinophllen Bazillen. 

Bacillus influenzae. 
Die gramnegativen, unbe

weglichen, zu den kleinsten 
Mikroorganismen zahlenden 
Influenzabazillen (1892 von 
R. Pfeiffer beobachtet) sind 
aullerst labile Gebilde, kurze, 
oft diplokokkenahnliche Ba
zillen, die sich an den Polen 
starker farben als in der 
Mitte. Gelingt ihre Ziichtung 
leicht? 

Welche Bazillen sind dem 
Influenzabazillus morpho
logisch und biologisch sehr 
ahnlich? 

Wie isoliert man den In
fluenzabazillus aus dem Aus
gangsma terial ? 

Wie verbreitet sich die 
durch den Influenzabazillus 
hervorgerufene Influenza 
(Grippe) ? 

Nein. Sie gelingt n ur auf einem 
hamoglobinhaltigen Niihrsubstrat 
(Taubenblut). Hier wachsen sie als 
feinste glasartige Tropfchen. In Sym
biose mit gewissen anderen Bakterien 
gedeihen die Influenzabazillen auch gut 
auf gewohnlichem Agar. 

Der Keuchhustenbazillus, der Koch
Wee k s sche Bazillus , der bei be
stimmten Bindehauterkrankungen vor
kommt. 

Bronchialsputum wird mehrere Male 
nacheinander durch Spiilen in sterilem 
Wasser yom anhaftenden Mundschleim 
befreit. Aussaat auf Nahrboden mit 
Blutzusatz oder auf Glyzerinagar. Nach 
24stiindiger Bebriitung bei 37 0 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 ccm 
Bouillon verdiinnt und dann ebenfalls 
auf Nahrboden ausgestrichen. 

Von Mensch zu Mensch; Beriihrung 
z. B. der Taschentiicher, der Hande des 
Kranken mit nachfolgender Infektion 
der eigenen Schleimhaut (Nase, Rachen). 
Dann durch Sputumtropfchen. 
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Wie steht es mit der 1m-I Die Immunitat ist nur von kurzer 
munitat nach Dberstehen Dauer. 
der Krankheit? 

Wie sucht man BiBb gegen Dadurch, daB man in Infiuenzazeiten 
die Influenza zu schiitzen? den Verkehr mit Kranken meidet. 

Schutzimpfungen sind bisher ergebnis
los geblieben. 

Bacillus des Keuchhustens (Bordet-Gengou). 

Wie sieht der Keuch
hustenbazillus aus? 

1st er leicht auf gewohn
lichem Agar zu ziichten? 

Wodurch unterscheidet er 
sich vom Influenzabazillus? 

1st es gelungen, Keuch
husten experimentell mit 
Reinkulturen zu erzeugen? 

Wie stellt man BiBb die 
llbertragung des Keuch
hustens vor? 

1st die Serumtherapie bis
her geJungen? 

Er ist ein dem Infiuenzabazillus iihn
liches, kleines ovoides Stabchen, das sich 
gramnegativ verhliJ.t, 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 seine Hamolysebildung auf 
Blutagar und Agglutination mit homolo
gem Serum (Pferd, Kaninchen). 

Bei Mfen und Hunden konnte man 
mit Reinkulturen typischen Keuch
husten auslOsen. 

Durch Tropfcheninfektion und Kon
takt. 

Nein. 

14. Bazillus des Schweinerotlaufs. 
Wo findet er sich? 

Wie verhalt er BiBb mor
phologisch und kulturell? 

Welche Tiere lassen sich 
mit ibm leicht infizieren? 

Welcher Erreger ahnelt 
dem Bazillus des Schweine
rotlaufs? 

1m Blut und in den Organen an 
Rotlauf verendeter Schweine. 

Es ist ein grampositives Stabchen, 
das auf gewohnlichem Nii.hrboden leicht 
zu ziichten ist und schleierartig feine 
Kolonien bildet. 

Mause, Kaninchen und Tauben ; auch 
gelegentlich fiirdenMenschen pathogen. 

Der Erreger der Mauseseptikamie. 
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15. Micrococcus melitensis. 
Was wissen Sie mir iiber 

den Erreger des Maltafiebers 
zu sagen? 

Der Erreger des Maltafiebers ist 
em unbewegliches, elliptisch aussehandes 
Bakterium, das an der Grenze zwischen 
Stii.bchfln und Kokkus steht, spii.rliches 
Wachstum auf kiinstlichen Nii.hrboden 
aufweist. Er findet sich im Blut, in der 
Milz und Leber. Durch Ziegenmilch 
wird die Krankheit in 10% der Fii.lle 

I iibertragen. Das Maltaserum enthii.lt 
Agglutinine; therapeutisch wird es mit 
Erfolg benutzt. 

Diphtherideen. 

16. Bacillus diphtheriae (Diphtheriebazillus). 
Woran erkennen Sie in 

gefiirbten Prii.paraten so
fort, daB Sie Diphtherie
bazillen vor sich haben? 

Welcher Nii.hrboden gilt 
aIs Elektivnii.hrboden fiir 
Diphtheriebazillen! 

An der Form und Lagerung. Die 
jungen Individuen zeigen die Form 
eines kurzen Keils; die ii.lteren sind 
Hinger, zeigen leicht angedeutete Kriim
mung, zuweilen keulenartige Auftrei
bung eines oder beider Enden. Lagerung 
wie "gespreizte Finger" oder V-Form 
oder Y -Form oder palissadenartig. 

Altere Kulturen (9-20 Stunden) zei
gen mit der N eiBerfiirbung (assigsau
res Methylenblau und Chrysoidin) Pol
korperchen (blaue met8chromatische 
Kornchen im braungefiirbten Bazillen
leib [Volutin]). 

Fii.rbemethode siehe AUg. Teil. 
Das Tuscheprii.pa.rat nach Burri gibt 

ebenfalls gute Bilder. 
Das Lofflersche Blutserumgemisch, 

(3 Teile Serum + I Teil Dextrose
Peptonbouillon), das bei 90 0 in Petri
schalen zum Erstarren gebracht wird. 
Auf diasem elfenbeinfarbigen Nii.hr
boden wird das diphtherieverdii.chtige 
Material ausgestrichen. Schon nach 4 
bis 6 Stunden sind darauf Diphtherie
bazillenkolonien aIs kleine, wei Bgraue, 
schleimige Tropfchen mit leichtem Stich 
ins Gelbliche gewa,chsen. 
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Kennen Sie noch weitere 
Charakteristika des Diph
theriebazillus ? 

Wo findet man Pseudo
diphtheriebazillen und Xero
sebazillen ? 

Wie stellt man das Diph
theriegift her 7 

Sind Diphtheriebazillen 
8ehr resistent gegeniiber 
auLleren Einfliissen? 

Will man feststellen, ob 
der gefundene Erreger wirk
lich ein Diphtheriebazillus 
ist, wird der Tierversttch 
eingeleitet. Wie wird er 
ausgefiihrt ? 

Was findet man bei der 
Sektion der Tiere? 

Sauerung in dextrose-, fruktose- und 
mannosehaltigen Niihrbiiden, kriiftige 
Reduktion und Giftbildung (Unter
scheidungsmerkmal von Pseudodiph
therie- und Xerosebazillen). 

Auf gesunder und erkrankter Raut 
und Schleimhaut. (Nase, Konjunktiva.) 

Man ziichtet Diphtheriebazillen bei 
37 0 in Kolben mit Bouillon. Die Di
phtheriebazillen miissenalsHaut auf der 
Oberflache der Bouillon wachsen. Nach 
ca. 4 W ochen enthalt die Bouillon das 
Gift. Gewinnung desselben nach keim
freiem Filtrieren der Bouillon. - Ab
tiiten auch durch Toluoliiberschichtung. 
- Zum Filtrat, das das Gift enthalt, 
1/2 %Karbolsaure zwecksKonservierung. 

N ein. Eintrocknen, Ritze und che
mische Desinfizientien vernichten sie 
bald. 

Es wird einem Meerschweinchen von 
200 g 1 groBe Platiniise Serumrei n
kultur oder 0,2-1,0 cern Bouillonrein
kultur von Diphtheriebazillen subkutan 
injiziert (Brust). Bei Diphtherie erfolgt 
der Tad des Tieres innerhalb 3-4Tagen. 
Bei der gleichgroBen Dosis Di-Kultur 
gemischt mit einer reichlichen Menge 
D.-Heilserum (0,2 ccm 200faches Serum 
und mehr) bleibt das Tier am Leben. 

In neuerer Zeit wird die intra
kutane Methode von Riimer, die eine 
Ersparnis an Tiermaterial bedeutet, da 
man Versuch und Antitoxinkontrolle, 
ebenso wie die Priifung verschiedener 
Stamme an ein und demselben Tier aus
fiihren kann, angewendet. 

Anstellung des Versuches: 

Kultur Antitoxin-
, } Davon kontrolle 
,1;'0 0,1 ccrn 0,05 cem von der Kultur 
,/00 intra- (Verdtinnung '/'0) + 'I. 

'0.0 kutan A. E. in 0,00 ccrn. 

Odem an der Injektionsstelle, pleuri
tische Ergiisse, Hyperiimie der Neben-
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Wodurch werden die 
Krankheitserscheinungen be· 
dingt? 

Wie wird die Diphtherie 
verbreitet? 

Wie lange sind beim Re
konvaleszenten Diphtherie
bazillen noch nachzuwei
sen? 

Gibt es bei der Diphtherie 
auch Bazillentrager? 

Welche Iniektionsquellen 
kommen demnach bei der 
Diphtherie in Betracht? 

Raben die bei KaIbern, 
Hiihnern, Tauben usw. vor
kommenden diphtheriearti
gen Erkrankungen mit der 
menschlichen Diphtherie et
was zu tun? 

Wie bekampft man die 
Diphtherie erfolgreich t 

Wie gewinnt man das 
Diphtherieserum? 

Welche Methoden werden 
hei der Priifung des Diph-

Bakteriologie. 

nieren. In den inneren Organen keine 
Bazillen. 

Teils durch die loslichen Toxine, 
teils durch die Toxone (Herztod). 

Durch Ansteckung von Mensch zu 
Mensch (Inkubation 2-3 Tage). 

Wochen- und monatelang. 

Ja. 

1. Der erkrankte Mensch. 
2. Die Bazillentrager. 
3. Die ausgehusteten Membranen, 

Sputa, verunreinigte Gegenstande, wie 
Ell- und Trinkgeschirre, Loffel,Taschen. 
tiicher. 

Nein. 

1. Durch sichere, schnelle bak
teriologische Untersuch ung (Ori
ginalpraparat und kulturellen Nachweis 
nach 6-8, 12 und 24 Std.). 

2. Durch Meldung, Isolierung (min
destens 4 Wochen). 

3. Durch Desinfektion. 
4. Durch Zuriickhaltung der Ga

schwister erkrankter Kinder vom Schul
besuch und Verkehr mit anderen Kin
dern. 

5. Durch prophylaktische Serum
injektion samtlicher Menschen aus der 
Umgebung des Diphtheriekranken. 

Von Pferden, die mit Diphtherie
toxin aktiv immunisiert werden. Det 
Antitoxingehalt des Serums wird fort
dauernd gepriift. 

1. Friiher die Methode, die von einem 
Diphtherienormalgift ausging. 
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therieserums auf seinen An
titoxingehalt angewendet ? 

Wie viele 1. E. injiziert 
man prophylaktisch! 

Eine langdauernde Im
munitat suchta v. Behring 
durch die aktive Immuni
sierung mit seinem Diph
therietoxin - Antitoxinge
misch beim Menschen zu 
erzielen. Wie geht man 
bei der Impfung vor t 

Kommt dem Diphtherie
serum eine hohe therapeu
tische Wirksamkeit zu? 

Kennen Sie eine Form der 
Angina, die der diphtheri
schen sehr ahnlich sieht? 

2. Jetzt die Methode, die ein Normal
Antitoxin als Ausgangspunkt fiir die 
Kontrolle darstellt. 

200 I. E. Der Schutz halt 3-4 Wo
chen an. 

Das Toxin-Antitoxingemisch, das im 
Meerschweinchenversuch neutral rea
giert, wird intrakutan am Riicken ver
impft. Die Hohe der Antitoxinkurve 
wird am 20.-25. Tage nach der In
jektion erreicht. Die Antitoxinwerte 
schwanken zwischen 30000 und 200000 
Antitoxineinheiten im Gesamtblute. 
Es wurde festgestellt, daB eine Anti-
toxinmenge von 1/100-1/20 I. E. im Kubik
zentimeter Blut den Menschen vor Er
krankung an Diphtherie schiitzt. 2 In
jektionen in 1O-14tiigigen Zwischen 
raumen geniigen, um langdauernden 
Schutz zu erzielen. Anwendung fiir 
Umgebungsimpfungen bei Diphtherie
epidemien (Schulen, Krankenhauser und 
Pflegepersonal in Diphtheriestationen). 

Ja. 
1500-3000 I. E. werden in frischen 

Fiillen, hohere Dosen in schweren Fallen 
gegeben. Bei Serumbehandlung am 
1. Krankheitstage 100% Heilungen, 
2. " 4% Todesfalle, 
3. " 12%" 
4. " 22% .. 
6. " 52%" 

Die Plaut-Vincent'sche Angina, bei 
der man keine Diphtheriebazillen, son
dern fusiforme Bazillen und Spi
rille n findet, die sich beide gramnegativ 
verhalten. (Farbung am besten mit ver
diinnter Karbolfuchsinlosung; daneben 
Tuschepraparat anfertigen.) 

17. Bacillus mallei (Rotzbazillus). 
1st der Rotz eine fiir den 

Menschen gefahrliche Er
krankung? 

Wodurch wird er iiber
tragen? 

Ja, er ist fiir den Menschen meist 
todlich. 

Durch den Rotzbazillus, ein den 
Tuberkelbazillen ahnliches, unbeweg-
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Wie gewinnt man das 
Mallein? 

Bei welchen Tieren kommt 
Rotz am haufigsten vor ? 

Welche Versuchstiere eig
nen sich fiir die Erzeugung 
von Rotz? 

Da. die mikroskopische 
Deutung der Praparate 
kaum zur sicheren Diagnose 
fiihrt, ist eine Verimpfung 
des Materials oder der Kul
tur auf miinnliche Meer
schweinchen (S t r a u B ache 
Methode) notwendig. Nen
nen Sie mir die charakteristi
schen Symptome beim Meer
schweinchen. 

Auf welche Weise kann 
man sich Boost GewiBheit 
dariiber verschaffen, ob die 
gewonnene Kultur eine 
Rotzkultur ist oder nicht? 

Wie kann man serolo
gisch feststellen, ob es sich 
bei den Erkrankten urn 
Rotz handelt oder nicht ? 

Welche andere Probe gibt 
bei rotzigen Tieren eine rasche 
und zuverliissige Diagnose? 

Die aktive Immunisierung 
mit abgeschwachten Er
regem und Bazillenextrakt 
Mallein versagt. Wie be
karnpft man den Rotz? 

Bakteriologie. 

liches, nicht saurefestes Stabchen, da.s 
sieh gramuegativ verhii.lt, auf erstarrtem 
Blutserum in glasigen Tropfen waehst. 

Dureh Einengen und Filtrieren von 
Glyzerinbouillonkulturen. 

Bei Pferden und Eseln (90% in 
chronischer, 10% in akuter Form). 

Ziegen, Katzen, unter Umstanden 
Kaninchen. Am sichersten gelingt die 
Infektion bei Meerschweinchen, Feld
mausen und Zieseln. 

Naeh intraperitonealer Impfung oder 
naeh subkutaner Injektion bei verun
reinigtem Material tritt beim mann
lichen Meerschweinchen eine entziind
liehe eiterige Infiltration in die Tunica 
vaginalis des Rodens auf. Die Sektion 
ergibt gelbliche Knotchen in Lunge, 
Leber und Milz (Tod der Tiere nach 
11/2-6 Wochen), die Rotzbazillen in 
Reinkultur enthaIten. 

Durch Agglutination derselben mit 
agglutinierendem Rotzserum (von Pfer
den gewonnen). 

1. Durch die Widalsehe Reaktion 
(Agglutination). (Serum des verdaeh
tigen kranken Menschen oder Tieres + 
3 Stunden bei 60 0 abgetotete Rotzkul· 
tur; 24 Stunden Brutschrank.) 

2. Dureh Prazipitation (Mallein wird 
auf das Serum vorsichtig gesehichtet). 

3. Durch Komplementbindung. 
Die Malleinprobe: 
a) subkutane Anwendung. 
b) kutane Anwendung, 
e) konjunktivale Anwendung. 
Dureh schnelle friihzeitige, siehere 

Diagnosestellung (Eiter, Nasenschleim, 
Auswurf, Blut). 

Dureh Beobachtung krankheitsver
daehtiger Personen, der Erkrankten, 
Isolierung. 
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Sa urefes te Bazillen. 
18. Tuberkelbazillen. [R. Koch, 1882.] 

Welches sind die mor
phologischen und farberi
schen Merkmale des Tuber
kelbazillus ? 

Welches Anreicherungs
verfahren kennen Sie fUr 
Tuberkelbazillen ? 

Was ist Antiformin 1 

Wie wird das Antiformin
verfahren ausgef~t? 

Wie ziichtet man den 
Tuberkelbazillus ? 

Welches sind die ge
brauchlichsten Infektions
methoden bei Laborato
riumstieren ? 

