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VII u. S. 321_'>29. Mit 6 lith. Taf. Braunschweig. _

Arbeiten aus dem bacteriologischen Institut der tech

nischen llochschulc zu Karlsruhe. Hrsg. von L. Klein

und W. Migula. 2. Bd. 2. Heft. gr._8. S. 73_163.

Mit 5 Lichtdr.-Taf.. 5 Bl. Erklärungen und 4 Tabell.

Karlsruhe. _ Arbeiten aus dem Institut für Anatomic

und Physiologie des Centralnervensyslems au der Wiener

Universität. Hrsg. von H. Obersteiuer. VI. Heft.

gr. 8. Ill. 255 Ss. Mit 6 Abbild. u. 8 Tafeln. Wien.

_ Arbeiten aus den zoologischen Instituten der Uni

versität Wien und dcr zoologisehen Station in Triest.

Begriindet v. С. Claus. fortgeführt von K. Grobbcn

und B.Hatsehek. ’1‘0m.Xl. 1._3. Heft. gr. 8. Wien.

S. I_XIV u. 326. Mit 21 Fig., 27 Taf. u. 1. Portr. _

Arbeiten, morphologische. Hrsg. v. G.Schwalbe. 8.131].

(Die Fortsetzung bildet die Ztschr. f. Morphologie u. An

thropologie). _ Arbeiten, Tübingerzoologische. III. Bd.

No. 61 G. H. Th. Eimer u. (`. Fiekcrt, Die .\rtbildung

u. Verwandtschaft bei den Foraminifercn. Entwurf einer

natiirlichen Einthcilung derselben. 8527-636. 11.45Fig.

gr. 8. Leipzig. _ Arbeiten der vom Ministerium des Innern

zur Untersuchung der verschiedenen Vaccins gegen An

thrax und Schweinc-Stiibehenrothlauf einberufenen Com

mission. Herausgegeben топ der Veterini-ir-Verwaltung.

St. Petersburg. 1898. _ Armstead, H. W., Artistic

anatomy of horse. Fol. London. _ de .-\rruda Sarn

paio, A.. Le tétanos traumatique: sa scrotherapit

(à propos d`un cas de cette maladie termine par la

guérison). These de Paris. _ Arthus, )1., Elements

de chimie physiologique. 3. edit. revue et augmentcc.
16. Paris. _ Arzneitaxc. thieriirztlicbe. für das König

reich Sachsen. 8. Aufl. Dritter Nachtrag auf das Jahr

1900. Lex.-8. 2 Ss. Dresden. _ Augst. Praetiscbc

Winke beim Fleiseheinkauf. Dresden und Leipzig.

Babi, A., Die Gewährleistung bei Viehverl'iusserun

gen nach dem bürgerlichen Gesctzbuche in systemati

scher Darstellung und andere auf Vieh bezügliehe Be

stimmungen. Mit. einem ausführlichen Sachregister. l2.

VIII, 56 Ss. Erlangen. _ Barton, The ailments of

horses. (Dean’s Practical Guide Books.) Long l2. p. 108.

London. _ Baruchello, L., Sul farcino criptococchico

(Saecaromicosi degli equini); contributo allo studio dei

hlastomiceli patogeni. 52 pp. con 2 tavole. 8. Torino.

_ v. Baumgarten, Р. und F. Tangl, Jahresbericht

über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen

Mikroorganismen. umfassend Bakterien, Pilze und Pro

tozoön. Unter Mitwirkung ron Fachgenossen bearbeitet

und herausgegeben. Jahrg. Xlll. 1897. 2. Hälfte. gr. 8.

XH. u. S. 337-1063. Jahrg. XIV. '1898. 1. Hälfte.

384 Ss. Braunschweig. _ Bayer, J. u. Froehner,l;`.,

.Handbuch der thieriir/.tlichen Chirurgie und Geburts

hiilfe. Wien und Leipzig 1897/98. III. Band. 2. Theil.

Bartke, Sattel- und Gesehirrdrucke und Widerrist

tistcln. Gutm an n , Chirurgische Krankheiten des Magens

und Darmes. Vennerholm. Krankheiten der Weib

lichen (iescblccbtsorganc. lV. Band. Zscbokke, Die

Krankheiten der Knochen. Hell. Krankheiten dcr

1l



Muskeln, Fascien, Nerven und Gefasse an den Extremi

täten. Mit 31 Abbildungen. Siedamgrotzky, Sehnen,

Sebnenschciden und Schleimbeutel. Bartke, Kriegs

chirurgie und Statistik. Mit 44Abbildungcn. — Becker

Heyer, Album berühmter Pferde. Heliograv. nach Ori

ginalen. Imp-Fol. 11 В1. Berlin. _ Behring, E.,

Allgemeine Therapie der Infectionskrankbeiten. (Aus:

-Lehrbuch der allgemeinen Therapie und der thera

peutischen Methodik".) gr. 8. III und S. 937-1034.

Wien. —— Beiträge zur patholtgiscben Anatomie und zur

allgemeinenPathologie. Red. v. E. Ziegler'. 24.-2Íi.Bd.

g1'. 8. Jena. — Berg, 0. С. und С. F. Schmidt,

Atlas der officincllen Pflanzen. Darstellung und Be

schreibung der im Arzneibuch für das Deutsche Reich

erwähnten Gcwächse. 2. Auflage von ,.I)arstellung und

Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopoca borussica

aufgeführten ofticinellcn Gewächsc“. Herausgegeben von

A.Mc_ver und K. Schumann, 24.-25. Lfg. gr. 4.

lV. Bd. S. 9-40 mit 12 farb. Steintaf. Leipzig. _

Berättelse om veterinaervaescnd et i Sverige fir 1897.

Ofvertlyek ur Illedicinalstyrelscns und. berattclsc om

helso- och sjukvâ-rd. 19 pp. Fol. Stockholm. (Bericht

über das Veterinärwesen in Schweden für das .labr

1897.) — Berctning om vcterinaervaesenct og kjödkon

trollen i Norge for ârct 1897. Udgiven af Direktören

for det chile veterinacrvaesen. VII. 241 pp. gr. 8.

Kristiania. (Bericht liber das Veterinärwesen und die

Flciscbbesehau in Norwegen für das Jahr 1897.) — Be

richt der Veterinärabtheilung des Ministeriums des In

neren für das .lahr 1896. gr. 8. 544 Ss. Petersburg

(russisch). _ Bericht über den Congress zur Bekäm

pfung der Tuberculose als Volkskrankheit. Berlin, 24.

bis 27. Mai. Heransg. von der Congressleitung. Unter

Mitwirkung der Abtbeilungsvorstände redig. von Pann

witz. XV. 855 Ss. mit 16 ТаГ. ип(1 Anlagen. Berlin.

gr. 8. _ Berichte des landökonomiscben Versuchslabo

ratoriums der königl. dänischen Veterinär- und land

wirthschaftlichen Hochschule (40. Bericht: V. Storch

Iin kernisk Pröve til at afgore, om Maelk eller Blöde

bar vaeret opvarmct til mindst 800C. _ 4l. Bericht:

Sammenlignende Undersügclser over Apparater til Kon

trolcring af Maclkens 1`cdme. _ 42. Bericht: Fodrings

forsog mcd Svin i Aarcne 1895-98. _ 43. Bericht: Forsög

med Pasteun'seringsapparater (1897-99). _ 44. Bericht:

_ V. Henriques og С. Hansen, chtdannclsen i Or

ganismen ved intensiv chtfodring. _ 45. Bericht: 11. og

12. Aars Fedi'ìngsforsog med Maclkehöer. _ Bericht

über den städtischen Vieh- und Schlachthof für die Zeit

vom 1. April 1898 bis 31. März 1899. Erstattet vom

Director Hausburg. Herausgegeben vom Magistrat

der Stadt Berlin. 27 8. _ Bericht über (110 Ver

handlungen der XXVII. Tiener-Versammlung des deut

schen Landwirtbschaftsratbs vom 20. bisl 24. Febr. 99.

Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dade.

1.cx.-8. V. 574 Ss. Archiv des deutschen Landwirth

schaftsratbs. XXIII. Jahrg _ Bericht über das Vete

rinärwesen im Königreich Sachsen für das .lahr 1898.

Herausg. von der k'tinigl. Commission für das Veterinär

wesen zu Dresden. 43 Jahrg. gr. 8. 1V. 207 Ss.

Dresden. _ Bericht über die wissenscbaftlichen Lei

stungen in der Naturgeschichte der niederen Thierc.

Bcgriindct von It. Leuckart. Neue Folge. 10. В(1.

Von M. Meissner'. С. Matzdorf. A. Collin, v. Lin

stew. B. Vanbüffen, W. Vl'eltner. gr. 8. 1V,

338 Berlin. _ Bcrstl. S., Die Rindcntubcrculosc

(Perlsucht) und das Tubercnlin. Wien und Leipzig

1897. _ Bernth Holtsmark, Husdyrlaerc. Kristiania.

1897.-Bcrthclot, M., Chaleur animale. 2vels. 8. Paris.

_ Bibliographie. zoologica (Beibl. zum zoolog. Anzeiger).

Vol. IV. 40 Bogen. gr. 8. Leipzig. _ Bibliotheca

zoologica Il. Verzeichniss der Schriften über Zoologie,

welche in den period. Werken enthalten und vom Jahre

1861-18805e1bstständig erschienen sind. Mit Einschluss

der allgemein-naturgcschicbtl., period. und palacontolog.

Schriften. Bearb. von O.Taschenberg. 5.Bd. Sign.451

bis 583 nebst Inhalt. gr. 8. VI u. S. 3649-4708. Leipzig.

_ Binet, J., Etude expérimentale sur le tétanos. 8.

Paris. _ Bitsch, J., Leitfaden für den Veterinär

Unterricht. nebst einem Anhang über den theoretischen

Hufbcschlag. 3. Aufl. 12. XVI. 210 Ss. Mit 2 Taf.

Augsburg. _ Blumberg, Mor., Experimentelle Unter

suchungen über Desinl'ection im Gewebe thierischer

Organe. Breslau. 1898. _ B ou гпау , Obstétrique

veterinaire. 18. Paris. _ B o utiro n . Pasteur et les

microbes. 18. Paris. _ В o _v s e n , R., Mast- und

Schlachtversuehc mit Schweinen, veranstaltet von der

deutschen Lan«lwil'tliscliafts-Gesellschaft. Sonderausscbuss

für Schlachtbcobachtungen, und der Landwirthschafts

hammer für die Prov. Schleswig-Holstein. Mit 10 Licht

drucktaf. und einer graphischen Darstellung. IV. 45 Ss.

(Arb. d. deut-schen Landwirthsch.-Gesellsch. 39. Heft.)

Berlin. _ Braithwaitc. J. and Е. Р. Trevelyan,

A retrospect of medicine. А half-yearlyjournal, con

taining a retrospective view of ever) discovery and

practical improvement in the medical sciences. Vol. 119.

Jau-June. 12. p. 478 Vol. 120. July-December.

London. _ Broili. F., Ein Beitrag zur Kenntniss ron

Eryops megacepbalus (Cope). [Aus: „Pala-contegn

phica".] gr. 4. 24 Ss. Init Abbild., 3 Taf. und 3 Bl.

Erklärungen. Stuttgart. _ Bronn`s, H. G., Klassen

und Ordnungen des Thierreìchs. wissenschaftlich dar

gestellt in Wort und Bild. 2. Bd. 3. Abth. 110111110

(101'111011 (Stachelhiiuter). Begonnen von H. Ludwig.

Fortgesetzt von О. Hamann. 223-28. Liefg. S. 621

bis 744. Mit 8 Taf. und 8 Bl. Erklärungen. 3. Bd.

Mollusca (Weichtliiere). Neu bearb. von II. Simroth.

35.-52. Liefg. 2. Abth. S. 225—432. Mit Abbild..

22 Taf. und 22 Bl. Erklärungen. 4. Bd. Suppl. Ne

mertini (Schnurwiirmcr). Bearbeitet von О. Bürger.

14.-17. Liefg. S. 241-288. Mit 4 Taf. und 4 Blatt

Erklärungen. 5. Bd. 2. Abth. (ìliedcrfüssler: .Arthro

poda. Fortgcsetzt von A. Е. Ortmann. 53.-56. Lfg.

S. 1169-1232. Mit 6 Steintaf. und 6 Bl. Erklärungen.

G. Bd. 5. Abtb. Säugethicre: Mammalia. Fortgesetzt

von W. Leche. 54.-.56. Lfg. gr. 8. S. 1073—1120.

Mit 1 Taf. und 1 Bl. Erklärgn. Leipzig. _ Brooks,

W. R., The foundations of zoology. 8. London. _

Brown. Sir (i. T., The pig: its external and internal

organisation. An illustrated representation and brief

description. With illustr. 0b1.r0_v.8. London. _

Brunner. K.. Erfahrungen und Studien über Wund

infection und Wundbehandlung. 3. Th1. Die Begriffe

Pyämie und Sephthämie im Lichte der bakteriologischen

Forschungscrgcbnissc. gr. 8. V. 110 Ss. Mit graph.

Darstellgn. Frauenfeld. _ Brusafcrro, St., Igiene

della carne. Con 50 Iig. Torino. 1898.-Brusasco.

L. c. F. Boschetti, Trattato di patologia c terapia

medica comparata degli animali domestici. Disp. 13-20.

8. Turin.- Bulletin des maladies contagieuses des

animaux domestiques. (Ministere de l`Agrieulture et

desI travaux publics.) Bruxelles. _ Bulletins sanitaires

du ministere de l`agriculture, service des epizootics.

Paris. _ Bulletins über die ansteckenden Krankheiten

der Hausthiere in der Schweiz. Herausgegeben vom

schweiz. Landwirtbschaftsdepartcment in Bern. _Bullt

tins sur l'ctat sanitaire des animaux domestiques en

Roumanie. (Halbmonatlieh.) _ Butcl, G., Maladies

de Tappareil digestif chez les animaux. 18. Paris.

Cadcac, (_`.. Pathologie interne des animaux do

mestiques. - Cadiot. I’. J.. Etudes de pathologie et

de clinique et recherches experimentales.- Carazzi.

D.. Manuale (11 tecnica microscopica: guida pratica per

le ricerche di citología e istologia animale con una

appendice di tecnica batteriologica c d`istologia pato

logica. XII. 311 pp. 8. Milano. - Carl, A., Die

Organisation der Iandwirtbschaftlichen Thierproduction

unter Berücksichtigung der Arbeitstheilung und Spe

cialisirung. gr. 8. 111. 243 Ss. Halle.-Carles,.l.,

Animaux domestiques. 8. Paris. _ Charpentier,

Contribution a I`étude de traitement du tétanos par les



injections intrace'rébrales de sérum antitioxique. Thi-se.

Montpellier. _ Chevalier, J.. Le cancer maladie

parasitaire. These de Paris. _ Clater, J., Der

Hunde-Arzt, nebst einem Anhang. cntbaltcnd (110 wich

tigsten Hunderassen, sowie dic Erziehung und die

Dressur des Hundes. 7. Auflage. 8. VIII. 186 Ss.

Leipzig. _ Colin, Lc'on. G. Colin (d'Alfort), sa

rie., ses oeuvres. Brochure de 42 pp. _ Collamar'ini,

ti., Biologia animale, per naturalisti, medici c veteri

nari. 111. Milano. _ Congres pour Fétude de la tn

bereulose chez l’homme et chez les animaux. 1898. 8.

Paris. _ Conradi, II.. Zur Frage der Toxinbildung

bei den Milzbrandbacterien. Inaug.-Dissertat. (Strass

burg i. E.) 32 Ss. gr. 8. Leipzig. _ Censignation

der Staatshcngstc, welche in (1011 1111 ltcichsrathe ver

tretenen Königreichen und Ländern während der Bc

schiilperiode 1899 in den Bescbìilstationcn. in Privat

ptiege und in Miethe, in der Vollblutstation Napajedl,

sowie in den k. k. Staatsgestüten Radautz und Fiber

aufgestellt sind. gr. 8. II. 53 Wien. _ Con

signation derjenigen Privathcngstc, welchen in den im

Reichsmthe vertretenen Königreichcn und Ländern für

die Besehälperiodc 1898 auf Grund dcr h'öhrungsbc

Stimmungen die Liecnz zur Belegung fremder Stuten

crtbeilt worden ist. gr. 4. 16 Ss. Wien. _ Cornet,

ti., Die Tuberculose (Spee. Pathol. und Ther., hrsg.

von II. Nothnagcl. Bd. `.\'IV. Theil 3.) gr. S. XII.

G74 Ss. Wien. _ Courmont, J. ct M. Doyon, Le

tétanos. Avec fig. 16. Paris. _ Courtadc. l)..

L`irrìtabilitê dans la serie animale. 8. Paris. _ Cso

kor, J.. Lehrbuch der gerichtlichen Thierbcilknnde.

gr. 8. VII. 763 Wien. _ Czapek. F., Die Bae

terien in ihren Beziehungen zur belebten Natur.

(Samml. gemeinnütz. Vertr. Heransgcg. vom deutschen

Vereine zur Verbreitimg gemeinnütziger Kenntnisse in

Prag. No. 249.) gr. 8. 15 Ss. Prag. _ Czar

nowski, A., Die Bacterien und ihre Bedeutung in der

Natur und in unserem Leben. Berlin. 1899. (Polnisch.)

Dade, Bericht über die Verhandlungen der XXVII.

Plenar-Versammlung des Deutschen Landwirthschafts

raths vom 20. bis 24. Februar 1899. 574 Ss. gr. 8.

Berlin. _ Daïreuva, M. P., Recherches sur le cham

pignon du muguet et son pouvoir pathogène. These.

91 pp. 8. Nancy. _ Dalziel, H., The diseases of

dogs: Their causes, symptoms and treatment. 4. ed.,

rev. and enlarg. by A. C. Piesse. 8. р. 150. London. _

Dammann, K., Die Ausbildung und Prüfung der Huf

schmiede und die Nothwendigkeit gut eingerichtctcr

Lehrschmieden. Berlin. 1898. _ Dammann, (l. und

W. Hesse, Die neue königl. thicrärztlichc Hochschule

in Hannover. Ihr Bau und ihre Einrichtungen. Fest

schrift. gr. 4. III. 93 Ss. Mit 4S Abbildgn. Berlin. _

Danmark, Smitsomme husdyrsygdomme (Monatsberichte

über ansteckende Krankheiten der Hausthiere in Däne

mark). _ Darbot, L'agriculture et les questions so

ciales. Revue véte'r. Bd. 24. p. 193. _ Davenport, C.,

Experimental morphology. Part II. 8. London. _ Da

vids, H., Ueber die sog. Actinomycosis musculorum suis.

Inaug.-Dissert. 48 Ss. gr. 8. Giessen. _ Dechambre, P.,

Zootechnie générale. 16. Paris. _ Delalande, Р. Н.,

Contribution à Vétude du micrococcus tctragenus. Thi-se.

80 рр. 8. Paris. _ Delaud et Stourbc, Pharma

colegio et toxicologie vétérinaires. 18. Paris. _ Del

vincourt, V., Contribution à Petudc du traitement du

tétanos par les injections intracéróbrales d’antitoxinc

(méthode de Roux et Borrel). These. 95 pp. 8. Paris.

_ Dembinski, B., Recherches sur le rôle. des leuco

cytes dans la tuberculose expérimentale sous-cutanee.

These. Paris. _ Denker, A., Vergleichend-anatomische

Untersuchungen über das Gehörorgan der Sängcthierc.

NachCorrosionsprìiparaten und Knochenschnitten. gr.Fol.

VII. 115 Ss. Mit 17 Tat'.~ und 17 Bl. Erklärungen.

Leipzig. — Denkschriften der medicinisc-h-naturwissen

schaftlichen Gesellschaft zu Jena. 6. Bd. 3. Lieferung.

(Semen, R., Zoologische Forschungen 111 Australien und

dem malayischen Archipel. Mit Unterstützung von P. v.

Ritter ausgeführt in den Jahren 1891-1893. 3. Bd.

Monotremen u. Marsupialicr. II. 3. Liefg. _ Maurer, F.,

Schilddrüse, Thymus und sonstige Sehlundspaltenderivatc

bei Echidna und ihre Beziehungen zu den gleichen 0r

ganen bci anderen Wirbelthieren._ Seydel,0., Ueber

Entwickelungsvorgünge an der Nasenhöhle und am

Mundhíihlendache von Echidna nebst Beiträgen zur Mor

phologie des peripheren (icrnchsorgans und des Gaumens

der Wirbelthiere. Mit 5 lith. Taf. u. 35 Abbildgn. 1111

Text.) S. 403-532. _ Dasselbe. 7. Bd. 2. Liefrg.

(Semen, It., Zoologisclm Forschungsrciscn in Australien

und dem malayischen Archipel. Mit Unterstützung (105

licrrn Р. \'. Ritter ausgeführt in den Jahren 1891 bis

1393. (15. Liefrg.) 4. Bd. Morphologie verschiedener

\\"irbclthicrc. 2. Liefrg. Eggeling, H., Ueber (110

Stellung der Milcbdrüsen zu (1011 übrigen IIautdrüscn.

I. Mitthcilg.: Die ausgebildeten Mammardrüsen der Mo

notremcn und die Milchdrüscn dcr Edentatcn nebst Bc

obachtungen über die Speicheldrüsen der letzteren. _

Oppel, A.. Ueber die. Zunge der Monotrcmen, einiger'

Marsupialicr u. v. Manis javanica.) Mit 6 lit-b. Taf.

S. 77_172. Mit 12 Ss. Erklärungen. Jena. Imp. 4. _

Deshayes, tì., Contribution :i Fetudc (105 51г0р100000105

раг thrombo-phllibite du sinus lateral d’origine auricu

laire. These. St) pp. S. Paris. _ Dicekerhoff, W..

Gerichtliche 'I`hierarzneikundc. gr. 8. XII. 564 Ss.

Berlin. 2. Anti. XV. G48 Ss. - Dienstalters-Liste des

rossììrztlichcn Personals der deutschen Armee. Nach

amtlichen Quellen zusammengestellt v. Grammlich.

(Zeitschr. f.Veterinìirkunde.) gr. 8. 47 Ss. Berlin. _

Dogs (landing from Ireland) order of 1899. Order of

the. board of agriculture. Dated 26 th. July 1899. 2 pp.

London. Fol. _ Dog owners annual (the) for 1899.

Illustr. With contrilmtions by W. Baxcndale, J. А.

Hamilton, S. Noble, (i. Stables, W. H. Stacpoole.

8. p. 156. London. _ Duelaux, E., Traite. de micro

biologie. 'I`ome111. Fermentation alcoolique. Paris.

Ecker’s, A. u. R. Wiedersheim’s Anatomic des

Frosches. Anf Grund eigener Untersuchungen durchaus

neu bearb. v. F.. Gaupp. 2. Abth. 2. Hälfte. Lehre

vom Gefiisssystem. Mit 84 zum Theil mehrfarb. in den

Text eingedr. Abbld. 2. Aufl. gr. 8. XII u. S. 235

bis 54S. Braunschweig. _ Edelmann, R., Bericht

über die Schlachtvich- und Flcischbeschau der könig

lichen Haupt- und Residenzstadt Dresden iin Jahre 1899.

16 55. gr. 4. _ Edinger, I4., Untersuchungen über

die vergleichende Anatomie des Gehirns. 4. Studien

über das Zwischenhirn der Reptilien. (Aus: Abhandlgn.

der Senckenbcrg. naturforsch. Gescllsch.) gr. 4. 37 Ss.

m. 3 Taf. Frankfurt a. M. _ Dei-selbe, Vorlesungen

über den Bau der nervíìsen (Tentralorgane des Menschen

und der Thiere. 6. А1111. gr. 8. VIII. 430 Ss. mit

295 Abbildgn. u. 2 farb. Taf. Leipzig. _ Effront,

J., Les enzymes et leurs applications. 8. Paris. _

Ehlers, H., Zur Kenntniss der Anatomic und Biologie

von Oxyuris curvula Rud. lozing-Diss. Marburg. 2b' pp.

_ Eichloff, R., Die Technik der Milchprüfung. An

leitung zur selbstständigen Ausführung von Milchnnter

suchungcn für Molkercifachleute. Mit 43 Abbildungen

und 5 Tabellen. Bremen. 1898. _ Eisbein, (_‘. .1.,

Die Mästung der landwirthschuftlichen Hausthiere. Nach

eigenen und fremden Erfahrungen für den practischcn

Landwirth besprochen. Anti. gr. 8. XVI. 279 Ss.

M. 19 Abbildungen. Bautzen. _ Ellenbergcr. W..

Il. Baum 11. ll. Dittrich, Handbuch der Anatomie

der Thiere f. Künstler. 3. lifg. qu. gr. 4. S 111011411

Taf. m. Erklärgn. 24 Leipzig. _ lillenbergcr,

Schütz und Baum` Jahresbericht über die Leistungen

auf dem (icbicte der Veteriniirmedìcin. Leie-S. XVIII.

Jahrg. (1398.) IV. 240 Ss. Berlin. _ Encyclopìidic

der Therapie. Ilerausg. v. О. Liebreich, untcr Mit

wirkung v. M. Mendelsohn u. A. Würzburg. 111.1111.

l. u. 2. Abth. gr. S. G4() Ss. Berlin. _ Entwurf

eines Gesetzes, betr. die Schlacbtvich- 11. I-‘lcischbeschau.



gr. 4. 100 Ss. Berlin. _ Ergebnisse der allgemeinen

.Pathologie und pathologisehen Anatomie des Menschen

und dcr Thiel-e. Hrsg. v. 0. Lubarsch u. It. Oster

tag. 4. Jahrgang. 1897. l. Stoñwcchselpathologie.

II. Allgemeine Aetiologie. III. Pathologie der Infec

tionskrankheiten. 1V. Allgemeine pathol. Anatomic u.

Physiologie. V. Speeielle pathol. Anatomie und Physio

logie: A. Bewegungsapparat. B. Nervensystem u. Sinnes

organe. VI. Thierpathologie: A. Infectionskrankheiten.

B. Missbildungen. Mit 4 Abbild. auf Taf. I u. 27 Fig.

im Text. gr. 8. X. 1009 Ss. 5. Jahrg. 1898. l. All

gemeine pathol. Morphologie u. Physiologie. ll. Spec.

pathol. Anatomie u. Physiologie. III. Spec. Mykopatho

logic. 1V. Ausländische Literatur. V. Nachtrag. gr. 8.

XII. 1050 Ss. Wiesbaden. _ Ergebnisse der Ana

tomic und Entwickelungsgeschichte. Hrsg. v. F. Merkel

und R. Bonnet. V111. Bd. 1898. A. u. d. T.: Ana~

tomische Hefte. 2 Abthlg. VIll. Bd. 1898. gr. 8.

Xl. 1165 Ss. M. 90 Abbildungen. Wiesbaden. _

Ergebnisse der Hamburger Magalllaensisehcn Sammel

rcise. llrsg. vom naturhistor. Museum zu Hamburg.

4. Lfg. Lex-8. 48, 28. 7. 14, 15 11. 11h` Ss. M.

З Abbild. u. 2 Taf. (Bürger. 0., Xemertinen. 14 Ss.

Carlgren. 0.,Zoantharien. 48 Ss. M. 1 Taf. Ludwig.

Il., Crinoideen. 7 Ludwig. ll.. Ophiureidccn.

28 Ss. Мяу, W., Alcyonaricn. 22 Ss. M. 3 Abbild.

Staudinger, O., Lepidopteren. 118` Ss. M. 1 Taf.

Weltner, W.. Cirripedien. 15 Ss.) Hamburg. _ lir

gcbnissc der im Jahre 1897 in Bayern vorgenommenen

Tuberculinimpfungen an Rindern. (Aus: Zischr. d. k.

bayer. Statist. Bureau.) gr. 4. 24 Ss. München. _

Ergebnisse der Rindviehzuchtenquete in Liv-, Kst- u.

Kurland vom Jahre 1898. gr. 4. 1V. V, 80 u. 43 Ss.

M. 6 Tab. u. 1 Karte. Berlin. _ Estaunie. Lc fer

ment. 16. Paris. _ Evans. A. Н. and T.F..Buckley.

Vertebrate fauna of the Shetland Islands. 8. 278 pp.

London. _ Ewart, J. C.. The Penycuik experiments.

Fauna arctic-a. Eine Zusammenstellung der arkt.

Thicrformcn. mit besonderer Berücksichtigung des Spitz

bergengebietes, auf Grund der Ergebnisse der deutschen

Expedition in das nördliche I'Éismecr im Jahre 1898.

Herausgegeben von F. Römer und F. Schaudinn.

1. Bd. 1’. Lfg. Mit 7 Taf., 2 geograph. Karten und

12 Abbildungen im Text. Imp.4. 178 Ss. M. 7 Bl.

Erklärungen. Jena. _ Fischer, M., Leitfaden der

Thierzuchtlehre für practische Landwirthe, sowie zum

Unteriicht an landwirthschaftlichen Lehranstalten. 8.

XVI. 284 Ss. Leipzig. _ Fischoeder, F., Leitfaden der

praetischen Fleischbeschau einschliesslich der Trichinen

schau. 3. Auii. 8. XII. 246 Ss. M. Abbildungen.

Berlin. _ Flatau, E. und L. Jacobsohn, Handbuch

der Anatomie und vergleichenden Anatomic des Cen

tralnervensystems der Säugethiere. Mit 126 Abbildgn.

im Text und 22 Abbildungen auf Т Taf. I. Macroscop.

Theil. gr. 8. XVI. 578 Ss. M. 8 Bl. Erklärungen.

Berlin. _ Fleischerkalendcr, deutscher. Taschenbuch

für das gesammte Flcischergcwerbe. 4. Jahrg. 12. 1V Ss.

Notizkaleuder. 64 u. 40 Ss. Leipzig. _ Fleisch

mann, W., Lehrbuch der Milchwirthschaft. 2. neu be

arbeitete Auflage. Mit 80 Textabbildungen und 3 Thier

bildern. Bremen. 1898. _ Fleischsehaugesetze, die, und

Vorschriften nebst dem Schlachtviehversichcrungsgesetze,

zum Gebrauch f. die Laien-Fleischbeschauer, Gemeinde

verstände und Landwirthc im Königreich Sachsen. 8.

60 Ss. Chemnitz. _ Floren, A. G., Mjältbranden och

dess bekîimpandc. Stockholm. _ Fokker', A. P., De

bacteriologische leer. Il. 55 pp. 8. Groningen. _

Forteguelse over autoriserede laeger. tandlaeger og dyr

laeger iNorge i aaret. 1899. lI. 80 pp. 8. Kristiania.

_ Foulladosa, F. N., Solutions chlorurecs-sodiques et

bactéries pathogi-nes. 11 pp. 16. Bayonne-Biaritz. _

Frauenknccht, L. C., Die Vichgewährschaft nach dem

bürgerlichen Gesetzbuche. Volksthümlich mit kurzen

Erläuterungen und Beispielen für Viehbesitzer zusammen

gestellt. 8. 31 Ss. Neumarkt. _ Fricdberger und

Е. Fröhner, Lehrbuch der klinischen Untersuchungs

methoden für Thicrärzte und Studirende. З. Aufl. gr. 8.

VIII. 572 Ss. Mit 105 Fig. Stuttgart. _ Fried

länder, C., Mikroskopisehe Technik zum Gebrauch bei

medicinischen und pathologisch-anatomischen Unter

suchungen. 6. Aufi. v. С. J. Eberth. gr. 8. VII.