Er ist ein schlankes, Ieicht gekriimm
tes Stabchen (grampositiv und unbe
weglich), das mit einer wachsartigen 
HillIe umge ben ist, durch die seine Saure
festigkeit beding twird, d. h. die einmal 
eingedrungenen Farbstoffe haften so 
fest, da8 selbst Saure, Alkohol usw. 
nicht entfarbend wirkt. Auf dieser 
Eigenschaft beruhtdieEhrlich-Ziehl
Neelsensche Doppelfarbung. 

Das Antiforminverfahren nach 
Uhlenhuth. 

Eine Mischung von Liqu. natr. 
hypochlor_ und Liqu. natr. caustici aa. 

20 ccm Sputum + 20 ccm 50%iges 
Antiformin werden im Schiittelzylinder 
gemischt. 1 Std. homogenisiert, zentri
fugiert. Der Bodensatz wird dann unter
sucht, d. h. ausgestrichen, fixiert, ge
fiirbt und mikroskopiert. 

1. Auf erstarrtem Blutserum 
(deutliches Wachstum erst nach 14 bis 
21 Tagen). Man geht dabei nicht direkt 
vom Ausgangsmaterial, z. B. Sputum 
aus, sondern von Leichenteilen oder von 
Organen infizierter Tiere. 

2. Auf Glyzerinagar oder auf Glyze
rinbouillon (4 %). 

3. Auf Gehirnniihrboden oder Nahr
stoff Heyden (Hessescher Nahr
boden). 

1. Die subkutane Injektion von in
fektiosem Material. 

2. Die Inhalationsmethode mit ver
sprayten Aufschwemmungen von Kul
tur oder Sputum, Eiter. 

3. Die Verfiitterung von Nahrung 
mit Tuberkelbazillen. 

4. Die intravenose Injektion. 
5. Impfungen in die vordere Augen

kammer. 
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W oriiber gibt der Tier
versuch AufschluB? 

Worauf beruht die patho
gene Wirkung der Tuberkel
bazillen? 

Was wissen Sie iiber die 
Resistenz des Tuberkelba
zillus? 

Welche verschiedenen Ty
pen des Tuberkelbazillus 
kennen Sie? 

lst die Tuberkulose in 
der gemiWigten Zone sehr 
verbreitet? 

Welches sind die Haupt
infektionsquellen und In
fektionswege fUr die Tuber
kulose 7 

Wie bekampft man die 
Tuberkulose ? 

Wie erkennt man die 
Krankheit? 

Bakteriologie. 

Ob es sich bei den verdachtigen Bak
terien wirklich urn Tuberkelbazillen oder 
andere saurefeste Bakterien (Lepra- und 
Smegmabazillen, letztere im Urin) han
delt. Die saurefesten Bakterien sind 
fUr Tiere nicht pathogen. 

Auf der Bildung von Ekto- und 
Endotoxinen. Die Ektotoxine wirken 
fieber- und entziindungserregend, die 
Endotoxine rufen Nekrose und Ver
kasung mit allgemeiner Kachexie hervor. 

Gegen Austrocknung ist er wenig 
empfindlich, SonnenJicht totet ihn in 
1-3 Stunden, Temperaturen von 85 0 in 
1 Minute, von 65 0 in 15 Minuten abo 
Sublimat (5 pro Mille) wirkt in 2 Stun
den a btotend. 

1. Den Typus humanus. 
2. Den Typus bovinus. 
3. Den Typus gallinaceus. 
4. Die Bazillen der Kaltbliitertuber

kulose. 
5. Saprophytisch saurefeste Bazillen 

(Timothee, Smegma usw.). 
J a; 12 % aller Todesfalle sind hier 

durch Phthise bedingt. Erreger fast 
ausschlie13lich der TypUB 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 Erkennung der Krankheit. 
2. Meldepflicht. 
3. lsolierung des Kranken. 
1. Durch mikroskopischen Nachweis 

von Tuberkelbazillen im Sputum. 

2. Durch Priifung mit Tuberkulin: 

a} Kutanreaktion nach v. Pir
quet. 

b) Perkutanreaktion (Moro). (Tu
berkulinsalbe.) 
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Wie isoliert man zweck
maBig Tuberkulose? 

Welche Wohlfahrtsein-
richtungen sorgen fiir die 
Feststellung des Leidens! 

Wie kann man die AlIge
meinheit vor Ansteckung 
miiglichst schiitzen? 

Was wissen Sie liber Irn
munisierungsversuche gegen 
Tuberkulose ? 

Wa.s ist Alt-Tuberkulin! 

c) Intrakutanrea.ktion (Romer). 
(Verdiinntes Tuberkulin.) 

d) Ophthalrnoreaktion (Cal met
te, Wolff-Eisner). 

e) Subkutane Tuberkulinprobe 
(Koch). 

s. Durch Bestimmung des opsonischen Index 
nach Wright (umstindlich). 

4. Durch Komplementbindung (unsicher). 
6. Durch den anaphylaktischen Versuch (un

sicher). 

1. In Lungenheilstatten (Anfangs
stadien). 

2. In Rekonvaleszentenheimen, land
lichen Arbeiterkolonien, in Walderho
lungsstatten. 

3. In Heimstli.tten fiir schwere un
heilbare FaIle. 

Die PoHkliniken, die mit einer Fiir
sorgestelle verbunden sind. 

Durch Aufstellen von Spucknapfen, 
durch Beniitzung von Spuckflaschchen, 
Gebrauch von Papiertaschentiichern, 
durch Vermeidung von Staubentwick-
lung in Raumen mit Phthisikern, durch 
Desinfektion derWohnungen von Phthi
sikern, durch Schutz gegen Tropfchen
infektion. 

1. Aktive Immunisierung beirn 
Menschen. 

a) mit lebenden Kulturen, 
b) mit Kulturextrakten (Koch sches 

Alt-Tuberkulin und Neu-Tuber
kuHn). 

2. Passive Irnrnunisierung: 
Serum von Pferden, die mit Toxalbu

minen der Tuberkelbazillen und Tuber
kuHn vorbehandelt sind (Maragliano) 
oder Serum von Pferden, die mit auto
genen jungen Tuberkelbazillen behan-
delt sind (Marrnorek). 

Das Tuberkulin Koch-Alt wird aus 
Glyzerinbouillonkulturen des Tuberkel
bazillusvom Typus humanus hergestellt, 
welche nach vorheriger Abtotung auf 

S c h il r man n. Repetitorium. 4. Aun. 12 
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1/10 ihres Volumens eingeengt werden. 
Durch Filtrieren wird die Fliissigkeit 
von den Tuberkelbazillen befreit. 

Was ist Neu-Tuberkulin? Tuberkelbazillen werden trocken ver-

Woraus besteht dasPrapa
rat Neu-Tuberkulin - Bazil-
len emulsion ? 

rieben, in Wasser aufgeschwemmt, zen
trifugiert. Man erhiUt das Zentrifugat 
(TO), die loslichen Bestandteile und den 
unli:islichen Riickstand (TR), der das 
wirksame Agens fUr die Erzielung einer 
Immunitat darstellt. 

Aus einer Aufschwemmung von einem 
Teil pulverisierter Tuberkelbazillen mit 
100 Teilen Aqu. dest., der gleiche Teile 
Glyzerin zugesetzt sind. 

19. Bacillus leprae (AussatzbaziIlns). 

In welchen Landern fin
det man den Aussatz noch 
in groBerer Ausbreitung? 

Wo finden sich beim 
Kranken die Leprabazillen? 

Wie sehen die Lepraba
zillen aus? 

Sind Leprabazillen fUr 
Tiere pathogen? 

Wie bekampft man die 
Lepra? 

In Norwegen, Indien, China, Japan, 
Siidamerika. 

In den Tumoren der Haut, auf den 
ulzerierenden Sehleimhauten (besonders 
der Nase). 

Die Leprabazillen sind 3-6 ,It lange 
Stabchen; sie gleichen den Tuberkel
bazillen; sie widerstehen der Entfiir· 
bung, wenn auch nicht so energisch wie 
die Tuberkelbazillen. 

Nein. 

Durch Isolierung der Erkrankten in 
"Leprosorien H. 

III. Pat hog e n e Vi b rio n e n. 

Choleravibrionen [Koch, 1883.] 

Beschreiben Sie mir den 
Choleravibrio? 

Ein gramnegatives, kurzes, schwach 
gekriimmtes Stabchen (Komma, daher 
Kommabazillus genannt), das in Zu
sammenhiingen oft langere Schrauben 
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Wie wachsen die Cholera
vibrionen auf Gelatine
platten 1 

Wie miissen die NahrbOden 
zur Ziichtung der Cholera
vibrionen beschaffen sein? 

Wie sehen die Cholera
vibrionenkulturen auf Agar
platten aus? 

Kennen Sie einen Elek
tivnahrboden fiir Cholera
vibrionen? 

In welchem fliissigen Nahr
medium wachsen die Chole
ravibrionen auBerordentlich 
raseh? 

Was bilden sie in Pepton
wasser? 

Was wissen Sie iiber die 
bakteriologische Choleradia
gnose? 

bildet (10-20 Windungen aufweisend). 
Seine Beweglichkeit verdankt es einer 
an einem Polende befindlichen GeiBel. 
Es farbt sich mit verdiinntem Karbol
fuchsin. Wachstum nur auf stark alka
!ischen Nahrsubstraten. 

Hier bilden sie nach 24 Stunden 
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. 

Stark alkalisch. 

Flach, opaleszierend, klar durch
sichtig. 

Den Dieudonne schen Blutalkali
agar, seine Modifikationen von Esc h , 
Len tz, Pilon. 

In neuerer Zeit ist noch der Aron
son sche Agar mit Erfolg angewendet. 

In Peptonwasser. Wegen ihres 
Sauerstoffbediirfnisses findet man die 
Choleravibrionen immer sehr zahlreich 
an der Oberflache der Fliissigkeit. 

Indol + salpetrige Saure (Stoff
wechselprodukte). 72 Stunden alte 
Cholerapeptonkultur + einige Tropfen 
H 2S04 gibt eine rosaviolette Farbung 
(Cholerarotreaktion). 

Nach der Anweisung des Bundesrats 
vom 9. Dez. 1915. v. K. G. A. 1916. 
wird die Untersuchung von Stuhl, Darm
inhalt, Erbrochenem folgendermaBen 
ausgefiihrt. 

a} 1 ccm dieses Materials wird in 
50 ccm Peptonwasser gebracht und bei 
37 0 bebriitet. Bei ersten Fallen sind drei 
solcher Kolbchen anzulegen. GroBere 
Mengen, auch ganzer Darmschlingen
inhalt, in 500 ccm Peptonwasser. 

J 2* 
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b) 4-60sen desevtl.mitPeptonwasser 
verdiinnten Materials auf eine Dieudon
neplatte bringen, mit Glasspatel ausstrei
chen; auBerdem noch eine Dieudonne
platte und zwei Agarplatten nachein
ander ausstreichen. Platten sollen vor
getrocknet sein. In wichtigen Fallen 
2 Reihen Platten anlegen. "Venn nur 
Agarplatten zur Verfiigung stehen, diese 
ausstreichen (lOse Material benutzen). 

Zugleich wird von einer Schleimflocke 
ein Originalausstrichpraparat ange
fertigt und mit verdiinntem Karbol
fuchsin gefiirbt (1 : 10), ein hangender 
Tropfen in Peptonwasser sofort und 
nach 1/2stiindiger Bebriitung unter
sucht. Bei Vorhandensein reichlicher 
Vibrionen wird Choleraverdacht aus
gesprochen. 

Nach 5-8stiindiger Bebriittmg wer
den von der OberfHiche des angelegten 
Peptonwassers 4 Osen auf eine Dieu
donneplatte verrieben und mit Spatel 
zwei Agarplatten bestrichen. Wiederho
lung nach 18-24stiindiger Bebriitung. 
Die anfangs ausgestrichenen Platten 
werden nach 8-16stiindiger Bebriitung 
untersucht. Verdachtige Kolonien wer
den auf dem Objekttrager mit Cholera
serum 1: 100 agglutiniert. Anlegen 
von Reinkultur und Agglutinationstiter 
genau bestimmen. 

Bei der Untersuehung von Wasser 
auf Choleravibrionen geht man folgen
dermaDen vor: 

1 Liter H 20 + 100 cern Peptonwasser
Stammlosung; (Pepton 10,0; NaCI 5,0, 
Traubenzucker 10,0, Aqu. 100,0); ver
teilt die Masse zu je 100 ccm in Kolb
chen. N aeh 8-24 stiindiger Bebrii
tung bei 37 0 Praparate von der Ober
flache anlegen, und von dem KOlbchen, 
in dem sich die meisten Vibrionen fin
den, Anlegen von Dieudonne- und Agar
platten in der gleichen Weise, wie oben 
angegeben. 
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Wie stellt man abgelau
fene Choierafalle fest 7 

Sind Choleravibrionen 
Behr widerstandsfiihig gegen 
auBere Einfliisse, Chemi
kalien usw.! 

Bei welchen Tieren ge
lingt es, durch Verfiitterung 
eine der menschlichen Cho
lera ii.hnliche Erkrankung 
hervorzurufen ? 

Wodurch wird der Tod 
von Meerschweinchen 00-
dingt, die Choleravibrionen 
intraa. bdomi nal erhiel
ten! 

Wie wird der Pfeiffer
sche Versuch ausgefiihrt? 

Patientenserum wird mit physiol. 
NaCI-Losung in Abstufungen verdiinnt 
und gegen einen bekannten Cholera
stamm agglutiniert. Wenn das Ergeb
nis nicht eindeutig erscheint, wird der 
Pfeiffersche VerBuch ausgefiihrt 
(siehe unten). 

N ein. Hitze von 60 0 totet sie in 10 Mi
nuten, Sublimat 1: 2000 in wenigen 
Minuten abo Austrocknung in 2-24 
Stunden. Auf feucht aufbewahrten 
Nahrungsmitteln halten sie sich 8 Tage, 
in feuchter Wasche dagegen fiber 14 
Tage lebend. 

Bei ganz j ungen Kaninchen, Kat
zen und Runden. Bei Meerschweinchen 
konnte R. Koch eine Cholerainfektion 
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 wer
den, d. h. das Tier bleibt am Leben, 
wenn man ihm gleichzeitig mit der tod
lichen Dosis Kultur eine entsprechende 
Dosis Immunserum (von mit Cholera
vibrionen vorbehandelten Kaninchen) 
injiziert. Die Choleravibrionen werden 
aufgelost. Dieser ,versuch gelingt nur, 
wenn ein sicheres Choleraserum mit 
sicheren Choleravibrionen zusammen
trifft (Pfeiffer scher Versuch). Dia
gnostisch wichtig! 

Der P f e iff e r sche Versuch wird bei 
nicht eindeutigem Agglutinationsergeb
nis noch mit herangezogen, um festzu
stellen, ob es sich bei dem aus cholera
verdiichtigem Stuhl isolierten Vibrionen 
um Choleravibrionen handelt. 

Rerstellung der Serumverdiinnungen 
(Kaninchen vorbehandelt mit abgetote
ten und dann mit lebenden Cholera
vibrionen, Mindesttiter des Serums 
1 : 5000) 1 : 100, 1 : 500 bzw. 1 : 1000. 



182 

Welehe Infektionsquellen 
kommen fUr die Verbreitung 
der Cholera in Frage? 

Welehe Dbertragungswege 
sind moglieh? 

Welehe versehledenen Ver· 
breitungsweisen der Cholera 
kommen vor? 

Bakte riologie. 

Zu je 1 eem dieser Verdiinnungen mgt 
man 1 Ose 16-20stiindiger Cholera· 
Agarkultur. Gut verreiben. Injektion 
von je einem ccm dieser Verdiinnungen 
je einem Meerschweinehen von rund 
200 g Gewicht intraperitoneal. 

Das Kontrolltier erhalt 1 Ose Kultur 
in 1 eem Bouillon ohne Serum intra· 
peritoneal injiziert. Nach 20 und 60 Mi· 
nuten entnimmt man mit der Glaskapil. 
lare ein Tropfchen Peritonealexsudat 
und untersucht es im hangenden Tropfen 
bei starker VergroBerung auf Kornehen· 
bildung und Auflosung der Vibrionen. 

Tritt bei den Serumtieren Auflosung 
der Vibrionen ein, wiihrend beim Kon· 
trolltier reichlich bewegliche Formen 
erhalten 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 Ex· 
krementen Cholerakranker verunreinigt 
sind. 

Die Dbertragung auf den Gesunden: 
1. Von Kranken, Leichtkranken, Re· 

konvaleszenten (Bazillentrager). 
2. Durch Fliegen. 
3. Durch Nahrungsmittel (feuehte 

Aufbewahrung). 
4. Durch Wasser. 

a) Oberflachlich stagnierende An· 
sammlungen, 

b) Bache und Fliisse, die Abwas· 
ser aufnehmen, 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. 
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Wie bekampft man zweek
maBig die Cholera prophyl
aktiseh? 

Wie verhindert man die 
Einsehleppung der Cholera? 

Die aktive Immunisie
rung (Pfeiffer u. Kolle) 
hat Erfolge aufzuweisen. Wie 
wird dieselbe ausgefiihrt? 

Hat die passive Immuni
sierung Erfolge aufzuweisen ? 

Dureh Einriehtung von FluBiiber
waehungsstellen, lsolierspitalern, Des
infektionskolonnen, Kanalisation, Was
serversorgung, Sehutzimpfung. 

An den Landesgrenzen miissen die 
die Grenze passierenden Handler, Arbei
ter usw. revidiert, ebenso Kranke isoliert 
werden. Eisenbahnreisende sind zu 
kontrollieren. Auf sehiffbaren FlaBen 
sind die Personen streng zu iiberwaehen. 
Sehiffe sind dureh besondere Kontroll
stationen anzuhalten, das Personal arzt
lieh zu untersuehen. 

Bei Choleraverdaeht Isolierung samt
Heher Sehiffsinsassen in einer Isolier
baraeke, Desinfektion des Sehiffes und 
6tagige Quarantane. 

1m eigenen Lande: Bei Fallen von 
Choleraverdaeht Sicherung der Diagnose 
dureh bakteriologisehe Untersuehung, 
Isolierung des Kranken. Besehaffung 
von unverdachtigem Wasser bei FluB
wasserversorgungen (evtl. Fil ter betrie b). 
Verdachtige Nahrungsmittel sind zu 
kochen oder troekener Hitze auszusetzen. 

Die Impfung erfolgt mit 2 mg fri
scher bei 58 0 abgetoteter Kulturmasse 
(virulente Choleravibrionen) in I cern 
Aufsehwemmung (physiologisehe Koeh
salzlOsung) 8ubkutan. Naeh 5 Tagen 
Injektion der doppelten Dosis. Vom 
5. Tage ab beginnt die eintretende Im
munitat (bakteriolytisehe Kraft des 
Serums). 

Nein. 

B. Pathogene Streptotricbeen. 

Aktinomyzeten. 
Zu welcher Art reehnet \ 

man den Strahlenpilz, Akti
nomyzes (axds = Strahl)? 

Zu den Aktinomyzeten. 
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Was bewirkt er beim 
l\'[enschen und Tier? 

Was findet man mikro
skopisch im Eiter derartiger 
Abszesse? 

W 0 findet sieh der Pilz in 
der Natur? 

Wie wird er in den Korper 
eingefiihrt ? 

Wie ziichtet man ihn? 

Bakteriologie. 

Abszesse, Eiterungen beim Rind
vieh, Abszesse in Zunge und Kiefer. 

Kornehen, die aus hyphenahnlichen, 
gablig verzweigten Faden bestehen, die 
vom Zentrum aus nach allen Riehtungen 
ausstrahlen und gegen den Rand zu 
kolben- oder birnformig ansehwellen 
(Druse). 

Auf Grasern, Getreide. 

Dureh Verletzungen der Mund
schleimhaut, kariose Zahne, Lunge, 
durch Aspiration von Keimen aus der 
Mundhohle. 

Auf Agar, Blutserum, Kartoffeln 
und in Bouillon. Daneben aueh an
aerobe NahrbOden, da man einen gut 
anaerob wachsenden Aktinomyzes be
obaehtet hat (Aktinomyces Is rae Ii). 

C. Pathogene Schimmel- nnd Spro6pilze. 

Charakteristika der SproB
pilze? 

Welche pathogenen Arten 
gehoren hierher? 

SproBpilze. 
Sie sind kugel- oder eiformige Ge

bilde, die weder Fruchttrager besitzen, 
noeh Sporen bilden. Vermehrung durch 
Knospung. Sie sind die Erreger der 
Garung. 

1. Soor, Schwammchen. 
2. Sporotrichon Schenkii, Er

reger der Sporotrichosis. 
3. Erreger von Gran ulomen. 

Die Schimmelpilze. 
Wodureh sind die Schim

melpilze eharakterisiert? 
Sie bilden ein Netzwerk von Faden, 

das aIs Mycelium bezeiehnet wird. 
J edes Myeel besteht aus kiirzeren oder 
liingeren Hyphen. Die Schimmelpilze 
bilden Sporen, die sich zuweilen weiter 
als Sporen vermehren (Konidien) oder 
zu einem neuen Mycel auswachsen. Die 
Art der Sporenbildung wird systema
tisch verwertet. 
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Welche Arten von Schim
melpilzen sind fakultative 
Parasiten und finden ihre Le
bensbedingungen im Warm
bliiter? 

Nennen Sie mir die charak
teristischen Unterschiede 
zwischen Mucorineen, Peni
cillia.ceen, Aspergillineen! 

Kennen Sie einige Schim
melpilze, die zu den eben be
sprochenen Arten gehoren? 

Wie werden die Schimmel
pilze mikroskopisch unter
sucht! 

1. Pe nicilli um, 
2. Oidium, 
3. Mucor, 
4. Aspergillus. 

Bei den Mucorineen entstehen die 
Sporen so, daB das Ende der Hyphen 
kolbenformig anschwillt und urn 
dasselbe herum eine Fruch t blase 
(S porangi um) entsteht, in der sich die 
Sporen bilden. Bei den Aspergilli
nee n entwickeln sich auf dem kolbig 
angeschwollenen Hyphenende kurze 
Stiele (Sterigmen), und darauf erst die 
Ketten von runden Sparen. Bei den 
Penicilliaceen tritt an der Spitze der 
Fruchthyphen ein Quirl von .!sten 
pinselformig hervor, und diese tragen 
Ketten von kugeligen Sporen. 

Penic. glaucum, der gemeinste 
Schimmelpilz, kommt in ranziger But
ter, im Roquefortkase vor. 

Penic. brevicaule, zum Arsen
nachweis benutzt; knoblauchartiger 
Geruch der Kulturen. 

Penic. minimum, gelegentlich im 
ii.uJleren Gahorgang des Menschen: 

Mucor corymbifer . .} tier-
" rhizopodiformis pathogen, 
" racemosus.. 
" stoIOnifer...} nicht 
" mucedo.... pathogen. 

Aspergillus glaucus, in Kellem, an 
feuchten Wanden, auf eingemachten 
Friichten. 

Aspergillus fumigatus } beim Warm-
" flavescens hIiiter vor-
" niger.. kommend. 

a) Ungefarbt; indem man Teile des 
Pilzes mit dem ihn tragenden Substrat 
ohne Deckglas mikroskopisch bei schwa
cher VergroBerung oder Teile desselben 
zwischen Deckglas und Objekttrager 
untersucht, und zwar nicht in Wasser, 
sondem in folgender Losung: 
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Sind beim Menschen Er
krankungen durch Schim
melpilze bekannt? 

Welche Dermatomykosen 
werden beim Menschen und 
bei Tieren durch Pilze be
dingtT 

Alcohol. + Liqu. ammon. caust. 
aa 25,0, 

Glycerin 15,0, 
Aqu. dest. 35,0. 
Deckglas wird mit Lack umzogen. 
b) Gefarbt (Far-bung mit basischen 

Anilinfarben). 
J a, sog. Bronchomykosen, Oto

mykosen (Ohr), Keratomykosen (Horn
haut). 

Favus, 
Mikrosporie, 
Triehophytie, 
Pityriasis, 
Erythrasma.. 

D. Spirochaten. 
1. Spirochaten des Riickfallfiebers. 

1st der Erreger der Re· 
kurrens bekannt? 

Wie verUiuft das Riick
falIfie ber ? 

Welche Laboratoriums
tiere sind fUr Versuche mit 
Spiroch. recurr. geeignet? 

Wie kommt die Ober· 
tragung des Riickfallfiebers 
auf den Menschen zustande? 

\ 
Ja. 1m Jahre 1868 wurden von Ober· 

meier im Blute von Riickfallfieber
kranken sehr feine korkzieherartig ge· 
wundene Faden gefunden, die er im 
Jahre 1873 als Spirillum febris recurren
tis naher beschrie b. 

N ach einer 1nkubationszeit von 5 bis 8 
Tagen tritt Fieber bis 41°auf. Milzsehwel
lung, Erbrechen, Temperaturabfall (kri
tisch) naeh 6 Tagen. 5-10 Tage, dann fie· 
berfrei. Neuer Anfall von Fieber, evtl. 
noeh ein dritter Anfall. 1m Blutewahrend 
des Fieberanfalls zahlreiche Spiroehaten. 
Naeh dem Uberstehen keine dauernde 
Imlllunitat. Schon nach 11/ 4-6 Monaten 
Neuinfektion moglich. Therapie: Sal
varsan 0,2--0,3 g. 

Mfen, Meerschweinchen, Mause, Rat
ten. 

Dureh Ungeziefer, und zwar bei dem 
europaisehen Riickfallfieber dureh Klei
derlause, bei dem afrikanisehen und 
amerikanischen Riickfallfieber durch 
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Welche Abarten des euro
paischen Febris recurrens 
gibt es noch? 

Welche Spirochatenkrank
heiten kommen bei Haus
tieren vor? 

Zecken. BesondereBrutstatten: Asyle fiir 
Obdachlose, Herbergen niederster Art. 

1. Die afrikanische Form (Tick-Fe
ver), iibertragen durch eine Zecke (Tick) 
Ornithodorus moubata, die nachts in 
die Hiitten der Eingeborenen dringt, 
tagsiiber in der Erde verborgen bleibt. 
Entwicklungsgang findet in den Ovarien 
der Zecken statt. Zur 1nfektion be
nutzt man die aus infizierten Eiern her
vorgegangenen jungen Zecken. 

2. Die amerikanische Form (selten). 
3. Die nordafrikanische und asia

tische Form. 
Die durch Spiroch. anserina. (RuB

land und Nordafrika usw.) hervorgeru
fene Ganseerkrankung, die durch Spi
roch. gallinarum (Brasilien) erzeugte 
H iihnerspirillose. 

2. Spirochaeta pallida (Syphilisspirochiite). [Schaudinn.] 

Bestimmen Sie die mor
phologischen Eigenschaften 
der Spirochaeta pallida. 

LaSt sich die Syphilis auf 
Versuchstiere iibertragen? 

1st die Ziichtung der 
Spirochaeta pallida. gelun
gen? 

Welche neueren Mittel 
kommen therapeutisch bei 
Syphilis zur Anwendung? 

Sie ist eine zarte, schwer far b bare Spiro
chate mit zahlreichen, steilen, tiefen und 
regelmaBigen Windungen und lebhaften 
Bewegungen.AnbeidenEndentragtsieei
nen GeiBelfaden. Untersuchung mit Dun
kelfeldbeleuchtung (Gewebssaft) oder mit 
dem Tuscheverfahren nach Burri. Auch 
Farbung nach Giemsa, am besten 24 
Stunden. Fiir Schnitte empfiehlt sich 
die Levaditische Methode (Silberfar
bung). 

Ja, auf Mfen und Kaninchen. 
Durch Einfiihrung des Materials in die 
Hornhaut oder in die vordere Augen
kammer entsteht Keratitis syphilitica; 
1mpfung der Skrotumhaut gibt Skro
tumsyphilis, Einfiihrung von Material 
in den Hoden Orchitis syphilitica. 

Ja., in halb erstarrtem Serum unter 
strenger Anaerobiose (18 Generationen 
lieBen sich fortziichten). 

Atoxyl und Salvarsan (Dioxydi
amidoarsenobenzol). 
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Welche Reaktion wird 
diagnostisch bei Syphilis 
verwendet? 

Welche 5 Substanzen wer
den bei der Anstellung der 
Reaktion benutzt? 

Was versteht man unter 
dem hiimolytischen System? 

Dem Hauptversuch nach 
v. Wassermann miissen 
V orversuche vorangehen. 
Worauf erstrecken sie sich t 

Bakteriologie. 

Die Wassermann sche Reaktion, 
d. h. die Komplementbindung bei Sy
philis_ 

1. Das Antigen, Auszug aus fotaler 
syphilitischer Leber, normalen Meer
schweinchenherzen oder normaler Men
schenleber. 

2. Die Patientensera, die 1/2 Stunde 
bei 56° C inaktiviert werden (d. h. das 
Komplement wird zerstort). 

3. Komplement. Meerschweinchense
rum, gewohnlichin der Verdiinnung 1 : 20. 

4. Der hiimolytische Ambozeptor 
(Serum von Kaninchen, die mit Schaf
blut immunisiert sind), der 1/2 Stunde 
bei 56 ° inaktiviert wird. 

5. SchafbIutkorperchen, aus denen 
das Serum durch Zentrifugieren und 
Auswaschen mit NaCI-Losung (0,85%) 
entfernt ist. Man verwendet eine 5 % ige 
Emulsion. 

Ein System, das sich aus Komplement, 
hamolytischem Ambozeptor und Schaf
blutkorperchen in 50f0iger Aufschwem
mung zusammensetzt und das nach 
30 Minuten Iangem Verweilen im Brut
schrank (370) Losung der Blutkorper
chen zeigt. (Indikator fUr die Wa sse r -
mannsche Reaktion). 

1. Auf die Einstellung des Ambo
zeptors. 

Ambozeptor in Abstufungen in 1 ccm 
+ 1 ccm Komplement (1/20) + 1 ccm 
einer 5 %igen SchafbIutkorperchenauf
schwemmung. 

45 Minuten Brutschrank bei 37°. 
Fiir den Hauptversuch nimmt man 

das 3-4fache der kleinsten noch IOsen
den Dosis. 

2. Auf die Komplementeinstellung. 
Abgestufte Mengen von Komplement 

in 1 ccm phys. NaCl-Losung + 1 ccm 
der Ambozeptorverdiinnung, die man 
gefunden + 1 ccm einer 5 %igen Schaf
blutkorperchenaufschwemmung. 

45 Minuten Brutschrank bei 37°. 
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Wie wird die WaBBer
rna n n ache Reaktion im 
Hauptversuch ausgefiihrt 1 

Welchen Ausfall der Wa B· 
sermannachen Reaktion 
bezeichnet man 

a) als positiv? 

b) als negativ? 

Zum Hauptversuch wird das Kom
plement in der 2-3fachen Grenzdosis 
genommen. 

3. Auf die Antigeneinstellung: 
a) auf hemmende Wirkung (hamo

lytisches System + abgestufte 
Mengen von Antigen), 

b) auf 16sende Wirkung (abgestufte 
Mengen von Antigen + 1 cern 
einer 5%igen Schafblutkorper
ehenaufschwemmung) • 

Vom Antigen wird die groBte, nieht 
hemmende und nieht liisende Dosis im 
Hauptversueh verwendet. 

Zum Antigen in fallenden Dosen wird 
das inaktivierte Krankenserum, das auf 
das Vorhandensein syphilitiseher Anti
korper untersucht werden soIl, und daB 
Komplement hinzugefiigt. 

Brutschrank 37 0 45 Minuten. 
Dann wird die Ambozeptor16sung 

zugleich mit den gewaschenen Schaf
blutkorperchen (5%ige Losung) ein
gefiillt. Das Ganze wiederum 45 Minu
ten in den Brutsehrank gestellt. 

Kontrollen. 
1. Antigenkontrolle auf eigenhem

mende Wirkung des Antigens. 
2. Serumkontrollen; auf eigenhem

mende (doppelte Dosis) und auf eigen
lOsende Wirkungim Verein mit Antigen, 
Ambozeptor und Erythrozyten (aber 
ohne Komplement). 

3. Das hamolytische System. 
4. Kontrolle mit einem sicher posi

tiven und einem be s tim m t nega. 
tiven Patientenserum. 

Wenn die Losung der roten Blut
korperehen ausbleibt, dadurch, daB sich 
das Komplement fest an das syphiliti
sche System (Antigen + syphilitischer 
Ambozeptor) verankert und mithin fiir 
die Losung des hamolytisehen Systems 
nicht mehr verfiigbar ist. 

·Wenn die Losung der roten Blut
korperchen eintritt. Es verankert sich 
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Nehen der Wassermann
schen Reaktion werden 
neuerdings die sag. Aus
flockungsreaktionen (Mei
nicke, Sachs und Georgi) 
verwendet. Wie wird z. B. 
die Reaktion von Sachs und 
Georgi ausgefiihrt? 

das Komplement am hiimolytischen 
System, wenn der syphilitische Ambo
zeptor im Patientenserum fehlt. 

Cholesterinierter Rinder herzextrakt 
wird zuniichst mit gleichen Teilen, dann 
noch mit weiteren 4 Teilen 0,85%iger 
KochsalzlOsung verdfulnt. Zu 0,5 ccm 
dieser Mischung gibt man 1ccm 10mal 
mit physiol. KochsalzHisung verdiinntes 
inaktiviertes Patientenserum. Zwei Std. 
bei 37° Coder tiber Nacht bei 200 

stehen lassen. Bei positivem Ausfall 
der Reaktion feinkornige Aus:flockung 
sichtbar. 

3. Spirochaeta icterogenes, der Erreger der 
Weilschen Krankheit (Icterus infectiosus). 

Wann wurde der Erreger 1m Jahre 1915. 
dieser Krankheit entdeckt T 

1st die tTbertragung der Ja (Huebner und Reiter). 
Krankheit auf Meerschwein-
chen gelungen? I 

Wer hat die Erreger zuerst Uhlenhuth und Fromme und un-
als Spirochaten erkannt' abhangig von ihnen 1nado und seine 

Mitarbeiter. 
Wieviel Kubikzentimeter 0,5-2,0 ccm defibrin. Blut intra-

Blut vom Kranken muB peritoneal. 
man einem Meerschweinchen 
injizieren , 

Wie ii.uBert sich die Krank
heit beim Meerschweinchen T 

Welches Bild bietet die 
Sektion? 

In welchen Organen findet 
man beim verendeten Meer
schweinchen dieSpirochii.ten ? 

Wie sehen die Spiro
chiiten aus? 

Am 4. oder 5. Tage erkrankt es mit 
Fieber, Abmagerung, Hautblutungen, 
Blutungen an den Konjunktiven und 
ausgesprochenem Ikterus. Exitus. 