359 Ss. M. 86 Abbildungen. Berlin. _ Fröhner, E.,

Lehrbuch der Arzneimittellehrc für Thierärzte. 5. Auñ.

gr. 8. XVI. 636 Ss. Stuttgart. _ Dersclbc, Lehr

buch der allgemeinen Therapie für Thierärzte. 2. Aufl.

gr. 8. XVI. 248 Ss. Stuttgart. _ I-‘romme’s öster

reichischer Kalender für Thierärzte für das Jahr 1900.

7. Jahrgang. Red. von A. Postolka.. VIII. 214 Ss.

und Tagebuch. 16. \\`ien.

(iamaleia, Grundzüge d. allgem.Bact. gr. В. 205 Ss.

Odessa. (Russisch.) _ Gebhardt, W., Die microphotogr.

Aufnahme gefärbter Präparate. Internationale photogr.

Menatsschr. für lilcdicin. gr. 8. 26 Ss. Mit 1 Tafel.

München. _ Gesetz, betr. die Beseitigung von An

steckungsstolfen bei \"iehbcförderungcn auf Eisenbahnen.

Vom 25.1"ebruar 1876. Nebst den Ausführungsvor

schriften und ergänzenden Bestimmungen. 4. Auñ. gr. 8.

IV. 59 Ss. Berlin. _ (iestütbuch. allgemeines deutsches,

f. Vollblut. Hrsg. von der Gestiitbuchcommission des

Union-Clubs. Suppl. (2) 1891s` zum XI. Bd. gr. 8. XIX.

260 Ss. Berlín. _ Gewährschaftsbiichlein, das. Die f.

das Deutsche Reich geltenden Bestimmungen über Vieh

gewährschaft volksvcrständlich erörtert von einem pract.

Juristen. 2. Aufl. Mit einchlageformular. 12. 46 Ss.

_ Gilbey. W., The great horse, or the war horse.

from the time of the Roman invasion till its develop

ment into the Shire Horse. 2. cd. S. 78 pp. London.

_ Glandcrs, Report of departmental commitee on

the Working of the diseases of animals acts in so far as

they relate to glandcrs. and whether any more eñectivc

measures may bc taken to prevent the spread of that

disease; with evidence. appendix, and index. 2 parts.

London. _ Goltz, Historische Studien auf dem Gebiete

der Fleischnahrung und Fleischbcschau. Köln. 1898.

_ Green, R.. The soluble ferment-s and fermentation.

S. 494 pp. Loudon. _ Grimbert. L.. Les serums

therapeutiques; immunite, immunisation. mode d`action

des microbes. préparations. 157 pp. 8. Paris. _

Grober, J., Ueber die Athmungsinnervation der Vögel.

hang-Dissertation. Jena. 44 pp. gr. 8. Bonn. _

Gurgi, V., Sur la phylogcnie et lc polymorphisme des

bacteries. 88 pp. 8. Montevideo. _ Gutenäeker, F.,

Die Lehre vom Iqubeschlag. Eine Anleitung für die

Praxis und die Prüfung. 6. Аид. 8. VIII. 224 Ss.

M. 261 Holzschn. Stuttgart.

Haag. v., Die Bestimmungen über die bayerische

Pferdezucht. mit erläuternden Bemerkungen hsg. 3.Auñ.

von F. Brettreich. 8. VIII. 145 Ss. München. _

Ilacfcke, H., Die technische Verwerthung von thieri

schen Cadavern, Cadavertheilen, Schlachtabfiillen u. s. W.

8. VIII. 280 Ss. 111.27 Abbild. Wien. _ Hagenmüller.

P.. Bibliotheca. sporozoologiea. Bibliographie generale et

spéciale des travaux concernant les sporozoaires parus

antérieurement au 1. janvier 1899. 233 pp. Marseille. _

Hager, H., Das Microseop und seine Anwendung. S.

Aufl. v. С. Mez. gr. 8. VIII. 335 Ss. mit 326 Fig.

Berlin. _ Hagmann, G.. Die diluviale Wirbelthier

fauna von Vöklinshofen (Ober-Elsass). 1. Т11. Raub

thierc und Wiederkäuer mit Ausnahme der Rinder.

136 Ss. mit 3 Fig., 7 Lichtdr.-Taf. und 10 Tab. [Ab

handl. zur geolog. Speeialkarte von Elsass-Lothringen.

N. F. 3. Heft] Les-8. Strassburg. _ Halliburton,

W. D.. The essentials of chemical physiology, for the

use ot students. 3. ed. Roy. 8. London. _ Hamburg.

Jahresbericht der Sehlaehthof-Dcputation für das Jahr

1898. 4. 23 Ss. _ Handbook of the laws and regula

tions relating to diseases of animals, transit of animals,

importation of animals, and the weighing of cattle at

markets ete. [Board of Agriculture] London. _ Hand

buch der thierärztliehen Chirurgie und Geburtshilfe



Hrsg. von J. Bayer u. Е. Fröhner. 1. Bd. Bayer, J.,

(lperationslehre. 2. Aufl. Mit 451 Abbild. XII. 522 Ss.

3. Bd. 2. Th1. 3. Lfg. Kopf, Hals, Brust, Bauch. Hen

drickx, Männliche Geschlechts- und Harnorgane incl.

Castration. Gmclin, Dic Krankheiten des Nabels. Mit

41 Abbild. IX u. S. 319-531. gr. 8. Wien. _ Hand

buch schlesischer Stamm- und Reinzuchten. Hrsg. von

dcr Landwirt-hschaftskammer für dio Provinz Schlesien.

gr. S. 64 Ss. Breslau. _ Handwörterbuch der ge

sammten Medicin. Hrsg. von A. Villaret. 2.Au11.

13._18. Lfg. gr. 8. Stuttgart. _ Handwörterbuch der

gesammten Thierheilkunde und Thierzucht mit Inbe

griff aller einschlägigen Disciplincn und der speeiellcn

Etymologie. Herausg. von A. It'och. Mit Illustrationen.

(Suppl. zur Encyklopìidie dcr gesammten Thierheilkunde

und Thierzucht.) 19._21. Lfg. gr. 8. 2. Bd. S. 193

bis 384. Wien. _ Handwörterbuch der Zoologie. An

thropologie und Ethnologie. 36._37. Lfg. \'Ill. Bd.

8369-624. Breslau. (Encyklopiidic der Naturwissensch.

1.Abth. 75. u. 76. Lfg.). gr. 8. _ Happieh, Die nütz

lichen und schädlichen Bacterien der Milchwirthschaft.

Mit 5 Abbildungen. Kurzer Leitfaden der milchwirth

schaftlichen Bacteriologie. gr. 8. 49 Ss. (Russisch). _

Hare, II. A., Progressive medicine: Quarterly digest

of advances. discoveries ctc. \’ol.II. 8. London. _

llartenstein, P., La fièvre vitulaire. 18. Paris. _

Haubner`s landwirthschaftliche Thicrheilknndc. 12.

umgearbeitetc Auñage., herausg. von Sicdamgrotzky.

)lit 105 Textabbildungcn. Berlin 1898. _ Heck, L..

Lebende Bilder aus dem Reiche der Thierc. Augen

blicksaufnahmen nach dem lebenden Thierbestande des

Berliner zoologischen Gartens. llcrausg. 11. 111. erklär.

Unterschriftsätzcn versehen. qn.1<‘ol. 200 Ss. Berlin.

_ Hefte, anatomische. Referate und Beiträge zur Ana

tomie und Entwickelungsgeschichte. Herausgegeben von

I". Merkel und R. Bonnet. 1. Abth.: Arbeiten aus

anatomischen Instituten. 37-43. Hft. (XI. Bd. 4. Hft.

XH. Bd. 1._3. Heft, XIII. Bd. 1._3. Heft. Y. und

S. 461-680; 1_573; V. und 1-623. Mit Abbildun

gen und Tafeln. gr. 8. Wiesbaden. _ Heider, A. R. v..

Ueber zwei Zoantheen. S. 119-138 mit~ 2 Tafeln. (Аг

beiten aus dem zoologischen Institut zu Graz. VI. Hd.

No. З.) [Aus: „Zeitschrift für wissenschaftl. Zool."]

gr. 8. Leipzig. _ Herd-book dc la racc bovine nor

mande pure. 14. bullet. d. inscriptions. 257 pp.

1897/98. Caen. _ Herdbuch, ostpreussisches. Heraus

gegeben im Auftragc der Herdbuch-Gesellschaft zur Ver

besserung des in Ostpreussen gezüchtctcn Holländer

Rindviehs von E. Poeppel. 10. Bd. Jahrg. 1897.

gr. 8. XXIX, 507 Ss. mit Abbildung. Berlin. _ Hé

ricourt, J., La sérothérapie. Historique, Etat actuel.

Bibliographie. 8. Paris. _ Herman, G.. „Genesis“.

Das Gesetz dcr Zeugung. I. Bd. Sexualismus und Ge

neration. Beiträge zur Sexual-Physiologie. 2. Auflage.

143 Ss. gr. 8. Leipzig. _ Hermann, L.. Leitfaden f. das

physiologische Practicum. Leipzig 1898. _ Hertwig,

0., Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen

und der Wirbelthicre. Anleitung und Repetitorium für

Studirende und Aerzte. gr. 8. VI, 406 Ss. mit 332 Ab

bildungen. Jena. _ Dcrselbe, Text-book of the em

bryology of man and mammals. Transl. from the 3rd

German ed. by L. Mark. With 339 lig. in thc text

and 2 lithographie plates. 8. p. 686. London. _

Hogg, J., The microscope, its history, construe

tion and application; being a familiar introduction

to the use of the instrument and the study of micro

scopical science. 15. cd. 704 pp. 8. New York. _

Huber, J. Ch., Bibliographie der klinischen Entomologic

(Hexapoden, Acarinen). Heft 1. Sarcopsylla, Pulcx,

Aeanthia, Pediculidae. 24 Ss. Heft 2. Demodex, Lep

tus, Dermanyssus, Argas, Ixodes, Pediculoides, Tetra

nychus, Tyroglyphus und diverse Pseudoparasiten. 24 Ss.

Heft 3. 25 Ss. 8. Jena. _ Hueppe, F., The prin

ciples of bacteriology. Translat. from the German by

E. 0. Jordan. 478 pp. 8. London. _ Hülsemann,

Die Vieh-Versicherung, ihr Wesen, ihre Aufgabe, ihre

Organisation. gr. 8. VIII, 140 'Ss. Berlin. _ Hult

green, E. 0. 1111(1 0. А. Andersson, Studien zur Phy

siologie und Anatomie dcr Nebennicren. Gekröntc Preis

schrift. gr. 8. 248 Ss. Mit 6 Taf. Leipzig. _ Hunde

Stammbueh, XX. deutsches. 8. 239 Ss. Hannover. _

Hunde-Stamlnbuch` österreichisches. Hrsg. v. dem öster

reich. Hnndezucht-Vcrein in Wien. I6. Bd. 1898. Ven

No. 2699-3066. 8. 99 Ss. Wien. _ Hunting, W.,

The art of horse-shoeing. With over 100 illustr. 3rd.

ed. Roy-8. 172 pp. London. _ Husdyrsygdomme,

anmeldtc smitsomme, i Norge. _ Husdyrsygdomme, smit

somme, i Danmark. Monatsberichtc. _ Hutyra, F.,

Jahresbericht über das Veterinärwesen in Ungarn, im

Auftrage des kiinigl. ungarischen Ackerbauministeriums

nach amtlichen Berichten bearbeitet. X. Jahrg. 1898.

IV, 221 Ss. gr. 8. Budapest.

Jaeot-in, II.. Les maladies du cheval de troupe.

_ Jahrbuch, morphologisches. Eine Zeitschrift f. Ana

tomie und Entwickelungsgeschiehte. Hrsg. v. C. (tegen

baur. 27. Hd. gr. 8. IV, 716 Ss. Mit 62 Fig. und

4 Tat'. Leipzig. _ Jahrbuch, österreichisches kynogo

logisches, 1898. 2. Jahrg. und österreichisches Hunde

Stammbueh. 15. Bd. Hrsg. vom österreichisch. Hunde

zucht-Vereine. Red. von A. Ritter v. Rossmanit. gr. 8.

VIH, 1V, 330 u. 55 Ss. Mit Abbildungen. Wien. _

Jahrbücher des nassauisehen Vereins für Naturkunde.

Hrsg. von A. Pagenstecher. '51. Jahrg. gr. 8. XLIH,

294 Ss. Mit. 5 Abbild. Wiesbaden. _ Jahrbücher,

zoologisehe. Hrsg. v. J. W. Spcngel. Abth. f. Syste

matik, Geographic und Biologie dcr Thiere. 12. Bd. 2.

bis 6. (Schluss-)Heft g1'. 8. IV u. S. 105-784. Mit

68 Abbildgn. u. 49 Taf. Jena.. _ Jahrbücher, zoologi

sche. Hrsg. von J. W. Spengel. Abth. für Anatomie

und Ontogenic der Thierc. 12. Bd. 3. u. 4. Heft. 1V

u. S. 407-744. Mit 17 Abbildgn. u. 20 Taf. 13. Bd.

1. n. 2. Heft. S. 1_358. Mit Abbildgn. u. 20 Taf.

gr. 8. Jena. _ Jahrbücher, Zoologische. Hrsg. von J.

W. Spengel. IV. Suppl. 2. Bd. 1. Hit. Fauna chilensis.

Abhandlungen zur Kenntniss der Zoologie Chiles nach den

Sammlungen von L. Plate. Mit 12 lith. Taf. 250

gr. 8. Jena. _ Jahresbericht der k. thierärztlichen Hoch

schule in München 1897/98. 36 Ss. München. 8. _

Jahresbericht über das Veterinärwesen in Ungarn, im

Auftragc des kgl. ungarischen Ackerbauministcriums

nach amtlichen Berichten von F. Hutyra bearbeitet.

X. Jahrg. 1898. IV. 221 Ss. gr. 8. Budapest. _

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und

Entwickclungsgeschichtc. Hrsg. von G. Schwalbe. Neue

Folge. III. Bd. Literatur 1897. g1'. 8. XVII, 1142

Jena. _ Jahresbericht über die Fortschritte der Phy

siologie. Hrsg. von L. Hermann. Neue Folge des

physiologischen Theiles der Jahresberichte von Henle

u. Meissner, Hofmann u. Schwalbe, Hermann u.

Schwalbe. VII. Bd.: Bericht über das Jahr 1898.

gr. 8. VI, 307 Ss. Bonn. _ Jahresbericht über die

Fortschritte der Thier-Chcmie oder der physiologischen

und pathologist-hen Chemie. Bcgrlindet von R. Maly.

28. Bd. über das Jahr 1898. Hrsg. und red. von M.

\'. Neneki und R. Andreasch. gr. 8. VII, 888 Ss.

Wiesbaden. _ Jahresbericht über die Fortschritte in

der Lehre von den (ìîihrungsorganismen. Bearbeit. und

hrsg. von A. Koch. 8. Jahrg. 1897. gr. 8. VIII,

303 Ss. Braunschweig. _ Jahresbericht über die Fort

schritte in der Lehre von den pathogenen Microorganis

men, umfassend Bactcricn, Pilze und Protozoen. Unter

Mitwirkung von Faehgcnossen bearb. u. hrsg. von l’.

Baumgarten und 1". Tangl. Jahrg. XIII. 1897.

2. Hälfte. gr. 8. Xll u. S. 337-1063. Jahrg. XIV.

1898. 1. Hälfte. 384 Ss. Braunschweig. _ Jahres

bericht über dic Leistungen auf dem Gebiete der Vete

rinärmediciu. Hrsg. von Ellenbergcr. Schütz und

Baum. 18. Jahrg. (Jahr 1898). LoL-8. IV, 240 Ss.

Berlin. _ Jahresbericht über die Leistungen und Fort

schritte in der Anatomie und Physiologie. Unter Mit



wirkung zahlreicher Gelehrten hrsg. von R. Virchow.

Unter Red. von C. Posner. Bericht für das Jahr 1898.

Lex.-8. III, 246 Ss. Berlin. _ Jahresbericht über die

Leistungen und Fortschritte in der gesammten Medicin.

Hrsg. von R. Virchow unter Red. von C. Posner.

33. Jahrg. Bericht für das Jahr 1898. 2 Bde. à 3 Ab

theilgn. Luc-8. Berlin. _ Jahresbericht über die Ver

breitung von Thierseuehen im Deutschen Reich. Bearb.

im kaiserl. Gesundheitsamte zu Berlin. 13. Jahrg. Das

Jahr 1898. Mit 5 (farb.) Uebersichtskarten. Lex.-8. VI,

174 u. 100 Ss. Berlin. _ Jahresbericht, Zoologischer,

für 1898. Hrsg. von der zoolog. Station '/.u Neapel.

Red. von P. Mayer. gr. 8. VI, 29, 9, 22, 14, 57, 3,

57, 46, 6, 231 u. 26 Ss. Berlin. _ Johne,-A., Der

Laien-l<`leischbeschauer. Leitfaden fiir den Unterricht in

der Laicn-Fleischbeschau und für die mit deren Prüfung

und Beaufsichtigung beauftragten Veterin'zir- und Me

dicinalbcamten. 2. Hälfte. 8. XVIII, 191—451

Mit 102 Abbildgn. Berlin. _ de Jong Izn, 1). A.,

Untersuchungen über Botryomyccs. Inaug.-I)iss. 89 Ss.

gr. 8. (Giessen.) Leiden. _ Ipogorsky-Lcnkewitseh,

L., Zur Frage über die physiologische Wirkung der An

wendbarkeit des Arecolins gegen Colik und Rehe der

Pferde. Diss. Jurjew. 1898. (Russisch.) ._ Jullien,

L., Recherches expérimentales sur Pagglutination du ba

cille de Nieola'ier par le sang des animaux normaux et

tetaniques et par le serum antitetanique. These. 88 pp.

8. L‘on.

alender des Berliner Thicrschutz-Vercins (zur lle

kiinlpfung der 'I`hierquiilereien im Deutschen Reich) und

des deutschen Lehrer-Thierschntzvereins. 1900. 12.

48 Ss. Mit Bildern. Berlin. _ Kalender 1900 des

Deutschen Thiersehutz-Vereins zu Berlin. 5. Jahrg.

Schmal 8. 48 Ss. Mit Bildern. Berlin. _ Kalender,

Fremme’s, österreichischer, für Thieriirzte, für das Jahr

1900. 7. Jahrg. Red. von A. Postolka.. 16. V111,

217 Ss. u. Tagebuch. Wien. _ Kassowitz, M., All

gemeine Biologie. 2. Bd. Vererbung und Entwickelung.

gr. 8. X, 391 Ss. _ Kästenbaum, H., Grundriss der

Thierseuehen und der Parasitenkrankheiten für Land

wirthe und Studircnde. gr. 8. VIII, 281 Ss. Mit Ab

bildgn. Wien. _ Kirchhoff, A., Pllanzen- und Thier

verbreitung. Mit 157 Abbildgn. im Text und 3 Karten

in Farbcndr. XI, 327 Ss. Leipzig. (Hann, Hoch

stetter, Pokorny, Allgemeine Erdkunde. 5. Aufl.

von J. Hann, E. Brückner und A. Kirchhoff. 3. Ab

theilg.) Lex.-8. _ Kitt, Th., Bacteriologie und patho

logische Microseopie für Thierärzte und Studirende der

Thiermedicin. 3. Aufl. Mit 160 Abbildgn., color. Zeich

nungen und Tafeln. gr. 8. XlV, 525 Ss. Wien. _

Knodt, E., Der Thiere Dank. Allen Freunden des

Thierschutzes, zumal dessen obersten Förderern, den

Behörden und Vereinen, den Geistlichen und Lehrern

ans Herz gelegt. 3. Аид. 8. 34 Ss. Leipzig. _ Der

selbe, Klagen der Thiere. Zur Befórderung des wah

ren Thierschutzes, der Jugend und dem Volke darge

stellt. 11. Aufì. 8. 24 Ss. Leipzig. _ Koch, A.,

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von

den Gährungsorganismen. 8. Jahrg. 1897. VIII, 303 Ss.

gr. 8. Braunschweig. _ Derselbe, Veterinär-Kalender

pro 1900. Taschenbuch für Thieriìrztc mit Tagesnotiz

buch. 23. Jahrg. Ausg. für Deutschland. VI, 227 Ss.

Ausg. für Oesterreich. 1V, 361 Ss. 16. Wien. _ Dcr

selbe, Handwörterbuch der gesammten Thierheilkunde

und Thierzucht, mit Inbegriñ“ aller einschlägigen Dis

ciplinen und der speciellen Etymologie. 19._21. Lfg.

2. Bd. S. 193—384` gr. 8. Wien. _ Koch, G. v.,

Die Aufstellung der Thiere im neuen Museum zu Darm

stadt. 14 Ss. Mit 3 Taf. und 1 Zinkiitzung. Lex.-8.

Leipzig. _ Koelliker, A., Neue Beobachtungen zur

Anatomie des Clliasma opticum. Mit 16 0rig.-Abbildgn.

(Aus: „Festschr. der phys-med. Gesellsch. \\`ürzburg‘.)

gr. 4. 18 Würzburg. _ Kölliker, Handbuch

der Gewebelehre. III. Bd. 2. Hälfte. Bearbeitet von

Ebner. — Koenig, G., Anciennitätsliste des rossiirzt

lichen Personals des activen Dienststandes und des Be

urlaubtenstandes. Berlin. 1898. _ Derselbe, Vete

rinär-Kalender für das Jahr 1900. 2 Thle. Х, 268 Ss.

Tagebuch und IV, 336 Ss. 12. Berlin. _ Kohlhepp,

P. und C. Kohlhepp, Thier'arztlicher Unterricht ñìr

Landwirthe über Bau des Thierkörpers, Gesundheits

pflege, Geburtshülfe, Gewährleistung nach dem B. G.B.

und erste Behandlung der häufigsten Krankheiten un

serer landwirthschaftlichen Hausthiere. Zugleich ein

Leitfaden für landwirthschaftl. Schulen. 8. Aufl. gr. 8.

Vl, 179 Ss. Mit 64 Holzschn. Stuttgart. _ Koneff,

D., Practischc Hinweise bei Ausführung der Schutz

ìmpfungen gegen Milzbrand. Charkow. 1898. (Russisch.)

_ Kotzenberg, W., Untersuchungen über das Rücken

mark des Igels. gr. 8. 42 Ss. Mit 11 Abbildgn. 1 Taf.

und 1 B1.E|‘kliirgn. Wiesbaden-Krabbe, A., Aars

beretning for det veterinaere sundhedsraad for Aaret

1898. 197 pp. lijöbenhavn. _ Kraemer, A., Prof.

Dr. Е. Pott’s Schrift: „Der Formalismus in der land

wirthsehaftlichen Thierzucht". Bcleuchtet von K. Er

weit. Neue Aufl. des Sonderabdr. aus dem schweiz.

landw. Centralbl. gr. 8. 1V, 81 Ss. Frauenfeld. _

Kretowicz, P., llufbeschlag. Lemberg. _ Kukuljevic.

J., Vézerfonal a luisvizsgálathoz. Mit 12 Abbildungen.

Buda est.

arbalctrier, Petite encyclopedie d’agriculture.

T. lII. Elevage du bétail. 16. Paris. _ Laulanié,

F., Energétique musculaire. Paris. 1898. _ Laur, E..

Bau und Leben der landwirthschaftliehen Haussäuge

thicre. Leitfaden für landwirthschaftl. Schulen. 2. Aufl.

8. VIlI, 83 Ss. Mit 91 Abbildungen und 5 Tafeln.

Berlin. _ Lee. 11.13.` A history and description of

the modern dogs of Great Britain and Ireland (non

Sporting Division). Including Toy, Pet, Fancy and

Ladies’ Dogs. Ad new ed. The illustrations by A.

Wardle and It. H. Moore. 8. 440 pp. London. _

Lehmann, A., Zoologischer Atlas. Nach Aquarellen

von Il. Leutemann, F. Specht und E. Schmidt in

Buntfarbendr. ausgeführt. Taf. 54. Trochilidae (Kolibri).

59 X 80,5cm. Leipzig. _ Lehmann, K. B. u. Neu~

mann, R. 0., Atlas und Grundriss der Baeteriologie

und Lehrbuch der speciellen bacteriologischcn Diagnostik.

2. Aufl. 2 Thle. (Lehmann"s medicin. Handatlantcn.

Bd. X.) 8. XV. 495 Ss. M. 1 Tab. und 69 farb.

Tafeln. VIII. 69 Ss. Text. München. _ Lehrbüchlein

des Berliner Thierschutzrereins (zur Bekämpfung der

Thicrquälereien im Deutschen Reich). 1. u. 2. Bdchn.

12. à` 96 Ss. Mit Abbildungen. Berlin. _ Leich ten

stern, Ueber infectiöse Lungenentzündungen und den

heutigen Stand der Psittacosisfrage. Auf Grund eigener

und der in der Literatur niedergelegten Beobachtungen.

Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. gr. 8. III.

63 Ss. Bonn. _ Leisering`s Atlas der Anatomie des

Pferdes und der übrigen Hausthiere. In 54 z. Th1.

mehrfarb. Taf. mit erläut. Texte. Unter Mitwirkung von

Baum in erweiterter Form neu herausgegeben von

W. Ellenberger. Auñ. 2 Bde. Fol. VI. 217 Ss.

Text. Leipzig. — Lesbre, Cours autographie de Ре;

térieur du cheval et des principaux mammifères do

mestiques. _ Leuckart’s, R., Zoologische Wand

tafeln, hrsg. `ron C. Chun. Serie II. Vertebrata. 8.

u. 9. Taf. 4 Blatt à 63 X 51 und 70 Х 50cm. Farbdr.

Mit Text. gr. 4. 7 Ss. Cassel. _ Lignières, J.,

Contribution à. l`étudc des maladies infectieuses du bétail

américain: Pasteurellose ovine et bovine. Texte espagnol

et francais. Buenos Aires. 1898. —— Lindsay, B., In

troduction to study of zool. 8. London. _ v. Lingols

heim, Vl"., Actiologie und Therapie der Streptococcen

infectionen. 48 Ss. (Beiträge zur experimentellen The

rapie. Herausgegeben von E. Behring. 1. Heft.) gr. 8.

Wien. _ v. Linstcw, O., Nematoden aus der Berliner

zoologischen Sammlung. 28 Ss. Mit 6 lithogr. Tafeln. (Mit~

theilungen aus der zoologisehen Sammlung des Museums

für Naturkunde in Berlin. I. Bd. 2. Heft.) Lern-8.

Berlin. _ Loeb, J., Einleitung in die vergleichende



 

Gehimphysiologie und vergleichende Psychologie. Mit

besonderer Berücksichtigung der wirbellosen Thiere.

gr. 8. VII. 207 Ss. Mit 39 Abbildungen. Leipzig.

_ Long, R. und M. Preusse, Practisehe Anleitung

zur Triehinenschau. Mit 31 Abbildungen. Berlin. 1898.

_ Lorenz. Neuere Kühlmaschinen, ihre Construction,

Wirkungsweise und industrielle Verwendung. 2. Aufl.

München und Leipzig. 1898. _ Lossen, W., Beiträge

zur Kenntniss der desinficirenden Wirkung des Chloro

forms. namentlich im gasförmigen Zustand. Inaug.-Diss.

30 Ss. 8. Heidelberg. _ Lucet, A., De I`aspergillus

fumigatus chez les animainr domestiques et dans les

001115 en incubation; étude clinique et experimentalc.

108 рр. 14 mierophotogr. 8. Paris. _ Lungwitz,

A., Der Lehrmeister im Hufbeschlag. Ein Leitfaden für

die Praxis und die Prüfung. 9. Aufl. Mit einem Anh..

enth. die gegenwärtig im Deutschen Reiche geltenden,

die Ausübung des Hufbeschlaggewerbes betreñbnden ge

setzlichen Bestimmungen. gr. 8. VIII. 170 Mit

143 Holzschnitten. Dresden. _ Lupton. J., I. Horses:

sound and unsound. With the law relating to sales

and warranty. 8. 220 pp. London. _ Lydtin, A.

und H. Werner, Das deutsche Rind. Beschreibung

der in Deutschland heim. Rinderschll'ige. Im Auftrage

der deutschen Landwirthschafts-Gesellsehaft, Thierzucht

Abtheilung. bearbeitet. Hierzu ein Atlas mit 41 Blatt

bildlichen Darstellungen (in qu. Fol. M. 1. Bl. Text).

XV. S. la_1q, 2_99 und 901 Berlin. Arbeiten

der deutschen Landwirthsehafts-Gesellsclraft. 41. Heft.

gr. 8.

Mainhard, L.. Die Gewährleistung beim Thier

handcl nach dem deutschen bürgerlichen (icsetzbuche.

Gemeinverstíindlich, für Niehtjuristcn dargestellt. gr. S.

IV. 52 Ss. Karlsruhe. -- Malden, W. J., Sheep

raising and shepherding. A. handbook of sheep farming.

Illustrated. 8. 168 рр. London. _ Malm, O., Bc

retning om veterinärvacsenet og kjüdkontrolleni Norge

for aret 1897. Kristiania.. _ М arek, J., Das helvetisch

gallische Pferd und seine Beziehungen zu den priihisto

risehen und zu den recenten Pferden. Abhandlungen

der schweiz. paläout. Gesellsch. gr. 4. 62 Ss. Mit

14 Taf. Berlin. _ Marshall, W., Bilder-Atlas zur

Zoologie der niederen Thiere. Mit beschreib. Text. Mit

292 Holzschn. nach Zeichngn. v. F. Etzolld, R. Koch,

II. Morin u. a. gr. 8. 134 Ss. Leipzig. _ Martiny,

B., Die Kennzeichnung von Zuehtthieren. Zweck, Auf

gaben und bisher in Anwendung gebrachte oder vorge

schlagene Mittel, Zuchtthiere wiedererkcnnbar zu machen.

VIII. 32 Ss. Berlin. Arbeiten der deutschen Land

wirthschafts-Gesellschatt. 46. Heft. gr. 8. _ Marx,

Bericht über die Thätigkeit der Abthcilung zur Heilung

und Erforschung der Tollwuth am Institut für Infections

lnankheiten zu Berlin im Jahre 1898. (Din: Geh.

Med-Rath Prof. Dr. R. Koch.) KIin. Jahrh. gr. 8.

10 Ss. Jena. _ Medicinal-Schematismus der Aerzte.

Thierärzte, Apotheker, sowie der Spitäler, Curorte und

sonstigen Sanitiitsanstalten von Oesterreich-Ungam. Mit

einem Anhang: Verzeichniss der Curorte und Heilquellen

Oesterreich-Ungarns, der medicinischen Capacitäten und

Consiliarärzte in Wien und Budapest und Bezugsquellen

Wegweiser mediein., chem. und pharmaceut. Gebrauchs

und Handelsartikel. III. Jahrg. 1898_1899. gr. 8.

111. 287 Ss. Wien. _ Medieinal- und veterinärärzt

liches Personal und die dafür bestehenden Lehr- und

Bildungsanstalten im Königreich Sachsen am I. Januar

1899. Auf Anordnung des königlichen Ministeriums

des Innern bearbeitet. 8. VIII. 270 Ss. Dresden. _

Meisner, Ch., Die Vorschriften des bürgerlichen Ge

setzbuchs, betr. die Viehgewährschaft sowie die kaiserl.

Verordnung vom 27. März 1899. Handausg. m. ausführl.

Erläuterungen und Sachregister. (111 2 Lfgn.) 1. Lfg. 8.

1-80. München. _ Menschenaffcn (Anthropo

morphae). Studien über Entwickelung und Schädel

bau. Hrsg. v. E. Selenka. 2. Lfg. (Selenka, E.,

II. Capitel: Schädel des Gorilla und Sehimpanse.

_und Philippinen-Archipel.