Schwellung, Rotung der Neben
nieren, Blutungen, Entartungen, Zell
infiltrate und Odeme in Leber, Nieren 
und Muskeln. 

1m Blut, Pankreas, Hoden, Gehirn, 
Knochenmark, Kammerwasser, Glas
korper, in der Milz, Galle, Leber. 

Es sind zarte, schlanke Gebilde 
(4-20 p). Sie weisen bald 2-3 oder 
4-5 groBe, unregelmiiBige Windungen 
auf. An den Enden, zuweilen such in 
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W 0 finden sich die Spiro
chaten im kranken Men
schen? 

Sind die Spiroch. ictero
genes gegen au Sere Einfliisse 
resistent 7 

1st eine Zuchtung der 
Spirochaeta. icterogenes ge
gliickt '! 

Wird durch UberBtehen 
der Krankheit eine Immu
nitat bedingt? 

Wie sichert man eine 
rasche Diagnose? 

der Mitte knopfartige Verdickungen. 
Fiirbung nach Giemsa. 

1m Blute (nur von japanischen For
Bchem bisher gefunden), in der Leber, 
im Ham, in den Nieren. 

Erhitzung auf 50° vernichtet sie in 
15 Minuten; durch Eintrocknen gehen 
sie bald zugrunde. 

1 %ige KarboIsaure totet sie in zwei 
Stunden abo 

1 pro mille Sublimat erweist sich nach 
2stundiger Einwirkung noch als un
wirksam. 

Ja; in flussigem Meerschweinchen
oder Kaninchenserum, das mit Paraffin 
iiberschichtet war (Ungermann), oder 
nach der Methode von Noguchi in er
starrtem Serum. 

Eine sichere Immunitat wird erzielt, 
die 5 Jahre und noch linger anhalt. 

Durch den Tierversuch, indem man je 
2-3 ccm Patientenblut mehreren Meer
schweinchen intraperitoneal oder intra
kardial verimpft. Erkrankung der Tiere 
nach 5-6 Tagen in typischer Weise. 

4. Spiroehaeten bei Plaut-Vineentseher Angina. 
Welche Erreger findet man 

bei der Plaut-Vincent
schen Angina? 

Wie erscheint der Bacillus 
fusiformis bei der Farbung 
Bowohl mit Methylenblau als 
auch nach Giemsa? 

Wie untersucht man 
verdachtiges Material auf 
Plaut-Vincentsche An
gina? 

Feine flachgewundene Spirochaten 
regelmaBig gemeinsam mit spindelfor
migen Bazillen (Bac. fusiformis). 

Er zeigt bei der Fiirbung mit 
Methylenblau streifiges gebii.ndertes 
Aussehen, indem intensiv gefiirbte mit 
farblosen Abschnitten abwechseln und 
bei der Farbung nach G i ems a schad 
differenzierte rote Chromatinkorper im 
blauen Plasma. 

1m gewohnlichen Karbolfuchsinpra
parat oder im Tuscheverfahren. Zur 
Vermeidung von Fehldiagnosen ist das 
Material unbedingt stets auf Diphtherie
bazillen zu untersuchen, da auch auf 
diphtherischenMembranenfusiforme Ba
zillen und SpirilIen aich ansiedeln konnen. 
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1st die Ziichtung dieser 
Spirochaten gelungen ? 

J a, in serumhaltigen Nahrbiiden unter 
LuftabschluB (Miihlens). Widerlicher, 
faulnisartiger Geruch der Kulturen. 
Kolonien wolkig mit gelblichem Zentrum 
und feinen AusHiufern. 

E. Krankheitserregende Protozoen. 
Eintellung nach Doneln: 

I. PIa s mod rom a. Sie besitzen Pseudopodien oder GeiBeln, einen 
oder mehrere bliischenfarmige Keme. Entwicklungskreislauf ab
wechselnd geschlechtliche und ungeschlechtliche Generationen. 
1. Klassel Rhizopoden, mit Pseudopodienbewegung. 
2. " Mastigophora, mit GeiBelbewegung. 
3. " Sporozoa: Vermehrung durch Sporen. 

II. C iIi 0 P h 0 r a. Fortbewegungsorgane: Zilien, Haupt- und N eben
kern. Befruchtung durch anisogame Kopulation oder Konjugation 
ohne besondere Fortpflanzungsform. Vermehrung durch Teilung 
oder Knospung. 
1. Klasse lei I i ate n, Zilien, N ahrungsaufnahme durch Osmose. 
2. " Suctoria, nur im Jugendzustand Zilien. Nahrungs-

aufnahme durch rohrenartige Organellen. 

Welche infektiOsen Pro
tozoen aus den eben be
sprochenen Klassen kom
men fUr uns in Betracht! 

Von den Rhizopoden die Dysenterie
am6ben; von den Mastigophoren die 
Trypanosomen, von den Sporozoen 
die Hamosporidien. 

1. Dysenterieamoben. 
Welche Am6be kommt 

bei der tropischen und sub
tropischen Ruhr vor? 

Kennen Sie noch eine an
dere nicht pathogene Ama
be, die auch im Darm vor
kommt? 

Nennen Sie mir~die glei
chen Arteigenheiten, die 
beiden Arten (Entamoeba 
coli und Entamoeba. hililto· 
lytica) zukommen. 

Die Entamoeba histolytica (Schau
di n n), auchEntam. dysenteriaegenannt 
(Syn. Entam. tetragena Viereck). 
Die Entamoeba coli Loesch. 

a) vegetative Formen, einkernig; mit 
Ekto- und Entoplasma; Bewegung 
durch Pseudopodien; Phagocytose; 
veranderliche Gestalt ("Amoebe" 
von apdfJoflat, sich verandem). 



Welches sind die Art
unterschiede der beiden 
erwahnten Amoben? 

Wie untersucht man am 
besten Stubl auf Amoben! 
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b) Cysten, kuglig, unbeweglich ohne 
Ekto- und Entoplasmadifferenzie
rung, mehrkernig mit Membran. 

Ruhramobe: 
Vegetative Form: enthiiJ.t oft gefressene 

Erythrocyten, selten Bakterien. 
Ektoplasma stets auch in der Rube 

deutlich vom Entoplasma abgegrenzt, 
stark lichtbrechend. Cysten: sehrklein, 
mit einfacher Membran, hochstens 4-ker
nig. Tierversuch: JungeKatzenkonnen 
mit Ruhrstiihlen rektal infiziert werden. 
En tamoeba coli: 

Vegetative Form: enthii.lt niemals 
Erythrocyten, oft reichlich Bak terien, 
Ektoplasma nicht immer deutlich abge
grenzt, schwacher lichtbrechend. Cysten: 
sind groBer als bei der Ruhramobe, 
mit doppelt konturierter Membran; in 
reifem Zustande 8-kernig, 

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
mittelt haben. 

Ungefiirbt zwischen Deckglas undOb
jektrager oder im hangenden Tropfen 
mit leicht angewa.rmter 0.85 OJoiger NaCl

I Losung. 

2. Trypanosomen. 
Welche allgemeinen Merk

male gel ten fiir die Try
panosomen? 

Sie sind von lii.nglicher Gestalt, be
wegen sich mittels I oder 2 GeiBeln, 
deren eine den Randfaden einer undu
lierenden Membran bildet. Die GeiBel 
entspringt am Blepharoplast, dessen 
Lage in bezug auf den Kern bei den 
einzelnen Arten variiert. Fortpfianzung 
durch Lii.ngsteilung, seltener durch Ro
settenstadium. 1m Zwischenwirt viel
leicht Gametenbildung, Befruchtung 
und Ookinetenbildung. 

8 c h U r maD n, Repetitorium. 4. Aufl. 13 
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Durch welche Insekten 
werden die Trypanosomen 
iibertragen ? 

Welche wichtigen Arten 
von Trypanosomen unter
scheidet man? 

Bakteriologie. 

Durch Glossina-, Stomomyx-, 
Taban usarten. 

1. Trypanosoma Lewisi, Ratten
trypanose. Durch Rattenlaus (Hama
topinus spinulosus)undRattenfioh 
(Ceratophyllus) iibertragen. Multiple 
Teilung unter Rosettenformbildung; 
Ziichtung im Kondenswasser von Blut
agar (Novy). 

2. Trypanosoma Theileri bei 
Rindern; sehr groB. 30-70 fl. 

3. Trypanosoma Brucei (Nagana 
Tsetsekrankheit) bei Huftieren, Rindern, 
Pferden, Eseln, Schweinen usw., auch 
Hunden (Afrika). Wirt und Dbertrager 
Glossina morsitans. 

4. Trypanosoma Evansi, Surra
krankheit der Pferde, Esel, Kamele 
(Indien). 

5. Trypanosoma equinum (Mal 
de Caderas), Kruppenkrankheit der 
Pferde in Siidamerika. 

6. Trypanosoma equiperdum, 
Dourine = Beschalkrankheit der Pferde. 
Obertragung durch Koitus. Auftreten 
in den Lii.ndern um das Mittelmeer. 

7. Trypanosoma Gambieuse; 
erzeugt "Schlafkrankheit"; in Afrika 
vorkommend. 

Ubertragung durch Glossina palpa
lis und morsitans. Bekiimpfung thera
peutisch durch Atoxyl, prophylaktisch 
durch Ausrottung der Glossinen durch 
Abholzen der See- und FluBufer, Ver
folgung der Krokodile, Einfiihrung von 
Grenzsperren; Konzentrationslager in 
glossinenfreier Gegend fUr Kranke bis 
zum Ablauf der Krankheit. Die Krank
heit beginnt mit Kopfschmerz, Fieber, 
Lymphdriisenschwellung, besonders im 
Nacken, spater Milzschwellung, Ab
nahmeder roten Blutkorperchen, Odeme, 
Exantheme, Abmagerung, oft Him
symptome, Tobsucht, Verriicktheit, 
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Wie untersucht man Blut 
und Gewebssaft auf Trypa
nosomen l' 

1st die Ziichtung der Try
panosomen gelungen l' 

Somnolenz, Koma. Obertragung gelingt 
auf Affen, Meerschweinchen, Hunde. 

8. Trypanosoma rhodesiense 
tJbertrager Glossina morsitans. 

9. Trypanosoma (Schizotrypa
num) Cruzi. Obertragen durch eine 
Wanzenart Conorrhinus megistus, Erre
ger der "infektiOsen Thyreoiditis". Er
zeugt Kropf,Anamie, Odeme,Lymphdrii
senschwellung, Milztumor und nervose 
Storungen. 1m Blutplasma, seltener in 
roten Blutkorperchen kommen die Para
siten vor. Vermehrung entweder Langs
teilung (nicht bei Warmbliitern) oder 
Schizogonie imLungenendothel, in Herz
muskel-, Neuroglia- und anderen Organ
zellen. Verbreitete KrankheitinBrasilien. 

1m Ausstrichpraparat nach Giemsa 
oder im Tuschepraparat nach Burri 
und im hangenden Tropfen. 

1m Kondenswasser einer Mischung 
von Nii.hragar + defibrin. Kaninchen
blut aa bei 37°. 

Anhang: Zu den durch Trypano
aomen hervorgerufenen Krankheiten 
wird auch das Kala-Azar gerechnet. Der 
Erreger "Leishmania Donovani" wurde 
im Blut, im Endothel der Blut- und 
LebergefaBe sowie in MHz und Leber 
von Kala-Azar-Kranken entdeckt. In 
Kulturen entwickeln sich aus den 
geiBellosen kleinen Formen langliche 
geiBel trage nde Formen (Flagellaten). 
Rogers Ubertragung durch Runde
£lohe. 

Hamosporidien: Plasmodidae. 

3. Die Erreger der Malaria. 
Zu welcher Klasse gehoren 

die Malariaplasmodien l' 
Wie teilt man die Hamo

sporidien ein l' 

Zu den Ramosporidien. 

In die 
1. Haemogregarinidae. 

liche langliche Parasiten 
und Vogel). 

WurmiUm
(Kaltbliiter 

13* 
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Wie geht die Entwicklung 
des Plasmod. malariae ho
minis im allgemeinen im 
Blute vor sich? 

Wodurch unterscheiden 
sich Anopheles und Culex! 

Bakteriologie. 

Gattung: Drepanidium, Haemopro
teus (Halteridium). 

2. Plasmodidae. Runde Parasiten 
(Vogel, Saugetier). 

Gattung: Proteosoma. (praecox bei 
Vogeln). 

Gattung Plasmodium: 
a) Plasmodium vivax; Parasit der 

menschlichen Tertiana; 
b) Plasmodium malariae quartanae; 
c) Plasmodium Laverania; Parasit 

der Malaria tropica. 
Aus den Napf- oder Ringformen, die 

lito des roten Blutkorperchens ausfillien. 
bildet sich beim Wachsen derselben 
Melanin, das sich zerstreut im Korper 
des Parasiten einlagert. Schlie.6lich 
Schizogonie. Das Pigment wird auf ein 
oder einige Zentren zusammengezogen, 
der Korper des Parasiten teilt sich in 
8-20 kleine Elemente (Rosettenform, 
Gansebliimchenstadium), die sich durch 
Platzen der roten Blutkorperchen los
losen, frei im Blute umherschwimmen 
und neue rote Blutkorperchen befallen. 
Bei Auflosung des Schizonten Fieber
anfall. Auch treten mii.nnliche und 
weibliche Gameten auf (Mikrogameten 
und Makrogameten). Befruchtung und 
Wiirmchenbildung im Intestinaltraktus 
vonAnophelesmucken (nichtCulex). 

Bei Culex: 
Kurze Fiihlhorner, 
wenig gefiederte 
Antennen (beim 
Mannchen FOOl
horner langer als 

der Riissel). 
Karper der sitzen
den Culex parallel 
der Wandflii.che. 

Die Culexlarve 
hangt fast senk-

Bei Anopheles: 
FOOlharner und 
Stechapparat un
gefahr gleich lang; 
Antennen starkge· 

fiedert. 

Korper der sitzen
den Anopheles zur 
Wandflii.che in ei
nem Winkel von 

45 0 geneigt. 
Die Anopheles
larve liegt dieht 
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Welches sind die Haupt
merkmale 

a) desQuartanaparasiten? 

b) des Tertianaparasiten 
(Pla.sm. vivax)! 

c) der Malaria tropics.? 

Wie untersucht man das 
Blut auf Malariaplasmodien ! 

recht von der Was
seroberflache ab

warts. 

unter der Wasser
oberflache parallel 
zu dieser. Bei An
opheles auf den 
Fliigeln je 4 in 
T-Form gestellte 

dunkle Flecke. 
Grobes Pigment, 8-12 Schizonten. 

zuweilen deutliche Bandbildung quer 
iiber das rote Blutkorperchen. Gameten 
sparlich, nicht groBer ala ein rotes Blut
korperchen mit grobem Pigment. Wie
derholung des Fieberanfalls nach je 
72 Stunden. 

Parasit zart. Pigment fein. Die be
fallenen roten Blutkorperchen nehmen 
an GroBe zu und sind rot getiipfelt. 
(Romanowsky-Gi"emsa). 

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 aHe 48 
Stunden. 

Sehr kleine Ringformen mit deut
lichem Chromatinkorn im Beginn des 
Fiebers, spater groBere Ringe. Schizon
tenbildung nur in den inner en Organen 
(MHz). Gameten haben Halbmond- oder 
Eiform. die sich anfangs oft an den Ery
throzyten anschmiegen, spater sich frei 
vorfinden (oft doppelt so groB in der 
Lange wie ein rotes Blutkorperchen). 
Miinnliche Gameten mit blaBgefarbtem 
Plasma. und reichlichem kompakten 
Chromatin, weibliche Gameten dunkel 
gefarbt mit weniger Chromatin. 

Fieberanfall alle 48 Stunden, Fieber
dauer 40 Stunden. Remission nur 6-8 
Stunden. 

Das am besten kurz vor dem 
Fieberanfa.ll entnommene Blut 
(Ohrlappchen. Fingerkuppe) untersucht 
man 

1. im Blutausstrich auf Objekttrager. 
Farbung nach Giemsa; s. Seite 137. 
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Wie behandelt man den 
3uf dem Objekttrager vollig 
lufttrocken gewordenen 
dicken Tropfen? 

Welche Gegenden sind be
sonders von der Malaria 
heimgesucht ? 

Welche vier Bedingungen 
miissen bei einer endemi
schen Ausbreitung von Ma
laria zusammentreffen? 

Wogegen hat sich dem
nach die Prophylaxe zu 
richten? 

Bakteriologie. 

2. ebenso; Farbung nach Manson 
(Borax-Methylenblau); s. Seite 137. 

3. im dicken Tropfen; er ermoglicht 
noch die Auffindung vereinzelter Para
siten in Fiillen, in denen das Ausstrich
praparat im Stich laBt. 

Entweder legt man das Praparat einige 
Minuten in 2proz. Formalin + 1/.-1 % 
Essigsaure. Das Hamoglobin wird da
durch ausgezogen. Fixieren in Alkohol 
2-5 Minuten. Farbung nach Giemsa. 
Vorsichtiges Abspiilen mit Wasser. Oder 
es erfolgt sofortige Fiirbung mit Giemsa
losung, wobei das Hamoglobin auch aus
gelaugt wird. Bei sehr dicken Tropfen ist 
es angezeigt, nach einigen Minuten die 
Farbl6sung zu emeuern. Das "dicke 
Tropfen-Praparat" muB man nach der 
Farbung mit aqua dest. abspiilen und 
dann lufttrocknen lassen; nicht 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 miissen 
Malariakranke mit Parasiten (Game
,ten) im Blute vorhanden sein. 