III. Capitol: Entwickelung des Gibbon (Ilylobates und

Siamanga). M. 10 Taf. u. 70 '[‘extlig III u. S. 93_172.

Wiesbaden. _ Meyer, А. В., Säugethiere vom Celebes
II. Celebes-Sammlungcn dcr

Herren Sarasin. Anh.: Jablonowski, J., Die 11311131

förmigen Haare der Molossi. (Aus: Abhandlgn. und

Berichte d. k. zoolog. und anthropolog. Museums zu

Dresden.) Imp-4. VIII. 55 Ss. M. 11 (8 farb.) Taf.

Berlin. _ Migula, W., System der Bacterien. Hand

buch der Morphologie, Enimiekelungsgesehichte und

Systematik der Bacterien. Bd. Зри-10110 Systematik

der Bacterien. gr. 8. X. 1068 Ss. M. 35 Abbildgn.,

18 Taf. u. 18 BI. Erkliirgn. Jena. _ Mingazzini,

P., Trattato di zoologia medica. 8. Rom. _ Miquel,
P., Etude sur la fermentation ammoniacale et sur les

ferments de Puree. 8. Paris. _ Mittheilungen aus

der zoologischcn Station zu Neapel, zugleich ein Reper

torium für Mittelmeerkunde. 13. Bd. 4. Heft. gr. 8.

III. und S. 433—573. M. 1 Taf. Berlin. _ M öller’s

Lehrbuch der Chirurgie für Thierärzte. Bearbeitet von

H. Müller und H. Frick. (In 2 Bdn.) l. Bd. All

gemeine Chirurgie und Operationslehre. 2. Aufl. Х.

662 Ss. M. 158 Abbild. 2. Bd. Speciclle Chirurgie.

3. Aull. gr. 8. XIV. 999 Ss. M. 143 Abbild. Stutt

gart. _ Moeller. H., Lehrbuch der Augenheilkunde

für Tliieriilztc. Dritte neu bearbeitete Auñage mit

45 Holzschnitten in 2 Farbdrucktafeln. Stuttgart. 1898.

_ Morot, Ch., Inspection sanitaire des viandes. Regle

mentation dcs motifs de saisie dans les abattoirs en

France et à Vetranger. Besançon. _ Mrńzek, A., Spo

rozoenstudìcn. II. Glugca lophii Dotlein. (Aus: Sitzungs

hcrichte der k. böhm. Akad. d. Wiss.) gr. 8. 8 Ss. Mit

lTaf. Prag. _ Muir, R., and Ritchie. J., Manual of

baeteriology. 2nd ed. With 126 illustrations. S.

584 pp. Loudon. _ Müller, R., Grundziige der land

wirthschaftlichen Thierproductionslehre. Für Siudircnde

luid Practiker. gr. 8. 439 Ss. M. 184 Abbildgn.

Berlin. _ Munk, H., Ueber die Ausdehnung der Sinnes

sphiiren in der (ìrosshirnrinde. (Aus: Sitzungsber. der

preuss. Akad. d. Wiss.) gr. 8. 15 Ss. Berlin. _

Munk, I., Physiologie des Menschen und der Säuge

thiere. Lehrbuch f. Studirende und Aerzte. 5. Aufl.

gr. 8. VIII. 634 Ss. M. 130 Holzschn. Berlin. _

Musterbliitter für Schweincstallungen und deren

innere Einrichtung. Hrsg. von der deutschen Section

des Landesculturrathes für das Königreich Böhmen in

Prag. Fol. 12 Taf. M. 7 Ss. Text. Prag.

Nadson, G. A., Des cultures du Dictyostelium

mucoroidcs Bref. et des cultures pures des Amibes

en general. (Extr. d. Scripta botanica fase. l5.) 8.

38 рр. St. Petersburg. (Russisch.) _ Nathusius,

v., Die Hengste der königlieb preussischen Land

gestüte 1896-1897. Ein Beitrag zur Kunde der

Pferdesehliigc in Deutschland auf Grund vorgenom

mencr Messungen und Wägungen an 2448 Landbe,

schälern. 1m Auftrage der deutschen Landwirthschafts

Gesellschaft bearbeitet. VI. 111 Ss. (Arb. der deutsch.

Landwirthschafts-Gesel]sch. Heft 43.) — Newman, G.,

Bacteria, Especially as they are related tothe economy

of nature, to industrial processes, and to the public

health. With 15 microphotographs of actual organisms

taken expressly for this work by Е..1. Spitta. 8.

37() pp. London. _ New South Wales. Interim

report of the Royal commission appointed to inquire

into the prevalence etc. of tuberculosis and other dise

ases in stock. 7 pp. Fol. Sydney. _ Nürner, C.,

Praktische Schweinezucht. M. Т? Abbild. Neudamm.

_ Derselbe, Die Tuberculose und ihre Bekämpfung.

Vortrag. (Aus: Milch-Zeitung.) gr. 8. 25 Ss. Leipzig.

_ v. комнат, A., L'eber die Verminderung der

Widerstandsiîihigkeit des Körpers gegenüber Infectionen,

insbesondere durch Organerkrankungen. IIabilitations

schrift. 106 Ss. gr. 8. München. _ Novy, F. G.,

Laboratory work in bacteriology. 2. ed. 563 pp. 8.

Ann. Arbor, Mich.
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0stcrtag. R.. Handbuch der Fleischbeschau fiìr

'1`hierärztc, Aerzte und Richt-cr. 3. Aufl. gr. S. XVI.

904 Ss. Mit 251 Abbildungen und 1 farbigen Tafel.

Stuttgart. _ Ottolenghi, D., lbattcri patogeni in

rapporto ai disinfettanti, tabelle pratiche. 8. 152 pp.

Torino. _ Owsiński, .1., Die Sojabohne. Lemberg.

Paget, St., Experiments on animals. With an in

troduction by Lord Lister. S. 286 рр. London. _

Pages. C., Les methodes pratiques en zootcchnic. Paris.

219 pp. _ Panse, R., Zur vergleichenden Anatomiel

und Physiologie des Gleichgewichts- und Gehörorganes.

Mit 35 Abbildungen im Text. 54 Ss. Jena. (Vertu,

klin., aus dem Geb. d. Otologio u. l’haryngo-Rhinolt>gie.

Herausgegeben von Haug. 3. Bd. (i. lleft.) gr. S. _

Parker. T. and 1V. A. llaswell, А manual of zoo

logy. \\`ith 30() illustr. p. 566. S. London. _ Personal,

das medieinal- und veterinäriirztliche, und die dafür be

stehenden Lehr- und Bildungsanstalten im Königreich

Sachsen am 1. Januar 1899. .Auf Anordnung des kgl.

Ministeriums des Innern bearbeitet. gr. S. Vlll. 27() Ss.

Dresden. _ Petersen. P.. Die Ziegcnzucht in Deutsch

land. lhrc Mängel und Mittel zu ihrer Hebung. Nach

seinen im Auftr. des preuss. Landwirthschaftsministeriums

angestellten Forschungen dargestellt. 8. VIII. 78 Fs.

Berlin. Petruschky, J., Die Bekämpfung der

Hundswuth (Lyssa) durch l’ as teu r`s Präventivimpfungcn.

(Der Kampf gegen die. Infectionskrankheitcn. V.) (Aus:

Gesundheit.) S. 16 Ss. Leipzig. _ Pferde. unsere.

Sammlung zwangloser hippolog. Abhandlngn. Heft 8.

Zürn. F. A., Die intellektuellen Eigenschaften (Geist

und Seele) der Pferde.. 55 Ss. lleft 9: Monteton,

О. v., Die Beschallung der Remonten und ihre Aus

bildung. 41'1 Fs. Heft 11): Zum 25jährigen Bestehen

des Militär-Rcitlehrer-Instituts in Wien. 2S Ss. gr. S.

Stuttgart. _ Pierallini, G., Ueber die baktericide

Wirkung des Blutes bei lnfeetioneu. (Aus: ,Sitzungs

bericht der k. Acad. d. Wissŕ) gr. 8. 13 Ss. Wien. _

Piesse, A., The dog: its external and internal organi

sation. An illustrated representation and brief des

cription. With illustr. with anatomical description by

VV. S. Furneaux. Oblong roy. 8. 32 pp. London. _

Plack, G., Repetitorium der Botanik mit besonderer

Berücksichtigung ofticineller Pflanzen, für Mediciner,

Pharmaceuten und Lehramtscandidatcn. 8. 1V. 274

Leipzig. _ Plate, L., Ueber Bedeutung und Tragweite

des Darwin’schen Selectionsprineips. (Aus: ,.Verhandlgn.

der deutsch. zoolog. Gesellseh. auf der 9. Jahresver

sainmlg. zu Hamburg 1899.“) gr. 8. 153 Ss. Leipzig. _

Plenge, H., Ueber die Verbindungen zwischen Geissel

und Kern bei den Schwärmerzellen der Myeetozoen und

bei Flagellaten und über die an Metazoen aufgefundenen

Beziehungen der Flilnmerapparate zum Protoplasma und

Kern. lnaug.-Dissert. 60 Ss. gr. 8. Marburg. _ Pod

kopajew, A., lieber die Anwendung der Sehteich'schen

1nliltrationsanästhesie bei einigen Hausthicren. Dissert.

Jurjcw. 1898. (Russisch.) _ Popoff, Uebersicht über

die lnfectionskrankheiten der Hausthiere mit einer kiu'zen

Beschreibung dieser Krankheiten beim Menschen. gr. 8.

127 Ss. Petersburg. (Russisch.) _ Postolka, A.,

Fromme`s österreichischer Kalender für Thierär/.te für

das Jahr 1900. 7. Jahrg. VIII. 214 u. Tagebuch.

16. Wien. _ Poupin i Penna, Condiciones científicas

de los mataderos i servicios anexos en relacion 0011 la

higiene publica. Santiago de Chile. _ Preisz, H.,

Bacteriologia. Mit 28 Abbildgn. im Texte und 22 Taf.

mit 132 Bactericn-Photogrammen. Kl. X11. 372 Ss.

Budapest. _ Proceedings of the fourth international

congress of zoology, Cambridge, August 22 to 27, 1898.

Edit. by A. Sedgcwick. Roy. 8. _ Puscariu, E.,

Communication préalable sur l`agent pathogene de la

rage. 12 pp. Jassy 3.

Rabl, C., L'eber den Bau und dic Entwickclung

der Linse. (Aus: ,Zeit-schr. f. wiss. Zool.“) gr. 8. V11.

324 Ss. Mit 132 Fig. und 1411111. Taf. Leipzig. _

Raddc, G., Zoologie. Mit 5 Рота, 24 Taf. Phototyp.

u. Lith. u. 2 Karten. XI. 520 Ss. (Samml. des kaukas.

Museums. lm Vereine mit Spccialgclchrten bearbeitet

und herausg. von G. Raddc. In deutscher u. russisch.

Sprache. 1. Bd.) hoch 4. Berlin. _ Raquet, H., Les

habitations des animaux domestiques au point de vue

de l’h}'gì¿^ne. Conference ecrite, pour les agriculteurs.

12. Bruxelles. _ Derselbe, Notes du cours d`hygiènc

generale appliquee à l’homme et aux animaux domesti

ques, professe a l’institut agricole de Gembloux. 1. part.

8. Bruxelles. _ Rcal-Encyelopädie der gesammten Heil

kunde. 3. Aufl., herausg. von A. Eulenburg. 191. bis

230. Licfrg. gr. S. (20.-23. Bd.) Mit Holzschn. “1011.—

Regner, G., Kampen mot husdjurstuberkulosen. Stock

holm. _ Reinke. J.. Die Entwickclung der Natur

wissenschaften, insbesondere der Biologie im 19. Jahrh.

Rede. gr. 8. 21 Fs. Kiel. _ Reissmüller. Die Fleisch

schaugesetze und -Vorschriften nebst dem Schlachtńch

versicherungsgesttze im Königreich Sachsen. Chemnitz. _

Renesse. A. v., Die Krankheiten des Rindviehs, deren

Heilung und Verhütung. Mit 9 Abbildgn. lll. 60 Fs. _

Derselbe. Die rationelle Getlügelzucht.. Krankheiten

des Gelliigels, deren Heilung und Verhütung. Mit S Ab

bildgn. 52 Ss. (Landwirthschaftliche u. Garten-Bibliothek.

Leipziger. No.5 u. 6.) gr. S. Leipzig. _ Report of the

Minister of agriculture for the dominion of Canada for

the calendar year 1597. 170 pp. gr. S. Ottawa. _

Report, 15. annual` of the bureau of animal industry

for the fiscal year 1898. 6-1? рр. gr. S. Washington.

_ Reports. annual. of proceedings under thc di

seases of animals acts, the markets and fairs

(weighing of cattle) acts. etc. ete. for the year 1898.

(Board of agriculture.) V. 104 pp. S. London. _

Retrospect of medicine (The). A half-yearly _ioumal

containing a retrospective view of every discovery and

practical improvement in the medical sciences. Edited

by .1. Braithwaitc and Е. 1". Trcvclyan. Vol.119.

Jan. to June. 8. р. 478. Vol. 120. July to Decem

ber. London. _ Rcul. Ad.. Le chien de trait belge

et les attelages de chiens de trait.  Rhau. C.. Das

goldene Buell des Landwirt-lies über Pflege der Haus

thiere, Entstehung. Verhütung und natürliche Heilung

der Krankheiten der Pferde, Rinder. Schafe und

Schweine, unter besonderer Berücksichtigung der Т11

berculose, Maul- und Klauenseuche. Eine neue Thier

hcilmcthode. 2. Aufl. gr. 8. XLV, 483 Ss. Mit 110

Abbildungen. 2 farbigen zerlcgb. Modellen und VIII Ss.

Erklärungen. Berlin. _ Richet, Ch., Dictionnaire de

physiologie. Tome 1V. Fase. 2. 8. Paris. _ Richter.

Die Gewährleistung beim Viehhandel nach Einführung

des bürgerlichen Gesetzbuches. Vertrag. gr. 8. 2055.

Frankenberg. _ Riemann. H., Ueber die Keimzerst'o'

rung des Eehinococcus im Peritoneum. Klinische und

experimentelle Untersuchungen. ‘Inaug-Diss. (Rostock.)

4() Ss. gr. 8. Tübingen. _ Rindcrpest. Die Immunisation

der Thiere. gegen dieselbe und die Heilung dieser Krank

heit. Bericht der obrigkeitlichen Commission unter dem

Vorsitz von Prof. Woronzoff und den Gliedern, Prof.

Necky, Siber-Schumowa. Wischnekewitsch.

Rudenko, Gordselkofsky, Hkkert, Krüdner und

Georgison. gr. 8. 81 Ss. .Mit vielen Tabellen. Pc

tersburg. (Russisch.) _ Rinder-Racen, die öster

reichischen. Herausgegeben vom k. k. Ackerbau-Mini

sterium. 3. Bd. 1. llcft. Die Rindviehzucht im Kö

nigreich Böhmen. Bearbeitet von einem Sonder-Comite

des Landcs-Culturrathes für das Königreich Böhmen.

Redigìrt von F. Lassmann. Mit 3 Karten. Lex. 8.

V. 260 Ss. Wien. _ Rink. F., Die Furchen auf

dcr äusseren Fläche des Carnivorcnhirns. Inaug.-Diss.

36 Ss. gr. S. Tübingen. _ Rogner. Bericht über

die Betriebsergebnisse des Sehlacht- und Viehhofes der

Stadt Nürnberg für 1898. 8 25s. 8. Nürnberg. _ R0

senthal, I., Allgemeine Physiologie der Muskeln und

Nerven. 2. Aufl. XV. 324 Ss. Mit 94 Abbild. Leipzig.

(Bibliothek, internationale wissenschaftliche. 27. Bd. 8.)

Leipzig. Rossi-Doria, T., I processi morbosi
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reattivi: Neoplasie ed infezioni. 8. Roma. — Roux.

W., Archiv für Entwickclungsmeehanik der Organismen.

8. Bd. 1.-4. Heft. 9. Bd. 1.-3. Heft. 8. Leipzig.

— Roux, G., Précis de microbie et de technique bae

tériologique. VIII. 551 pp. Avec fig. 16. Lyon.

Salmon, D. E. and J. Wilson, Fifteenth annual

report of the bureau of animal 'industry for the fiscal

year 1898. 647 pp. gr. 8. Washington. - Sapwell,

B. B., Brood mares and foals. Roy. 8. р. 32. London.

— Saxer, F., Pneumonomyeosis aspergillina. Anato

mische und experimentelle Untersuchungen. gr. 8. V.

169 Ss. Mit 4 Taf. Jena. Schaefer. M.. Thier

formen. Vergleichende Studien über die Anatomic des

Menschen und der Thierc. Für Künstler, Kunst-Hand

werker, sowie Dilettanten bearbeitet. Ein Atlas von

64 Tafeln nebst erläuterndem Tcxtband. (ln 8 Lfgn.)

lmp. 4. V. 94 und 1V Ss. 4 Blatt Erklärungen.

Dresden. — Schenck, F., Physiologische Characte

ristik der Zelle. gr. 8. VIII. 123 Ss. Würzburg.

Seherk. C.. Die pathologische Enzymwirkung und die

pathogenen Mikrobienproduete als Krankheitsursachcn.

gn8. III. 39 Ss. Leipzig. - Schlitzbergcr, S.,

Die Gift- und Heilpflanzen. Eine Anleitung, die gifti

gen und heilkräftigen Pflanzen leicht aufsuchen, ihre

schädlichen und heilkr'aftigen Wirkungen kennen zu

lernen, und Anweisung, wie man sie gegen allerlei

Krankheiten benutzen kann. Mit 136 fein colorirten

Abbildungen (auf 24 Tafeln). Taschen-Ausg. Schmal 8.

XVI. 127 Ss. Leipzig. — Schlosser, M.. Ueber die

Bären und bärenähnlichen Formen des europäischen

Tertiìirs. (Aus: „Palacontogl'aphica“.) gr. 4. 53 Ss.

Mit 2 Tafeln und 2 Blatt Erklärungen. Stuttgart. -

Sehmaltz, R., Anatomisehe Collegheftskizzen. Berlin.

1898. - Derselbe, Ossa cxtremitatum equi et inser

tiones musculorum. Die Gliedmaassenknochen des

Pferdes mit Einzcichnung der Insertionen von Muskeln,

Sehnen und Bändern. Atlas. Berlin. 1898.-Derselbe,

Deutscher Veterinär-Kalender für das Jahr 1900. Mit

Beiträgen von Rabe, Arndt, Ellinger. Eschbaum

ete. 2 Theile. XI. 315 Ss. Sehreibkalender und 1V.

199 Ss. gr. 16. Berlin. —— Schmcil, O., Lehrbuch

der Zoologie für höhere Lehranstalten und die Hand

des Lehrers. Von biologischen Gesichtspunkten bear

beitet. Mit zahlreichen Abbildungen nach Original

Zeichnungen von A. Кип. 2. Auflage. gr. 8. XI.

443 Ss. Stuttgart. — Schmidt, C. A., Der rationelle

llufbeschlag, in Wort und Bild dargestellt. Nebst Ab

druck des Gesetzes vom 18. Juni 1884, betreffend den

Betrieb des Hufbesehlag-Gewerbes, der Prüfungs-Ord

nung fúr Hufschmiede und des Statuts der Hufbeschlags

Lehranstalt der Landwirthschaftskammer für'die Provinz

Schlesien zu Breslau. 3. Aufl. 8. VIII. 213 Ss. Mit

128 Holzschnitten. Breslau. - Schmidt, W., Ueber

die geographische Verbreitung des Eehinococcus mul

tilocularis und hydatìdosus in Bayern auf Grund der

Münchener Fälle. Inaug.  Diss. 32 Ss. 8. München.

— Schneidemühl, G., Die animalischen Nahrungs

mittel. Ein Handbuch zu ihrer Untersuchung und Bc

urtheilung. (In circa 5 Abtheilungen.) 1. Abthei

lung. gr. 8. S_._ 1-192. Mit Abbildungen. Wien.

Sehoug, E., Ofversikt af svenska veterinärväsendets

historia. 8. Lund. - Schriever, О., Die Darmzotten

der Haussäugethiere. Beitrag zu deren vergleichenden

Anatomie, Histologie und Topographii. Inaug.-Dissert.

55 Ss. gr. 8. Giessen. — Schüler, E., Die Conser

virung der Futtermittel. Wirthschaftliche Bedeutung,

Wesen und Praxis der Futter-Ensilage. 8. 26 Ss.

Schöneberg-Berlin. — Schultze, W., Deutschlands

Vieh- und Fleischhandel. I. Th1.: Deutschlands Aussen

handel mit Vieh und Fleisch. Eine statistische Unter

suchung im Auftrage der deutschen Landwirthsehafts

Gesellschaft, Sonderaussehuss für Absatz, ausgeführt.

V. 137 Ss. (Arb. d. deutsch. Landwirthsch.-Gesellseh.

45.11ft.) gr. 8. Berlin. - Schulze, O., Untersuchun

gen über die Strahlenpilzfornlen des Tuberculoseerregers.

Inaug.-Dissert. (Rostock.) 36 Ss. gr. 8. Leipzig. -

Schumann, K.. Morphologische Studien. 2.11ft. gr. 8.

S. 207-313. Mit Б Fig. Leipzig. — Schwarz, Bau.

Einrichtung und Betrieb öñentlicher Schlacht- und Vieh

höfe. Il. Auflage. 1898. Berlin. - Schwarznecker,

Anleitung zur Begutachtung der Schlachtthiere und des

Fleisches. Zum Gebrauch für lililitär-Verwaltungsbeamte

zusammengestellt. 2. Aufl. Mit 13 in den Text ge

druckt. Abbild. u. 8Taf. 8. V11. 74 Ss. Berlin.

de Sehweinitz, E. A., The serum treatment of swine

plague and hog cholera. 18 pp. 8. Washington. —

Selater, W. L. and l’. L., The geography of mammals.

XVI. 338 pp. London. — de Segovia у Corrales,

A.. Zoologia general. 8. Madrid. Selenka, E.,

Studien über Entwickelungsgesehichte der Thiere. 7. llft.

Menschenaffon (Anthropomorphae). Studien über Ent

wickelung und Schädelban. 2. Lfg. ll. Kap.: Schädel

des Gorilla und Sehimpanse. 111. Kap.: Entwickelung

des Gibbon (llylobates und Siamanga). Mit 10 Taf. u.

70 Textfìg. S. 93-172. Wiesbaden. - Siebcnrock, F.,

Ueber den Kehlkopf und die Luftröhre der Schildkröten.

(Aus „Sitzungsben d. k. Acad. der Wissensch.) gr. 8.

33 Ss. Mit 3 Taf. Wien. - Siedamgrotzky, О.,

Die Fleischbeschau-Gesetze und Verordnungen für das

Königreich Sachsen. Zum Gebrauche für Verwaltungs

beamte, Gemeindeverstände, Thieriirzte und Fleischbe

schauer. VIII. 122 Ss. Leipzig. — Simon, GrundrisS

der gesammten Fleisehbeschau. Ein Leitfaden für dic

Ausbildung der Laien-Fleischbeschauer. 2. Auflage. 8.

V11. 276 Ss. Berlin. - Simon Paulli, Om Pneu

maticiteten af Kranict of Palledl'iyrene. Kjöbenhavn. -

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und

Physiologie in München. XIV. 1898. 3. (Schluss) Heft.

lll, 1V u. 105-161. XY. 1899. 1. u. 2. Ilft. 121 Ss.

gr. 8. München. - Sitzungsberichte der kaiserl. Aca

demie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissen

schaftliche Classe. Abth. I. Enthält die Abhandlungen

aus dem Gebiete der Mineralogie. Krystallographie, Bo

tanik. Physiologie der Pflanzen, Zoologie. Paläontologie,

Geologie, physikal. Geographie, Erdbeben und Reisen.

107. Bd. 6.-7. Heft. S. 438-959. Mit Fig., Karten

und Tafeln. 108. Bd. 1.-5. Hft. gr. 8. 472 Ss. Mit

Fig., Karten u. Tafeln. Wien. - Dasselbe. Abth. 111.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Anatomie und

Physiologie des Menschen und der Thiere` sowie aus

jenem der theoret. Medicin. 107. Bd. 8.-10. Heft.

VI und S. 129-150. 108. Bd. 1.-7. Heft. gr. 8.

405 Ss. Mit 9 Fig. u. 13 Tafeln. Wien. — Sitzungs

berichte der k. b. Academie der Wissenschaften zu Mün

chen. Mathematisch -physikaL Classe. 1898. gr. 8.

V. 602 Ss. Mit Fig. München. - Sitzungsberichtc

der physikaliseh-medicinischen Gesellschaft zu Würz

burg. gr. 8. Würzburg. - Sobotta, J., Ueber die

Verwerthung von Mikrophotographien für die Unter

suchung und Reproduction microscopiseher und embryo

logischer Präparate. (Aus „Internat photogr. Monats

schrift f. Medicin). gr. 8. 34 Ss. Mit 1 Tafel in Helio

grav. München. — Spencer, H., The principles of

biology. Vol. 2. Revised and enlarged ed. 8. 638 pp.

London. — Spitta, E. J., Photo-micrography. With

41 halftone reproductions from original negatives, and

63 text illusts. 4. iii-163 pp. London. — Stadler,

E., Ueber die Einwirkung von Kochsalz auf Bacterien,

die bei den sogenannten Fleisehvergiftungen eine Rolle

spielen. Inaug.-Dissert. 47 Ss. gr. 8. München. -

Stammbuch, baltisches, edlen Rindviehs. Hrsg. von der

kaiserl. livländischen gemeinnütz. und Ökonom. Soeictiìt.

14. Jahrg. 1898. gr. 8. IV. 296 Ss. Berlin. - Stamm

bueh für Holländer und ostfriesisches Vieh. Herausge

geben vom Verein zur Züchtung des Holländer Viches.

1. Jahrgang. 1898. gr. 8. V11. 201 Ss. Riga.

Stammbuch ostfriesischer Rindviehschläge. Herausg.

vom Vorstand des Vereins ostfrieslsehcr Stammvieh

züchter. 14. Bd. gr. 8. III und S. 2257-2828 mit

Abbildungen. Emden. - Statistischer Veterinär-Sani
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tätsbericht über die kíinigl. bayerische Armee. für das

Rapportjahr 1898. 126 Ss. 4. München. _ Statisti

scher Veterinär-Sanitätsbericht über die preussisehc

Armee für das Rapportjahr 1898. IV. 193 Ss. Mit

graph. Fig. gr. 4. Berlin. Stcgemann, A., Der

Viehhandcl im Deutschen Reiche nach dem vom 1. Ja

nuar 1900 an geltenden Recht-c. Für Viehzüehter und

Viehh'andler. gr. 8. 28 Ss. Berlin. _ Steinbrück,

A., Ein Beitrag zur Lehre vom Muskelechinoeoccus.

lnaug.-Dissert. 30 Ss. gr. 8. Greifswald. Sten

ström, 0. Е., Tuberkulosen hos nötkreaturen och dess

bekälnpande. Stockholm. _ Stenz, Il., Die Virisec

tion in ihrer wahren Gestalt. [Ínwiderlegliche That

sachen aus der Fachliteratur. 8. 48 Ss. mit Abbild.

Berlin. _ Steuert. L., Das Buch rom gesunden und

kranken Hausthier. Mit 298'I`e.xtabbildungen und einem

Anhang über Viehkauf und -Verkauf, Pflege der Aus

stellungsthierc, Viehtransport und Versicherung. Ins

Polnische übersetzt von M. Pankowski. gr. 8. XIV.

458 Ss. Berlin. Derselbe, Keine Seuchen im

Dorfe mehr! oder wie man Viehseuehen verhüten und

tilgen kann. gr. 8. V, 143 Ss. mit 50 Abbildungen.

Bcrlin. _ Stiekler, L., Ueber den microscopischen

Bau dcr Faltcnzähne von Eryops megacephalus Cope.

(Aus: ,Palaeontogmphica“.) gr. 4. 10 Ss. mit 1 Fig.

2 Tal'. und 2 В1. Erklärungen. Stuttgart. _ Stieda,

l... Geschichte der Entwickelung der Lehre von den

Nervenzellen und Nervcnfasern während des XIX. Jahr

hunderts. 1. Theil: Von Sömmering bis Deiters.

(Aus: ,.I*`cstschrit't für Carl v. Kupffcr“.) lmp. 4.

111, 118 Ss. mit 2 Taf. und 2 BI. Erklärungen. Jena.

_ Stockfleth, II.V.. Haandbogiveterinaer-kirurgien.

8. Kopenhagen. _ Stossieh, M., Appunti di elmin

tologia (Bullett. d. soc. adriat. d. se.. nat. Trieste). 8 pp.

8. Trieste. Stratz, C. H., Der geschleehtsreite

Siiugethicreierstock. 4. Haag. _ Stubbs, G., Ana

tomy of the horse in 18 tables done from nature.

Fol. London. _ Studnieka, F. K., Ueber einige Mo

diticationen des Epithelgewebcs (Schmelzpulpa der Wir

belthier-Zahnanlagc, die Hornziihne der Cyclostomcn,

dic Epidermis von Ophidium barbatum ete). (Aus:

,Sitzungsbericht der böhm. Gesellsch. der Wiss.“) gr. 8.

22 Ss. mit 17 Abbildungen. Prag. Derselbc,

Ueber das Ependym des Centralnen'ensystems der Wir

belthierc. Vorläufige Mittheilung. (Aus: Sitzungsbericht

der böhm. Gesellsch. der Wiss.“). gr. 8. 7 Prag.

_ Stutbuch, ostpreussisches, für edles Halbblut Tra

kchner Abstammung. Suppl. für 1897 und 1898 zum

3. Bande. llerausg. vom landwirthschat'tlichen Central

Verein für Littauen und Masuren in lnsterburg. gr. 8.

VIII, 183 Berlin. _ Stutzcr, A.. Die Arbeit der

Bacterien im Stalldünger. gr. 8. 28 Ss. Berlin.

Székely, L., Allatorvosi gyógyszerrendelcstan.

Buda est.

ableaux de maladies épizootiques constatées en

Bulgarie. _ Tageblatt für den Congress zur Bekämpfung

der Tuberculose als Volkskrankheit. Berlin, 2-1. bis

27. Mai 1899. Red.: Kübler und Schultzen. 5 Nrn.

Fol. 20, 24, 32, 30 u. 22 Ss. Berlin. _ Tandler,

J., Zur vergleichenden Anatomic der Kopfarterien bei

den Mammalia. (Aus: ,.Denkschrift der kgl. Akademie

des Wiss.*‘) gr. 4. 108 Ss. mit 17 Fig. u. 8 z. Т11.

farb. Taf. Wien. _ Tapken, A., Geburtshülfe. Für

Landwirthe bearbeitet. Auñ. VIII, 158 Ss. mit

32 Textabbildgn. Berlin. (Thacr-Biblîothek. 99. Bd.) 8.

_ Tartakowsky, M., Die contagiösc Pneumonie der

Meerschweinchen. Diss. Petersburg 1898 (russisch).

_ Taschenkalender, thierärztlicher, für 1900. Bearb.

und herausg. von M. Albrecht und H. Bürchner.

IV. Jahrg. 3 Theile. 12. 1.u.2. Theil. XI, 275 Ss.

und Schreibkalender in 4 Vierteljahrsheften. Straubing.

_ Taunton, W. K., Breeders and exhibitors record.

Part 1: The pedigree record. Part 2: The stud record.

Part 3: The show record. 8. London. _ Tedoelst,

L., Traite de microbiologie appliqué à la medecine vê

KI.

terinairc. _ Theobald, F. V., A text book of agricul

tural zoology. 8.542 pp. London. _ Thierärztliehe

Arzneitaxe für das Königreich Sachsen. 8. Auflage.

Dritter Nachtrag auf das Jahr 1900. Lex. 8. 2 Ss.

Dresden. Thierreieh, das. Eine Zusammenstellung

und Kennzeichnung der recenten Thiertormen. Herausg.

von der der deutschen zoologischen Gesellschaft. Ge

neralred.: F.1‘1.Schulze. 5._9. Ltg. gr. 8. Berlin.

Protozoa. Red.: 0. Bütschli. Sporozoa par A. Labb 1'».

Avec 196 lig. XX, 180 Ss. Acarina. Red. 11. Loh

mann. Canestrini, G. und P. Kramer: Demodi

cidae und Sari-optidae. Mit 31 Abbildungen im Texte.

XVI, 193 Ss. Arachnoidea. Red.: F. Dahl. Krae

pelin, K.: Scorpiones und Pedipalpi. Mit 94 Abbil

dungen im Texte. XVIII, 265 Ss. Ares. Red.:

A. Reichenow. Trochilidae. bearb. von Ilartert.

Mit 34 Abbildungen im Texte. IX, 254 Ss. _ Thier

schutz-Kalcnder, deutscher. für das Jahr 1900. 16.

32 Ss. mit Abbildungen. Donauwörth. _ Thierschutz

Kalender, Wiener, für das Jahr 1900. Herausg. vom

Wiener Thicrschutz-Verein. Red. von G. Ritter ron

Henríquez. Nebst Anhang: Sammlung österreichi

scher Thierschutz-Verordnungen. Zusammengestcllt vom

Wiener Thierschutz-Vereinc mit besonderer Bedacht

nabme auf Wien. 12. 76 11. 72 Ss. Wien. _ Thier

seuchcn in Belgien 1897. Bulletin du service de la police

sanitaire des animaux domestiques 1898. _ Thierseuchen

in Schweden 1897. Medicinalstyrelscns underdaniga bc

rättclse for ar 1897. Sonder-Abdr. 19pp. Stockholm. _

Thoinot, L. H. and E. J. Massclin, Outlines or'

haeteriology. A practical handbook. Transl. by \\'. Si.

Clair Symmers. l2. 330 рр. London. _ Thomson,

J. A., Outlines nf zoology. ed. With 332 illustr. 8.

840 рр. London. _ Tillaeg til Fortegnclsen over

autoriserede Laeger, Tandlaeger og Dyrlaeger i Norge i

Aaret. 1899. L'dgìven af Direktoren for det civile Medici

nalvacsen. ~I pp. gr. 8. Kristianìa.. _ TiIIaeg til

Veterinaer-Merlicinaltaksten for Norge, udfaertiget of

Direktoren for det civile Medicinalvaescn. 2 pp. gr. 8.

Kristiania. _ Trouessart, E. L., Catalogus man1

lnalium tam rivcntium quam Iossilium. Nova ed. (prima

completa). Fasc. VI. (Schluss.) .Appendix (addenda

et eorrigenda). _ Index alphabeticus. gr. 8. \'1.\`

und 1265—1469. Berlin. — Tullberg, T., Ueber

das System der Nagethiere. Eine phylogenet. Studie.

gr. 4. VII. 514 und 18 Ss. Mit 57 Taf. Upsala.. _

Twrdy, K.. Dic Vermehrung und Fortpñanzung im

Reiche der Thiere. Gemeinrerstìindlich dargestellt. 8.

68 Ss. Mit Abbildungen. Wien.

Uebersicht der Resultate des Betriebs der 61111111

lichen Sehlachthl'iuser und der Rmsschlächtereien in

Preussen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. December

1898. Herausgegeben v. Kgl. Minister. für Landwirth

schaft, Domänen und Forsten. Fol. _ Uebersicht über

das Vorkommen und die sanitätspolizcilichc Behandlung

tuberculöser Schlachtthiere in den öffentlichen Schlacht

höfen Bayerns im Jahre 1898. Amtliche Mittheilung

des Kgl. Staatsministeriums des Innern. 8. 23 Ss. _

Uebersicht über die Ergebnisse der im Jahre 1898 im

Königreiche Bayern vorgenommenen Tuberculinimpfungen

an Rindern. Mitgetheilt im Auftrage des Kgl. Staats

ministeriums des Innern. 23 Ss. gr. 4. _ Unter

suehungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere.

Begründet von J. Molesehott, fortgesetzt von G.

`Colasanti und S. Fubini. XVI. Bd. 5. u. 6. (Schluss)

Heft. gr. 8. 1V und S. 417—600. Mit Fig. Giessen.

Vallee de Loneey, П., La saison de monte des

chevaux en France. Paris. _ Varaldi, J., Anatomia

veterinaria. Vol. I. 16. Mailand. _ Verhandlungen der

anatomischen Gesellschaft auf der 13. Versammlung in

Tübingen. vom 21.—-24. Ма1. 1111 Aul'trage des Vor

standes herausgegeben von K. v. Bardeleben. VIII.

154 Mit 31 Abbild. (Anzeiger, anatomischer, Cen

tralblatt für die gesammtc wissenschaftliche Anatomie.

Amtliches Organ der anatomisehen Gesellschaft. Hrsg.
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von K. \'. Bardelcben. 16. Band. Ergìinzungshcft.)

gr. 8. Jena. — Verhandl. der Gesellschaft deutscher

Naturforscher undÉAerzte. 70. Versammlung zu Düssel

dorf. 19. bis 24. Septbr. 1898. Herausgegeben im

Auftragc des Vorstandes und der Geschäftsführer von

.\. Wangerin und O. Taschenberg. 2. Thl. 2 Hälft.

1. Naturwissenschaftliche Abtheilungen. XH. 223 Ss.

2. Medicinische Abtheilungen. XVI. 467 Ss. gr. 8.

Leipzig. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-botani

sollen Gesellschaft in Wien. Herausgegeben von der

Gesellschaft. Red. von C. Fritsch. 49. Bd. gr. 8.

Wien. _Versicherung die, der Rindvichbestiinde. Gesetz

vom 26. VI. 1890/12. VII. 1898. nebst den Vollzugs

.rorschriften 8. 85 Ss. Waldshut. _ Verslag aan de

Konigin -Weduwc, Regentes. van de bevindingen en

handelingen van het vcearlscnijkundig staatstoezieht in

het jaar 1897. II, 295 pp. 4. s'Gravenhage. _ Ver

zeichniss der königl. sächs. Officiere, Sanitäts-Ofticiere,

Oberapotheker, Oberrossärzte und Rossärztc des Beur

laubtenstandes nach ihren Patenten bezw. Bestallungen.

1900. 8. 88 Ss. Dresden. _ Veterinär-Kalender für

das Jahr 1900. 2 Thle. Herausgegeben ven Koenig.

12. X. 268 Ss. Tagebuch und 1V, 336 Ss. Berlin.

_ Veterinär-Kalender pro 1900. Taschenbuch für

Thieriirzte mit Tagesnotizbuch. Verfasst und herausge

geben von A. Koch. Ausg. für Deutschland. 23. Jahr

gang. 16. 1V. 227 Ss. und Tagebuch mit 1 Bildniss.

Wien. _ Dasselbe. Ausgabe für Oesterreich. 23. Jahrg.

16. 1V. 3615s. u. Tagebuch mit 1 Karte n.1Bildniss.

_ Veterinär-Kalender. deutscher. für das Jahr 1900.

Herausgegeben in 2 Thl. von R. Schinaltz. Mit Bei

trägen von Rabe, Arndt, Ellinger, Eschbaum,

Koch, Steinbach. gr. 16. XI. 315 Ss. Sehreib

kalender und IV. 199 Ss. Berlin. _ Veterinär-Sanitäts

bericht. statistischer, über die k. bayerische Armee für

das Rapportjahr 1898. 126 Ss. 4. München.

Veterinär-Sanitätsberieht, statistischer. über die preuss.

Armee für das Rapportjahr 1898. gr. 4. 1V. 193 Ss.

Mit graph. Fig. Berlin. _ Veterinärwesen, das, in

Bosnien und der Hercegovina seit 1879, nebst einer

Statistik der Epizootien und des Viehexporfs bis incl.

1898. Herausgegeben von der Landesregierung für

Bosnien und die Hercegovina. VIII. 223 Ss. Mit

'î Diagrammen und 1 Karte. gr. 8. Sarajevo. _

Villain, L., Les viandes insalubres. 18. Paris. _

Vil laret, Statistischer Beitrag 'für die hygienische Netli

wcndigkeìt einer durchgreifendcn Fleischschau. gr. 8.

36 Ss. Leipzig. _ Viellet, P., Recherches zur les

moyens de défense de l`organisme contre l`infcction re

spiratoire au niveau des fosses nasales; lcucocytosc,

phagocytose. Thèse. Paris. _ Derselbe. L'infection

respiratoire. 8. Avec 2 pl. Paris. _ Voeltzkow, A.,

Beiträge zur Entwicklungsgeschichtc der Reptilien. Bie

logie und Entwickelung der äusseren Körperform von

(frocodilus madagaseaxiensis Grand. Abhandlungen der

Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. gr. 4. 150 Ss.

Mit 18 Fig., 17 Taf. und 17 B1. Erklärungen. Frank

furt a. M.

Walker, G. K., The cattle of Kumaon. Agricult.

ledger. No. 7. 7 vpp. gr. 8. Calcutta. _ Walsh,

J. 11., The horse in the stable and the. field: His va

rieties. management in health and disease, anatomy,

physiology etc. Revised by H. Leeney. With 230 il

lustmtions b_v H. Weir, Zwecker and others. 15th ed.

S. 716 pp. London. _ Walther’s landwirthschaft

liche Thierheilkunde. Neubearbeitet für landwirthschaft

liche Schulen in Oesterreich und zum Selbststudium für

Landwirthe von M. K-albaeher. 7. Auflage. gr. 8.

.\’\". 386 SS. Mit 170 Holzschnitteu und 1 Tafel.

Bautzen _ Was willst Dn werden? Die Berufs-arten

des Mannes in Einzeldarstellungen. Der Thierarzt. (Von

Thicrarzt Simon.) 2. Aufl. 8. 51 Ss. Leipzig. _

Wasmann, E., Instinct und Intelligenz im Thierreich.

Ein kritischer Beitrag zur modernen Thierpsychologie.

2. Auflage. gr. 8. VIII. 121 Ss. Freiburg i. B. —

_ Derselbc, Vergleichende Studien über das Seelen

leben der Ameisen und der höheren Thierc. 2. Aufl.

gr. 8. VII. 152 Ss. Freiburg i. B. _ Weidenreich,

J., Zur Anatomie der contraten Kleinhirnkerne der

Sänger. Inaug.-Diss. (Strassburg i. E.) 56 Ss. gr. 8.

Stuttgart. _ \'. Westberg. G., Ueber die Verbreitung

des Wis-ent im Osten des europäisch-asiatischen Conti

nents. 150 Ss. Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu

Riga. Neue Folge. 9. Heft. gr. 8. Riga. _ Wiener

Thicrschutz-Kaleuder für das Jahr 1900. Herausgegeben

vom Wiener Thierschutz-Verein. Red. von G. Ritter

und Henríquez. Nebst Anh.: Sammlung österreich.

Thicrschutz-Verordnungen. Zusammengcstellt vom Wien.

'I`hicrschutz-Vercinc mit besonderer Bcdaehtnahme auf

Wien. 76 und 72 Ss. 12. Wien. _ Willey, A.,

'/.oological results: Based on material from New Britain,

New Guinea ete. during 1895-97. Part 3. 4. London.

_ Williams, W., The principles and practice of

veterinary surgery. 9. ed. Revised by the author,

assisted by his son, W. Owen Williams. 8. 776 pp.

London. _ Winckler, E., Beitrag zur Frage der Al

koholdesinfection. Inaug.-Diss. 75 Ss. 8. Marburg.

_ Wirón, A., Zoologiens grunddrag. 1. dln. 8. Stock

holm. _ Wirtz. A. W'. H. 25. jaarverslag van de rijks

inrichting tot kweeking van koepokstof (Parc vaccino

gi-ne) bij de iijksveeartsenijschool te Utrecht (1897)

niet een bijvoegsel: overzicht van de opkomst der ani

male vaecinatie in Nederland en van de wording der

rijkskocpokinrichting en hare werking gedurende de

eerste 25 jaren 1873—1897. 92 pp. gr. 8. Utrecht.

_ Wochenausweise über den Stand der Thierscuchen

in Oesterreich (veröflentlicht vom k. k. Ministerium des

Innern). _ Wölbling, B., Der erste Rundgang der

landwirthsehaftlichen Wanderausstellungen in Deutsch

land 1887_1898. lm Auftragc der deutschen Land

wirthsehafts-Gcsellsehaft berichtet. XI. 220 Ss. Mit

Abbildungen. Arbeiten der deutschen Landwirthsehafts

Gesellschaft. 42. Heft. gr. 8. Berlin. _ Wozak, J.,

Leitfaden für Schweinezüchter, im Einvernehmen mit der

deutschen Section des Landesculturrathes für das König

reich Böhmen bearbeitet. gr. 8. 32 Ss. Prag.

Yearbook of the United States, Department of agri

culture. 1898. 768 pp. 8. Washington.

Zinn, Ch., Beitrag zur Kenntniss der Verbreitungs

wcise des Echinococcus multiloeularis und der bei dem

selben auftretenden Riesenzellen. Inaug.-Disscrt. 31 Ss.

8. Heidelberg. _ Zippclius, G., Die Gesundheitspflege

der Hausthiere. Mit 6 Holzschnitten. Stuttgart. _

Zoologica, Original-Abhandlungen aus dem Gesammt

gebiet-e der Zoologie. Herausg. von 1t. Leuckardt u.

C. Chun. 22. Heft. 6. Lfg. Piersig` R., Deutsch

lands Hydrachniden. 6. Lig. Vll. S. 401_601. Mit

9 Taf. Heft 2-1: II. Thiele, J., Studien über pacifischc

Spongien. 2. Heft. 33 Ss. Mit 5 Taf. Heft 26: Was

mann, E., Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen.

Zugleich 95. Beitrag zur Kenntniss der Myrmekophilen

und Termitophilen. Vl. 133 Ss. Mit 3 Taf. Heft 27:

Pagensteehcr, A., Die Lepidoptercnfauna des Bis

marck-Archipels. Mit Berücksichtigung der thiergeograph.

und biolog. Verhältnisse systematisch dargestellt. 1. Thl.:

Die Tagfalter. Mit 2 color. Taf. 162 Ss. Heft 28:

Miltz, O., Das Auge der Polyphemiden. Mit 4 Taf.

61 Ss. Heft 29: Pagenstechcr, A., Die Lepidopteren

fauna des Bismarck-Alchipels. Mit Berücksichtigung

der thicrgeograph. und biolog. Verhältnisse systematisch

dargestellt. 2. Theil: Die Nachtfaltcr. Mit 2 color. Taf.

268 Ss. gr. 4. Stuttgart. _ Zuekerkandl, Ii., Zur

Anatomic von Chiromys madagascarensis. (Aus: „Denk

schrift d. k. Acad. d. Wiss.“) gr. 4. 112 Ss. Mit 9 Fig.

u. 1() Taf. Wien.
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II. Zeitschriften.

Aarsberetning for det veterinaere, Sundhedsraad

(Jahresbericht des Veterin.-Gesundheitsrathes.) Red. af

Il. Krabbe. S. Kjobenhavn. _ Allat-egcszscy. Folyóirat

:illategószsegügyi ismeretek terjesztŕsere. Red. von St.

Rátz. III. Jahrg. Budapest. _ American veterinary

review. Published by the United States veterinary

medical association. Vol. XXII. _ Animal world. Vol. 30.

London. _ Annales de l’Institut de pathologie et de

bacteriologie de Bucarest. Annales de la societe'l

belge de microscopic. Bruxelles. _ Annales de niede

cine veterinaire. 48. Jahrg. Bruxelles. _ Annales de

micrographie, spécialement consacrées à la baetcriologie,

aux protophytes et aux protozoaires. Red. par P.

Miquel. 11. année. 1898/99. 8. Paris. _ Annales de

l’Inst.itut Pasteur` publ. par Е. Вис1аих. 13. annee.

Paris. _ Annual reports of the Department of Agri

culture Тог the tiscal _vear ended June 1898. Washington.

_ XV. Annual Report of animal industry for 1898.

Washington. _ Annual Report of the Pennsylvania State

College for the Year 1897. Pennsylvania. 1893.

Anwalt, der, der Thiere. Organ für Thiersehutz. llrsg.

vorn Damen-Comité des Rigaer Thierasyls. Ited. M.

v. Schilling. 15. Jahrg. gr. 8. Riga. _ Anzeiger der

kaiserlichen Academie der ll'issenschafien. Mathematisch

naturwissenschaftliehe Klasse. Jahrg. 1399. Wien. gr. 8.

 Anzeiger, zoologischer. Hrsg. von J. V. Carus.

Zugleich Organ der deutschen zoologisehen Gesellschaft.

22. Jahrg. gr. 8. Mit Bciblatt: Bibliographia zoologiea.

Vol. IV. Jahrg. XVI-XX. No. 409_548. Register.

1V, 515 Ss. gr. 8. Leipzig. _ Anzeiger, anatomischcr,

Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anato

mie. Amtliches Organ der anatomischen Gesellschaft.

llerausg. von h'. v. Bardelcbcn. 16. Bd. Mit Er

gîìnzungslieft: Verhandlungen der anatomischen Gesell

schaft auf der 13. Versammlung in Tübingen vom 21.

bis 24. Mai 1899. lm AuftrageÍ «les Vorstandes heraus

gegeben von K. v. Bardeleben. VIII, 154 Ss. Mit

3l Abbildungen. gr. 8. Jena. _ Arbeiten aus dem

kaiserl. Gesundheitsamte. 15. Bd. Heft 2 n. Berlin.

_ Archiv für Anatomie und Entwickelungsgcschichte.

Herausg. von W. His. gr. 8. Leipzig. _ Archiv für

Physiologie. IIerausg. von Th. W. Engelmann. Leip

zig. Mit Suppl.-Bd. VI. 570 Ss., 15 Abbild. u. 1 Taf.

_ Archiv für die gesamlnte Physiologie des Menschen

und der Thiere. Herausg. von Е. F. W. Pflüger'. 73.

bis 7S. Bd. gr. 8. Bonn. _ Archiv für microscopische

Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Herausg. von

О. Hertwig, v. La Valette St. George und W.

Waldeyer. Fortsetzung von Max Schultze’s Archiv.

54.-.55. Bd. gr. S. Bonn. Archiv für Entwicke

lungsmcchanik der Organismen. Herausg. von W. Roux.

8. Bd. Heft 1—4. 9. Bd. Heft 1_3. gr. 8. Leipzig.

_ Archiv für experimentelle Pathologie und Pharma

cologie. IIerausg. von R. Boehm, 0. Bollinger,

Boström u.A., red. von B. Naunyn und O. Schmie

deberg. 42. Bd. gr. 8. Leipzig. _ Archiv für Hy

giene. Herausg. von H. Buchner, J. Forster, M.

Gruber, F. Hofmann, M. Rubner. :IL-36. Bd.

gr. 8. München. _ Archiv für Naturgeschichte. Herausg.

von F. Hilgendorf. 65. Jahrg. gr. 8. Berlin.

Archiv. skandinavisches, für Physiologie. Herausg. von

R. Tigerstedt. 9. Bd. gr. 8. Leipzig. _ Archiv

für pathologische Anatomie und Physiologie und für

klinische Mediein. Herausg. von It. Virchow. 155. bis

159. Bd. XV. Folge. 5_9. Bd. gr. 8. Berlin. _

Archiv, russisches, für Pathologie. klinische Medicin und

Bacteriologie. Bd. 7. Petersburg. (Russisch.)

Archiv für VeteriniiWissenschaften. lIerausg. vom Me

dicinaldepartement des Ministeriums des Innern. red.

von Sehrnu lewitsch. (Swetlow.) Petersburg. _ Archiv

für wissenschaftliche und practische Thicrheilkundc.

Herausg. von С. Dammanu, W. Ellcnberger, С. F.

Müller, J. W. Schütz und 0. Siedarngrotzky.

25. Bd. (Berl. Arch.) Berlin. _ Archiv, Schweizer, für

Thierheilkunde. Herausg. von der Gesellschaft schweizer.

Thierärzte. Bed. von E. Zschokke, E. Hess und M.

lStrebel. 41. Bd. Zürich. Archives des sciences

biologiques publiées par Pinstitut impérial de médecine

cxpcrimentale à St. Pétersbourg. Bd. VII. _ Archives

de médecine expérimentale et d’anatomie pathologiques

fondces par I. M. Charcot, publiées par Grancher.

Joffrey, Lepine, Straus. Paraissent tous les dem

mois. 1. serie. Tome 11. Paris. _ Archives de bio

logie. Gand. _ Archives de zoologie expérimentale et

générale, publ. sous la dir. de H.'de Lacaze-Duthie rs.

Paris. _ Archives de parasitologie, sous la direction

de'R. Blanchard. T. 2. Paris. _ Avenir, l’, vete

rinaire.

Bekanntmachungen, amtliche, über das Veterinär

wesen im Grossherzogtlmm Baden. Herausg. von dcm

Ministerium des Innern. 2S. Jahrg. Karlsruhe. _ Be

retning om veterinaervacscnct og kjödkontrollen 1 Norge

for ага 1897. (Bericht über das Veterinärwesen und

die Fleìsehhesehau in Norwegen fur das Jahr 1897.) —

Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen

fiir das Jahr 1898. 43. Jahrg. IV, 207 Ss. Dresden.

(Siìehs. Bericht.) _ Bihliographia zoologica. (Beiblatt

zum zoologischen Anzeiger. Vol. IV. Leipzig.

Bladen. veeartscnijkundìge, vor Nederlandsch-Indië.

Deel XII. All. 1_3. Uitgegeven door de verceniging

tot bevordering van veeartsenijkundc in Nederlandsch

Indie. Batavia. (Blätter des Niederländisch-Indisehen

thicrìirztliclu-n Vereins.) _ Blätter, schleswig-holstei

nische, für Geflügelzueht. sonstige Kleinthierzucht, Haus

wirthschaft und Thiersehutz. Redig. H. Kähler.

21. Jahrg. hoch 4. Dresden. _ Breeder’s gazette. A

weekly journal of live stock husbandry. Chicago. _

Bulletin du Ministere d’Agriculture. Paris. _ Bulletin

de l`Agriculture (Ministere de l'Agriculturc). T. 15.

Bruxelles. _ Bulletin mensuel des maladies contagieu

ses des animaux domestiques. Bruxelles. Bulletin

du service de la police sanitaire des animaux dome-sti

ques. Bruxelles. _ Bulletin de la société centrale de

mödecine veterinaire, rédige et publié par Lignières.

Annee 1899. Т. 53. Paris. _ Bulletin de la societé

de medecine veterinaire du département de l’0ise. _

Bulletin de la societ(l royale protective des animaux de

Belgique. _ Bullettino veterinario. Napoli.

Cape of Good Hope Agricultural journal. _ Central

blatt für Bacteriologie, Parasitenkunde und Infections

krankheiten. 1. Ahth.: Medieinisch-hygienische Bacte

riologie und thierisehc Parasitenkunde. In Verbindung`

mit Loeffler, R. Pfeiffer und M. Braun, herausg.

von О. Uhlworm. 25. u. 25. Bd. General-Register f.

die Bde. I_XXV. Bearb. von G. Lindau. V, 520 Ss.

2. Abth.: Allgemeine landwirthschaftlich-technologische

Baeteriologie, Gìihrungsphysiologie und Pñanzenpatho

logic. ln Verbindung mit Adametz, M. W. Beije

rínck, A. B. Frank, v. Freudenreich etc. herausg.

von О. Uhlworm. 5. Bd. gr. 8. Jena. _ Central

blatt, biologisehes. Herausg. von J. Rosenthal. 19. Bd.

gr. S. Leipzig. _ Centralblatt für Physiologie. Hrsg.

von S. Fuchs und J. Munk. 13. Bd. Literatur 1899.

gr. S. Wien. Centralblatt, Schweizerisches land

wirthschaft-liehes. Red. von ll. Moos. 18. Jahrg. Der

neuen Folge 4. Jahrg. gr. 8. Frauenfeld. _ Central

blatt, zoologisehcs. unter Mitwirkung von О. Bütschli

und B. Hatschek herausg. von A. Schuberg. G. Jahrg.

Leipzig. _ Centmlblatt für allgemeine Pathologie und

pathologische Anatomie. Herausg. von E. Ziegler. Red.

von С. v. Kahlden. 10. Bd. Jena. _ Centralblatt,

thierärztliehes. XXII. Bd. _ Central-Fleiseher-Zeitung,

Organ des gesammten Fleischerei-Gewerbes und Vieh

handels Deutschlands. Uesterreichs und der Schweiz.

Seit dem 1. August 1894 vereinigt mit der Hamburger

l~`|eischerZcitung „Allzeit\‘oran!“ _Unter Mitwirkung von

Th. Kaiser und anderen Fachleuten herausgegeben.

Red. I. W olf. 11. Jahrg. Berlin. _ Centralzeitung.
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allgemeine, für Thierzucht. lllustrirtes Fach- und An

zeigeblatt der gesammten Viohzucht und Viehhaltung,

sowie des Viehhandels. 3. Jahrg. gr. 4. Frankfurt

a. M. _ Charkowcr Veterinärbotc. (Veterinarii veslnik.)

_ Clinica veterinaria, la. Rivista di medicina e chirurgia.

pratica degli animali domestici. (La clinica vet.) _

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Aca

démie des sciences. T. 128 u. 129. Paris. _ Comptes

rendus hebdomadaires des séances et memoires de la

société de biologie. Paris. `

Echo l’, des sociétés et associations vétérinaires de

France. Lyon. _ Echo vétérinaire. Liege. _ Ercolani.

Periodico di medicina veterinaria. Modena. _ Ercolani

nuovo. Pisa-Experiment station record.

Finsk Veterinär-Tidskrift. _ Flcisehhcschauor, der.

Officielles Organ des Bundes deutscher Trichincn- und

Flcischbeschauer. 4. Jahrg. Red. A. Kobert. 4.

Magdeburg. _ Fleischbeschauer, der. Unabhängige Fach

zeitschrift fiir die gesammte micro- und macroscopische

I-’leischbeschau Red. Р. Wichmann. 4. Jahrg. gr. 4.

Leipzig. _ Fleischer-Zeitung, internationale, und Vieh

niarkts Kurier. Red. C. L. Zerwes. 18. Jahrg. Fol.

Leipzig. _ Fleischer-Zeitung. deutsche. Zeitschrift für

Fleischergewerbe, Vichhandel und Viehzucht. Red.

I’. Burg. 27. Jahrg. Berlin. _ Fühling’s landwirth

schaftliche Zeitung. Centralblatt für practische Land

wirthschaft. Herausgegeben von M. Fischer. 48. Jahrg.

Leipzig.

Gaceta de medicina veterinaria. Madrid. _ Ge

flügel-Züchter. Allgemeine Fachzeitung für Zucht,

Pflege, An- und Verkauf von Nutzgellügel, Brieftauben,

Zier- und Singv'ógeln, Hunden, Kaninchen. Wildpiot,

Fischen und Bienen, speciell auch für Zucht und Be

handlung von Grossvieh, Aquariuni- und Terrarium

thicren, sowie für thierfreundliehc Liebhabcreien, Thier

sehutz u. s. w. 4. Jahrg. Leipzig-Connewitz. _ Giornale

della reale società ed accademia veterinaria italiana.

Fortsetzung von Giorn. d. r. soc. nazionale veterinaria.

Torino. 4S. Jahrg. _ Giornale d'ippologia. Pisa. _

Giornale di veterinaria militare. Rivista mensile di

scienze ippiche militari. Roma.

Hippologisk Tidskrift. H. Sivcrsleth. 1898/99.

ll. Bd. — Holländische Zeitschrift für Thicrheilkunde.

_ Hufschmied, der. Zeitschrift für das gesammte Huf

bcschlagwesen. Red. von A. Lungwitz. Dresden.

17. Jahrg. (Hufschmied.)

Jahrbuch, morphologischcs. Eine Zeitschr. f. Ana

tomie. und Entwickelungsgcschichte. llerausg. von С.

Gegenbaur. 27. Bd. 8. Leipzig. _ Jahresbericht der

kgl. thierärztl. Hochschule in München. 1897/98. 36 Ss.

S. München. (Münch. Jahresber.) _ Journal für Land

wirthschaft. Im Auftrage der kgl. landw. Gesellschaft zu

Hannover hrsg. Red. v. B. Tollens. 47.Bd. gr. 8. Berlin.

— Journal of the royal agricultural. society of England.

_ Journal de Panatomie ct de la physiologic normales et

pathologiques de l`homme et des animaux, dirige'` par

ij. Pouchet et M. Duval. 35. Jahrg. Paris. _ Journal,

the Australasian veterinary. _ Jeum. de méd. veteri

naire et de zootechnìe, publié à Fécolc de Lyon. ‘24. Bd.

(Lyon Joum.) _ Joumal de mcd. veterinaire milit.

Paris. _ Journ. de micrographie. publié par Pelletan.

23. année. Paris. _ Journal, the. of comparative me

dicine and veterinary' archives. Edit. by R. S. lluide

koper, W. H. Hoskins, H. D. Gill. Vol. XXI. Phila

delphia. (American journal of comp. med.) _ Journal

of comparative pathology' and therapeutics. Edited

bv J. M’Fadyean. Quarterly. Vol. 12. Roy. 8.

Edinburgh and London. _ Journal of pathology and

bacteriology by G. S. Woodhead. Vol. VIII. gr. 8.

London. Journal, Petersburger, für allgemeine

Veterinärmedicin. (Westnik olistschcswennoi Weteri

narii.) Petersburg. Redacteur Wovonzow. _ Journ.,

the army veterin. _ Journal, the veterinary. lleraus

gegeben von Р. and W. О. Williams. Vol. 48 u. 49.

London. _ Journal ofthe Board of Agriculture. Vol. 6.

 

London. _ Journal of the Linnean society, Zoology.

London.

Kisérletíìgyi liözlcmények. Red. von der Central

Commission für Vcrsuchswesen. П. Bd. Budapest.

Ki'izlcmcnyek az iisszchasonlíto elet-es kórtan körv'rbiìl.

Red. von Ilutyra. V. Budapest. _ Közlcményck az

összchasonlító elet-es kortanhot. Red. von F. Hutyra.

Budapest. _ Köztclek. liöz-cs meziigaz-daszigi lap.

Budañiest.

ive stock journal.

Maancdsskrift' for dyrlaeger. 1899/1900. Bd. Il.

Udgiv. af C. О. Jensen, St. Friis og l). Gautier.

Kjöbenhavn. _ Magyar Orvosi Archivum. Red. von А.

Bókay und О. Pertik. VIII. Budapest. _ Mczögaz

dasagi Szemle. Red. von Cselko. _ Kossutány.

XVII. Jahrg. Magyar-Ovar. _ Milch-Zeitung. Organ

für das Molkerciwesen und die gcsaminte Yiehhaltung.

llerausg. von E. Ramm. 28. Jahrg. Leipzig. _ Mit

thcilungcn aus dem Kasauer Veterinär-Institut. Ilerausg.

vom Kasaner Veterinär-Institut. (Kasancr Mittheilung.)

_ Mitheilungen der Vereinigung deutscher Schweine

züchter. Redact. Kirstcin. 6. Jahrg. Berlin. _ Mo

derno zooiatro. il. Torino. _ Molkerei-Zeitung, öster

reichische. Faehblatt für Molkereiwesen und Rindvieh

haltung. Unter Leitung von L. Adametz unrl W.