2. Es miissen Anophelesmiicken 
in der Gegend sein. 

3. EmpfanglicheMenschenmiis
sen von infizierten Anophelesmiicken 
gestochen werden. 

4. Temperatur muB dauernd so hoch 
sein, daB die Parasiten in der Miicke 
nicht zugrunde gehen. 

1. Gegen die Malariakranken. 
Blutuntersuchungen bei Kindem und 
neu zugereisten Erwachsenen; Chinin
behandlung bis zur Tilgung der Para
siten. In der fieberfreien Zeit taglich 1 g 
Chinin, bis keine Parasiten mehr gefun
den werden, dann 7 Tage kein Chinin, 
darauf 2 Tage je 1 g Chinin usw. 2 Mo
nate. 
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Was ist Schwarzwasser
fieber? 

Was wissen Sie iiber die 
Ursache des Schwarzwasser
fiebers? 

2. Fernhalten der Anopheles
miicken vom Menschen, Mticken
schutz fUr den bettlagerigen Kranken. 

Vertilgung der Stechmiicken (Saprol, 
Petroleum, Formalin, Ammoniak); auch 
dureh Aussetzen natiirlicher Larven
feinde (Karpfen, Schwimmkafer usw.). 
In Wohnungen Totung der Mticken 
durch schweflige Saure, Formaldehyd, 
Terpentin usw. 

Weiter durch Trockenlegung des 
Bodens (Drainage, Eukalyptuspflanzun
gen usw.). 

3. Schutz der empfanglichen 
Gesunden gegen Miickenstiche durch 
Moskitonetze, -Einreiben der Haut mit 
Nelkenol, Terpentinol, schlieBlich durch 
prophylaktische Chininbehandlung. 

Eine unter Schiittelfrost und Fieber 
akut einsetzende Hamoglobinurie, die 
mit der Malaria in engstem Zusammen
hange steht. Sie wird bedingt durch einen 
plotzlich massenhaften Zerfall roter Blut
korperchen. Mortalitat ca. 6-10%. 

Eine bestehende oder frUber tiber
standene ungeniigend behandelte Ma
laria schafft eine 1ntoleranz gegen Chinin, 
so da/3 schon geringe Gaben von Chinin 
zur AuslOsungeines Schwarzwasserfieber
an falls geniigen. Die Bedingungen fiir 
das Zustandekommen des Schwarz
wasserfiebers sind aber noch keineswegs 
geklart. 

F. Krankheiten, 
die durch ultramikroskopische 
Erreger hervorgerufen werden. 

Welche parasitaren Krank
heiten sind bekannt, deren 
Erreger zu den unsichtbaren, 
Bakterienfilter passierenden 
gehoren? 

Die Pocken (Variola), die Hundswut 
(Lyssa), die Kinderlahme (Heine-Me
dinsche Krankheit) (Poliomyelitis). 
Die Komerkrankheit (Trachom), Schar
laeh, Masern, das Gelbfieber, das Dengue
fieber, das Pappatacifieber. 
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1. Pocken (Variola). 
1st der Pockenerreger be

kannt? 

Wo findet sich das Pocken
virus! 

Ist es im trockenen Zu
stande lange lebensflihig ! 

Wie kommt die 'Obertra
gung der Pocken zustande! 

Aufwie lange Zeit erstreckt 
sich nach tlberstehen der 
Pocken die Imm~tat? 

Welche SchutzmaJlregeln 
sind fiir die Umgebung zu 
ergreifen? (Siehe Reich!!
Seuchengesetz vom 30. J uni 
1900 und die vom Bundesrat 
am 28. Januar 1904 heraus
gegebene Anweisung zur Be
kampfung der Pocken). 

Nein. Man findet die sog. "Vakzine
korperchen, Cytoryctes vaccinae et va
riolae" (Guarnieri) in Hornhautzellen 
von Kaninchen, die mit dem Inhalt von 
menschlichen Pockenpusteln oder von 
Kuhpocken in die oberen Hornhaut
Bchichten geimpft sind. Andere For
Bcher nehmen an, daB die kleinsten 
kokkenartigen Gebilde, die Parasiten 
(die Elemen tarkorper)zudenInitial
korpern intrazellular heranwachsen und 
hierbei die Bildung der Guarnieri
Bchen Korperchen auslosen. Durch 
Teilung sollen sie wieder in die Elemen
tarkorper zerfallen. 

1m Pustelinhalt, in den Hautschup
pen, im Nasensekret und Sputum der 
Kranken. 

3 Jahre. 

Durch Beriihrung des Kranken und 
der vom Kranken benutzten Gegen
stiinde; durch Tropfchen- und Staub
cheninfektion; gelegentlich auch durch 
Nahrungsmittel und Insekten. 

Gewohnlich auf 10 Jahre. 

1. Anzeigepfiicht fiir alle Pockener
krankungen und Verdachtsfalle. 

2. Strenge lsolierung 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 fiir zureisende Perso. 
nen, strenge Beaufsichtigung der Be
sucher der Herbergen, Obdachlosenasyle 
und der fremdliindischen Arbeiter. 



Krankheiten, durch ultramikroskopiscbe Errcger hervorgerufen. 201 

Welche Schutzimpfung 
kommt bei Pocken in Frage ? 

Was versteht man unter 
der "Variolation"? 

Man verwendete spateI' 
einen Impfstoff, den del' 
englische Arzt Edward 
Jenner in del' Lymphe 
der Kuhpocke entdeckte 
(Vakzine). Was ruft die 
J ennersche Vakzination 
beim geimpften Menschen 
hervor? 

Was versteht man 
a} unter animaler Lym

phe? 
b} unter humanisierter 

Lymphe? 
Hat man im Blutserum 

von Pockenrekonvaleszen
ten und mit Erfolg Geimpf
ten sowie von variolisierten 
und vakzinierten Versuchs
tieren Antikorper nachge
wiesen? 

In Deutschland besteht 
der allgemeine Impfzwang. 
Wann wurde fiir Deutsch
land ein neues Impfgesetz 
erlassen? 

Was bestimmt dieses Ge
setz? 

Die aktive Immunisierung, die einen 
hinreichenden Impfschutz gewahrt. 

Eine urn den Anfang des 18. J ahr
hunderts geiibte Schutzpockenimpfung, 
die mit unabgeschwachtem Pockenvirus 
vorgenommen wurde. Diese Art derImp
fung wurde bald wieder verlassen, teils 
wegen del' nach del' Impfung auftreten
den schweren Erkrankung (selbst Todes
fiiIle wurden beobachtet), teils weil die 
Variolation sehr zur Verbreitung der 
Pocken beitrug. 

Eine pockeniihnliche, lokale Pustel
bildung mit gutartigem Verlauf, die 
einen sichel' en Schutz gegen die Vario
lation erzeugt. Die Vakzine ist eine 
durch Tierpassage entstandene dauer
hafte abgeschwachte Varietiit des Va· 
riolavirus. 

a} Animaler Impfstoff ist die Kuh
pockenlymphe, die direkt vom Tier auf 
den Menschen verimpft wird. 

b} Humanisierter Impfstoff ist Lym
phe aus menschlichen Vakzinepusteln. 

Ja; yom 7. Tage an. Prazipitine 
sind nur in verschwindend kleiner Menge 
vorhanden. Komplementbindende Stoffe 
konnten bei Rekonvaleszenten ca. 3 W 0-

chen lang, bei Revakzinierten yom 10. 
bis 16. Tage, bei lapinisierten Kaninchell, 
ebenso bei RindeI'll, nur selten gefun
den werden. 

Am 8. April 187·1. Nahere Bestim· 
mungen tiber die Ausfiihrung des Impf
gesetzes sind durch Bundesratsverord. 
nungen zuletzt am 22. Miirz 1917 er
lassen. 

Jedes Kind muB "vor Ablauf des 
Kalenderjahres, welches auf das Ge
burtsjahr folgt, zum ersten Male, und 
VOl' Ablauf des Jahres, in welchem das 
Kind sein 12. Lebensjahr vollendet, zum 
zweiten Male (Revakzination) geimpft" 
werden. 
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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 Vbertretung der ge
setzlichen Vorschrift tritt 
das Impfgesetz im § 4 mit 
Entschiedenheit entgegen, 
Was bestimmt dieser Para.
graph! 

Wie Sie wissen, werden in 
jedem Bundesstaate Impf
bezirke gebildet, deren je· 
der einem Impfarzte unter
stellt ist. 

Wann nimmt der Impf
arzt die Impfungen vor? 

Bakteriologie. 

Kann ein Impfpflichtiger nicht nach 
arztlichem Zeugnisse ohne Gefahr fiir 
sei n Le ben oder fiir seine Gesund
heit geimpft werden, ist er binnen 
Jahresfrist nach Aufhoren des 
diese Gefahr begriindenden Zu
standes der Impfung zu unterziehen. 
Der Impfarzt hat in zweifelhaften 
Fallen die endgiiltige Entscheidung 
dariiber zu fii.llen, ob diese Gefahr noch 
fortbesteht. 

Die frillier mehrfach im Verlaufe der 
Schutzimpfung beobachteten Krank
heiten (Syphilis, Tuberkulose, Erysipel, 
ErnahrungsstOrungen, Skrofulose) wer
den nach dem Reichsimpfgesetz dadurch 
eingeschriinkt, daB die Impfung von 
Mensch zu Mensch verboten ist, daB bei 
Ekzemen nicht geimpft werden darf, 
daB schwii.chliche Kinder von der Imp
fung ausgeschlossen werden. Auch wird 
nur animale Lymphe verwendet, die 
unter staatlicher Kontrolle und unter 
bestimmten VorsichtsmaBregeln gewon
nen werden darf. 

Es m uB dann die Impfung spatestens 
im nii.chsten Jahre, und falls sie auch 
dann erfolglos bleibt, im dritten Jahre 
wiederholt werden. 

1st die Impfung bzw. Wiederimp
fung 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 Ende 
September jades James an den vorher 
bekannt zu machenden Orten und Tagen 
fiir die Bewohner des Impfbezirks un
entgeltlich. Die Orte fiir die Vornahme 
der Impfungen sind so zu wii.hlen, daB 
kein Ort des Bezirks von dem nii.chst
gelegenen Impforte mehr als 5 Kilometer 
entfernt ist. 
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FUr j eden Impfbezir k wer
den von der zustandigen 
Behorde, wie von den Vor
stehern der betreffenden 
Lehranstalten vor Beginn 
der Impfzeit Listen iiber 
die zu impfenden Kinder 
aufgestellt. Was vermerken 
die Impfarzte darin? 

DUrfen nur die Impfarzte 
Impfungen vornehmen? 

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
entgeltlich? 

Welche Angaben enthalt 
der Impfschein, del' iiber 
jede Impfung nach Fest
stellung ihrer Wirkung vom 
Arzte ausgestellt ist? 

Wiesehen die Impfscbeine 
fUr Erstimpflinge aus? 

Wie die fUr Wiederimpf
linge? 

Kennen Sie einige Ver-
haltungsvorschriften fiir 
Impflinge? 

Ob die Impfung mit oder ohue Erfolg 
vollzogen oder ob und weshalb sie ganz 
oder vorlaufig unterblieben ist. 

Nein, aucb andere Arzte. Sie miissen 
nach Schlull des Kalenderjahres die 
Listen der Behorde einreichen. 

Ja. 
Die offentlichen Impfarzte sind wieder 

verpflichtet, auf Verlangen Schutz
pockenlyrnphe soweit ihr entbehrlicher 
Vorrat reicht, an andere Arzte unent
geltlich abzugeben. 

Vor- und Zuname des Impflings, Jahr 
und Tag seiner Geburt; weiter, "dall 
durch die Impfung der gesetzlichen 
Pflicht geniigt ist, oder dall die Impfung 
im nacbsten Jahre wiederholt werden 
mull." 

In den arztlicben Zeugnissen, durch 
welche die ganzliche oder vorlaufige Be
freiung von der Impfung nachgewiesen 
werden soll, wird unter der fUr den Impf
schein vorgeschriebenen Bezeichuung del' 
Person bescheinigt, aus welchen Griinden 
und auf wie lange die Impfung unter
bleiben darf. Diese Scheine haben eine 
weil3e Farbe. 

Rosa. 

Griin. 

Aus Hausem, in denen ansteckende 
Krankheiten herrschen, dUrfen Erst
impfIinge sowie Wiederimpflinge nicht 
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Wann zeigen sieh naeh 
der erfolgreiehen Impfung 
die Poekenpusteln und be
sehreiben Sie mir die normale 
Abheilungeinerlrnpfpustel? 

Welehe MaBregeln er
geben sieh fUr Wieder
impflinge bei stiirkeren 
Begleiterseheinungen naeh 
erfolgter Impfung? 

Wie wird die Lymphe her
gestellt? 

Bakteriologie. 

zurn allgerneinen Impftermin gebraeht 
werden. Die zum Impftermin geladenen 
Kinder miissen mit reingewasehenern 
Korper in sauberen Kleidem erseheinen. 
Auch naeh der Impfung ist groBe Rein
haltung des Impflings die wiehtigste 
Pilicht. Tagliches Bad sehadet niehts, 
aueh soll der Geimpfte taglieh bei giin
stigern Wetter ins Freie gebracht werden. 
Die Irnpfstellen sind vor dem Aufreiben, 
Zerkratzen und vor Besehrnutzung zu 
bewahren. Aueh ist der Irnpfling vor 
Personen zu sehiitzen, die an eiternden 
Geschwiiren oder Wundrose erkrankt 
sind. 

Bei Erstimpfungen zeigen sieh vorn 
4. Tage ab kleine Blaschen, die sieh in 
der Regel bis zum 9. Tage unter maBigern 
Fieber vergroBem und zu erhabenen, 
von einern roten Entziindungshofe UIIl

gebenen Sehutzpocken entwiekeln. Die
selben enthalten eine klare Fliissigkeit, 
die sich am 8. Tage zu triiben beginnt. 
Am 10. bis 12 Tage beginnen die Pocken 
zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 
3 bis 4 W oehen von selbst abfant. Bei 
erfolgreieher Impfung bleiben Narben 
von der GroBe der Pusteln zuriiek. -
Bei Wiederimpflingen tritt die Entwiek
lung der Irnpfpusteln am 3. oder 4. Tage 
ein und ist nur mit ganz geringen Sto
rungen im Allgemeinbefinden verbun
den. 

Wenn ausnahrnsweise naeh der Imp
pfung Fieber auf tritt, soll das Kind zu 
Hause bleiben; bei starkerer Rote und 
Anschwelluhgen der Impfstellen sind 
kalte haufig zu wechselnde Umsehlage 
mit abgekoehtem Wasser anzuwenden. 

Das Turnen ist vorn 3. bis 13. Tage 
von allen, bei denen sich Impfblattern 
bilden, auszusetzen. 

Gesunde, junge Rinder oder Kalber 
werden naeh Reinigung der Impfflaehe, 
(Unterbaueh, innere Schenkelflaehen) 
Rasieren derselben, Waschen n;ti,t Seife 
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Mit welchen Mitteln hat 
man versucht, die Lymphe 
lange haltbar zu machen, 
ohne daB sie ihre Wirksam
keit einbiiBt (z. B. in den 
Tropen) '1 

Wie wird eine Pocken
impfung beim Menschen aus
gefithrt? 

und warmem Wasser, Desinfektion mit 
1 pro mille Sublimatlosung und Ab
waschen mit sterilem Wasser mit hurna
nisierter oder animaler Lymphe in zahl
reiche Schnitte geimpft. Am 4.-5. Tage 
wird die Lymphe mittels scharfenLoffels 
abgekratzt, die gewonnene Masse mit 
60 % Glyzerin zur Keimabtotung der 
zahlreichen in der Lymphe vorkommen
den Bakterien und Saprophyten im 
Morser oder in Miihlen gut zu einer 
Emulsion verrieben. Abfiillen der nach 
dem Sedimentieren gewonnenen klaren 
Fliissigkeit. Die KiUber werden nach 
der Abimpfung obduziert. Bei nicht 
gesunden Organen wird die Lymphe 
vernichtet. 

Man hat Trockenlymphe hergestellt, 
die zum Gebrauch mit Glyzerin an
geriihrt wird. 

Von den chemischen Mitteln wird 
empfohlen Chinosol, HaOa + COa, und 
ultraviolette Strahlen. 

Die Impfung erfolgt mit beschicktem 
Impfmesser oder Impffeder unter asep
tischen Kautelen am Oberarm (bei 
Erstimpflingen auf dem rechten, bei 
Wiederimpflingen auf dem linken). Es 
geniigen 4 seichte Schnitte von 11. bis 
1 cm Lange im Abstand von 2 cm. 
Starkere Blutungen beirn Impfen sind 
zu vermeiden. Ein Schutzverband ist 
nicht unbedingt notwendig. Nach 6 bis 
8 Tagen findet der Nachschautermin 
statt. 

Die Erstimpfung ist erfolgreich, 
wenn mindestens eine Pustel gut zur 
Entwicklung gelangt ist. Es geniigt 
eine Bildung von Bliischen oder Knot
chen an den Impfstellen bei der Re
vakzination. 
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2. Lyssa (Hundswut). 
Wie verbreitet sich die 

Tollwut? 

Welche Arten von Wut 
kommen vor? 

Welche Krankhei tserschei
nungen treten bei Wut auf 1 

a) Tier? 

b) Mensch? 