Winkler herausgeg. 6. Jahrg. April 1899 bis Miirz

1900. gr. 1. Wien. _ Mouatsheftc für practische

Thierheilkunde. llcrausg. von Fröhncr u. Th. Kitt.

11. Bd. gr. 8. Stuttgart. Monatsschrift, inter

nationale, für Anatomie und Physiologie. IIerausg. von

E. A. Schäfer, L. Testut u. l". Kopsch. XVI. Jhrg.

Leipzig. _ Monatsschrift, internationale photographischc,

für Medicin. Zeitschr. f. angewandte Photo- u. Riintgo

graphie, hrsgcg. v. Nobiling. VI. Bd. München.

Monatssehrift, österreichische, für Thicrheilkunde und

Revue für Thicrheilkunde und Thierzucht. Redig. von

А. Koch. 24. Jahrg. Wien. (Koch’s Monatsschrift).

Norsk 'I'idsskrift for Veterinairer. Red. af 0. Malm.

11. Kristiana (Norwegen). (Mit Norsk Vetr. T. be

zeichnet.)

01'vosi lletilap. Red. von А. Ilögyes. Budapest.

Pfcrdcfreund, der, Fachzeitschrift fiir Pferdczüchter

und Pferdelicbhaber. Red. С. Stübing 15. Jahrg.

Berlin. _ Presse, deutsche landwirthsehaftliche. Red.

von O. Il. Müller. 26. Jahrg. Fol. Berlin. _ Presse

vétérinaire, la. 18. annee. Angers. _ Progrès vété

rinaire, le. 11. année. _ Pizeglad veteryñarski. Lem

berg. _ Progresul veterinar. Bueuresei. Public

health (Minnesota). a monthly journal of State, muni

cipal, family and personal hygiene and of veterinary

sanitary science. Oflicial publication of thc State Board

ot' Health of Minnesota. Red. Wing, Min.

Recueil de medecine veterinaire. llerausgeg. von

dem Verein der Militl'irvetcriniirc in Warschau. (Russisch).

_ Recueil de medecine vétérinaire. Public par le

corps enseignant de l`ccole d'Alfort. 8. ser. T. 6.

Paris. (Recueil.) _ Recueil de memoires et observations

sur l`hygiv`~ne et la médecine veterinaires militaires.

Paris. _ Repertoire de police sanitaire vétérinaire et

jurisprudence veterinaire. _ Review, American veteri

nary. Bd. 22. New York. Revista veterinaria.

5. Jahrg. Buenos Aires. _ Rivista do la facultad de

agronomia y veterinaria La Plata. La Plata. _ Revue

de la tuberculose. Red. L. H. Petit. 7. Jahrg. Paris.

_ Revue. pratique de marechalcrie et de medecine

veterinaire. 4. Paris. Revue suisse de zoologie.

Annales de la societ(` zoologique suisse. et du musée

(Phistoire naturelle de. Geni-vc. Publ. sous dc. la direct.

de M. Bedot. Geneve. Rundschau. naturwisscn

schaftliche. Wöchentliche Berichte über die Fortschritte

auf dem lìesamiutgebictc der NatuWissenschaften. Hrsg.

v. W. Sklar-ek. 14. Jahrg. Braunschweig. hoch 4.

-- Rcvuo vétérinaire, publiée à l`ccolc veterinaire dc Tou

louse. 24. Jahrg. Toulouse. (Revue veter.) _ Riforma

veterinaria.
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Semaine vétérinaire, la. Paris. _ Sporn, der.

Centralblatt für die Gesammtinteressen der deutschen

Pferderennen. Organ d. Landespferdezucht. Red. Alfr.

Siebert. 37. Jahrg. Berlin. Svensk Veterinär

tidskrift. Bd. IV. Utgifven af J.

Stockholm.

Thiel-arzt, der. Eine Monatsschrift. Herausg. von

Anacker. 38. Jahrg. Wetzlar. (Thicrarzt.) _ Thier

Börse. Zeitung für Thierzucht und Thierhandel. Cen

tralverkehr der Thiel-besitzer und Thicrliebhaber des

In- und Auslandes. Allgemeine deutsche Zeitschrift f.

Land- und Forstwirthschaft. Deutsche Sport- und Jagd

zcitung. Organ der deutschen Thierschutzbestrebungen.

Redact. Langmann. 13. Jahrg. Leipzig. Thier

freund, der. Mittheilungen des württembergischen Thier

schutzvereins. Red. von L. H ils. gr. 8. Stuttgart. _

Thierfrcund, der. Monatssehrift des Wiener Thierschutz

vereins und des Verbandes österreichischer Thierschntz

vereine. Redigirt von F. Landstciner. 53. Jahrg.

hoch 4. Leipzig. Thierfreund, der. Organ der

deutsch-schweizerischen Thierschutzvereine Basel, Bern

u. s. w. Redigirt von E. Naef. 8. Aarau. _ Thier

frcund, allgemeiner bayerischer. Illustrirte Wochen

sehrift für Geñügel, Vogelr, Brieftauben-, Bienen-,

Fisch, Kaninchen- und Hundezuchtvereine. Redact.

F. Ott. 24. Jahrg. Würzburg. _ Thierfrcund, deutscher,

lllustrirte Monatssehrift für Thierschutz und Thierpllege.

Herausgegeben von R. Klee. 3. Jahrgang. Leipzig. _

Thier- und Menschenfrcund, der. Allgemeine Zeitschr.

für Thierschutz und Organ des Internationalen Vereins

zur Bekämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter. Re

dact. l’. Förster. 19. Jahrgang. gr. 4. Dresden. _

Thiersehutz-Zeitschrift, allgemeine. Organ des Thier

schutzvercins für das Grossherzogthum Hessen etc.

Herausgegeben von E. Heusslein. 20. Jahrg. Darm

stadt. _ Thiersehutz-Zeitung, deutsche, ,lbis“. Vereins

Zeitschrift des deutschen Thierschutzvereins zu Berlin.

Red. Wagener. 28. Jahrg. Berlin. _ Thierwelt, die.

Zeitung für ornithologie, Geflügel- und Kaninchenzucht.

Red. E. Brodmann. 9. Jahrgang. gr. 4. Aarau. _

Thier-Zeitung` Berliner. Woehenschrift für Geflügel,

Vogel-,_ Hunde- und Kaninchenzucht. 6. Jahrg. Fel.

Berlin. _ Thierzüehter, der. Oesterreiehisches Central

blatt für Kleinthierzucht, für Geflügel- und Kaninchen

zucht, Hundezucht und Jagd, Bienen- und Fischzucht,

ländliche Nutzthierzucht. Schriftlciter: Emil Zöttl.

Wien. _ Tidsskrift for licsteavl. Udgivct of G. Saud,

S. Larsen og J. Hansen. Kjobenhavn. _ Tidsskrift

for veterinaerer nog af den norske dyrliigeforening.

(Norwegische Zeitschrift.) _ Tijdschrift voor veeartse

nijkunde en veeteelt, uitgegeven door de Maatschappij

ler bevordering der vecartsenijkunde in Nederland.

Vol. 26. Utrecht. (Holländische Zeitschrift.)

Ugcskrift for Landmaend. Erhard Frederikson

og Н. Hertel.

Veeartsenijkundige bladen voor Nederlandsch-Indie.

Deel XIII. aflev. 1_3. Uitgegeven door de verecniging

tot bevordering van vceartsenijkunde in Nederlandsch

Indië. (Blätter des Niederländisch-Indischen thierärzt

lichen Vereins.) _ Verhandlungen dcr Moskauer Ge

sellschaft der Thier'arzte. 1897 und 1898. _ Verhand

lungen der Gesellschaft der Veterinärlirzte zu Orcl.

1897 und 1898. _ Verhandlungen des Vereins der

lililitärveterinärärzte in Warschau. 1898. _ Veröffent

lichungen des Kaiscrlichen Gesundheitsamtes. Berlin.

“23. Jahrg. _ Veterinärbote. (Veterinarii vestnik.) Char

kow. _ Veterinaria, la española (Madrid). _ Veterina

rian, the, a monthly journal of veterinary science. Edi

ted by Simonds. 72. Bd. London. _ Veterinarius.

Allatorvosi havi folyoir'at. Red. von F. Hutyra. XXII.

Budapest. _ Veterinär-Bibliothek, die. Redact. Ta

tarsky. 1898. (Uebersetzungen deutscher Lehrbücher.)

_ Veterinär-Sanitätsbeiicht, statistischer, über die

preussische Armee für das Rapportjahr 1898. IV. 193 Ss.

Berlin. ’Preuss Vet-San.) _ Veterinario, i1, di cam

Vennerholm.

pagna. _ Veterinary archives and annals of compara

tive pathology. _ Veterinary magazine. Edited bythe

Veterinary Faculty of the Veterinary Department of

the University of Pennsylvania. Philadelphia. _ Ve

terinary' journal, the.

Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins im

Grossherzogthum Baden. Herausgegeben von dessen

Präsidium. Red. Bach. Karlsruhe. _ Wochenschlift.

Berliner thierärztliche. Organ für Thierarzneiwissen

schaft und thierärztliche Standesinteressen. Redigirt

von W. Dieckerhoff, R. Schmaltz, R. Lothes,

B. Peter. Berlin. _ Woehensehrift, deutsche thier

ärztliche. Herausgegeben von Dammann, Lydtin,

Röckl; redigir't von Malkmus. 7. Jahrg. _Hannoven

_ Wochenschrift, naturwissenschaftliche. Red. H. Ро

tonié. 14. Bd. Berlin. _ Wochenschrift für Thier

heilkundc und Viehzucht. Herausgegeben von M. Al

brecht und Ph. J. Göring. 43. Jahrg.' München.

Yearbook of the United States department of agri

culture 1898. Washington. .

Zeitschrift für Biologie. Redigìrt von W. Kühne

und C. Voit. 38. Bd. N. F. 20. Bd. München.

Zeitschrift für Thiermedicin. Neue Folge der Deutschen

Zeitschrift für Thiermedicin und der Oesterreichischen

Zeitschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Heraus

gegeben von Csokor, Dahlström cte. unter der Re

daction von Albrecht, Bang, Bayer, I`riedb.ergcr.

Hutyra, .lohne, Lundgreen, Pflug, Polansky.

Sussdorf, Tereg. 3. Bd. gr. 8. Jena. _ Zeitschrift

für Veteriniirkunde, mit besonderer Berücksichtigung dcr

Hygiene. Organ für Rossärzte der Armee. Redigirt

von G. Koenig. 11. Jahrgang. Berlin. _ Zeitschrift

für Pferdekunde und Pferdezucht. Organ der Pferde

zuelrtvcreine Bayerns u. s. w. Redigirt von Bossert.

16. Jahrgang. Würzburg. _ Zeitschrift, schweizerische

landwirthsehaftl. Herausgegeben vom Schweizer land

wirthschaftlichcn Verein. Red. von F. G. Steble r.

27. Jahrg. Aarau. _ Zeitschrift für Fleisch- und Milch

'hygiene Herausgegeben von R. Ostertag. 10. Jahrg.

18 9/1900. Berlin. _ Zeitschrift der Landwirthschafts

kammer für die Provinz Sachsen. 56. Jahrgang der

,Zeitschrift des Landwirthschaftlichen Central-Vereins

der Provinz Sachsen u. w.“ Redigirt von Mendel

Steinfels. Halle a. S. _ Zeitschrift, sächsische land

wirthschaftliche. Herausgegeben von K. v. Langs

dorff. 47. Jahrg. Der neuen Folge als Wochenblatt

21. Jahrgang. Dresden. gr. 8. _ Zeitschrift га: ange

wandte Microscopic, mit besonderer Rücksicht auf die

microscopischen Untersuchungen von Nahrungs- und

Genussmittcln, technischen Producten, Krankheits

stoffen etc. Herausgegeben von G.- Ma rpmann.

5. Bd. April 1899 bis März 1900. gr. 8. Weimar.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des

naturwissenschaftliehen Vereins für Sachsen u. Thüringen.

Hrsg. von G. Brandes. 72. Bd. gr. 8. Stuttgart-._

Zeitschrift für wissenschaftliche Microscopic und für

microscopische Technik. Herausg. von W. J. Behrens.

16. Bd. gr. 8. Braunschweig. _ Zeitschrift für ver

gleichende Augenheilkunde. Redigirt von J. Bayer,

R. Berlin, О. Eversbuseh und G. Schleich, unter

Mitwirkung von K. W. Schlampp. VII. Bd. ‘2. und

3. Heft. gr. 8. IV und S. 77_201. Mit 5 Tafeln.

Wiesbaden. _ Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie.

Hrsg. von A. v. Kölliker u. E. Ehlers. 65._66. Bd.

gr. 8. Leipzig. _ Zeitschrift f. physikalische Chemie,

Stöchiometrie und Verwandtschaftslehre. Hrsg. von W.

Ostwald und J. H. van’t Hoff. 26. u. 27. Bd. gr. 8.

Leipzig. _ Zeitschr. f. physiologische Chemie (Hoppe

Seyler’s). Herausgegeb. von A. Koss el. 26._28. Bd.

Strassburg. _ Zeitschrift für Hygiene und Infections

krankheiten. Herausg. von R. Koch und С. Flügge.

30._33. Bd. gr. 8. Leipzig. Register zum 1. bis

30. Bande; bearbeitet von T. Fellmer. III. 78 Ss.

_ Zeitschrift für Instrumentenkunde. Organ f. Mitthei

lungen aus dem gesammten Gebiete der wissenschaftl.
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Technik. Red. St. Lindeck. Mit dem Beíblatt; Dtsch.

Mechaniker-Zeitung. 19. Jahrg. Berlin. _ Zeitschrift

für Morphologie und Anthropologie, herausgegeben von

G. Schwalbe. 1. Bd. Stuttgart. _ Zeitung, illustrirte

iandwirthschaftliehe. (Früher „LandwirthschaftL Thier

I. Thierseuchen, ansteckende und infectiöse

Krankheiten.

A. Ueber die Thierseuehen, Infectionskrnnk

heiten und Microorganismen im Allgemeinen.

1) А1шу, Allgemein-Infection eines Hundes mit

Staphylococccn. Ree. de med. vet. Bull. de la Soc.

No. 12. p. 216. _ 2) Baumgarten, Beiträge zur

Lehre der natürlichen Immunität.. Vortrag. Berliner

klinische Wochensehrift. 36. Jahrgang. S. 803. Ref.

Dtsch. th. Wehsehr. S. 468. _ 3) Behring, Ueber

die Beziehungen der Blutantitoxine zu den zugehörigen

lnfcctionsgiften. Deutsche med. Wochenschr. No. 1. _

4) Belitzer, Zur Lehre über das Bacterium coli com

mune. Archiv für Veterinärwissenschaften. Heft 7.

S. 339_364. (Russisch.) _ 5) Cappeletti, E. e

ll. Vivaldi, Le Streptococcus cqui. Annali d`fgiene

sperimentali. Vol. VII. Fase. l. Ref. Centralblatt f.

Вас-Бег. Bd. XXV. No. 7. S. 251. _ 6) Dawson,

Ch. F., Laboratoriumsuntersuehungen zur Diagnose ge

wisser durch Mieroorganismen crzengter Krankheiten.

Fifteenth annual raport of the bureau of animal indu

stry for the year 1898. Washington. p. 335. (Aus~

führliche Beschreibung der gebräuchlichen Untersuchungs

methoden mit Abbildungen.) _ 7) Eckert, N., Die

Seuchen unter den Rennthieren. Archiv für Veterinär

Wissenseh. 1898. No. 1 und 2. S. 1—31. S. 51_99.

(Russisch.) _ 8) Franke. Der Necrosebaeillus als

Krankheitserreger bei unseren Ilausthiercn. Berliner

thfWochcnschr. 299. _ 9) Friedenthal und

Lewandowsky, Ueber das Verhalten des thier-ischen

Organismus gegen fremdes Blutserum. Archiv f. Anat.

und Physiologie. 5. und 6. Heft. Ref. Deutsche th.

Wochenschr. S. 440. _ 10) Dicselben, Ueber die Ein

führung fremden Serums in den Blutkreislauf. Berliner

klinische Wochensehr. No. 12. Ref. Dtsch. th. Wochen

schrift. S. 252. _ 11) Gärtner, Ueber das Absterbcn

von Krankheitserregem im Mist und Compost. Zeit

schrift für Hygiene und lnfectionskrankheiten. Ref. Berl.

thierärztl. Wechenschr. S. 521. _ 12) (ìaltier`, V..

l'eber die Aufnahme von Contagien durch die (fon

junetiva. Journ. de méd. veter. Bd. 50. p. 513. _

13) Goldbeck, Allgemeine Betrachtungen über ovoi'de

Bacterien. Sammelreferat. Dtsch. med. Woehcnschr.

S. 216. _ 14) v. Hibler, Beiträge zur Kenntnis der

durch anaërobe Spaltpilze erzeugten Infectionskrank

heiten der Thiere und der Menschen. Centralblatt für

Baet. und Parasitenk. Ref. Berliner thieriirztl. Wochen

S. 367. _ 15) Jensen, С. O., Secundäre Ein

wanderung von Bacterien während einer Infectionskrank

heit (secundäre Autoinfection). Maanedsskrift for D_vr

laeger. X. p. 161. _ 16) Jong, D. A. de, Нош

Staphylococcus pyogenes bovis. (.‘entralblatt für Bac.

teriologie. 1. Abth. XXV. Bd. No. 1_3. 13` 64.

_ 17) Kaufmann, Eine neue Methode zur Färbung

von Bacterienkapselr.. Hygien. Rundschau. VIII. Jahrg.

873. Ref. Dtsch. th. Wochenschr. S. 207. _ 18)

Koch, Ueber die Vichseuchen in Deutsch-Ostafrika.

Deutsch. Kolonialblatt. 1897. No. 24. Ref. Zeitschr.

f. Pleisch- und Milchhygienc. 10. Bd. S. 54. _ 19)

Manfredi, Ueber die Bedeutung des Lymphganglicn

systems für die moderne Lehre von der infection und

Ellenberger, Schutz und Baum, Jahresbericht. 1899.

Amtliches Organ des Bundes der Landwirthe.

19. Jahrgang. Berlin. _ Zeitiuig, Wiener landwirth

schaftliche. Red. H. H. Ilitschmann. Mitred. J. L.

Schuster, A. Lill und R. Hitschmann. 49. Jahrg.

Fol. Wien.

zucht'.)

der Immunität. Virch. Archiv. 155. Ref. Dtsch. th.

Wochenschr. S. 297. _ 20) Manfredi und Viola, Der

Einfluss der Lymphdrüsen bei der Erzeugung der 1m

munität gegen ansteckende Krankheiten. Experimentelle

Untersuchungen. Zeitschrift für Hygiene und Infections

krankheitcn. Bd. 30. S. 64. Ref. Dtsch. th. Wochen

schrìft. S. 366. _ 2l) Nuttall, Die Rolle der 1n

seetcn, Arachnoiden (treden) und Myriapoden als Träger

bei der Verbreitung von durch Bacterien und thierischc.

Parasiten verursachten Krankheiten des Menschen und

der Thiere. llygicn. Rundschau. Jahrgang IX. Ref.

Thicrärztl. Wochenschr. S. 486. _ 22) Omeliavsky,

Ueber die Cultur' der stickstotT-(salpeter-)bildenden Mi

croben in der Erde. Archives des sciences biolog. VII.

291. _ 23) Petersen, Die Bedeutung der lIcfepilze

in der Pathologie. Ref. M. mcd. Wochensehr. 37/98.

Berliner klin. ll'ochenschr. S. 19. _ 24) Salvioli

und Spangaro, Wie ist der Einfluss des Nerven

systems auf den Verlauf der Infectionen zu deuten?

Virchow's Archiv. 155. Bd. S. 98. Ref. Dtsch. th.

Wochensch. S. 297. _ 25) Schipin, Zur Bacteriologie

des Kumis. Dissertation. St. Petersburg. (Russisch.)

_ 26) Schlegel, Ueber moderne Seuchenforschung.

Bericht des thicrärztl. Vereins für Elsass-Lothringen.

26. _ 27) Schreiber, Neues über Serumimpfungen.

Berliner th. Woehcnsehr. S. 449. _ 28) Trumph, Die

Beziehungen der Agglutination zur Immunität. Verhandl.

d. 16. tiongr. f. innere Med. 1898. 8.477. Ref. Dtsch.

th. Wochensch. S. 286. _ 29) Wassermann, Pneu

mococccnschutzstot'fc. Deutsche med. lVochcnschr. No. 9.

_ 30) Ueber Verwendung des Acctylcns bei der Cultur

anaiirober Bactericn. Berliner thierärztl. Wochensehr.

S. 197.

Baumgarten (2) findet dic bisherigen Angaben

zur Erklärung der natürlichen Immunität für nicht

genügend und sieht weder in der Phagocytenthcorie

noch in dcr Alexinthcorie die Lösung dcr Frage dcr

natürlichen Immunität. Er weist auf eine Arbeit Je tt e r`s

hin, der schon 1892 beim Verpflanzen von Baeterien

auf ein anderes Nährriiedium ein häufiges Absterben dcr

Culturen bemerkte. Diesen Gefahren sind die ältcrcn,

schwächeren und deshalb wcnig widerstandsfähigen Elc

mcnte ausgesetzt, während es dcn lebenskräftigen Indi

viduen gclingc, sich den neuen Lebensbedingungen an

zupasscn. Dieser Factor der natürlichen Immunität

wurde wenig beachtet. die Wogen der Alexintheorie

gingcn darüber hinweg. Baumgarten hat. jedoch das

Jett-er`sche Forschungsresultat. nicht ausser Augen gc

lassen und seinem 1. Assistenten Dr. Walz die An

regung gegeben, das Thema von Neuem in Angriff zu

nchnicn. Dieser fand, dass das Serum auf an Seiden

fäden angetrecknetc Bactericn nicht die geringste \\'ir

kung ausühe: dagegen fand Walz als dic wichtigsten

Momente dcr Bach-rien im Kämpfe ums Dasein: 1. Stü

rungr dcr Assimilutionsvorgängc. 2. .Störungen in der

Beide Vorgänge wirken zusammen und unicr

2

Dsluosc.



18

stützen den Körper wesentlich im Kampfc gegen die

Bacterien. Sie sind deshalb als wesentliche Factoren

'der natürlichen Immunität zu betrachten. Schütz.

Manfredi und Viola (20) haben Versuche über

den Einfluss der Lymphdrlisen bei der Erzeugung der

Immunität gegen ansteckende Krankheiten angestellt.

Sie erbringen den experimentellen Beweis dafür, dass

es gelingt, Meerschweinchen und Kaninchen durch wieder

holte Verimpfung kleiner, nicht tödlicher Dosen Cultur

in die vordere Augenkammer gegen Milzbrand und

Typhus zu immunisircn. Die kleinste tödtliche Dosis

der zu den Versuchen verwandten Culturen betrug beim

Milzbrand für Kaninchen 1/20, für Meerschweinchen

1/¿0 ccm; nach Einimpfung kleinerer Mengen in die Lymph

bahn blieben die Thiere am Leben, Während Control

t-hiere, denen die gleichen Mengen in dic Unterhaut ge

bracht wurden, regelmässig verendeten. Den erst be

zeichneten Thieren spritzten die Verf. nun in Zwischen

räumen von etwa 4 Wochen nochmals grössere, sonst

tödtlich wirkende Mengen von Cultur ein, wonach die

Thiere am Leben blieben und völlig gesund erschienen.

Wurden die Kaninchen und Meerschweinchen auch bci

der ersten der intraoculären folgenden Impfung sub

eutan mit schr kleinen Mengen geimpft, so konnte

ihnen allmählich mehr und mehr der Cultur, bis leem,

ohne Schaden verabreicht worden. Die durch die

intrabulbäre Impfung bedingte Immunität

wurde also durch nachfolgende subcutanc

Impfungen ganz ausserordentlich gesteigert.

Die Verzögerung des Eintrittcs des Todes

bei den mit der minimalen tödtlichen Dosis

geimpften Thieren ist nach den Untersuchungen

der beiden Verf. dadurch bedingt, dass das ein

geimpfte Virus zunächst in die Lymphdrüscn

geht und hier einige Zeit vcrweilt und abge

schwächt wird. Nach Verimpfung nicht tödtlicher

Mengen Cultur findet man die Milzbrandbacillen spä

testens 24 Stunden nach der Impfung wohl in den be

treñ`endcn Lymphdrüsen, aber hier bleiben die Bacillen

lit-gen, bis sie nach etwa 1'2-15 Tagen ganz ver

schwinden. Zugleich verschwinden die Bacterien auch

allmählich aus der vorderen Augenkammer.

Gegen Typhus konnten Kaninchen und Meer

schweinchen wegen der geringen t'apacität der vorderen

Augenkammer nicht auf dieselbe Weise immunisirt

werden; hingegen gelang dieses bei intraperitonaealer

und subcutancr Application kleiner Culturmengen. Dic

minimalste tödliche Dosis betrug für Meerschweinchen

intraperitonaeal 0,2 mg, subcutan 16,0 mg: für Kaninchen

1,8 nig und 23 mg.

Die kleinste tödliche Dosis vom Diphtherictoxin

betrug bei intraoculärer Impfung für Meerschweinchen 1/20,

für Kaninchen l/lñ ccm, ungefähr die doppelte MengeI

der kleinsten subcutan tödlich wirkenden Menge.

M. und V. konnten nun zwar die Thiere an die

Toxinmengen, die sie ihnen in die vordere Augenkammer

einspritztcn, gewöhnen, indes überlebten die Thiere nie

den (.‘ontrolvcrsuch. sodass man nicht berechtigt ist, von

einer lmmunisirung gegen die Diphthcrie zu sprechen.

Aus den gemachten experimentellen Untersuchungen

kann man nun Folgendes schliessen:

l. Das Lymphdrüscnsystcm besitzt eine natürliche

\\'iderstandskraft gegen das Virus vom Milzbrand,

Typhus und gegen das Diphtherietoxin. welche die allen

anderen Organen des Körpers innewohnende übertrifft.

2. Durch das Lymphdrüsensystem vermag man

Meerschweinchen und Kaninchen sicher gegen den Milz

brand zu immunisiren, was auf' andere Weise nicht

möglich ist. Schütz.

Wassermann (29) wollte experimentell fest

stellen, wie sieh die Bildung der выпишем bei der

Pneumoeoeceuinfeetion verhält und wählte zu seinen

Versuchen Kaninchen und Mäuse. Er fand nun, dass

in keinem Organ eines gesunden Kaninchens Schutz

stoñ`e gegen den Pneumoeoccus vorhanden sind. Immu

nisirte er dagegen Kaninchen durch wiederholte Injec

tion mit allmählich ansteigenden Dosen von Fränkel’sehcn

Pneumecoccen, so konnte er nachweisen, dass

sich im Blutscrum, sowie in gewissen Organen,

namentlich im Knochenmark, den Lymph

drüscn, der Thymus und der Milz Stoffe vor

fandcn, die im Stande waren, den Tod mit

Pneumococcen geimpfter Mäuse zu verzögern.

bezw. zu verhindern. Dabei erwies sich das Knochen

mark bis zu einer gewissen Zeit am stärksten wirksam.

Andere Organe, wie Lunge, Nieren, Leber, Gehirn ent

hielten dagegen keine Schutzstolïe.

Bei einer einmaligen Injection von Pneumococccn

constatirte er, dass am ersten und zweiten Tage dic

Organe und das Serum der inficirten Kaninchen. an

Mäuse vcrimpft, diese ohne Naehimpfung tödtete, am

dritten Tage nach der Infection dagegen Knochenmark.

Milz, Drüscn und Serum bereits Schutzstolïe enthielten,

sodass sie die Wirkung einer Naehimpfung der Mäuse

mit Pneumococcen um mehrere Tage verzögerten. Die

schützende Wirkung des Knochcnmarkes hatte am vierten

Tage seinen Höhepunkt erreicht und war am fünften

verschwunden, während sie in den Iymphatisehen Organen

noch nachzuweisen war. Aus diesen Versuchen schliesst

W., dass das Knochenmark die Bildungsstätte dcr Schutz

stoff'e gegen Pneumococceninfection ist, während Thy

mus, Milz und Lymphdrüscn die Reservoirs derselben

vorstellen.

lm Anfang der Erkrankung fand W. sämmtlichc

Organe mit Pneumococcen überschweinmt, im Anfangs

stadium der Immunität dagegen in den schützenden

Organen schlecht Farbbare Coccen, bezw. Reste der

selben, während in den übrigen Organen die Infections

crreger noch ihre deutliche Form und volle Färbbarkeit

erhalten hatten. Die Schutzstofl'e hatten somit bacte

ricide Eigenschaft.

Daraus, dass Weder dic Leukocytcn des normalen.

noch des im Anfangsstadium der Immunität stehenden

Kaninchens verzögernde Wirkung auf die Pneumocoeecn

infection der Mäuse ausüben, schliesst W.. dass die

Leukocytcn bei der Bildung der Antikörper nicht be

theiligt sind, sondern diese vielmehr nur aufnehmen.

Schütz.

Schreiber (27) theìlt unter „Neues liber Serum

impfllllgen“ mit, dass es gelungen sei, dem von ihm

hergestellten Serum gegen Schweineseuche und Schweinc

pest einen dem im dortigen Institut hergestellten

Rothlaufserum gleichen Titcr zu geben. Dasselbe wirke

nicht nur vor allem günstig als Schutz-, weniger

sicher als Heilserum, sondern lasse sich auch mit

Vortheil zur diagnostischen Impfung und zur Er

mittelnng verbergt-ner Seuchenhcrde verwenden. Alle

gering an Seuche oder Pest erkrankten Schweine rea

girten mit Versagen des Futters und plötzlicher Tem

peratursteìgerung über 10.

' Ebenso sci es ihm gelungen ein sehr wirkungs
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volles Schutzserum gegen Hülinerehol cra herzustellen.

Bei Verimpfung mit Culturen der Hühnercholera, nach

welcher sonst die betr. Thiere nach 12 Stunden einzu

gehen pflegen, und unmittelbarer Nachimpfung mit 0,5

des betr. Serum erkranken die Impflinge nicht. Die

Dosis beträgt für Gänse und Enten 1, für kleineres Gc

flügel 0,5 ccm.

Wichtig sei ferner die Thatsache, dass Serum von

gegen Schweineseuche immunisirten Thieren gegen

Hühnercholera schütze, während das Serum der mitHiihner

cholera immunisirten Thiere nur ungenügende Schutzkraft

gegen Schweineseuche besitze. Diese Thatsache lasse es

vielleicht möglich erscheinen, ein Universalserum gegen

alle Krankheiten der Septicaemia haemorrhagica-Gruppe

herzustellen. Johne.

Behring (3) behandelt die Beziehungen der Blut

-autitoiriney zu den zugehörigen Infectionsgiften. Er

nennt Blutantitoxine die aus dem Blute immunisirtcr

Thiere stammenden, specitisch giftwidrigcn Substanzen.

Letztere gehen 1101 der Gerinnung des cxtravasculärcn

Blutes in das Serum über. Aronson ist es im Jahre

1893 schon gelungen, das antitoxische von anderem

nicht antitoxischen Eiweiss im Diphthen'cheilscrum zu

trennen. Das Verfahren ist folgendes:

100 ccm Blutserum werden mit 100 ccm destillirten

Wassers verdünnt und mit 30 ccm 10 proc. Aluminium

sulfatlösung versetzt. Zu der Mischung fügt man ca.