1st der Erreger der Lyssa 
bekannt? 

Was sind Passagewutkor
perchen (Lentz)? 

Von Rund 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. infi
ziert werden. 

Die rasende und die stille Wut. 

Inkubation 3-10 Wochen. Dann 
1. Prodromalstadium; abnorme 

Reizbarkeit, Verdrossenheit, Fressen 
unverdaulicher Gegenstande. 

2. Maniakalisches Stadium: 
Heulende Stimme, Angst, Bewegungill. 
drang, Wut- und BeiBanfalle. 

3. Paral ytisches Stadi urn: Lah
mungen. Exitus. 

1nkubation 20-60 Tage bis 1 Jahr. 
Prodromalstadium: Kopfschmerz, Un
ruhe,Schlingbeschwerden,dannSchiund. 
krampfe, Angstanfalle, Tobsucht, Liih
mungen. Exitus. 

Der Erreger ist morphologisch nicht 
mit Sicherheit bekannt; er findet sich 
regeImiU3ig imZentralnervensystem und 
im Speichel. Negri glaubte den Erreger 
in den groBen Ganglienzellen des Am
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 Fehien aber kein Gegen
beweis. 

OvaIe, spindelformige oder auch 
runde Korperchen, die frei im Gewebe 
zwischen gut erhaltenen Ganglienzellen 
liegen. Man findet sie im ganzen Am
monshorn, in den Clarkschen Saulen 
der Medulla oblongata und des Riicken
marks. 1hre Grundsubstanz farbt sich 
mit Eosin, im 1nnern finden sich meh
rere klumpige, dunkelblau gefarbte An
haufungen. Sie zeigen gewisse .Ahnlich
keit mit den Negrischen Korperchen, 
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Wo findet man die 
Len t z ' schen Passagewut
korperchen ? 

Wie schiitzt man sich 
gegen die Vbertragung der 
Tollwut? 

Wie versucht man beim 
Menschen nach BiBverlet
zungen durch wutkranke 
Tiere den Ausbruch der Er
krankung zu verhiiten? 

Worin besteht die Toll
wutschutzimpfung! 

dill'fen jedoch nicht mit ihnen identifi
ziert werden. 

Selten bei Tieren und Menschen, die 
an StraBenwut verendet sind, dagegen 
regelmaBig bei mit Virus fixe geimpften 
Tieren. Differentialdiagnostisch sind 
sie daher verwertbar zur Abgrenzung 
der Passagewut von der StraBenwut. 

Durch Anzeigepflicht der lyssaver
dachtigen Tiere, Totlmg derselben und 
der von ihnen gebissenen Hunde usw. 
Durch Hundesperre fiir 3 Monate im 
Umkreis von 4 km. Maulkorbzwang 
und Hundesteuer. 

Innere Mittel versagen. Aussichts
voller ist ein Ausbrennen der Bi13wunden 
mit rauchender Salpetersaure und 
gliihendem Eisen. Nur anwendbar kurz 
nach der Verletzung. 

Aussichtsvoller ist die Vornahme der 
Pasteurschen Schutzimpfung. 

Darin, daB der infizierte Mensch 
durch langsame Vorbehandlung mit 
einem fiir ibn abgeschwachten Lyssa
virus wiihrend der Inkubationszeit eine 
aktive Immunitat erhalt. 

Ein mit Virus fi xe geimpftes Kanin
chen wird in der Agone getotet, das 
Riickenmarksterilherausgenommen und 
an einem Seidenfaden in einem sterilen 
GefiiB iiber Atzkali aufgehiingt, bei 20 0 

getrocknet. Durch die Trocknung 
nimmt die Virusmenge im Riickenmark 
abo Ein 1 Tag getrocknetes Stiickchen 
Riickenmark enthalt bedeutend mehr 
Virus als ein 4 Tage getr ocknetes. Ein 
12 Tage getrocknetes Riickenmark ent
halt nur geringe Virusmengen, ist also 
abgeschwacht. Von dem verschiedene 
Tage lang getrockneten Mark werden 
kleine Stiickchen abgeschnitten und in 
Glyzerin aufbewahrt. 

Zur Impfung, die nach einem be
stimmten Schema ausgefiihrt wird, wird 
ein 9-10 Tage getrocknetes Stiick. 
chen Riickenmark in 5 ccm NaCl· 
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Wie lange halt der durch 
die Schutzimpfung erzielte 
Schutz an? 

W 0 existiert in PreuBen 
ein Pasteurinstitut? 

Losung (0,85%) gut verrieben und in die 
Bauchhaut des Menschen subkutan in
jiziert. Am folgenden Tage wird ein 
weniger lang getrocknetes Riickenmark
stiickchen (7-8 Tage) in derselben 
Weise verrieben und injiziert. Man 
steigt langsam bis zum virulenten 
Riickenmark. Die Behandlung dauert 
21 Tage. In schweren Fallen Wieder
holung der Injektionen. 

1-2 Jahre. 

In Berlin im Institut fiir Infektions
krankheiten "Robert Koch". 

FIecldieber. 
Wer ist der tJbertrii.ger 

des Fleckfiebererregers? 
1st der Erreger bekannt? 

Die Kleiderlaus. 

Nein; man hat im Darminhalt von 
Lausen, die von Fleckfieberkranken ge
sammelt waren, polargefarbte Gebilde 

\ 
gefunden (Rickettsia Prowazeki und 
da Rocha-Lima). Ob diese Gebilde zu 
den Protozoen oder Bakterien gehoren, 
oder ob sie Begleitbakterien eines ultra-

1st es durch Verimpfung 
von Blut Fleckfieberkran
ker auf Mfen gelungen die 
Krankheit zu erzeugen? 

Wie bekampft man er
folgreich diese Krankheit? 

visiblen Virus darstellen, ist noch frag
lich. 

Ja. (Nicolle.) 

Durch eingefiihrte Entlausung und 
strenge lsolierung Erkrankter und An
steckungsverdachtiger. 

Entlausung siehe Kapitel "Desinfektion". 

Besteht eine natiirliche I 
Immunitat gegen Fleck-
fieber? ! 

Wird nach dem tJber-1 
stehen des Fleckfiebers beim 
Menschen eine Immunitiit, 
erzielt? i 

Nein. 

Ja, wahrscheinlich lebenslanglich. 



Welche Reaktion wird 
heute diagnostisch fUr die 
Erkennung des Fleckfiebers 
mit Erfolg angewendet? 

Desinfektion. 200 

Die Weil- Felixsche Reaktion. 
(Agglutination des Patientenserums mit 
Bac. Proteus. Berlin X 19.) 

Desinfektion. 
Was verstehen Sie unter 

Desinfektion ? 

N ennen Sie mir einige 
Verfahren, die sich mit der 
mechanischen Beseitigung 
der Keime befassen. 

Welche Mittel kommen 
fiir die praktische Desinfek
tion in Betracht? 

Die Befreiung infizierter Gegen
stande von Parasiten. Es handelt sich 
entweder um eine AbtOtung der Keime 
oder um deren mechanische Entfernung. 

Zu verwerfen ist trockenes Ab
stauben und Fegen. Das Abreiben mit 
Brot ist zu verwerfen. Besser ist die 
Beseitigung der Keime auf feuchtem 
Wege. Abwaschen mit heiBer Seifen-
losung (3%), mit Sodalosung (2%); es 
sei jedoch bemerkt, daB zur vollstan
digen Keimabtotung die gewohnlichen 
Seifen- und Sodalosungen nicht befahigt 
sind. Das Abwaschen und Abbiirsten 
glatter Flachen mit keimtotenden Mit· 
teln verspricht Erfolg. 
I. Die Ritze: 

1. als Verbrennung (Bett-Strohsacke), 
2. als siedendes Wasser; evtl. mit Zu

satz von Soda (2%) (15 Minuten), 
3. als heiDer Wasserdampf (Dampf

desinfektionsapparat), siehe weiter un
ten. 

4. als trockene Ritze. 
II. Chemische Mittel: 

1. Sublimat (1 bis 5 : 1000), 
2. Karbolsaure (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 waBrige Losung von Form

aldehyd, 
7. Form,aldehyd, CH20 Oxydations-

I produkt des Methylalkohols, in Gas
form zur Wohnungsdesinfektion. 

S ch ilrmann, llilpetitorium. 4. Anf!. 14 
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Wie miissen die Desinfek
tionsmittel beschaffen sein, 
urn wirksam sein zu konnen ? 

Wirkt Alkohol desinfizie
rend? 

Sind Ole geeignete Sus
pensionsmittel fiir Desinfi
zientien? 

Das Sublimat, eins del' 
wirksamsten Desinfizientien, 
das in 1 %0 Losung vegetative 
Formen del' 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 libel' die 
Wirkung del' Kaliseife? 

Wie gewinnt man die 
Kresole? 

Welche Kresolpraparate 
sind hauptsachlich im Ge
brauch? 

Bakteriologie. 

Wasser1oslich. Wasserdampf muS 
abel' auch bei gasformigen Desinfek
tionsmitteln (Formaldehyd) vorhanden 
sein. 

Absoluter Alkohol wirkt an der Luft 
austrocknend auf die Bakterien. In 
Verbindung mit Wasser wirkt er stark 
desinfizierend, da die durch den Alkohol 
bewirkte Schrumpfung ausbleibt und 
so del' Alkohol ins Innere der Zellen 
gelangen kann. 

Nein, weil Ole in Wasser unloslich 
sind. So ist z. B. das frUber gebrauch
liche Karbolol zur Desinfektion un
brauchbar. 

Kochsalz. Es dient zur Loslichkeit 
und zur Hemmung der Gerinnung und 
ermoglicht daher das Eindringen des 
Desinfiziens in eiweiilhaltige Fliissig
keiten. 

Sie totet bei 50 0 in kurzer Zeit 
Choleravibrionen, Typhus-, Diphtherie
bazillen und die Eitererreger abo Seife 
ist ein gutes Desinfiziens. 

Aus den bei 180-210 0 siedenden 
Anteilen des Steinkohlenteers durch 
Ausschiitteln mit NaOH, worin sich 
Kresole IOsen; wei tel' durch Zusatz von 
H 2SO, und fraktionierte Destillation. 
(Ortho-, Meta-, Parakresol.) 

1. Kresolseifenlosung, Liquor 
cresoli saponatus, eine Mischung 
gleicher Teile Rohkresols und Kaliseife. 
Klare gelbbraune Fliissigkeit. Anwen
dung in 2,5-5%iger Losung. 

2. Kresol wasser, aq u a cr e s 0-

Ii c a, ein Gemisch von 1 Teil Kresol
seifenlsung und 9 TeHen Wasser (l00 
Teile Fliissigkeit enthalten somit 
5 Teile Kreso!.) 



Wie bereiten Sie sich eine 
2,5% ige verdunnte Kresol
wasserlosung? (Gehalt also 
2,5% Kresol_) 

Was ist Phobrol? 

Hierher gehoren auch Ly
sol, Bacillol, Saprol. 
Wie wendet man diese Pra
parate an? 

Was kann mit verdiinn
tem Kresolwasser desinfi
ziert werden? 

Worin bestehen die V or
teile dieser Seifen? 

Wie stellt man Kalkmilch 
her? 

Was kann mit Kalkmilch 
desinfiziert werden? 

Was ist Formalin? 
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Entweder durch Mischen des 5 % igen 
Kresolwassers mit gleichem Volumen 
Wasser oder durch Auffiillen von 50 ccm 
KresolseifenlCisung auf 1 Liter mit Was
ser. 

Ein Chlorpriipara t ; geruchlos, weniger 
giftig und wirksamer wie Kresolseifen
lOsung. Verwendet bei Lungentuber
kulose in 2-5%iger Losung. 

L y sol in 2-3 %iger Losung; fiir 
Stuhlgang und Sputum in 5-10%iger 
Losung; Bacillol in 2-5%iger Lo
sung. Saprol, aucheingutesPraparat 
zur Desodorisierung ist eine olige FHissig
keit, die 40% wasserlosliche Kresole 
enthiHt, auf Abwiissern schwimmt. Die 
lOslichen, desinfizierenden Bestandteile 
der schwimmenden Oldecke gehen all
miihlich in die Fiikalmassen uber. An
wend ung: in Epedemie zeiten pro 
Kubikmeter Fiikalien 10 kg Saprol; zu 
nor mal e n Zeiten rechnet man zur 
Desodorisierung und Desinfektion der 
Aborte von W ohnhausern pro Kopf mo
natlich etwa 1/20 L., von offentlichen 
Gebiiuden 1/16 L. 

Bettbeziige, Wiischestiicke, auch 
wenn sie mit Blut, Eiter, Kot u. dgl. 
beschmutzt sind, ferner Pelz, Leder, 
Gummisachen, Fu.6b6den, Mabel, Wiinde 
usw., die Absonderungen und Ausleerun
gen der Kranken, Hande und sonstige 
Korperteile. 

In der Schmutz- und Fettauflosung 
und der abtotenden Wirkung der im 
Schmutz und Fett vorhandenen Keime. 

Durch AnrUhren von 1 Liter ge
loschtem Kalk (vorher frisch bereitet) 
mit 3 Liter Wasser. 

Wande mit Kalkanstrich, Fu.6boden 
aus Lehmschlag und Steinfu.6boden. 
Stuhlentleerungen, Urin, Erbrochenes, 
Schmutzwiisser, Rinnsteine, Kaniile. 

Eine 35%ige wiiBrige Losung des 
Formaldehyds. 

14* 
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Wie wird Formalin ver
wendet? 

Wie wirkt Formaldehyd? 

Welche Apparate kom
men fUr ,die Formaldehyd
desinfektion (zur Verdamp
fung des Formalins) in Be
trscht? 

Haften der Formaldehyd
desinfektion l\ffingel an? 

Man hat daher nach ap
paratlosen Verfahren ge
sucht. Welche kennen Sie? 

Bakteriologie. 

1. Ais gasfOrmiger Formaldehyd. 
2. In waBriger Losung (1 %ige Form

aldehydlosung). 
Formaldehyd, das beim Erhitzen 

mit Wasserdampf wieder in gasformigen 
Formaldehyd iibergeht, wirkt 0 ber
flachlich desinfizierend (5 g Formalde
hyd gleich 12,4 g kaufliches 40% iges 
Formalin pro Kubikmeter Wohnraum 
4 Stun den lang). 

Der Sprayapparat (Czaplewski
Prausnitz), Scherings "kombinier
ter Askulap", der Breslauer-Fliigge
sche Apparat. Hierwerden Formalin und 
Wasser in einem einfachen Behiilter mit 
groBer Heizflache verclampft, nachdem 
vorher aIle fiir die Ausfiihrung der For
malindesinfektion notwendigen MaB
nahmen erfiillt sind, wie Entfernung 
von Pflanzen und Tieren aus dem Zim
mer, Durchtrankung der gebrauchten 
Waschestiicke mit Kresolseifenlosung, 
Abwaschen von Mobeln und FuBboden 
mit Kresolseifenlosung, Offnen von 
Schranken, Aufhangen von Kleidern 
und Betten, Abdichten von Fenstern 
und Tiiren und sonstigen Offnungen, 
Anbringen des AmmoniakentwickIers. 
N ach beendeter Desinfektion ist Ammo
niak in besonderem Kessel zu entwickeln, 
und die Dampfe sind durch ein durch 
das Schliisselloch geleitetes Rohr in das 
desinfizierte Zimmer zu leiten, um den 
Geruch des Formaldehyds zu entfernen. 

Ja. Die Apparate sind zu teuer; das 
Verfahren ist wegen der Benutzung 
eines Spiritusbrenners unter Umstiinden 
feuergefahrlich. FUr die Desinfektion 
groBerer Raume sind mehrere Apparate 
notwendig. 

1. Das Autanverfahren (Barium
superoxyd + Paraform + HaO = 
Formaldehyddampfe + Wii.rmeentwick
lung). [Verfahren zu teuer; wegen 
starken Aufschaumens hohe GefaBe' 
notwendig.] 



Wie fiihren Sie das For
malin-Kaliumpermanganat
verfahren praktisch aus? 

Welche GroBe der Ent
wicklungsgefaBe eignet sich 
am besten fiir das Para
form - Kaliumpermanganat
verfahren? 

Wie gehen Sie bei der 
Ausfiihrung der Desinfek
tion mit Paraform-Kalium
permanganat vor? 

Womit entfernt man die 
nach der Desinfektion mit 
dem Formalin-Kaliumper
manganatverfahren oft zu
riickbleibenden Flecke? 

Kann man die Formalde
hyddesinfektion bei allen 
Infektionskrankheiten als ge
niigend ansehen? 

Kennen Sie noch ein an
deres gasformiges Desinfek
tionsmi ttel alsFormaldehyd ? 

Welche Arten von Des
infektion mit Wasserdampf 
unterscheidet man? 
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2_ KMnO, + Formalin + H.O (2 
Liter Formalin + 2 Kilo KMnO, + 2kg 
HuO fiir 100 cbm Raum). 

3. Paraform. + KMnO, + H.O, 10 g 
+ 25 g + 30 g pro Kubikmeter Raum.. 
Fiir das Gelingen der Reaktion ist ein 
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 un
ter Umriihren dazu gegeben. 

Man rechnet fiir je 1 cbm des zu des
infizierenden Raumes 1/. I GefaBinhalt. 
GefaBe am besten aus Metall (Eisen
blech). 

Die abgewogenen Paraform- und So
damengen werden mitdernotigen Wasser
menge von Zimmertemperatur in das Ge
faB gegossen. Dann fiigt man die vor
her abgewogene Kaliumpermanganat
menge hinzu und riihrt mit einem Holz
stab das Ganze gut urn. 

In allen Filien ist Kaliumpermanga
natum crystallisatum zu verwenden. 

Mit waJ3riger Bchwefliger Saure und 
Nachspillen mit H.o. 

Nein, nur da, wo die Infektions
erreger oberflii.chlich sitzen. Fiir infi
zierte Matratzen muB Dampfdesinfek
tion eintreten. 

Das Schwefeldioxyd (Clayton -Ap
parat). Zur Desinfektion mindestens 
8 % Gehalt erforderlich. Zur Entlausung 
schon 4 % geniigend. 

1. Die Desinfektion mit gesattigtem 
stromenden Wasserdampf von 100°. 

2. Die Desinfektion mit gespann
te m Wasserdampf (mehr als 100 bis 
125°). Austritt des Dampfes nur nach 
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W 0 soIl die Einstromungs. 
offnung fiir den Dampf in 
dem Desinfektionsapparat 
liegen? 

Wie entwickelt man 
"u ber hi t z ten" Dampf zu 
Desinfektionszwecken ? 

Welche Sachen sind von 
der Dampfdesinfektion aus
zuschliel3en? 

Gegenstande (Haare, Bor
sten, Ledersachen, Pelze, 
Wolldecken), die eine star. 
kere Temperaturerhohung 
bei gleichzeitiger Anwesen
heit von Wasser oder gesat
tigtem Dampf nicht vertra· 
gen, werden im Va k u u m· 
Formalin-D esinf ek
tionsapparat desinfiziert. 
Beschreiben Sie dieses Ver
fahren! 

Bei der praktischen W oh
nungsdesinfektion unter
scheidet man die laufende 
und die Schlul3desinfektion. 
Worauf erstreckt sich die 
laufende Desinfektion? 

Welche Vorbedingung ist 
zur Durchfiihrung einer 
wirksamen laufenden Des
infektion unerla13lich? 

Bakteriologie. 

Dberwindung eines Ventils moglich; da· 
her im Innern des Apparates ein tiber
druck. 

Die am meisten benutzten Apparate 
arbeiten mit geringem Uberdruck von 
1/10-1/20 Atmosphare. 

An dem hochsten Punkte, da nur so 
eine voIlkommene Beseitigung der spe
zifisch schwereren Luft garantiert ist. 

Durch direkte Anwarmung, d. h. durch 
stark erhitzte Rohre nimmt der Dampf 
eine Temperatur an, welche hoher ist, 
als dem Druck en tspricht. Desinfektions
wirkung aber nicht so sicher. 

Geleimte und furnierte Mobel, Hute, 
Hutfedern, Sammet, Pliisch, Leder
sachen, 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. 

Nach Beschickung der luftdicht ab
schlieJ3baren Eisenkasten AbsaugE'n der 
Luft untor Anwarmung des Apparates 
auf 50-60°. Einlassen einer 8% igen 
Formaldehydlosung in feinsten Tropf
chen oder als Dampf. Anwarmen und 
Einwirkung l/a Std. 

1. Auf die Desinfektion aller Sekrete 
und Exkrete des Kranken. 

2. Auf E13geschirre, Leib- und Bett
wasche des Kranken, Verbandstoffe, auf 
das Pflegepersonal, die Handedesinfek
tion usw. 

Eine unbedingt zuverlassige Abson
derung des Kranken. 



Was bezweckt die SchluB
desinfektion ? 

Heute steht die laufende 
Desinfektion am Kranken
bett im Brennpunkt des In
teresses. DementBprechend 
sind vom preu!3ischAn Mini
ster fur V olkswohlfahrt am 
8. Februar 1921 fiir die in 
erster Linie in Betracht 
kommenden iibertragbaren 
Krankheiten: Tuberkulose, 
Typhus, Rubr, Diphtherie, 
Scharlach, Genickstarre und 
Kornerkrankheitneue Desin
fektionsanweisungen erIas
sen worden. Bei welchen 
Krankheiten solI danach von 
einer SchluBdesinfektion un
ter Zuhilfenahme der For
maldehyd- oder Dampfdes
infektion in der Regel ab
gesehen werden? 

Bei welcher Krankheit 
wird noch oft eine SchluJ3-
desinfektion mitdemDampf
desinfektionsapparat notig 
werden? 

Bei welchen Krankheiten 
ist die Schlu!3desinfektion 
uberhaupt entbehrlich? 

Wie geschieht zweckmiiBig 
die Desinfektion mit trockner 
Hitze? 

Welche Gegenstiinde kon
nen auf diese Weise desinfi
ziert werden? 
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Die Vernichtung samtlicher Krank
heitsstoffe, die der fortlaufenden Des
iIifektion 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 Wundinfektions-Krank
heiten. 

In einem Kasten aus Eisenblech mit 
Doppelwandung von etwa 1 cbm lnhalt, 
der mittels Gasbrenners und Regulators 
auf einer Temperatur von 75-85 0 ge
halten wird, oder in der HeiBluftkammer 
nach Vondran. 

Bucher, Ledersachen, Pelze, wert
volle Kleider, Uniformen usw. Sachen, 
die im Dampfapparat nicht desinfiziert 
werden diirfen. 1m allgemeinen ist die 
D esi nf ek ti onskraft der trockenen 
Hitze gering anzuschlagen. 
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Welche Handedesinfek
tionsverfahren kennen Sie? 

Jede Stadt sollte eine 
Dampfdesinfektionsanstalt 
besitzen. Beschreiben Sie 
mir eine derartige Anstalt! 

Bakteriologie. 

1. Die Fiirbringersche Methode 
(Seife, Alkohol, Sublimat). 

2. Die Ahlfeldsche Methode (Seife, 
Alkohol). 

3. Waschung mit Lysol, Sublimat 
und Karbolsaure in den entsprechenden 
Verdiinnungen. 

4. Seifenspiritus (Mikulicz). 
5. Schumburgs Methode (Alkohol 

+ Ather [2: 1] + 0,5%ige HNOs; spa
ter 0,5%ige Salpetersaure oder 1 %iges 
Formaldehyd enthaltenden Alkohol). 

6. Methode v. Herff (Alkohol + 
Azeton). 

7. Waschung mit Seife und warmem 
Wasser, griindliche Nageltoilette,Trock· 
nen der Hande mit sterilen Hand
tiichern, Alkoholdesinfektion 3-4 Min. 
lang. 

S. Die Gochtsche Methode. Wa
schung mit Gipspulver und warmem 
Wasser (10 Min.), 5 Minuten Alkohol
waschung (70%). 

Man unterscheidet eine unreine 
Seite, in der die zu desinfizierenden Ge
genstande angefahren werden, und eine 
rei ne Seite. wo die desinfizierten Gegen
stande entnommen werden und bis zur 
Abfahrt lagern. Der Dampfdesinfek
tionsapparat ist zwischen beiden Ab
teilungen 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 un
reinen Seite liegt gewohnlich der Bade
raum fiir den Desinfektor. Die meisten 
Dampfdesinfektionsapparate sind fiir 
ungespannten (freistromenden) bzw. sehr 
wenig gespannten Dampf von 100 bis 
104 0 C eingerichtet. Die in den Apparat 
gebrachten Gegenstande miissen darin 
so verteilt werden, daB der Dampf von 
allen Seiten leichten Zutritt hat. 

Welche 3 Abschnitte las- 1. Die Vorwiirmung, die die Bildl.mg 
sen sich bei einem Dampf- von Niederschlagswasser vermeidet. 



desinfektionsvorgang Wl ter
scheiden? 

Worauf bezieht sich die 
Priiiung der Dampfdesinfek
tionsapparate T 

N ach welchen Methoden 
bestimmt man die Eindrin
gungsdauer des Dampfes in 
die Objekte? 
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2. Den eigentlichen Desinfektions
prozeB. 

3. Die NachtroeknWlg der Gegen
stande. 

Die VorwarmWlg gesehieht dadurch, 
daB man den Dampf zunaehst "in
direkt" in den im Apparat befindliehen 
Rippenheizrohren oder einen Doppel
mantel stromen IaBt, bis das lnnere des 
Apparates eine Temperatur von 60 bis 
70 0 C erreicht hat. Dann erst wird der 
direkte Dampf in den eigentliehen 
Desinfektionsraum eingeleitet. Die 
Dampfabzugsklappe wird kurz darauf 
geschlossen, wenn das Thermometer im 
Dampfabzugsrohr 100 0 C anzeigt. 

Die Nachtrocknung erfolgt in ent
spreehender Weise wie die V orwarmWlg. 

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 erreiehter Temperatur von 
100 0 C Verfiiissigung eines Metallstab
chens oder PIattchens, wodurch SchluB 
eines Stromkreises und AuslOsung einer 
Klingelvorriehtung eintritt. 

2. Dureh das Stuhl-Lautenschla
ge r sche Quecksilber-Kontaktthermo
meter, durch welches bei 100 0 C und dar
iiber ein elektrischer Strom geschlossen 
wird. 

3. Durch Maximalthermometer, die 
ins Innere der Objekte eingelegt und 
nach Ablauf der Desinfektion herausge
nommen und abgelesen werden, wobei 
sie 100 0 anzeigen miissen. 

4. Dureh Jodkleisterstreifen nach 
v. Mikulicz. Bei Temperaturen unter 
100 0 im stromendenDampf braucht die 
Entfarbung fiber eine Stunde, bei 
106-107 0 ist sic schon in 10 Minuten 
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eingetreten. In trockener Hitze tritt 
keine Entfiirhung ein. 

5. Durch Stichersche Phenanthren
Rohrchen. Phenanthren schmilzt bei 
98 0 nach 10 Minuten langer Einwirkung. 

Durch welchen weiteren Durch den sog. Desinfektionsversuch 
Versuch konnen Sie fest- (Einbringungverschiedenartigen sporen
stellen, ob der Desinfektions· haltigen oder sporenfreien Bakterien
apparat eine sichere Abtii- materials an Seidenfaden angetrocknet, 
tung von Bakterien gewiihr- in FlieBpapier eingehiilit, in das Innere 
leistet 7 I der Objekte. Nach erfolgter Desinfektion 

Priifung auf Sterilitat auf geeigneten 
NahrbOden). 

Anhang: Die Entlausung. 
Worauf erstreckt sich die 

Entlausung ? 

Wie wird eine Person ent
laust? 

Wie entlaust man Leih
und Bettwasche und wasch
bare Kleidungsstiicke? 

1. Auf die Personen, 
2. auf die Gegenstande und Kleider, 
3. auf die 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 Karpers mit Schmierseife 
und warmem Wasser. Nach dem Ab
trocknen werden die Kopfhaare kurz 
geschnitten, die Achsel-, Scham- und 
sonstigen Haare am Karper rasiert oder 
griindlich mit grauer Salbe oder mit 
weiBer Prazipitatsalbe 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 Per
sonen erhalten reine Leibwasche, Unter
wasche und reine Kleidung. 

Durch Kochen (1/4-1/2 Stunde) in 
Wasser mit Sodazusatz (2%) oder durch 
Einlegen in Kresolwasser (2 Stunden). 
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Wie geht man dagegen 
bei nicht waschbaren Klei
dtungsstucken, wollenen 
Decken, Federbetten und 
Matratzen vor? 

Wie verfahrt man mit 
Pelzwerk und Ledersachen 
(Schuhe) ? 

AuBer den angegebenen 
Methoden stehen aber zur 
Entlausung noch Apparat
verfahren zur Verfiigung, 
die bei der Entlausung von 
Wasche- und Kleidungs
stucken, Leder und sonsti
gen fUr die Dampfdesinfek
tion tungeeigneten Sachen in 
Anwendung kommen. Welche 
kennen Sie 1 

Wie geht man bei der 
Entlausung von groBen Rau
men tund bei Gegenstanden 
in groBen Massen vor? 

Wie entwickelt man 
schweflige Saure! 

Ein neues Verfahren zur 
Vertilgung von Ungeziefer 
ist das Blausaureverfahren. 
Was wissen Sie dariiber zu 
sagen? 

Man bringt diese Gegenstande in 
einen Dampfapparat oder rauchert sie 
mit schwefliger Saure in geschlossenem 
Raume aus. 

Grlindliche Durchfeuchtung mit ver
diinntem Kresolwasser. 

1. Das Entlausungsverfahren durch 
trockene Hitze (80°) in der HeiBIuft
kammer (Apparat Vondran). 

2. Das Entiausungsverfahren durch 
die Dampfe des unverbrannten Schwe
feikohienstoffs in einem mit Blech aus
geschlagenen Kasten. Einwirkung der 
Schwefeikohienstoffdampfe mindestens 
6 Stunden. 

(Vorsicht: Giftig und feuer
gefahrlich.) 

Indem man gasformige, schweflige 
Saure in den betreffenden Raumen ein
wirken IaBt, die in der fUr die Form
aidehyddesinfektion vorgeschriebenen 
Weise abgedichtet sind. 

1. Durch Verbrennen von Schwefel 
in Stucken in einer rinnfOrmigen Wanne 
aus Eisenblech, deren Grund mit Scha
motteerde ausgekleidet ist. 

(6 kg Schwefel fUr 100 cbm Raum.) 
Einwirkung 6 Stunden. 
2. Durch Verbrennen von "Salfor

kose" und von Schwefeikohienstoff mit 
Zusatz von Spiritus und Wasser. 

3. Durch Verwendtung fIiissiger 
schwefliger Saurein Stahlbomben (Feuer
gefahrlichkeit ausgeschiossen). Das Gas 
wird durch eine Offnung in der Wand 
oder Till (Schliisselloch) in den Raum 
geleitet. (Auf 100 cbm Raum 12 kg 
fliissige schweflige Saure; Einwirkung 
6 Stunden.) 

Cyanwasserstoffgas wird durch Uber
gieJ3en von Cyannatrinm in Holzbotti
chen mit Schwefelsaure (2 Liter Wasser, 
2 Liter 60% ige SchwefeIsiiure und 1,5 kg 
Cyannatrium fur 25 'chm Luftraum) er-
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Welche VorsichtsmaB
regein muS der Desinfektor 
bei dem EntlausungsprozeB 
fiir seine Person anwenden? 

Baktcriologie. 

zeugt. Gefahrliches Verfahren, 
darf nur von den dazu beauftragten 
Stellen (Deutsche Gescllschaft fiir Scha.d.
lingsbekiimpfung) ausgefiihrt werden. 
Abtotung von Lausen und Nissen in 
2 Stunden bei Blausaurediimpfen von 
2 Vol-% Konzentration. 

Er tragt einen Schutzanzug (eine Art 
Hemdhose), der unten geschlossen und 
mit einer Haube versehen ist, die nur 
das Gesicht freiliiBt. AuBerdem tragt 
er Gummihandschuhe, die iiber die Arm
offnungen der Hemdhose gestreift wer
den, hohe Gummischuhe oder hohe 
Schaftstiefel (evtI. Abdichtung der Zu
gangsoffnungen mit Heftpfiaster usw.). 

I Die gleichen Verfahren geIten fiir 
die Vertilgung von Wanzen und FlOhen. 

Einige der gebrauchlichsten Fachausdriicke in der Immunitatslehre. 
Agglutinine (Gruber u. 

Durham, Kolle u. Pfeif
fer)? 

Aggressine (Bail)? 

Aktive Immunisierung? 
Alexine (Buchner)! 

Allergie (v. Pirquet)? 

Ambozeptor? 

Anaphylaxie 1 

Sind spezifische Stoffe im Serum 
Immunisierter, welchen die Fii.higkeit 
zukommt, Bakterien zusammenzuballen 
(Gruber-Widalsche Reaktion). 

Sind Stoffe, die von den Bakterien 
gebildet werden, welche die natiirlichen 
Schutzstoffe des angegriffenen Organis
mns lahmen. 

Siehe Immunitiit. 
Schutzstoffe des Korpers gegen In

fektion. 
Synon: Komplement (Ehrlich), 

Zytase (Metschnikoff). 
Veranderte Reaktionsfiihigkeit des 

Organismus. 
Immunkorper, Prii.parator (Gruber), 

Fixateur (Metschnikoff), Sensibilisa
tor (Bordet) entsteht nach wiederhol
ten Einspritzungen von Bakterien oder 
Blutkorperchen; er hat die Fii.higkeit, 
die eingespritzten Bakterien oder Blut-

I korperchen aufzulosen (Bakteriolysine, 
Hamolysine). 

Oberempfindlichkeit des Organismus: 
I a) gegen bakterielle Toxine, 
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Antigene? 

Antikorper? 

Bakterienprazipitine? 
Bakteriolysine ? 

Bakteriotropine (N e u-
feld u. Rimpau)? 

Cytolysine oder Cyto
toxine? 

Eiwei.Bprii.zipitine ? 
Endotoxine ? 

Hiimagglutinine ? 

Hiimolyse? 
Hiimolysine? 

Immunitat 1 

Aktive Immunisierung 
(Ehrlich) ? 

b) gegen fremdartiges Serum. 
Antikorper ausliisende Stoffe (To

xine, Bakterien, Blutkiirperchen UBW.). 
Sind spezifische Stoffe, die sich nach 

Einverleibung von Antigenen im Kiirper 
bilden, z. B. Antitoxine durch Einver
leibung von Toxinen. 

siehe Prii.zipitine. 
Bakterienauflosende Antikorper 

(Pfeiffer 'scherVersuchsiehe Seite 181.) 
Sind die im Immunserum auftreten

den Stoffe, welche die Bakterien (Strep
tokokken, Pneumokokken) fiir die Pha
gozytose vorbereiten. 