4 ccm 20proc. Ammoniaklösung. Der entstandene Nie

derschlag wird abfiltrirt und mit mässigen Mengen

destillirten Wassers ausgewaschen. Hierauf wird der

selbe in einem Schüttelapparat 24 Stunden mit 75 ccm

schwach ammoniakhaltigcm Wasser (0,08 proc.) ge

schüttelt. Die Masse wird dann filtrirt und das Filtrat

iln Vacuum bei möglichst niedriger Temperatur einge

engt. Man erhält ca. 0,8 g eines weissen, organischen

Körpers, der alle Rcaetionen der Eiweisskörpcr giebt

und 100 mal grössere Wirksamkeit zeigt, als das ange

wandte Blutserum. Eine genaue Charakterisirung dieses

Eiweisskörpcrs ist noch nicht gelungen.

Die specifische Wirkung der antitoxischen Eiweiss

körper tritt dadurch zu Tage, dass sie nur auf bc

stimmte Gifte einwirken. Das Tetanusantitoxin beein

flusst im Thierkörper nur einzig und allein das Te

tanustoxìn, sonst weiter aber auch nichts; cin anderes

Gift, als das von den Starrkrampf'bacillen gebildete,

vermag es nicht zu zerstören. Gegen den Organismus

verhält es sich genau so, wie gewöhnlichcs Scrum. _

Als Antitoxineinheit (A. E.) beim Tetanus be

zeichnet B. 1ccm eines Normalscrums, von dem ge

nannte Menge geradc noch 0,03 g trockenes Tetanusgift

im Mischungsversuch unschädlich zu machen im Stande

ist. Serum, von dem 1ccm genau 0,15g von dem

selben Gift im Thierkörper neutralisirt, ist fünffach

normal etc. 1 ccm zehnfach verdünntes Tetanusanti

toxin zehnfach normal (z 1 Ccm leistet

genau so viel, wie 1 ccm verdünntes Tetanusantitoxin.

lecm Tet.A.N.l repräsentirt eine Antitoxineinheit (А.Е.).

Schütz.

Franke (8) bespricht den Necrosebneillus als

Krankheitserreger bei unseren Huusthieren, ohne

wesentlich Neues hierüber berichten zu können. In

teressant ist nur ein auf Grund. schriftlicher Aufzeich

nungen von Lothcs mitgetheilter Fall von nccrotischen

Herden in Lunge und Leber einer Kuh, bei welcher

Tuberculose-Verdacht vorlag. Jedenfalls bildet der be

treffende Artikel eine interessante Zusammenstellung

des bisher über diesen Bacillus Bekannten. Johne.

Cappcletti und Vivaldi (5) haben aus dem

Herzblute, den Exsudaten, dem Milzsaft und aus dem

Darminhalt von 3 Pferden, welche eine epidemische

Lymphdrüsencntzündung zeigten, den von Schütz cnt

dcckten Streptococcus equi nachgewiesen, der sich in

Gestalt von runden oder ovalen, unbeweglichen, theils

einzeln stehenden, theils gepaarten, theils kurze Ketten

bildenden Coccen zeigte, die sich mit der Gram’schcn

und Weigcrt’schen Methode schön f'árbtcn.

Dieser Microorganismus ist facultativ ana'crob, gc

deiht schlecht bci 20°C., aber kräftig bei 24—3700.

Auf Gelatine sind die Colonien scheibenfórmig und

zart granulirt und von gelblicher Farbe. Auf Agar

bilden sie den Thautropfen ähnliche Colonieu. auf Blut

serum ein dünnes, grauweisses, durchsichtigcs Iiìiutchen.

In Bouillon entwickeln sich nach 24 Stunden bei 35

bis 370 С. dichte, grauweissliche Flocken. Für Mäuse

und Kaninchen besitzen sie pathogene Eigenschaften.

Mit abgesehwächten Bouillonculturen konnte. keine dau

ernde Immunität erzielt werden. Das Marmorek’sche

Serum scheint bloss cine vcxzögcrnde Wirkung gegen

die Krankheit auszuüben. llohe Temperaturen töten

diese Coccen nicht. schwächen aber ihre Virulenz ab,

die von den Zersetzungsprocesscn vollständig aufgehoben

wird. Gegen Austrocknung zeigen sieI eine bedeutende

Widerstandsfahigkeit, gegenüber dem Sonnenlicht eine

schwächere. Eine 0.5 proc. Sublimatlösung tötet die

Streptococeen nach 5 Minuten.

Verff. behaupten, dass der Streptococcus pyo

genes die wahre Ursache der Druse wäre. v. Ritz.

Almy (1) hat eine letal verlaufend Allgemein-Ill

f'ection eines Hundes mit Staphylococeeu beobachtet.

Das klinische Bild ähnelte einer Nephritis. Bei der

Section fiel besonders die Milz auf, welche 950 g wog,

38 cm lang und 5 cm dick war. Culturversuche mit

Herzblut, Milzpnlpa, Leber und Nierenparenchym lieferten

Reinculturcn des Staphylococcus. Röder.

de llong (16) hat aus mctastatischcn Absecssen

beim Rinde einen Staphylococcus isolirl., welcher in

vielen Eigenschaften mit dem Lucet'schen Staphylo

coccus pyogenes bovis übereinstimmt. Dic [111111101

suche, welche mit den Staphylococcusculturen gemacht

wurden, haben es bewiesen, dass die Reinculturcn für

Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen bei subcutaner,

intravenöscr oder intraperitonealcr Impfung nicht

pathogen waren, wogegen die Impfung in die vordere

Augenkammer beim Hunde entweder zur Panophthal

mitis oder zur citrigen Iritis und Keratitis führen, beim

Kaninchen aber eitrigc Iritis verursachen kann. Die

eiterungserregcnden Eigenschaften des genannten Sta

phylococcus des Rindes sind also bei den erwähnten

Versuchsthicren ausserordentlich gering.

Auf den gewöhnlichen Nährböden wächst dieser

Mieroorganismus sehr gut. In Gelatineplattcn entwickeln

sich innerhalb 24-48 Stunden zweierlei Colonien, 1111111

11011 klcinc. weisslich-gelbc oder gelbe, ovale oder

kugeligc Colonien mit scharfen Conturen und dazwischen

sparsame, grössere, weisse Colonien, weniger scharf um

2.
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Fchrieben, mehr platt und mit dunklem lfern. 1n vielen

hällen wird später die Farbe der gelblichen Coionien

sochgelb, sodass man zwei verschiedene Bacterien vor

sich zu haben glaubt. In (lelatinestichculturen bildet

cr weisse, gelblich-weissc oder gelbe, runde oder ovale

Colonien. oder einen gleichfarbigeu Streifen mit gesägten

Rändern, und an der Oberfläche ist ein kleiner Ueber

zug sichtbar, der bisweilen eine schöne Goldfarbe zeigt.

Vertliissigung findet 1150 statt. .tuch aqugar undGlyecrin

agar ist das Wachsthum sehr üppig. Bei 37° С. gezüchtet

sind die Culturen weiss, bei 22° dagegen weissgclb.

In Milch findet unter keinen Umständen Gerinnung

statt.

ln Rinderbouillon zeigt der Staphylococcus mässiges

Wachsthum. Die Flüssigkeit wird zuerst getrübt; bald

bildet sich ein fadenziehender Niederschlag auf dem

Boden (105 Glases. Die alkalische Reaction der ver

schiedenen Nährmedien geht erst nach ziemlich langer

Zeit in die sauere über, in Koch’scher alkalischer

Peptonkochsalzlösung wird kein lndol gebildet, und in

Zuckerlösungcn findet keine Gasentwickelung statt.

Mit den gewöhnlichen Farbstoñen lassen 55011 die

Staphylococccn sehr gut färben. In Bouillonculturen

findet man sie vereinzelt oder in 2, 3 oder 4 Stück zu

sammen; sie sind verschiedener Grösse, meistens mnd,

öfters auch oval. Deckglaspräparate von anderen Cul

turen zeigen sehöne Staphylococcen, deren Grösse von

0,6-1 1.1 wechselt. v. Rat-z.

Belitzer (4) hat sich die Aufgabe gestellt, nach

zuweisen, wie häufig und in welchen Spielarten

das Bacterinm coli commune im Darm unserer Hans

tlliore vorzukommen pflegt, und wie weit hier

seine Pathogenität reicht.

Untersucht wurde der Darminhalt von Pferden,

Rindern, Schweinen und einer Ziege. Die Isolirung der

Bacterien geschah 511 Petri’schen Schalen, worauf die

gefundenen Golibacteńen, auf alle gebräuchlichen Nähr

böden verimpft, einem schr eingehenden Studium in

Bezug auf ihre morphologisehen und biologischen Eigen

schaften unterworfen wurden. Im Ganzen wurden an

von 32 Thieren entnommenem Material 5S Analysen

ausgeführt.

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt B. zum

Schlüsse, dass im gesunden Darme unserer Haus

thiere sich stets typische und pathogene Coli

bacterien vorfinden, und dass atypische

Formen dort nur sehr selten anzutreffen sind.

1n Bezug auf (150 Pathogenität hält B. 2 00111 einer

2tägigcn Bouilloneultur pro liilo Meerschweinchen für

die toxische Einheit, die im Stande ist, bei intraperi

tonaealer Application diese Thiere in 24 Stunden zu

töten. С. Happieh.

Sehipin (25) liefert in seiner Dissertation einen

Beitrag zur Bacteriologie des Knmis. Gleich den

Autoren. die vor ihm über dieses Thema gearbeitet

haben, hält auch er für das Zustandekommen der 111111155

gährung 3 Pilze für nothwcndig und zwar: 1 Saccharo

myces, 2. Bac. acidi lactiei und 3. den Kumisbaeillus.

Aus seiner Arbeit schliesst der Autor Folgendes:

_ 1. Der Kumisbacillus ist nicht eine Abart des Bac.

acidl laeticl, sondern ein selbstständiger Microb, der

durch sci_n characteristisches Wachsthum, namentlich

auflliclatme, leicht zu erkennen ist. 2. 1)0г lx'umis

bat-.illus ist ein echter, aber kein ganz strenger Anaíirob.

3. Er färbt 51011 leicht mit .»\nilinfarben und auch nach

(t ram. 4. (iedeiht besser auf sauren als auf neutralen

und alkalischen Nährböden. 5. Sein Temperat-uroptimum

liegt zwischen 20 und 30° C.; er verträgt aber leicht

0О 1111(1 wird durch 57° C. in 1/2 Stunde getötet. 6) Er

bildet keine Sporen und vermehrt sich durch Theilung.

7. lstl cigenbeweglich. 8. lst bisher uur im Kumis ge

funden worden. 9. Vermag Milchzueker zu zersetzen,

wobei er sowohl alcoholische wie Milchsäurcgährung her

vorruft. 1f). Vermag Eiweiss zu peptonisircn. Kuhmilch

wird bei erhöhter Temperatur zur Gerinnung. Vbei ge

wöhnlicher nicht zur (icrinnung gebracht (die Beob

achtung dauerte IS Tage). 11. Die im Kumis vorkom

mende Hefe ist keine Bierhefe; möglich ist, dass eine

besondere Art von Kumishefe. existirt, ähnlich wie das

mit dem ,.Saccharomyces-Kephyr“ cherinek`s der

Fall ist. Nach den Versuchen Sch.’s kann die Kumis

hcfe ausser dcr Alceholgährung auch Milchsäuregährung

und Pcptenbildung hervorrufen. 12. Der Kumispilz ist

der liauptgährungspilz des Kumis: er entfaltet aber

seine Thätigkeit erst dann, wenn ihm durch den Bac.

acidi lactici und Saccharomyces günstige Vegetations

bedingungen geschaffen worden sind. C. Happich.

Galtier (12) prüftc durch neue Versuche

das Absorptionsvermögen der Conjunctiva für die

Contagîcn der Wntll und des Rotzes.

Das verlängerte .'liark von wuthkranken

Kaninchen wurde mit sterilisirtem, destillirtem Wasser

verrieben und von dieser Emulsion 1—2 Tropfen in den

erweiterten Bindehautsack von Meerschweinchen fallen

gelassen. Nach lllfinuie überliess man die Thiere sich

selbst, doch spiilte man nach 5—10 Minuten bei der Hälfte

der Thiere die Conjunetiva mit Jodwasser ab. Den Rest

des Materials verwendete man zur Prüfung auf seine

Virulenz. 84 Meerschweinchen fanden zu Versuchen

Verwendung. Von (1011 42 Thicren, denen der Conjunc

tivalsack mit Jedwasser gereinigt worden war, erkrankte

keines an Wuth, von (1011 anderen 42 dagegen ll. Der

Verfasser betrachtet schon lange die Jodtinctur und für

die Schleimhäute das .lodwasscr als ein sehr wirksames

Gegenmittel gegen Wuth. Wenn beim Menschen 1150

erwähnte sofortige Desinfcetion der Schleimhäute nach

erfolgter Bcsudelung (105 Auges. der Nase oder des

Mundcs nicht durchgeführt wird, so ist eine Сш- 5111

Pasteur'schen institute ebenso nothwendig wie nach

einer Bisswunde an einem bekleideten Körpertheìl.

Versuche über das Vermögen der Conjunc

tiva, Rotzcontagium zu absorbiren, ergaben

Folgendes:

Bei 42 Meerschweinchen hatte das Verbringen einer

0050 voll Rotzculturcn in den Conjunctivalsack die ln

feetion von 22 Thieren zur Felge. Bei 10 Kaninchen

und 10 Meerschweinchen erzeugt-en die Rotzbacillen in

lleineulturen von der Nasenschteimhaut aus stets Retz,

vom Conjunctivalsack her nur bei 3 Kaninchen und

6 llfccrschweinehen. 48 Meerschweinchen bekamen je

1 Tropfen Abreibung 011105 Organs vom rotzkranken

Kaninchen oder Meerschweinchen in den Conjunctimt

sack. Bei 2-1 davon wurde- das Auge nach 5 Minuten

mit Jodwasser ausgespült: diese blieben gesund` von

den anderen erkrankten 5. Anders war das Ergebnis.

als (150 Abreibung nicht nur eingeträufelt, sondern mit

einem Pinsel eingerieben wurde. Von 10 511 dieser Weise

behandelten Meerschweinchen wurden 5 mit Jodwasser

abgespült; dieselben blieben gesund, von den 5 anderen

erkrankten jedoch 3 an Retz.

Beim Zustandekommen einer ltotzinfeetiou von der

Conjunctiva aus bleibt letztere manchmal gesund, wäh

rend in den Italslymphdrüsen, der Lunge, in der Leber.

der Milz Rotzknoten sich entwickelten. Aus den Ver

suchen ergiebt sich, dass zufällige Verunreinigungen des

Auges des Menschen mit Rotzcontagium stets ein wieder

hoitcs Answaschcn mit .lodwasser erforderlich machen.

Guillebeau.
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Ueber die Seuchen unter den Rennthieren im

Norden Russlands bringt Eckert (7) folgende inter

essante Mittheilungen.

In den letzten Jahren bestätigen officielle Berichte

Erzählungen einzelner Reisenden von enormen Verhec

rungen, welche die sogenannte Hufkrankheit (Klauen

Sellche) unter den Rennthieren im Norden Russlands

angerichtet und dabei in manchen Gegenden ganze Be

stände ausgerottet hat. In der Bolschesemelsk'schcn

Tundra ((iouv. Archangelsk) trat die Klauenseuehc '/.u

erst im Juli 1898 auf; bis zum Februar 1897 er

krankten 246444, d. h. 1/3 sämmtlicher Rennthiere im

Petschorsks’schen Bezirk. Hiervon starben 118717 Thicrc,

während die Zahl der durch die Besitzer getöteten

kranken Thiere 32085 betrug. Diese Verluste sind von

den Lebensverhältnisscn der Samojeden in nicht ge

ringem Masse abhängig. Sobald nämlich die Epizootie

heftiger auftritt, treiben die Samojeden sofort ihre Herden

auf bedeutende Entfernungen in Gegenden, die ausser

dem Bereich der lSeuche liegen, was zur Folge hat, dass

viele der geschwächten Thiere mit kranken Hufen den

Strapazen unterliegen. Da ferner die Samojeden Futter

vorräthe nicht halten und die chnthiere mit kranken llufcn

aber ausser Stande sind, sich ihre Nahrung aus dem Boden

zu schal-ren, so kommt ein weiterer grosser Theil der

kranken Thierc vor Hunger um. Verf. glaubt, dass cs

sich bei den geschilderten Leiden um 2 Krankheiten:

die Aphthenseuehe und die bösartige Klauen

scuche (Ungulitis cervorum enzootica) handelt. Sowohl

Samojeden als Syrjanen unterscheiden diese Krankheiten;

Aphthcnseuchc nennen sic „Upri", während die 1qu

krankheit bei ihnen ,Toboleka“ oder „Ty'slipotem“ heisst.

Diese letztere wurde im Archange-ischen Gouvemement

von dem Ethnographcn Islavin und dem Botaniker

Sehrenk bereits in den 40er Jahren beobachtet.

Die Merkmale dieser Seuche sind nach Schrenk

folgende: ,.Ansehwellung der unteren Theile der Ех

tremitäten, an denen sich Abscesse bilden; die Thiere

lahmen, legen sich und belecken die eiternden Beulen,

wodurch die Krankheit auf die Zunge übertragen wird.

Die Abscesse dehnen sich auf den Rücken und über

den ganzen Körper aus, bis das vollständig hinfällig ge

wordene Thier zu Grunde geht. Diese Krankheit tritt

in den Herden epidemisch auf.“ Eckert beobachtete

dieselbe in 75 Fällen, aber wie der Verf. selbst bemerkt,

leider nur oberflächlich und nicht. eingehend.

Nach Angaben von Rennthierzüchtem zeigt sich

die Klauenseuche nur im Herbst und im Sommer; be

sonders heftig im Herbst, weniger stark im Sommer.

Die Empfanglichkeit für die Krankheit ist ebensowenig

beeinflusst vom Alter als vom Geschlecht der Thicre.

Ein Fall wurde von Eckert sogar bei einem 4tägigen

Kalbe wahrgenommen. Verbreitet ist die Ansicht, dass

die Krankheit ansteckend ist. Die Züchter behaupten

nämlich, es genüge eine Heerde durch eine von kranken

Thieren vorher abgeweidete Gegend zu führen, um auch

diese zu infieircn.

In den meisten Erkrankungsfallen machen sich an

den Phalangen verschiedenartige Traumata, Schnitt

Wunden, Stiche u. 5. w. bemerkbar. An der Stelle der

Verletzungen tritt schon an den folgenden Tagen eine

heisse Anschwellung auf, das Thier fängt an zu fiebern,

hat Schmerzen, lahmt und legt sich unter Steigen der

Körpertemperatur (um 2-2,2°) und Zunahme der Ап—

Schwellungen nicder. Bald darauf werden an der Ober

ñäche der Wunden oder in dem subcutanen Bindegewebe

Eiterungen bemerkbar; der Eiter ist von klebrig-zäher

Consistenz und grünlicher Farbe, später nimmt er einen

üblen Geruch an. Nicht selten kommt es vor, dass der

Eiter sich zwischen den Fleisch- und Hornwìinden der

llufe Bahn bricht, dic Hornkapscl abdrängt und Loslösung

derselben bedingt. Zuweilen nimmt die Ansehwellung

bedeutend zu und verbreitet sich dann auf die benach

barten Theile; an der Stelle, wo der Abscess aufbricht,

bildet sich ein torpides Geschwür. Bei einigen Thieren

entsteht in Folge des Beleckens dcr Hufe Erkrankung

der Maulschleimhaut.

Rennthiere, welche die Klaucnseuche überstanden

haben, sind nicht immun, denn die Krankheit kann sich

im nächsten Jahre wiederholen.

Auf Veranlassung von Gerüchten, nach welchen

Rennthiere im russischen Norden auch dem Anthrax

zum Opfer fallen sollen, sind vom Verf. Versuche an

gestellt worden, um zu erfahren, ob Rennthiere für

Milzbrand empfänglieh sind, und ob die französischen

Vaccins als Schutzmittel bci diesen Thieren zu benutzen

sind. Es stellte sich heraus, dass bei der Impfung mit

reiner Milzbrandbacillencultur die Rennthicre unter den

bekannten Erscheinungen an Anthrax eingehen. Der

Versuch mit den französischen Vaccins indessen ergab

schr ungünstige Resultate. Spontane Fälle von Milz

brand sind bci Rennthieren vom Verf. im Jahre 1897

nicht beobachtet worden. Tartakowsky.

B. Statistik über das Vorkommen von Thier

Seuchen.

Von Carl Müller.

Die mitgetheilten Angaben sind nachstehend ge

nannten Quellcn entnommen:

Deutsches Reich. Jahresbericht über die Ver

breitung von Thierseuchen im Deutschen Reiche. Be

arbeitet im Kaiscrlichcn tiesundheitsamte. Dreizehntcr

Jahrgang. Das Jahr 1898.

Bosnien und Herzegowina.

Niederlande. Desgleichen.

Norwegen. Desgleichen.

Oesterreich. Desgleichen.

Schweden. Desgleiehen.

Serbien. Desgleiehen.

Ungarn. Desglcichcn.

Asiatische und Afrikanische Länder. Ver

öllcntlichungcn des Kaiserlichen Gesundheitsamtcs in

Berlin.

Russland. Desglcichen und Jahresbericht für das

Deutsche Reich.

Belgien. Bulletin mensuel des maladies conta

gieuses des animaux domestiques.

Bulgarien. Tableaux des maladies epizootiques

constatées en Bulgarie.

Dänemark. Switsomme Husdyrsygdomcne.

Frankreich. Bulletins sanitaires du Ministere de

l’l\gricu1ture, service des épizooties.

Grossbritannien. Annual Report of ProceedingsI

under the contagious diseases (Animals) Acts for the

усат 1898.

Italien.

d`1talia.

Rumänien. Bulletin sur la marche des épizooties

des animaux domestiques en Roumanie.

Schweiz. Bulletins über die ansteckenden Krank

heiten der Hausthiere.

Die in Parenthesen zugefiigtcn Zahlen

sind die entsprechenden des vorhergegange

11011 Jahres.

Rinderpest. Russland 1. Juli 1898 bis 30. Juni

1899. Mit Ausnahme eines Ausbruehes in Bessarabien

blieb das europäische Russland frei von Rinder

pest, dagegen hat die Krankheit mehr oder weniger ver

breitet in den transkaukasisehen Bezirken Baku,

Jelisanwctpol, Kutais, Tiflis liars, Eriwan, Sakatal und

Dagestan gehcrrscht, ebenso im asiatischen Russ

land, in welchem die Bezirke Scuiirctschinsk. Tmns

baikal, das Amur- und Küstengebict verseucht waren.

Britisch Ostindien 1897/'98. ln dcr Präsident

schaft Bombay sind 4906, in der Provinz Assam 60986,

1898/99 22765 Stück Rindvieh an Rinderpcst erkrankt.

Desgleichen.

Stato sanitario del bestiame nel Regno
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Niederländisch-ludien 1898/99. Die Seuche

hat in ziemlich umfangreicher Verbreitung geherrseht.

Kapland. Der Verlust, welchen Ausbrüche der

Rinderpest 1897/98 zur Folge hatten, wird auf über

1300000 Stück Rindvieh geschätzt.

Deutsch-Siidwestafrika 1898. Berichtet wird

über Auftreten der Rinderpest nur aus dem District von

Omaruru.

Aegypten u. Nubien 1898. Die Seuche herrschte

in der Umgegend von Suakin bezw. Kassala, erlangte

jedoch keine grössere Verbreitung.

Milzbrßnd. Deutsches Reich 1898. Erkrankt

sind 133 Pferde (147), 4455 Stück Rindvieh (3936),

293 Schafe (469), 5 Ziegen, 35 Schweine (25). Angeb

lich genesen sind: 3 Pferde. 66 Stück Rindvieh =

1,44 pCt. (0,99 pCt.), 1 Ziege, 8 Schweine. Die Er

krankungen vertheilen sich auf 3481 Gemeinden (3071)

und 4015 Gehöfte (3518). Nur ganz ausnahmsweise

überstieg der Verlust 3 Stück Rindvieh desselben Be

standes, in den allermeisten Fällen blieb derselbe auf

ein Stück Rindvich beschränkt. Die stärkste Verbrei

tung und die meisten Erkrankungen wurden im 2. Quar

tal beobachtet.

Das statistische Material erwähnt ohne weitere Mit

theilungen die Ausführung von Schutzimpfungen gegen

den Milzbrand nur in dem Kreise Saargcinünd, Deutsch

Lothringen.

An Entschädigungen sind in Preussen, Bayern,

Württemberg` Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Elsass

Lethringcn einschliesslich der Rauschhrandfaille, ohne

die letzteren in Sachsen, Baden, Hessen, Sachsen-Wei

mar, Anhalt, Reuss L. und j. L. für an Milzbrand

gefallene Thiere zusammen 1014278 Mark 68 Pfennige

(936057 Mark 87 Pfennige) gezahlt worden.

Berichtet wird über 79 Fälle (96) einer Uebertra

gung des Milzbrandes auf Menschen, von denen 18 (18)

zum tödtlichen Ausgang führten; 7 Personen inficirtcn

sich bei der Bearbeitung von Resshaaren.

Belgien 1898. Berichtet wird über die Erkran

kung von 475 Thiereu (392), von denen 117 (122) auf

die Provinz Ostllandcrn entfallen.

Bosnien und Herzegowina 1898.

werden 124 Erkrankungsfälle (70).

Bulgarien 1898. 10 43 Gemeinden (33) wurde

ein Auftreten des Milzbrandes beobachtet.

Dänemark 1898. Erkrankungen an Milzbrand

kamen in 141 Thierbeständen (140) vor.

Frankreich 1898. Die Zahl der in den einzelnen

Monaten des Berichtsjahres verseuchten Gehöfte bewegt

sich, einschliesslich Algier, zwischen 20 im Juni und

68 im October. Die bedeutendste Verbreitung entfällt

auf die nördlichen und östlichen Departements.

Grossbritannien excl. Irland 1898. An Milz

brand erkrankten 634 Stück Rindvieh (521), 39 Pferde

(38), 22 Schafe (39) und 161 Schweine (284). Die

meist ganz vereinzelt gebliebenen Fälle vertheilen sich

auf zusammen 536 Bestände.

Italien 1898. Soweit bestimmte Zahlen ange

geben werden, sind 1812 Thiere (2265) von Milzbrand

betrolïen worden.

Niederlande 1898. Erkrankt sind zusammen

317 Thiere (280); keine Provinz blieb frei von Milz

brand, die grössten Verluste, 72 Thiere, entfallen auf
die Provinz Nordbrabant.

Norwegen 1898. Gemeldet sind zusammen 358

Erkrankungsfälle (365), dieselben verthcilen sich auf

18 Bezirke.

Oesterreich 1898. Nach den wöchentlich ver

öffentlichten Naehweisungen, welche (110 Einzelfälle von

Milzbrand nicht berücksichtigen, schwankt die Zahl der

Orte, in denen Milzbrand constatirt Wurde, in den ein

zelnen Wochen zwischen 2 und 19. Die zahlreichsten

Ausbrüche Wurden in den Monaten Juli bis October

Erwähnt

(einschliesslich) beobachtet, am stärksten verseucht

waren wiederum Nieder-Oesterreich und Galizien.

Rumänien 1898. Berichtet wird über die Er

krankung von 168 Thiereu (17), dic Fälle vertheilen

sich auf 7 Bezirke, 133 Thiere erkrankten im Bezirk

Vasliu.

Russland 1898. Von den im statistischen Ma

terial erwähnten 38575 Erkrankungen (35268) entfallen

12100 auf Ost-Russland (7930), 11094 auf Gross-Russ

land (11952).

Schweden 1598. Verscucht waren 57 Gchöftc,

welche sich auf 19 Provinzen vertheilen.

Schweiz 1898. Von den 306 in zusammen 19

Kantonen constatirten Erkrankungen (324) entfallen 133

auf den Kanton Bern (129).

Serbien 1898. Gcmeldet werden 51 Milzbrand

fälle (126); dieselben verthcilen sich auf 9 Bezirke.

Ungarn 1898. Die Zahl der in den einzelnen

Wochen verseuchten Ortschaften bewegt sich zwischen

20 und 98. es macht sich eine Zunahme der Verbrei

tung bemerklicli, welche Anfang October ihren höchst-cn

Stand erreichte.

Камышина. Deutsches Reich 1898. Erkrankt

sind in 670 Gemeinden (642), 1075 Gehöften (1015)

22 Pferde (3), 1108 Stück Rindvich (1239), 48 Schafe

(40). 3 Stück Rindvieh sind angeblich gehesen. Von

den 1108 Stück Rindvieh entfallen zusammen 889 =

80,23 pCt. auf dic preussischen Provinzen Schleswig

Holstein, Hannover, Westfalen, Hessen-Nassau. Rhein

provinz, auf die bayerischen Kreise Schwaben, Unter

franken, Oberbayern und auf Oberhessen.

Schutzimpfungen wurden ausgeführt in Bayern bei

3135 Stück Jungvieh, von denen 7 an natürlichem

Rauschbrand fielen, in Baden bei 1028 Stück Rindvieh.

Der Erfolg der Impfungen wird als ein Sehr guter be

zeichnet.

An Entschädigungen für an Rauschbrand gefallenc

Thiere wurden in Sachsen, Baden und Hessen zusammen

21497 Mark 29 Pf. gezahlt. Die in Preussen` Bayern`
lVt'íirttcmberg, Braunschweig, Sachsen-Altenburg und El

sass-Lothringen geleisteten Entschädigungen sind in die

für Milzbrand gezahlten eingeschlossen.

Belgien 1898. Von den 354 gemeldeten Erkran

kungsfállen (291) entfallen 123 auf die Provinz West

llandern (113).

Bosnien und Herzegowina. Berichtet wird

über 34 Erkrankungsfälle (21).

Bulgarien 1898. Ausbrüche wurden in 5 Ort

schaften (1) beobachtet.

Frankreich 1898. Der Rauschbrand trat in allen

Landestheilen, am häufigsten in den nördlichen und süd

westlichen Departements auf.

Italien 1898. Die zahlreichsten Erkrankungen

entfallen auf die Provinzen Venetien und Emilia.

Norwegen 1898. Zur Anzeige gelangten 22 Er

krankungen (7).

Oesterreich 1898. Die meisten Verluste wurden

in Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich beobachtet.

Schweden 1898. Betroñen wurden zusammen 25

Bestände in 11 Provinzen.

Schweiz 1898. Von den 645 Т1110г00 (672), welche

sich auf 17 Cantone vertheilen, entfallen zusammen

433 = 67,13 pCt. auf Bern, Freiburg und Waadt.

Wild~ und Rinderseuche. Deutsches Reich 1898.

In 25 Ortschaften bezw. 28 Gehöftcn sind 96 Stück Rind
11011 und 5 Schafe an Wild- und Itinderseuehe erkrankt

und davon 23 Stück Rindvieh angeblich genesen. Mit

Ausnahme eines Stück Rindvichs im Kreise Schlüchtern,

Reg-Bez. Kassel, entfallen alle Erkrankungen auf (110

Provinz Posen.

ТОЛПЫ]. Deutsches Reich 1898. Tollwuth

wurde constatirt bei 904 Н00(100 (770), 9 Katzen (8),

14 Pferden (11), 223 Stück Rindvieh (106), 44 Schafen
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(3)` 3 Ziegen (3), 5 Schweinen (4); ausserdem wurden

getödtet 304 herrenlos umherschweifende tollwuthver

dächtige Hunde (213) und 2398 Hunde (2186), ausser

dem zahlreiche Katzen, Welche mit tollwuthkranken in

Berührung gekommen waren, 72 5010110 Hunde (56) sind

nach б 37 des Seuchengesetzes unter Observation ge

stellt worden. Von den 904 ortsangehörigen tollwuth

kranken Hunden entfallen 602 = 66,59 pCt. (73,64 pCt.)

auf die anRussland bezw.Oesterreieh grenzenden preussi

schen Provinzen, 168 = 18,58p(`t. (15,84 pCt.) auf die an

Oesterreich grenzenden bayerischen und sächsischen Bc

zirke. mithin 14,83 pCt. (10,52 pCt.) aut alle übrigen

deutschen Landestheile. Bezüglich der herrenlosen wuth

verdächtigen Hunde berechnet sich dieselbe Verhältniss

zahl für die genannten preussisehcn Provinzen auf

79,47 pct.

Mithin macht sich eine nicht unbetrìtcht

liche Zunahme der Tollwutherkrankungcn

nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im

Binnenlandc gegen das vorhergcgangcne Jahr

bemerklich.

An “"asseischeu in Folge des Bisses tollwut-hkran

ker Hunde sind 6 Menschen (10) gestorben.

Die Incubationsdauer schwankte bei Hunden zwischen

4 11116 170 Tagen, beim Rindvieh zwischen 10 Tagen

und 10 Monaten.

Belgien 1898. Tollwuth wurde constatirt bei

206 Hunden, 8 Katzen, l Einhufer, 1 Stück Rindvieh.

4 Schafen bezw. Ziegen, mithin bei zusammen 220

Т1110г0п (118), von denen 128 auf 610 Provinz Brabant

entfallen.

Bosnien und Herzegowina 1898. Gemeldet

sind Erkrankungsfálle bei 10 Н11116011 11116 25 anderen

llausthieren, 238 der Tollwuth verdächtige Hunde wur

den getödtet.

Bulgarien 1898. Tollwutherkrankungen wurden

ermittelt in 94 Ortschaften (49), welche sich auf 21 Be

zirke (18) vertheilen.

Frankreich einschliesslich Algier 1898. Toll

wuthkrank befunden wurden 2089 Hunde (1975), von

denen 760 auf die nördlichen Departements entfallen.

Grossbritannien 1898. Die Krankheit wurde

nur bei 17 Hunden (151) constatirt, 87 der Ansteckung

verdächtige Hunde wurden getödtet. Aus Irland wird

über 102 Fälle bei Hunden belichtet.

Italien 1898. Gemeldet sind Erkrankungen bei

125 Hunden (172), 3 Katzen und 26 anderen Haus

thicrcn (28).

Oesterreich 1898. Die Zahl der Ortschaften, in

welchen die Tollwuth während der einzelnen Wochen

auftrat., bewegt sich zwischen 5 11116 27 11116 ist im All

gemeinen grösser als im vorhergegangenen Jahre. Die

zahlreichsten Erkrankungen wurden in Böhmen, Mähren

und Galizien beobachtet.

Rumänien 1898. Erkrankt sind in zusammen 23

Bezirken 165 Thiere (85), nämlich 120 Hunde, 2 Katzen,

43 andere Hausthiere.

Schweiz 1898. Die 74 Tollwuthfálle (179) ver

theilen sich auf 8 Cantone, 51 Erkrankungen entfallen

auf Solothurn.

Serbien 1898. Tollwutherkrankungen wurden bei

4 Hunden und 2 Stück Rindvieh beobachtet.

Ungarn 1898. Die Zahl der Ortschaften, in denen

Tollwuthfálle vorkamen, bewegt sich in den aufeinander

folgenden Wochen zwischen 75 und 152 und ist im

Allgemeinen grösser als im Jahre 1897.

BMZ-Wilmkl'ßllklloit. Deutsches Reich 1898.

111 116 Gemeinden (123), 141 Gehöften (136) sind 27

Pferde (27) gefallen, 423 (369) auf polizeiliche Anord

nung, 23 (35) auf Veranlassung der Besitzer getödtet

worden. Der Verlust beträgt mithin im Ganzen 473

Pferde = 42,50 pCt. der 1113 111 6011 verseuchten Be

ständen vorhandenen. 1111 Beginne hezw. am Schlussc

des Bcrichtsjahres waren verseucht 30 und 31 bezw.

30 Gemeinden und 37 Gehöftc. Die Verbreitung

der Rotz-Wurmkrankheit und die durch die

Seuche veranlassten Verluste haben 51011 dem

gemäss gegen das vorhergegangene Jahr wenig

geändert. Von den 473 gefallenen bezw. getödteten

Pferden entfallen 335 = 70,82 pCt. (61,48 pCt.) auf

die preussischen Provinzen Ostpreussen, Westprcussen,

Brandenburg, Posen und Schlesien. Von den 423 auf

polizeiliche Anordnung getödteten Pferden erwiesen sich

98 = 23,17 pCt. (22,50 pCt.) bei der Section frei von

Rotz-Wurmkrankheit. Ausserdem sind 41 nicht vcr

scuchten Beständen angehörende Pferde (48) behufs

Sicherstellung der Diagnose oder mit Rücksicht auf ihren

geringen Werth auf polizeiliche Anordnung getödtct

worden. An Entschädigungen wurden gezahlt 189317 М.

44 Pf. (— 13 814 М. 71 Pf.), davon in Preussen 148792 М.

9 Р1. (— 20906 111. 65 Pf.). Das Berichtsmaterial er

wähnt keinen Fall einer Uebertragung der Retz-Wurm

krankheit auf Menschen.

Belgien |898. (icmcldet sind 107 Erkrankungs

faille (194); ausserdem wurde die Krankheit bei 200

Pferden, unter diesen bei 166 aus Grossbritannien ciu

gcführten, in ltossschlâichtereien constatirt.

Bosnien und Herzegowina 1898.

wird nur über 1 Erkrankung an Retz (18).

Bulgarien 1898. Ausbrüche der Rotz-Wurmkrank

heit wurden in 50 Ortschaften (36) beobachtet, welche

sich auf 14 Bezirke vertheilen.

Dänemark 1898. verseucht waren 20 Pferde

bestünde (28), unter diesen 19 1111 Amte Hjörring.

Frankreich 1898. (lctödtct wurden zum Zwecke

einer Tilgung der Krankheit, einschliesslich der algieri

schen Departements, 1175 Pferde (1349), 610 Zahl der

in den einzelnen Monaten verseuchten Bestände bewegt

sich zwischen 42 und 94. Die bedeutendste Verbrei

tung entfállt auf die nördlichen Departements.

Grossbritannien 1898. Von den 1385 Rotz

erkrankungen in England, Schottland und Wales (1629)

entfallen 954 = 68,88 pCt. (59,30 pCt.) auf London

und Umgebung, 245 auf Glasgow und die benachbarten

ländlichen Bezirke.

Italien 1898. Berichtet wird über 317 Erkran

kungsi'álle (458), von denen 74 111 Piemont vorgekom

men sind.

Niederlande 1898. Die Berichte erwähnen 55

an Rotz erkrankte Pferde (128), von denen auch im Bc

rìehtsjahre mehr als die Hälfte auf die Provinz Süd

holland cntf'állt.

Oesterreich 1898. Die Zahl der verseuchten

Ortschaften bewegt sich in den aufeinander folgenden

Wochen zwischen 5 und 21; sie ist etwas geringer als

im vorhergegangenenJahre; am stärksten betroñen wurden

wiederum (.ìalizien und Nieder-Oesterreich, demnächst

Böhmen und Mähren.

Rumänien 1898. Die 128 Erkrankungsfälle (101)

vcrtheilen sich auf 14 Bezirke.

Schweden 1898. Die Krankheit blieb auf 1 Pferd

beschränkt.

Schweiz 1898. In 9 Cantoncn wurde die Krank

heit bei zusammen 42 Pferden (58) constatirt.

Serbien 1898. Es wird nur über 1 Fall (3) von

Rotz-Wurmkrankheit berichtet.

Ungarn 1898. Die Zahl der verseuchten Ort

schaften bewegt sich in den aufeinander folgendcnwochen

zwischen 84 und 186 11116 ist erheblich grösser als im

Jahre 1897.

Berichtet

Manl- und Klauenseuc-he. Deutsches Reich 1898.

Die Verbreitung der Seuche ist noch 01110 sehr bedeu

tende geblieben, hat jedoch gegen das vorhergegangcnc

Jahr etwas abgenommen, wie die folgende Vergleichung

zeigt: verseucht waren im Jahre 1897 etwa 0,9 stimmt

licher Kreise oder entsprechender Verwaltungsbezirkc,

12520 Gemeinden. 55111 (iehöfte; 1898 etwa 0,8 511111101:

licher Kreise oder entsprecln-ndcr Verwaltungsbezirke,
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10701 Gemeinden, 47387 Gehötte. Verseueht waren:

am Beginne des Berichtsjahres 1992 Gemeinden, 5836

Gehöfte, am Schlusse des Beiiehtsjahres 1480 Gemein

den, 4971 Gehöfte.

Seuchefrei während des ganzen Jahres blieben nur

Lippe-Detmold, die oldenburgische Enclave Fiirstcnthum

Lübeck und das Gebiet der freien Stadt Lübeck; die

bedeutendste Verbreitung entfällt auf die südlichen und

westlichen Landcstheile, bezw. auf das Binnenland und

auf die Provinzen Posen. und Schlesien, in den Provinzen

Ostpreussen, in den Regierungsbezirken Kiislin, Schles

wig, Osnabrück, Aurich und in Mecklenburg-Strelitz

beschränkte sieh die Verbreitung auf l bis 12 Gemein

den. Dic Zahl der Ausbrüche nahm vom 1. bis

3. Quartal ab, im 4. Quartal dagegen wieder erheb

lich zu.

Die künstliche Uebertragung der Krankheit durch

l'linstreichen des Speichels kranker in die Maulhöhle

gesunder Thiere ist vielfach in den meisten Landes

theìlen ausgeführt worden und soll einen schnelleren,

mitunter auch einen milderen Verlauf der Seuche zur

Folge gehabt haben. 1)ie in einigen Fällen vorge

nommenen Seraphthin-lmpfungen haben sich dagegen

nicht bewährt.

In Württemberg,` Baden und Elsass-Lothringen sind

vcrhältnissmässig gegen frühere Jahre Thiere in grösserer

Zahl gefallen oder nothgeschlachtet worden.

In Württemberg Wurden für Verluste durch Maul

und Klauenseuehe 103 902 Mk. 90 l’f. (— 60 520 Mk.

90 Pf.) an Entschädigungen gezahlt.

Uebertragungcn der Maul- und Klauenseuche auf

Menschen durch den Genuss der unaufgokochten Milch,

hezw. durch die Wartung kranker Thicrc sind nicht

selten beobachtet worden.

Belgien 1898. Die Verbreitung der Seuche er

langte eine bedeutende Höhe, die stärkste, 896 Ort

schaften, im November.

Bosnien und Herzegowina 1898.

werden 16 Erkrankungsfälle (2204).

Bulgarien 1898. Verscucht waren 1598 Ort

schaften (1515), welche sich auf 22 Bezirke vertbeilen.

Dänemark 1898. Das Auftreten der Seuche be

schränkte sich auf einen Thierbestand in Jütland.

Frankreich 1898. DieI Zahl der verseuchten Ge

meinden bewegt sich zwischen 28 1т Januar und 975

im December. In Algier wurden nur zusammen 4l Ort

schaften während der letzten 5 Monate des Jahres be

troffen. Am stärksten war dic Verbreitung in den nörd

lichen Departements.

Grossbritannien blieb 1898

Gemeldet

vollständig

frei von Ausbrüchen der Maul- und Klauen

seuche.

Italien 1898. Die Seuche herrschte in starker

Verbreitung,

Niederlande 1898. Gemcldet sind 12522 Er

krankungsfällc (868 206), welche sich auf alle Provinzen,

mit Ausnahme von Drenthe, vcrtheilen; über die Hälfte

der Erkrankungen entfällt auf die Provinz Limburg.

Oesterreich 1898. Die Zahl der verseuchten

Ortschaften bewegt sich in den einzelnen aufeinander

folgenden Wochen zwischen 77 und 906 (114 11116 2201),

die Verbreitung nahm vom 1. zum 2. Quartal allmäh

lich ab und von da bis zum Schlusse des Jahres wieder

stetig zu, die zahlreichsten Seuchenorte entfallen auf

Böhmen, demnächst auf Tirol-Vorarlberg und Galizien.

Rumänien 1898. Die 709 gemeldeten Erkran

kungsiälle (228 920) vcrtheilen sich auf 4 Verwaltungs

bezirke.

Schweden 1898. 1n 2 Provinzen wurden die

Viehbestände von zusammen 11 Gehöften betroffen.

Schweiz 1898. Die Zahl der verseuchten Ge

meinden bewegt sich zwischen 29 im April und 158 im

August (2 bezw. 73). Kein Canton blieb gänzlich

verschont, die meisten vcrseuehten Orte entfallen auf

Graubündtenl.

Serbien 1898. Die 691 Erkrankungsf'àlle (32 807)

vertheilen sich auf 10 Verwaltungsbezirke.

Ungarn 1898. Die Seuche hatte ihren höchsten

Stand in den Monaten October und November — 106

bis 139 vcrseuchte Ortschaften in den einzelnen

Wochen —: 111 6е11 anderen Monaten bewegt sich die

Zahl der wöchentlich verseuchteu Orte zwischen 9 und

124 (während des Vorjahres zwischen 318 und 643).

Lungensenehc. Deutsches Reich 1898. Аш

brüche der Lungenseuehe wurden constatirt in 36 Ge

meinden (29), 66 Gehöften (06) mit einem Gesammt

bestande von 2521 Stück Rindvieh (4701): aus dem

vorigen Jahre dauerte das Herrschen der Lungenseuchi`

fort in 10 Gemeinden, 12 Gehöften, am Schlüsse des

Berichts-jahres blieben verseucht 13 Gemeinden, 15 Ge

höftc. Erkrankt sind 672 (810), gefallen 6 (4), auf

polizeiliche Anordnung bezw. auf Veranlassung der Be

sitzer getödtet 1558 (1260) bezw. 227 (364) Stück

Rindvich. Aus den angeführten Zahlen ergiebt sich.

dass die Zahl der erkrankten Thiere nicht unerheblich

abgenommen hat, und dass die Neigung immer stärker

hcrvortritt, die Lungcnseuche durch Abschlaehten aller

Thiere der verseuchten Bestände zu tilgen.

Von den 672 erkrankten Thieren entfallen 436

= 64,88 pCt. auf 49 Bestände der Kreise Aschers

leben, Ncubaldensleben, Stendal, Wanzleben, Wolmir

stedt, Reg-Bez. Magdeburg, 213 = 31,70 pCt. auf 8 Be

stände dcr lireise Jarotsehin und Pleschcn. Reg-Bez.

Posen, 23 = 4,42 pCt. auf zusammen 9 Bestände in

Berlin, in den Reg-Bez. Marienwerder. Stralsund, Merse

burg, Kiiln, im bayerischen Kreise Schwaben und in

den sächsischen Amtshauptmannsehaften Leipzig und

Zwickau.

Ausserdem sind 11 der Seuche bezw. der Ansteckung

verdächtige Stück ltindvieh, welche nicht verseuchten

Beständen angchíìrten` auf polizeiliche Anordnung ge

tödtet und bei der Section frei von Lungenscuche be

funden worden. Zählt man diese zu den oben erwähnten

1558 hinzu, so erhöht sich diese Zahl auf 1569, von

denselben erwiesen sich 922 = 58,80 pCt. (41,00 pCt.)

bei der Section frei von Lungenseuche, ebenso von den

auf Veranlassung der Besitzer getödteten 227 Thieren

208 = 91,6 pCt. (84,10 pCt.).

Auf polizeiliche Anordnung sind während der

zweiten Hälfte des Berichtsjahres in 5 Kreisen des Reg.

Bcz. Magdeburg 2895 Stück Rindńeh, welche 269 Ge

höften angehörten, geimpft worden, von denen 65 =

2,24 pCt. an der Impf krankheit gefallen sind und 6 wegen

Erkrankung an Lungenseuche getödtot wurden. Auf

Veranlassung der Besitzer wurden 4 bereits verseuchte

und 11 noch seuchefreie Bestände mit zusammen 1595

Stück Rindvieh geimpft. 3 = 0,21 sind an der Impf

krankheit gefallen, in einem nach Ausbruch der Krank

heit geimpften Bestande erkrankten nach der Impfung

von 128 Stück 78.

An Entschädigungen für auf polizeiliche Anordnung

getödtete Stücke Rindvieh sind 257741 Mk. 99 Pfg.

(+ 60985 Mk. 13 Pfg.) gezahlt worden.

Frankreich 1898. Zum Zwecke der Seuche

tilgung sind 346 Stück Rindvieh (404) abgeschlachtet

worden, davon 304 (387) in den nördlichen Departe

ments.

Grossbritannien 1898. Nachdem in der unmit

telbaren Nachbarschaft von London ein Erkrankungsfall

constatirt worden war. wurden 7 der Seuche und 220

der Ansteckung verdächtige Thiere abgeschlachtet; die

selben crwiesen sich bei der Section frei von Lungen

souche.

Oesterreich blieb 1898 frei von Lungenseuche.

Ungarn 1898. 1п den ersten 4 Monaten des Be

riehtsjahres und vom Juli bis September waren 1 bis

6 Gemeinden verseucht; seit dem October ist die Seuche

vollständig erloschen.
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Sehafpocken. Das deutsche Reich ist seit

1889 frei von Ausbrüchen der Schafpocken ge

blieben.

Bosnien und Herzegowina 1898. Berichtet wird

über 605 Erkrankungsfalle (4893).

Bulgarien 1898. Betroffen wurden 451 Ortschaften

(735), welche sich auf 22 Verwaltungsbezirke vertheilen.

Frankreich einschliesslich Algier 1898. Die Zahl

der in den einzelnen Monaten verseuchten Herden bc

wegt sich zwischen 8 und 96` dieselbe ist erheblich

grösser als im vorigen Jahre (4—23): am stärksten.

wurden wieder die südlichen Departements betroffen.

Oesterreich 1898. Es wurden nur sehr wenige

Ausbrüche in Mähren, Tirol, Vorarlberg und Dalmatien

beobachtet.

Rumänien 1898. Gemeldct sind 16128 Erkran

kungen (8193), dieselben verthcilen sich auf 12 Ver

waltungsbezirke.

Serbien k898. Das statistische Material verzeichnet

3282 Erkrankungen (4932) in zusammen 11 Kreisen.

Ungarn 1898. In den aufeinander folgenden

Wochen waren 3 bis 22 Ortschaften (1——-24) verseucht,

die meisten in den ersten 2 .1md in den letzten 4 Mo

naten des Jahres.

Bläschenansschlag der Pferde und de Rindviehs.

Deutsches Reich 1898. Erkrankt sind in zusammen

1343 Gemeinden, 5249 (iehöften 329 Pferde ~(230) und

6751 Stück Rindvieh (8140). In keinem Landcstheil

erlangte der Bläschenausschlag bei Pferden eine weite

Verbreitung. Von den 6751 erkrankten Rindern cnt

fallen auf die preussische Provinz Hessen-Nassau 20,87pOt.

(17,27 pCt.), 7,80pCt. auf die bayerische Pfalz (10,37pUt.),
11.33'pCt. auf Württemberg (9,38 pCt.), 9,46 p(i't. auf

Baden (6,18 pCt.), 5,79 pCt. auf Hessen (4,28 pCt.),

8,06 pCt. auf Sachsen-Weimar (4,63 pCt.), mithin auf

die genannten Landestheile zusammen 63,31 pCt.

(52,11 pCt.). Am Beginn und am Schlusse des Berichts

jahres waren verseuchtA SO bezw. 69 Gemeinden und

771 bezw. 317 Gehöfte.

Bände del' Pferde. Deutsches Reich 1898. Die

Räude wurde während des Berichtsjahres in 235 Ge

meinden (195), 288 Gehöften (233) bei im Ganzen

540 Pferden (425) constatirt, von denen 163 = 32,04 pCt.

auf die preussisehe Provinz Ostpreussen entfallen

(29,41 pCt.). ln den meisten Fällen blieb die Krank

heit aut 1-3 Pferde desselben Bestandes beschränkt.

Die Räude wurde in Preussen auf 3 Menschen, in

Bayern einmal auf das Wartepersonal übertragen.

In den Berichten aus den Niederlanden, Oester

reich-Ungarn und der Schweiz werden die räude

krank befundenen Pferden nicht von den Angaben über

die räudekranken Schafe getrennt.

Bände del' Schafe. Deutsches Reich 1898. Der

Stand der Schafrìiude hat sich gegen das v0rhergegan

gene Jahr wenig geändert; Ausbrüche der Krankheit

wurden in 2226 Beständen (2065) mit zusammen

98544 Schafen constatirt. Am Beginn und am Schlüsse

des Berichtsjahres waren verseucht 163 Gemeinden,

831 Gehöfte bezw. 142 Gemeinden, 798 Gehöfte. Von

den 2226 räudekranken Herden entfallen 1474 = 66,22

auf die preussischen Provinzen Sachsen, Hannover, West

falen, Hessen-Nassau und Rheinprovinz (52,67 pCt.),

213 = 9.57 pCt. auf Bayern (18,82 pCt), 124:5,56 pCt.

auf Braunschweig (4,07 pCt.), zusammen 400:17,97pCt.

auf Württemberg, Baden,~Hessen, Mecklenburg-Schwerin,

Sachsen-Weimar, Sachsen-Koburg-Gotha, Waldeck, Elsass

Lothringen, zusammen 15 = 0,68 pCt. auf die preussi

schen Provinzen Schlesien, Posen, Hohenzollern, auf

Oldenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Reuss L.,

Lippe-Detmold und Bremen. Alle übrigen Landestheile

blieben frei von Sehafrìiude.

Das Heilverfahren mittelst Badecuren hatte in den

meisten Fällen einen zufriedenstellenden Erfolg.

Belgien 1898. Gemeldet sind 347 Erkrankungs

fülle, welche sich auf 4 Provinzen vertheilen.

Bosnien und Herzegowina 1898. An Räudel erkrankt sind 129 (343) Schafe und 1540 Ziegen.

Bulgarien 1898. Ausbrüche der Riiude wurden

in 66 Ortschaften (94) constatirt; dieselben verthcilen

sich auf 14 Verwaltungsbezirke.

Frankreich, einschliesslich Algier 1898. Die

Zahl der in den einzelnen Monaten vcrseuchten Schaf

herden bewegt sich zwischen 3 und 66 (4—134) und

hat gegen das vorhergehende Jahr erheblich abgenommen.

Anl stärksten betroffen wurden die östlichen und süd

westlichen Departements.

Grossbritannien 1898. Die Riiude herrscht

nach wie vor in fast allen Landesthcilcn, Ausbrüche

der Krankheit wurden in 2514 Beständen (2191) mit

zusammen 38943 Schafen eonstatirt.

Italien 1898. Nach den zum grossen Theil schr

unbestimmt gehaltenen Angaben herrscht die Räude

mehr oder weniger stark verbreitet in den meisten

Landestheilcn.

Niederlande 1898. Ueber 5189 Erkrankungs

falle (23626) wird berichtet, davon entfallen zusammen

42Sá5 auf dic Provinzen Drenthe, Oberyssel uml Fries

lan .

Oesterreich 1898. Die Zahl der Ortschaften, in

denen während dcr einzelnen Wochen Ausbrüche der

Riiudc constatirt Wurden, bewegt sich zwischen 5 und

24 (4—17); am stärksten betroffen war Galizien.

Rumänien 1898. Gemeldct sind 206 Erkrankungs

falle in zusammen 3 \"erwaltungsbezirkcn.

Schweiz 1898. Die 983 an Riiude erkrankten

Thiere (314) verthcilen sich auf 6 Cantone, 670 (233)

entfallen auf Waadt. -

Ungarn 1898. In den aufeinander folgenden Wochen

wurde die Räudc in 20 bis 103 Ortschaften (12—81)

eonstatirt.

Rothlanf del' Schweine. Deutsches Reich 1898.

Aus Preussen, Bayern, Sachsen, Baden, Hessen, Mecklen

burg  Schwerin` Sachsen  Altenburg, Sachsen  Koburg

Gotha., Anhalt, Reuss j. L., Lübeck, Bremen, Hamburg,

Elsass-Lothringen liegen genauere Mittheilungen über

die Verbreitung des Rothlaufes vor, nach denen in

9070 Gemeinden, 20089 Gehöften 38567 Schweine e1'

krankt und 35 978 Schweine gefallen oder nothgesehlachtet

sind. Von den zuletzt genannten 35978 Schweinen ent

fallen 34204 = 93,01pCt. auf Preussen bezw. 30851

= 85,75 pCt. auf dessen östlich der Elbe (incl. Sachsen)

gelegene Provinzen.

Impfungen, in den meisten Fällen nach den Lo

renz’schcn Verfahren, sind an sehr vielen Orten, na

mentlich in den östlichen Provinzen Preusscns, ausge

führt worden. Dieselben haben die günstigsten Erfolge

gehabt.

Bosnien und Herzegowina 1898.

werden 1051 Erkrankungsfálle (32).

Bulgarien 1898. Die Krankheit trat in 9 Ort

schaften (22) auf, welche sich auf 5 Verwaltungsbezirke

vertheilen.

Dänemark 1898. Von „milzbrandartiger

Rose“ wurden in 18 Verwaltungsbezirken 3181 Т111сг

bestünde (2816) befallen.

Frankreich einschliesslich Algier 1898. Die Zahl

der ergriffenen Bestände bewegt sich in den einzelnen

Monaten zwischen 8 und 38 (19-267); die stärkste

Verbreitung entfällt auf die centralen und südwestlichen

Departements bezw. auf das 4. Quartal.

Italien 1898. Ausbrüche der ansteckenden

Schweinekrankh citen wurden in allen Landestheilen,

die meisten in Norditalien, beobachtet.

Nicderlan de 1898. Berichtet wird über zusammen

975 Erkrankungen (2002) an Rothlauf und Schweine

seuche. Keine Provinz blieb seuchefrei.

Gemeldet



26

Norwegen 1898. Die 822 Rothlauferkrankungen

(744) vertheilen sich auf 20 Verwaltungsbezirke.

Oesterreich 1898. Die Zahl der in den aufein

ander folgenden Wochen verseuchten Ortschaften bewegt

sich zwischen 6 und 1ll (9-232); am stärksten be

troffen wurden Niederösterreich, Mähren und Böhmen.

Die meisten Ausbrüche wurden im 3. Quartal beob

achtet.

Schweiz 1898. Zusammen 1778 Erkrankungen an

Rothlauf und Schweinescuche (3247) vertheilen

sich auf 21 Cantone (21).

Ungarn 1898. Die Zahl der in den einzelnen

Wochen verseuchten Ortschaften beträgt 25 his133

(27—174). Die bedeutendste Verbreitung erlangte die

lSeuche in den Monaten Juli bis October (incl).

Schweinesellche bezw. Schweinepest. Deut

sches Reich 1898. Abgesehen von Lübeck und

Bremen sind genauere Angaben über die Verbreitung

dieser Krankheit aus denselben Staaten mitgetheilt, aus

denen statistischcs Material über Ausbriiche des Roth

laufes veröffentlicht worden ist. 1n 1817 Gemeinden,

2920 Gehöften sind 11813 Schweine erkrankt bezw.

9612 Schweine gefallen oder nothgeschlaehtet worden.

Von den Schweinen entfallen 11029 = 93,36 pCt. bezw.

8932 = 92,92 pCt. auf Preussen und 9582 = 81.11 pCt.

bezw. 7925 = 80,37 pCt. auf dessen östlich der Elbe

gelegene Provinzen einschliesslich Sachsen.

Bosnien und Herzegowina 1898.

wurden 1442 Erkrankungsfálle (10504).

Bulgarien 1898. Ausbrüche der ansteckenden

Lungen- und Darmentzündung wurden in 10 Ort

schaften (37) beobachtet, welche sich auf 6 Verwaltungs

bezirke (7) vertheilen.

Dänemark 1898. Von chronischerSchweine

diph therie wurden in 9 Bezirken (4) zusammen 27 Be

stände (7) ergriffen.

Frankreich einschliessslich Algier 1898. In den

einzelnen Monaten sind in 4 bis 18 Ortschaften (5—24)

Ausbrüche der ansteckenden Lungen- und Darm

cntzündung constatirt worden, die zahlreichsten ent

fallen auf die nordwestlichen und demnächst auf die

nördlichen Departements.

Grossbritannien 1898. Zur Tilgung des

Schweinefiebers (swine-fever) sind 43756 erkrankte

bezw. der Ansteckung verdächtige Schweine (46423) auf

polizeiliche Anordnung getödtet worden.

Norwegen 1898. Beobachtet wurden 3 Fälle (81)

7011 Schweinediphtherie.

Oesterreich 1898. Die Zahl der verseuchten

Orte bewegt sich in den aufeinander folgenden Wochen

zwischen 66 111111 168 (141—327), am stärksten betroffen

wurden wiederum Niederösterreich und Galizien, die

Seuche erlangte im August die bedeutendste Ver

breitung.

Rumänien 1898. Beobachtet wurden Erkrankun

gen an ansteckender Lungen- und Darmentzün

dung bei 1552 Schweinen (246) in 6 Verwaltungs

bezirken.

Schweden 1898. Betroffen wurden 4 Schweine

bestünde.

Serbien 1898. Gemeldct sind aus 5 Verwaltungs

bezirken 457 Erkrankungsfálle (2808).

Ungarn 1898. Die Zahl der in den einzelnen

Berichtswochen verseuchten Orte bewegt sich zwischen

326 und 1280 (558—1792).

Die Berichte aus Italien, den Niederlanden

und der Schweiz halten die Ausbrüche des Rothlaufcs

und der Schweineseuche nicht auseinander.

Gemeldet

Geilligelcholera. Deutsches Reich 1898. Zahlen

mässige Angaben über die Verbreitung dieser Krankheit

sind aus Preussen, der bayerischen Pfalz, aus Sachsen,

Sachsen-Altenburg und Hamburg veröffentlicht worden.

Nach denselben erkrankten in 433 Gemeinden, 927 Ge

höften 14562 Hühner, 3916 Gänse, 1843 Enten, 521

Tauben, 404 anderes Geflügel, zusammen 21246 Thiere.

von denen 758 = 3,10 pCt. angeblich genesen sind.

Ausserdem wurde die Seuche bei 9 Gänsetransporten

auf dem Markt in Rummelsburg, sowie mehrfach auf

dem städtischen Viehhofe und in der Abdeckerei zu

Berlin festgestellt. In zahlreichen Fällen war die Ein

schleppung der Krankheit aus Russland bezw. Italien,

mitunter auch aus Oesterreich-Ungam nachzuweisen.

Gehirn-Rückenmarksentzilndnng, sogen. B о rn n -

sche Krankheit der Pferde 1898. Die Anzeige

pflicht von Ausbrüchcn dieser Krankheit ist nur für die

preussische Provinz Sachsen eingeführt. In den Rc

gierungsbezirken Merseburg und Erfurt erkrank

ten in 109 Gemeinden, 128 Gehöften 137 Pferde (86).

von denen 84 (40) gefallen und 24 (14) auf Veranlas

sung der Besitzer getödtet sind.

Resultate der Trichinen- und Finnensehau in

Preussen 1898. Von 28151 Fleischbeschauern wurden

8246786 Schweine untersucht und von den letzteren

1019 = 0,01 pCt. trichinös und 4558 = 0,5 pCt. finnig

befunden. Von den untersuchten amerikanischen Schinken

und Speckseiten erwiesen sich 1203 trichinös.

C. Thierseuchen und Infectionskrankheiten

im Einzelnen.

1. Rinderpest.

(Statistisches s. S. 21.)