Siehe Zytolysine. 
Tierische Zellen (weille Blutkorper

chen, Spermatozoen) auflosende Anti
korper. 

Siehe Prii.zipitine. 
Gifte, die im Bakterienleib enthalten 

sind, bei deren Auflosung oder Zerfall 
frei werden und den Korper schii.digen 
konnen. 

Eine die Zusammenballung der Blut
korperchen herbeifiihrende Substanz. 

AuflOsung der roten Blutkorperchen. 
Rote Blutkorperchen auflosende Anti

korper. 
Unempfii.nglichkeit des Organismus 

fiir eine bestimmte Krankheit. 
a) Natiirliche Immunitii.t (ange

boren). 
b) Erworbene Immunitii.t, durch 

Uberstehen einer Infektionskrankheit 
erworbene zeitweilige oder dauernde 
Unempfii.nglichkeit fiir dieselbe. 

c) Aktive Immunitii.t. die der Korper 
durch seine eigenenSchutzkrii.fte erzeugt. 

d) Passive Immunitat. Herbeifiih
rung der Immunitat durch Einbringen 
fertiger, in einem anderen Korper aktiv 
gebildeter Schutzstoffe. 

Nach der Einfiihrung lebender, ab. 
geschwii.chter oder abgetoteter Bakte
rien werden von den Zellen des Organis
mus aktiv die Schutzstoffe erzeugt. 
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Passive Immunisierung 
(Ehrlich) ? 

Immunitatseinheit 
= 1. E.? 

Immunkorper ? 
Immunsera? 

Inaktivierung eines Se
rums? 

Komplement (Ehrlich)? 
Leukocidin? 

Lysine? 
Negative Phase? 

Opsonine? 

Passive Immunisierung ? 
Pfeiffer 'scher Versuch 

siehe Seite 181 ? 
Phagozytose ? 

Polyvalentes Serum? 

Einverleibung der wirksamen, ferti
gen Schutzstoffe in den Korper, z. B. 
Serum immunisierter Tiere. (Diphtherie
oder Tetanusserum). 

Ein MaBstab fiir die Auswertung der 
Immunsera speziell des Diphtherie
serums. Unter einer I. E. versteht man 
diejenige Menge von Diphtherieserum, 
die geniigt, eine fiir Meer~chweinchen 
100fach todliche Giftdosis zu paraly
sieren. 

Siehe Ambozeptor. 
Spezifisch wirkende Sera, die durch 

Einverleibung der verschiedensten Anti
gene gewonnen sind. 

Zerstorung von Komplement durch 
l/astiindiges Erwiirmen auf 56 0 C. 

Siehe Alexine. 
Leukozytenschadigende Stoffwech

selprodukte der Staphylokokken. 
Siehe Bakteriolysine, Hamolysine. 
Phase erhohter Empfanglichkeit fiir 

Infektion in den ersten Tagen nach 
Einspritzung von Impfstoff. 

Unter Opsoninen (01pWVSIV = zube
reiten, schmackhaft roachen) versteht 
man Stoffe, die im Serum normaIer
weise nachweisbar sind, welche die 
Bakterien in der Weise beeinflussen, daB 
sie von den Leukozyten leichter auf
genommen werden. Sie werden bei 60 0 

zerstort. Die im Immunserum auf
tretenden Opsonine, die bedeutend ther
moresistenter sind, werden von Neu
feld Bakteriotropine genannt. 

Siehe Immunitat. 
Siehe Bakteriolysine. 

Mit Phagozytose bezeichnet man 
nach Metschnikoff die Eigenschaft 
verschiedener Zellen (FreBzellen oder 
Phagozyten), Mikroben in das Zell
innere aufzunehmen und zu verdauen. 

Es wird gewonnen: 
1. durch Vermischung verschiedener 

Immunsera; 
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Prazipitine? 

Stimuline? 

Toxine? 

Toxon? 

Dberempfindlichkeit? 
Zytolysine, Zytotoxine? 

2. durch Immunisierung eines Tieres 
mit verschiedenen Stammen ein und 
derselben Bakterienart. 

Durch Vorbehandlung von Tieren 
mit Kulturfiltraten, Bakterien oder art
fremdem EiweiB (Blutserum, Milch) 
treten im Blutserum derselben Stoffe 
auf (Bakterien-EiweiBprazipitine), die 
mit den genannten Antigenen (Prazi
pitinogenen) Niederschlage bilden (Pra
zipitat). Wichtig: forensische Blut- und 
Ei wei Bdifferenzierung. 

Substanzen, die die Leukozytentatig 
keit erhohen. 

Giftige Stoffwechselerzeugnisse der 
Bakterien von unbekannter Konstitu
tion. 

Ein Gift, das die diphtherische Spat
lahmung hervorruft. 

Siehe Anaphylaxie. 
Tierische Zellen auflosende Antikor

per. 
(WeiBe Blutkorperchen und Sperma.) 
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Preis M.2.-

Winke fUr die Entnahme uod Elnsendung von Material zur bakterlo
IOgischen, serologischen und hIstologischen Untersuchung. Eln Hills
buch fiir die Praxis. Von Prosektor Dr. med. E. Emmerich In Kiel und Marine-Ober
stabsarzt Dr. Hage in Cuxhaven. Mit 2 Textabbildungen. 1921. Preis 1II. 9.-

Praktlsches Lehrbuch der Tuberkulose. Von Professor Dr. G. Deycke, Haupt
arzt der Inneren Abteilung und Direktor des Allgemeinen Krankenhansea in LUbeck. 
Mit 2 Textabblldungen. (Fachbiicher fUr Arzte. Band V.) 1920. 

Gebunden Preis H. 22.-

Zu den angegebenen Prelsen der angezelgten Ilteren Biicher treten Verlagsteuemngs
zuschUlge. fiber die die Bnchhandlnngen und der Verlag gem Auskunft erteilen. 
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Leltraden der medizinisch-kllnischen Propadeutlk. Von Dr. F. Kiilbs, Pro_ 
fessor an der UniversitAt Killn. Dr Itt e, erweiterte Auflage. 'Mit 87 Textabbildnngen. 
1922. Preis M.27.-

--------------------------------

Vorlesungen tiber klinlsche Propideutik. Von Prof. Dr. Ernst Magnus-Als
leben, Vorstand der medlzinischen Poliklinik der UniversitAt WUrzburg. Z wei t e , 
dorcbgesehene nnd vermehrte Auflage. Mit 14 znm Teil farbigen Abbildnngen. 1921. 

Gebnnden Preis lIL 88.-

Lehrbuch der Perkussion und Auskultatlon mit ElnsoblnB der ergAnzenden 
Untel'snchnngsverfahren, der Inspektion, Palpation und der instrnmentellen Methoden. 
Von Professor Dr. E. Edens. Mit 249Abbildnngen. (Ans ,,Enzyklopidle der 
k 11 n I s c hen M e d I z In". AUgemeiner Teil.) 1920. Preis M. 64.-

Lehrbuch der Physlologle des Menschen. Von Dr. med. Rndolf Hiibor, O. ii. 
Protessor der Physlologie nnd Direktor des Physiologisehen Inztltnts der Universltit 
Kiel. Z wei t e, dnrchgesehene AufJage. Mit 218 Textabbildnngen. 1920. 

Gebnnden Preis M_ 38.-

Vorlesungen tiber Physlologle. Von Professor Dr. M. von Frey, Vorstand des 
Physiologisehen Institnts der UniversitAt Wf1rzbnrg. Dritte, nenbearbeitete Auf
Iage. Mit 142 Textllgnren. 1920. Preis M. 28.-; gebnnden M.85.-

Praktlsche Vbungen In der Physlologle. Eine Anleitnng fUr Stndierende. 
Von Dr. L. Asher, O. Professor der Physiologie, Direktor des Physlologischen Instituts 
der UniversitAt Bern. Mit 21 Textabbildungen. 1916. Preis M. 6.-. 

Physlologlsches Praktlkum. Chemische, physikalisch·chemische nnd physikalische 
Methoden. Von Geh. Med.·Bat Professor Dr_ Emil Abderhalden, Direktor des Physlo
Iogischen Instltnts der UniversitAt Halle a. S. Z wei t e, verbesserte nnd vermehrte 
Auflage. Mit 287 Textabbildnngen. 1919. Preis M. 16.-; gebnnden JIL 18.80 

Allgemeine Physlologle. Eine systematische Darstellung der GrnndlBgen sowie der 
allgemelnen Ergebnisse und Probleme der Lehre yom tierlschen und pfJanzllchen Leben. 
Von Dr. Armin Tschermak, Professor an der Universitiit Prag. 
E r s t e r Band: Grundlagen der allgemelnen Physlologle. 1. Tell: A II gem e i n e 

Charakterist!k des Lebens, physikalische und chemiBche 
Be seha ff e n h e it de r lebend enS u b s tanz. Mit 12 Textabbildungen, 
1916. Preis JIL 10.-

2. Teil: Morph ologiache Eigenschaften der lebenden Substanz 
un d Z e II u I a rp hys! 01 0 gie. Mit etwa 110 Textabbildungen. 

Erschelut im Frlibjahr 1922 

Kurzes Lehrbuch der physlologischen Chemie. Von Dr. Paul Harl, a. 0, 
Professor der physlologisehen und pathologischen Chemie an der UniversitAt Buda
pest. Z wei t e , vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 6 Textabbildungen. 

Erscheint 1m Frlihjahr 1922 

Zu den angegebenen Preisen der angezeigten alteren Blicher treten Verlagsteuerungs
zUBchlilge, fiber die die Buchhandlungen und der Verlag gem Anskunft ertellen. 
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Lehrbuch der Differentialdiagnose innerer Krankheiten. Von Professor 
Dr. M. Matthes, Geheimem Medizinalrat, Direktor der Medizinischen Universitatsklinik 
in Konigsberg i. Pr. Dr itt e, durchgesehene nnd vermehrte Auflage. Mit etwa 
110 Textabbildungen. Erscheint im Frtihjahr 1922 

Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. Von Dr. Julius 
Bauer, Privatdozent fiir innere Medizin an der Wiener Universitiit. Z wei t e, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Mit 63 Textabbildungen. 1921. 

Preis M. 88.-; gebunden M.104.-

Vorlesungen fiber allgemeine Konstitntions- und Vererbungslehre. FUr 
Studierende und A.rzte. Von Dr. Julius Bauer, Privatdozent an der Wiener Universitat. 
Mit 47 Textabbildungen. 1921. Preis M. 86.-

-----------"-- """ -"-" -----"-" ------
Anatomie des Menschen. Ein Lehrbueh fUr Studierende und Arzte. Von Hermann 

Braus, o. 0. Professor an der Universitat, Direktor der Anatomie Heidelberg. In 
drei Banden. 
E r s t e r Band: Bewegungsapparat. Mit 400 znm grollen Teil farbigen Abblldnngen. 

1921. Gebunden Preis M. 96.-
Zweiter und dritter Band beftnden sleh in Arbeit und werden 1922 erscheinen. 

GrundriB der gesamten Chirurgie. Ein Taschenbnch fUr Studierende nnd A.rzte. 
Allgemeine Chirnrgie. Spezielle Chirnrgie. Fraktnren und Lnxationen. Operations
kurs. Verbandlehre. Von Professor Dr. Erich Sonntag in Leipzig. 1920. 

Gebunden Preis M. 38.-
-------"--"--------"""--""- "----"- ------""---" 

Diagnostik der chirurgischen Nierenerkrankungen. Praktisches Handbnch 
zum Gebrauch fUr Chirurgen und Uro\ogen, Arzte und Studierende. Von Professor 
Dr. Wilhelm Baetzner, Privatdozent, Assistent der I. chirurgisehen Universitatsklinik 
Berlin. Mit 263 grolltenteils farbigen Textabblldnngen. 1921. 

Preis M. 240.-; gebunden M.256.-

GrundriB der Wundversorgung und Wundbehandlung sowie der Behand
lung geschlossener Infektionsberde. Von Dr. W. v. Gaza, Pri vatdozent. Assistent an 
der Cblrnrgischen Universitatsklinik Gottingen. Mit 32 Abbildungen. 1921. 

Preis M. 56.-; gebnnden M.68.-

Der chirurgische Operationssaal. Ratgeber fUr die .yorbereitung chirurglseher 
Operationen und das Instrnmentieren fiir Schwestern, Arzte und Studierende 
Von Franzlska Berthold, Viktoriaschwestcr, Operationsschwester an derCbirurgischen 
Universitatsklinik Berlin. Mit einem Geleitwort von Geb. Medizinalrat Professor Dr. 
Angnst Bier. Mit 314 Textabbildungen. 1922. 

Preis M. 27.-. Bei Bezug von 10 Expl. je M. 25.-

Der Verband. Lehrbuch der chirurgischen nnd orthopildiscben Verbandbehandlnng_ 
Von Professor Dr. med. Fritz Hartel, Oberarzt der cbirurgisehen Universitlitsklinik 
Halle, nnd Privatdozent Dr. mod. Friedrich Loefner, leitender Arzt der orthopadisehen 
Abteilnng der chirurgiscben Universitiitsklinlk Halle. Mit 300 Textabbildungen. 1922. 

Preis M. 96.-; gebunden M. 114_-

Die Knocbenbrfiche und ihre Bebandlung. Ein Lehrbuch fiir Stndierende 
und Arzte. Von Privatdozent Dr. med. Hermann Matti in Bern. 
E r s t e r Band: Die allgemeine Lehre von den Knochenbmcben und lhrer Be-

handlung. Mit 42IJ Textabbildungen. 1918. Preis M. 25.-; gebunden M.29.60 
Z wei t e r Band: Die spezleIIe Lehre von den Knochenbrtichen und Ihrer Be

bandlung einschIieBlicb kompllzlerende Verletzungen des Geblrns und Riicken
marks. Mit etwa 1050 Textabbildungen nnd 4 Tafeln. Unter der Presse 

Zu den angegebenen Preisen der sngezeigten alteren BUcher treten Verlsgsteuerungs
luschlige, fiber die die Bncbbandlungen und der Verlag gem Auskunft erteilen. 
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M. Runges Lehrbiieher der Geburtsbllfe und Gynakologle. FortgefUhrt von R u d. 
Th. v. Jas chk e und O. Pa nk ow. 
Lehrbuch der Gynakologie. Sec h s t e Auflage. Mit 317, darunter zahlreichen 

farbigen Textabbildungen. 1921. Gebunden Preis M. 84.-
Lehrbueh der GeburtshUfe. N e u n t e Auflage. Mit 476, darunter zahlreichen 

mehrfa,rbigen Textabbildungen. 1920. Gebunden Preis M. 78.-

Kompendium der Frauenkrankheiten. Ein kurzes Lebrbuch fUr Xrzte und Btu
dierende. Von Dr. med. Hans Meyer-Ruegg, Professor der Gebnrtshilfe und Gyni1-
kologie an der Universitltt Zlirich. Vie r t e, umgearbeitete Auflage. Mit 163 teils 
farbigen Figuren. 1921. Gebunden Preis M. 28.-

Einfiihrung in die gynakologische Diagnostik. Von Professor Dr. Wilhelm 
Weibel in Wien. Z wei t e, neubearbeitete Auflage. Mit 144 Textabbildungen. 1921. 

Preis M. 27.-

Lehrbuch der Siiuglingskrankheiten. Von Professor Dr. H. Finkelstein in Berlin. 
Z wei t e, vollsti1ndig umgearbeitete Auflage. Mit 174 zum Teil farbigen Textab
bildungen. 1921. Preis M. 140.-; gebunden M. 160.-

Elnfiihrung in die Kinderheilkunde. Ein Lehrbuch fllr studlerende und A.rzte. 
Von Dr. B. Salge, o. O. Professor der Kinderheilkunde, zur Zeit in Marburg an der 
Lahn. Vie r t e, erweiterte Auflage. Mit 15 Textabblidungen. 1920. 

Gebunden Preis M. 22.-

Prophylaxe und Therapie der Klnderkrankheiten mit besonderer Berfiekaicb· 
tigung der Ernlihrung, Pfiege und Erzlehung des gesunden und kranken Kindes nebst 
therapeutischer Technik, Arznelmittellehre und Heilstattenverzeichnls. Von Professor 
Dr. F. Giippert, Direktor der Universitats-Klnderklinik zu GBttingen, und Professor 
Dr. L. Langstein, Direktor des Kaiserln Auguste Viktoria·Hauses in Berlin. Mit 
37 Textabbildungen. 1920. Preis M. 86.-; gebunden M. 42.-, 

Lehrbuch der Psychiatrle. Von Dr. E. BlenIer, o. Professor der Psychiatrie an der 
Universltl1t Zlirich. Mit 61 Textabblldongen. D r itt e Auflage. 1920. 

Preis M. 36.-; gebunden M. 44.-

-----------

Grundlagen iirztUcher Betrachtung. Elnflihrung in begrllfliche und konstitutions
pathologische Fragen der Klinik fllr Studierende und Arzte. Von Privatdozent 
Dr. Louis R. Grote, Oberarzt der Medlzinlschen Universitiltsklinik In Halle a. S. Mit 
2 Textsbblldungen. 1921. Preis M. 18.-

Zu den angegebenen Preisen der angezeigten Alteren Bllcher treten VerlagsteueruUgB
zuschllige, Ilber die die Buchhandlungen uud der Verlag gern AuBknnft erteilen. 