1) Danysz, J., Zur Frage der immunisation gegen

die Rinderpest. Przeglad weterynarski. p. 97. — 2)

Edgar, P. M., Rinderpcst in Südafrika. The Vete

rinarian. LXXII. p. 707 11. 800. (Zusammenstellung

der in Südafrika bis jetzt gesammelten Erfahrungen.) -

3) Edington, A., Ein Rückblick auf die Rinderpest

Campagne in Südafrika. The Lancet. 11. Febr. - 4)

Harpur, J., Die Rinderpest von 1897 in der Capcolonie.

Dublin. Journ. 1. Juli. — 5) Hutcheon, D., Serum

behandlung bei Rinderpest. The Veterinarian. LXXII.

p. 260. — 6) Kelle, Beiträge zur Klämng der Frage

über die Wirkungsweise der Rinderpestgalle. Zeitschr.

für Hygiene und Infectionskrankheiten. Bd. 30. S. 33.

— 7) Kolle u. Turner, Ueber Schutzimpfungen und

Heilserum bei Rinderpest. Ref. aus Zeitschr. f. Hygiene

und Infectionskrankheiten. XXIX. Heft 2 und Berl.

Th. Wehschr. S. 112. 8) Nencki, Sieber und

Wyznikiewicz, Untersuchungen über die Rinderpest

und die Immunisation gegen dieselben. Arch. des sciences

biolog. VII. p. 303. — 9) Pruszyński, Vorläufige

Mittheilung über die Heilung der Rindcrpcst. Gazeta

Lekarska. No. 3. — 10) Rickmann, Ueber die

Rinderpest in Südwestafrika und den Erfolg der ange

wandten Kampfesmittel, insbesondere der ausgeführten

Schutzimpfungen. (Ref. über einen Vortrag, aus dem

hervorgeht, dass R. einen grösseren Antheìl an der

Schutzimpfung durch Galle hat, als bisher bekannt war.)

Berl. th. Wehschr. 8.305. — 11) Ssentschenko, L.,

Ueber d. Unempfánglichkeìt der Kameele geg. Rinderpest.

Westnick Obstsehestwennoi Weterinarii. No. 23. p. 1064.

(Russisch.) - 12) Tartakowsky, M., Der gegenwär

tige Stand der Frage über die Schutzimpfungen gegen

Rinderpest. Supplementausgabe zum Journal für allge

meine Veterinärmedicin, „Westnik Obstschestwennoi

Weterinarii“. 8. 63 рр. — 13) Derselbe, Experi

menteller Beitrag zur Klärung der Frage über die Ein

pfänglichkeit der Kamecle für die Rinderpest. Archiv

f. Veterinärwissenschaften. Heft 4. S. 228. (Russisch.)

— 14) Die ltinderpest in Südafrika. Referat nach

Rickmann. Dtsch. th. Wehschr. S. 217. — 15) Die

Immunisation der Thiere gegen die Rinder-pest und 1110

Heilung dieser Krankheit. Bericht der obrigkeìtliehen

Commission unter dem Vorsitz ron Prof. Woronzoff
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und den Gliedern Prof. Nencky, Siber-Schumowa,

Wischnikevitsch, Rudeuko, Grodsel-Kafsky,

Eekkert, Krüdner und Georgison. 8. 81 Ss. und

viele Tabellen. Petersburg. (Russisch.)

Allgemeines. Impfung und Immunität. Harper

(4) giebt eine geschichtliche Uebersicht über

(110 Rinderpest, erklärt ihr Wesen und giebt

eine-Beschreibung der bekannten klinischen

und anatomischen Symptome der Rinderpestv

die er gründlich zu studiren Gelegenheit hatte. Nach

dem Koch seine Gallenrnethodc bekannt gegeben hatte,

wandte H. dieselbe bei zahlreichen und grossen Herden

vorsehriftsmässig an. Die Resultate dieser Impfung

waren in einzelnen Fällen gut, in den meisten Fällen

aber sehr schlecht, sodass man sie allgemein aufgab.

H. führt diese schlechten Resultate darauf zurück, dass

es meist nicht gelingt, eine gleichzeitige Infection mit

Rinderpest auszusehliessen, deren Vermeidung aber absolut

notbwendig ist, da die Wirkung der Koch’sehcn Gallen

methode erst am 5. Tage nach ihrer Anwendung ein

setzt. Il. wandte deshalb die von dem Franzosen Dansyx

und Bordet, welche in Transvaal cxpcrimcntirl'en, an

gegebene Immunblut- bezw. Serummethede an. H. hatte

mit dieser Methode ausgezeichnete Erfolge. Auch als

Heilmethode bewährte sieh dieselbe gut. Er konnte

noch 70 pCt. retten.

Die Methode besteht darin, dass ca. 150 cem defi

brinirtes Blut von Thieren subcutan injicirt werden,

die vor 30-100 Tagen die Seuche überstanden haben.

Diese Methode wurde dann später dahin modificirt, dass

man statt des Blutes Serum und zwar von solchen

Thieren injicirte, die man durch Application von steigen

den Dosen Pestblut hochgradig immun gemacht hatte.

Schütz.

Nencki, Sieber und Wyznikiewiez (8) vcr

üfl'entlichen die Ergebnisse ihrer weiteren Untersuchungen

über die Rinderpest und die Immunisation ge

sunder Thiere gegen das Rinderpestcontagium.

Ueber die Ergebnisse der früheren Untersuchungen dieser

Autoren ist in unserem Jahresberichte bereits referirt

worden. Die 3 Forscher haben bekanntlich 5011011 früher

festgestellt, dass im Blutserum von Thieren, die die

Rinderpest überstanden haben, ein Schutzstoff enthalten

ist, der, gesunden Thieren beigebracht, diese gegen die.

Infection mit Rinderpestcontagium unempfánglich macht.

Die neueren Versuche bezweckten, eine gute Methode

zu finden, um ein genügend starkes Serum zum Immuni

siren der gesunden und gefährdeten Thierc zu finden.

Die Untersuchungen wurden zunächst im Institut für

Experimentalmedicin und später im Seuchengebiete selbst,

im Gouvernement Tiflis-vorgenommen. Im Jahre 1898

sind auf der Versuchsstation Iknewi über 800 Rinder,

Büfïel, Schafe und Ziegen und zwar nur solche Thierc,

die zweifellos die Pest noch nicht überstanden hatten,

nach ihrer Methode geimpft wurden. Wurden diese

Thierc, ohne der Schutzimpfung unterworfen gewesen zu

Asein, mit Rinderpest inficirt, dann erkrankten sie und

starben zu 96 pCt. Die Forscher beobachteten auch,

dass die Rinder-pest nur durch directe Berührung

(bezw. Wiirter, Vehikel ctc), aber nicht durch die Luft

übertragen wird. Kranke und gesunde Thierc können,

nur durch eine niedrige Bretterwand von einander ge

trennt, neben einander stehen, chne dass die gesunden

Thierc angesteckt werden.

In ihrer Abhandlung schildern die 3 Autoren zu

nächst die Gewinnung des Serums und zwar l. die

Blutentnahme und Behandlung des Blutes und 2. die

eigentliche Gewinnung des Heilserums.'- Das Antipest

serum wird im Körper der Thierc gebildet, die die Pest

überstanden haben und durch fortgesetzte Injectionen

virulenten Pestserums zu immer weiterer Bildung der

Antikörper angeregt werden. Der Schutz ist nicht ein

antitoxisehcr, sondern ein microbieider.

Als Impfmaterial benutzen die Forscher ausschliess

lich Blut, das auf der Höhe der Krankheit, kurz vor dem

Abfall der Temperatur, pest-kranken Thieren entnommen

wurde. Die von Nencki etc. ermittelten biologischen

Eigenschaften des die Rinderpest hervorrufen

den Microben haben denselben (110 Ucberzeugung

beigebracht, dass bei der ausserordentlichcn Schwierig

keit, ihn zu cultiviren und bei seiner grossen Empfind

lichkeit auch gegen sonst ganz indifferente Mittel die

Herstellung von Culturen von constanter Wirkung vor

läufig noch nicht ausführbar ist. Es muss deshalb vor

läufig auf eine Impfung mit abgeschwächtcn Culturen

der Itinderpestmicroben verzichtet werden.

Das zu den Immunisationszwecken nüthige Blut

wurde den Thieren unter antiseptischen Cautelen aus

der V. jugularis oder, wenn nur kleine Quantitäten

nöthig waren, aus der V. auricularis post. entnommen

und entweder durch concentr. Chlornátriumlösung (so

dass das Blutgemisch 3 pCt. ClNa enthielt), bezw. eine

Natriumoxalatlösung (sodass das Blutgemisch lpM. oxals.

Natr. enthielt), bezw. durch mechanisches Defibriniren

flüssig erhalten oder ohne Zusatz zum Gerinnen

gebracht; im letzteren Falle wurde das aus dem Blut

kuchen ausgepresste und mit 1/ш seines Volums einer

5 proc. Phenollösung versetzte Serum zu den Injections

versuchen genommen. Man erhält dabei aus dem Blutc

60-70 pCt. Serum. Zur Herstellung des Heilserums

wird dem zu immunisirenden Thierc 0,2 00111 virulenten

Pestblutes injicirt und das Thier damit mit Rinderpest

infìeirt. 2 Stunden später erhält das Thier soviel Heil

serum injieirt, dass es wohl eine schwere Erkrankung

durchmacht, aber nicht cachectisch wird. 10—14 Tage

nach dem Ueberstehcn der Krankheit und voller Er

holung des Thieres folgt die weitere Immunisation und

zwar nach 2 Methoden, der schnellen und langsamen

Immunisation.

1. Bei der schnellen Immunisation erhält das

Thier von 300-500 Kilo Körpergewicht je nach der

Schwere der ersten Erkrankung 500-1500 com Pest

blut an verschiedenen Körperstellen injicirt. 2-3Wochen

später, wenn das Thier sich von der zweiten Erkrankung

erholt hat, erhält es wieder 3-5 Liter Pestblut injicirt.

Reagirt das Thier nach 4—8 Tagen nicht mit Tempe

raturerhöhung, dann kann man ihm schon 2-3 Liter

Blut entnehmen, von dessen Serum 40 ccm genügen, um

0,2 pCt. Pestblut zu neutralisiren. Nun injìeirt man

dem Thiere nochmals 4-6 Liter Pestblut. Nach er

folgter Erholung kann man wieder Blut zur Serumge

winnung entnehmen und dann wieder injiciren u. s. w.

Nach 2 Monaten kann man schon ein Serum gewinnen,

von dem 20 ccm genügen, um nach Injection von 0,2 ccm
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Pestblut gesunde Thiere zu immunisiren. Man muss

abel' gleich nach der Infection das Heilseruin injiciren.

Geschicht die Infection 2—6 Tage vorher, dann ist der

Schutz unsicher; geschieht sie einige Stunden nachher,

dann braucht man mehr Serum zur Immunisirung.

2. Nach dem zweiten Verfahren, dem der lang

samen Immunisation, ist es nicht durchaus nîithig,

dass die Thiere nach der ersten Injection mit 0,2 cem

Pcstblut stark rcagiren; es genügt, wenn die erste Er

krankung ganz milde verläuft; 2 Wochen nach der In

fection erhält das '[‘hier 1.0 cem Pestblut; 2 Wochen

später 10 ecm: dann alle 2—3 Wochen 50, 100, 200,

500, 1000, 2000, 3000—400000111. Erst nach dieser

letzten Injection geschieht die erste Blutentnahme, wo

rauf das Thier von Neuem 4-5 Liter Pestblut erhält

u. s. w. Auf diese Weise erhält man zwar erst nach

5--6 Monaten das erste Serum, wovon aber, je nach

der Individualität des Thieres. 10—20 00111 genügen, um

nach der Infection mit 0,2 ecm Pestblut ein Thier ohne

sichtbare Reaction zu immunisiren.

Der Vortheil dieser Methode liegt darin, dass die

Thiere fast reactionslos, nur mit kurzdauernden Tempe

ratursteigerungen, die ganze Immunisirung ertragen,

viel längere Zeit für die Serumgewinnung dienen können

und ein stärkeres Serum liefern.

Durch besondere Versuche haben (110 Verff. con

statirt, dass von den immunen Thiercn das subcutan

injicirte Peslblut sehr rasch entgiftet wird, so enthielten

z. B. zwei immune Kälber von 90, resp. 120 Kilo Körper

gewicht nach Injection von 1, resp. 3 Liter Pestblut

nur in den ersten 12 Stunden in ihrem eigenen Blute

den virulenten Pestmicroben, d. h. ihr Blut, in Dosen

von 5-15 cem gesunden, erwachsenen Rindern injieirt,

hatte in dieser Zeit eine tödliche Pesterkranknng zur

Folge. 24 Stunden nach subcutaner Injection des

Pestblutes war das Blut des immunen Thieres nicht

mehr virulent.

Eine merkwürdige Beobachtung sei hier einge

schaltet, nämlich die, dass das Blut pestkranker Rinder

zwar zu einem festen Blutkuehen gerinnt, dass dieser

aber kein Serum ausscheidet. — Ferner beobachteten

die Veriï., dass pestkrankes, verdünntes Blut und Ех

tracte von Organen pestkranker Thiere ihre Infec

tionskraft verlieren, wenn sie filtrirt werden

(z. B. durch Chamberland’sche Kerzen). Ebenso ver

liert virulente Galle ihre Virulenz, wenn 510 filtrirt wird

oder wenn sie 12—14 Tage vor Licht und Wärme ge

schützt steht. Die Erfolge der Filtration zeigen uns

die Abwesenheit eines wasserlöslichen Toxins, während

die anderen Thatsachen zeigen, dass es der Pestmi

crobe ist, von dem die Virulenz abhängt, und

dass dieser sehr empfindlich und leicht zu vernichten

ist. Mit destillirtcm Wasser versetzt, verliert virulentes

Blut schon nach 4-5 Tagen seine Virulenz. Viru

lentes Pestmaterial oder Blut, welches mit dem gleichen

oder doppelten Volum immunen Serums zusammenge

mischt wird, ist nicht mehr virulent und immunisirt

nicht.

Die Verlf. besprechen weite-rhin die Bestimmung

der Stärke des Serums.

In der Dauer der Immunisation, resp. der Menge

des virulenten Blutes und der Individualität des Thieres,

ist der Sehutzstoñ' im Serum immunisirter Thiere ver

schieden. Aus gewissen Gründen, wie 510 sich auf

der Station in Iknewi ergaben, unterscheiden die VerfT.

ein schwaches, ein mittelstarkes und ein starkes Serum.

Als schwaches bezeichnen sie ein solches Serum, wo

von 40—50 00111 nothwendig sind, um eine schwere

Erkrankung, d. h. Erosionen und Durchfall, zu ver

hindern nach der Infection cines Thieres mit 0,2 cem

Pestblut, wenn dieses Serum 2 Stunden nach erfolgter

Infection dem Thiere subcutan eingespritzt wird. Starkes

Serum nonnen sie solches, wovon 10 bis 20 ecm ge

nügen, um den gleichen Effect zu erzielen.

Um die Stärke des Serums gegen die Rinderpest

zu bestimmen, wird das von mehreren Thieren ge

sammelte Serum, die annähernd auf gleiche Weise im

munisirt wurden, d. 11. ziemlich die gleiche Menge Pest

blut erhalten haben, zusammengemischt; sodann werden

10 Rinder mit der gleichen Menge, d. h. mit 0,2 ccm

desselben Pest-blutcs, inficirt und 2 Stunden nach der

Infection erhalten je 2 Thiereje 10—20—30—40—50 ecm

des gemischten Serums. .le nach dem Gehalte an

Schutzstoñ` in demselben erkranken z. B. die Thiere.

welche nur 10 ccnl Serum erhalten haben und gehen an

Pest zu Grunde. Diejenigen, welche 20 ecm erhalten

haben, erkranken ziemlich schwer mit Bildung von

111-051011011 und Durchfall, bleiben aber am Leben. Die

jenigen, die. 3000111 erhalten haben, zeigen nur an ~

einem oder zwei Tagen, meistens am 5. bis S. Tage.

eine Temperaturerhöhung über 40° ohne weitere Ег

krankung. Diejenigen aber, die 40 ccm und darüber

Serum bekommen haben, zeigen überhaupt keine 510111

bare Reaction. Kelle und Turner wählten engere

Intervalle, von 5 zu 5 ecm Serum, und benutzten für

jede Bestimmung nicht 2, sondern 3 Thiere. Es 151

nicht zu leugnen, dass dadurch eine noch präcisere Pe

stimmung der Stärke des Serums erreicht wird. Auf

diese Weise hat der Praetiker es vollkommen in >seiner

Hand, den Verlauf der immunisation zu reguliren.

Will er active Immunität ohne jede Erkrankung

erzielen, so empfiehlt es sich, entsprechend höhere

Dosen zu injiciren. Die letztere Art der immunisation

ist die zweekmässigste. lis wird dadurch:

1. Jede Gefahr einer Verbreitung der Infection

durch (110 Ausseheidungen der Thiere vermieden; 2. was

namentlich für die Milchwirthschaft von Bedeutung

ist, es wird die Milchseeretion nicht im mindesten be

einflusst. Durch eine Reihe von Versuchen haben die

Verl?. gefunden, dass, wenn milchende Kühe während

der Immunisalion fiebern, die Milchsecretion herabgi

setzt wird. `Sorgt man jedoch, dass während der Krank

heit die Thiere regelmässig gemolken werden, so ver

lieren selbst schwer an der Pest erkrankte Kühe nicht

vollkommen die Milch, und nach Ablauf des Fiebers

und vollkommener Erholung kehrt die Milchseeretion

auf das ursprüngliche Quantum zurück; 3. trächtige

Thiere abortiren nicht, was bei Kühen, die in Folge.

der Immunisation stark erkranken, sehr häufig der

Fall ist.

Weiterhin besprechen die Verff. das Verfahren

der Serumimmunisation. Man kann die für Rinder

pest empfiingliehen Thiere immunisiren 1. mit Serum

allein, 2. mit Serum und Pestblut, 3. mit Scrum nach

der Infection mit Pestblut und erfolgter Erkrankung

am 1. bis 3. Fiebcrtage.

Ad 1. Mit Serum allein bekommt man eine Ini

munisirung von 3—4 Monaten, wenn man einem Thiere

von 300 kg Körpergewicht 150 cem starkes Serum

injicirt.

Ad 2. Die Verff. injieiren erst Pestmaterial und

nach 2 Stunden das Heilserum, und zwar letzteres an

einer anderen K'örperstelle als ersteres. So kann man

100 Stück Rinder in 4 Stunden immunisiren. Das Pese

blut muss frei von anderen Microben sein. Am besten

wird das Blut aus der Jugulan'ene eines pest-kranken

Kalbcs und zwar am 3. Fiebertage entnommen und in

gesättigte Koehsalzlösung '(1 Theil Salz auf 9 Theile

Blut) gebracht. Man injicirt 0.2 eem Pestblut. Man

injicirt dann so viel Serum, dass die Thiere nur gering

erkranken und dass kein Sterbcfall eintritt. Am gün~

stigsten für das Immunisiren ist es, wenn die Thiere

2—6 Jahre alt sind. Alte Thiere (über 10 Jahre) sind

schwer zu immunisiren.

Ad 3. Am 1.-3. Fiebertage kann das Heilseruni

die Rinderpest heilen. Man kann in Folge dessen den

zu immunisirenden Thiercn erst 0,2 ccm Pestblut ein
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spritzen. Am l. oder 2. Fiebcrtage injicirt man dann

ull-200 ccm Heilserum u. s. w. Es ‚ ist sehr wahr

scheinlich, dass man bei weiteren Untersuchungen noch

ein viel stärkeres Serum erhalten kann, als dies bis

jetzt der Fall ist. Durch steigende Dosen virulentcn

Pestblutes nimmt der Gehalt an microbicidcr Substanz

im Blute immunisirter Rinder zu.

Die Verfl'. schildern dann weiterhin die Immuni

-ation der Büffel, Ziegen und Schafe. Das Im

munisirungsvcrfahren ist dasselbe wie bei Rindern, na

türlich in veränderter Dosirung.

Auch Kameele können an einer abortiven Pest

form erkranken. Sie dürften aber als Verbreiter der

Seuche kaum in Betracht kommen.

Pferde und Schweine erkranken an der Pest

nicht; sie sind aber auch nicht zur Gewinnung von

Heilserum zu benutzen.

Die Vertf. haben weiterhin auch Versuche mit

tiallc. behufs Immunisirung nach dem Vorgange

von Koch angestellt. Sie haben an mehr als 200 Stück

Rindvieh die Gallenimpfung genau nach den Vor

v~chriften von Koch und mit Modificationcn ausgeführt..

Sie fanden aber, dass die Immunisirung mit Blut

scrurn der mit Galle bedeutend vorzuziehen sei.

Sie sprechen sich in dieser Richtung, wie folgt aus:

„Auf Grund unserer Beobachtungen halten wir die

immunisation mit Galle nur da für zulässig` wo kein

.'tntipestserum vorhanden ist. Zur Injection ist nur

grüne Galle zu verwenden. vorzugsweise von Thieren,

die nach Abfall der Temperatur getötet wurden. Gelbe

nder rothgcfárbte Galle, sowie solche, die rothe Blut-.

körperchen enthält, nicht nur von Leichen, sondern auch

von getöteten, pestkranken Thieren` ist für Schutz

impfungen gefährlich. So erklärt sich auch der Unter

schied in den Resultaten von Koch und den uns-rigen.

Wir benutzten bei unseren Versuchen in Petersburg

sit-ts Galle von an Pest verstorbenen Thieren. die gelb

gefärbt war.

In Anbetracht dessen, dass die Gallenimmuni

sation nur eine passive und von kurzer Dauer

ist, ist es von Vortheil, nach der Gallenirnpfung den

Thiercn Pestblut, und, zur Vermeidung schwerer Er

krankung, auch etwas Serum zu injieircn. wir haben

:o ganz gute Resultate erzielt. Das Verfahren ist fol

gendes: 8-12 Tage nach der Injection von Galle er

halten die Thierc 0,2 ccm Pestblut und zwei Stunden

später Antipestscrum von solcher Stärke, dass ohne vor

herige Galleninjeetion diese Serummenge nicht ganz die

Wirkung des Pestblutes paralysiren würde und die

Thiere mit Temperaturerhöhung und Erosionen darauf

reagiren würden. Die vorherige Galleninjection mildert

derart den Verlauf der Reaction, dass die Thiere cnt

weder gar nicht oder nur mit geringer Temperatur

<rhöhung reagircn und nach Ablauf von 10 Tagen eine

Injection von 0,2 cem und mehr Pestblut ohne _jeden

Schaden vertragen und activ, d. h. bleibend, immun

werden. Dieses Verfahren hat den Vortheil, dass Thiere

ohne schwere Erkrankung und mit schwachem Scrum

licn Immunisationsproccss durehmachen.

Es ist daher ganz unrichtig, was Herr Kolle so

gar besonders betont, dass der Nutzen einer Blut

impfung nach der Galleninjeetion nicht erwiesen sei.

im Gegentheil, während die Immunität nach Gallen

injection nur eine passive ist, nach Koch 3—5, nach

Kelle 2-4 Monate, nach unseren Beobachtungen

manchmal nur 2_4 Wochen andauerl, erlangen die mit

«'ialle behandelten Thicre durch die Pcstblutinjection

~~inc dauernde Immunität, erkranken nach successiver

Injection von 1,0, 5,0, 30,0 ccm und 100,0 ecm Pest

blutl nicht mehr, werden activ immun und liefern bci

fortgesetzter Injection von Pestblut in immer steigenden

Dosen, wie dies auch Kelle angiebt, ein hoehwerthigcs

Scrum.“

Die Gallenimpfungen nach Koch, so nützlich sie

auch in Afrika gewesen sind, würden nach Nencki’s

Ueberzeugung in Russland dic Schutzimpfungen gegen

die ltinderpest nur discreditiren. Man muss bedenken,

dass im europäischen Russland. durch das Totschlagen

des erkrankten Viehs die Rinder-pest ganz vertilgt

wurde und dass die administrative Behörde und die

meisten Veterinärärzte die entsehiedensten Anhänger der

Keule sind.

Russland hat die Rinderpest nur in seinen süd

lichen und östlichen Provinzen, wo die Krankheit von

der Türkei, Persien, Afganistan und China, Jahr ein

Jahr aus, eingesehleppt wird, zu bekämpfen. lhir Russ

land musstc eine Schutzimpfung ausgearbeitet werden,

wo die Mortalität wo möglich gleich Null ist und der

ganze Immunisationsprocess nicht die geringste Gefahr

der Seuchenverbreitung bietet,

- Die Verñ, bleiben entgegen der abtälligen Kritik

von Turner, Kollc u. А. bei ihrer Anschauung, dass

die Rinderpest durch den von ihnen entdeck

ten Microben veranlasst wird, stehen. Sie haben

neuere Versuche in dieser' Richtung angestellt, über

deren Ergebnisse auf das Original verwiesen werden

muss.

Zum Schlusse besprechen die Verlf. die Immuni

sation mit abgesehwìichtem Pestmaterialc, wie

dies von Jessen, Raupach, E. Sommer vorgeschlagen

und ausgeführt worden ist. Die Ergebnisse der in

dieser Richtung von Nencki und seinen Mitarbeit-ern

angestellten Versuche waren folgende:

Pestblut oder Extracto aus pesthaltigen Organen,

wie Magen, Pancreas, Uterus und Milz, eine halbe

Stunde lang auf 520 erwärmt, wirken nicht mehr vi

rulent, d. h. der Pestmierobe ist darin vollkommen

abgetötet. Bei 50° und 480 ist die Abtötung nicht

ganz sicher. Die höchste Temperatur, bei welcher

innerhalb einer Stunde keine völlige Abtötung der

Pestmicroben stattfand, war 460 С. Die Verfï. wählten

daher das Erwärmen auf 460 С. während einer halben

Stunde als die geeignetste Temperatur zur Abschwächung

des Pestvirus, und injicirten Rindern subcutan die ab

geschwächte Flüssigkeit in Mengen von 0,5 ccm bis

0,0 ccm. Im Ganzen wurden für diese Versuchsreihe

30 Stück Rindvieh verwendet, wovon 12 für die Organ

cxtraete (ein Theil des frischen Organs auf 4 Theile

physiologischcr Kochsalzlösung) und 18 Thiere für auf

46° erwîirmies Pestblut verwendet wurden. Die Wir

kung dcs so abgeschwiichten Virus war keine gleich

rnâissigc, und es gingen fast ein Drittel der Versuchsthierc

an Pest zu Grunde. Der Rest blieb dauernd immun.

Der Hauptübelsland dieses Verfahrens war die ungleich

miissige Wirkung. Die Vcrñ. verwendeten dasselbe aus

der Vene entnommenes Blut, kurz vor oder nach Ab

fall der Temperatur. Wenige Stunden nach der Ent

nahme wurde das Blut in dcn Thermostatcn gebracht

und aul 46° erwärmt. Es ereignete sich wiederholt,

dass Rinder, mit einem halben ccm des abgeschwächtcn

Pestblutes infìeirt, am б. Tage erkrankten und an Pest

zu Grunde gingen, während Rinder, mit 1,0 ccm des

gleichen Blutes inficirt, leicht erkrankten und immun

wurden. Offenbar wurde der in den rothcn Blutzcllcn

enthaltene Pestmicrobe in dem ersteren Falle nicht voll

kommen abgetötel. während dies, selbst in der doppelt

so grossen Quantität des gleichen Blutes. der Fall war.

In Anbetracht, dass dic Verli'. mit Autipcslserum und

selbst mit der Galle weit bessere Resultate erzielten,

halten dieselben die immunisation mittelst



durch Wärme abgeschwächtcn Pestmaterials

für die praktische Verwendung als wenig ge

ei g n e t. Ellenberger.

Mit Bezug auf die Arbeiten Nencki`s, Sieber’s

und Wyznikiewicz’ (ef. diesen Bericht pro 1898,

und vorstehendes Referat) bespricht Danysz (1) die

Schutzimpfungen bei der Rinderpest und kommt

dabei zu folgenden Schlüssen:

1. Die Rinderpest recidivirt nicht.

2. Das Ueberstehen der typischen Krankheit sichert

ein für alle Mal vor einer abermaligen Erkrankung.

3. Als für die Dauer immunisirt können nur solche

Thiere betrachtet werden, welche die typischen Sym

ptome der Rinderpest gezeigt haben.

4. Diejenigen Thiere, welche nach Injection von

Galle oder von virulentem Blut und Heilserum keine

deutlichen Symptome der Krankheit verriethen, sind

nicht definitiv immunisirt. Die Dauer der Immunität

bei solchen Thiereu kann im besten Falle 4_6 Monate

betragen.

5. Die passive Immunität _ nach Impfung mit

blossem Heilserum _ dauert niemals länger als einige

Wochen.

6. Die active lrnmunisirung mittels Galle oder

Heilserum und gleichzeitiger Infection kann gute Er

gebnisse nur in speciellen, streng definirten Fällen

geben; die Anwendung dieser Methoden ist zudem immer

mit der Gefahr der Verschleppung der Seuche ver

hunden.

7. Zweckmässigc Anwendung des Heilserums allein,

in Gemeinschaft mit gut eingerichteten Quarantänen,

ist gegenwärtig als das beste Mittel zur Heilung und

Verhütung der Rinderpest zu betrachten. Koniński.

Pruszyński (9) giebt einen vorläufigen Bericht

über die Nencki’sche Methode, die Rindcrpest

zu heilen:

100—200 ccm Heilserum subcutan geimpft sollen

die Rinderpest unfehlbar heilen, wenn nur die Anwen

dung des Serums zeitig genug (in den ersten 2 Tagen

der Krankheit) erfolgt ist. Dasselbe Serum, in der

Menge von 10—20 ест, 2 Stunden nach der Injection

von 0,2 ccm vollvirulentem Blut angewendet, 5011 01110

lange, Jahre dauernde Immunität herbeiführen.

Koniński.

Tartakowsky (12) bespricht ausführlich den

gegenwärtigen Stand der Frage über die

Schutzimpfungen gegen Rinderpest. Nachdem

die Bemühungen und Versuche, eine Impfmethode aus

zuarbeiten, erörtert worden sind, die vor einigen Jahren

in Russland von Prof. E. Semmer und Tartakowsky,

Jewssejenko und Kwiatkowsky, Tokishige in

Japan, Theiler, llutcheon, Bordet und Danysz

in Transvaal vorgenommen wurden, weist Verf. auf die

ausschlaggebenden Arbeiten Koch’s und seiner Schüler

Kelle und Turner hin und kommt betr. der Gallen

impfung und insbesondere der Nencki’schen

Arbeiten (5. vorstehende Referate) zu folgenden Schluss

folgerungen:

1. Die Koch’sche Gallenmethode hat in Südafrika,

besonders in den deutschen Besitzungen, befriedigende

Resultate gegeben. In Russland kann diese Methode

kaum eine Anwendung finden, es sci denn in den ent

fernten asiatischen Grenzgebieten, wo die Veterinär

organisation noch schwach entwickelt ist. 2. Die beste

Immunisirungsmethode ist die Combinations- oder Si

multanmethode von Koch, Kolle und Turner. 3. Die

Antipestimpfung wurde Mitte 1897 in Südafrika durch

die Arbeiten Koch's und seiner Assistenten Kolle und

Turner ins Leben gerufen. 4. Die im Herbst des

Jahres 1898 im Tiflis’schen Gouvernement von Nencki

ausgeführten Versuche bilden nur eine schwache Wieder

holung der Methoden von Koch und Kelle an einigen

Dutzenden von Thiereu. б. Es ist ein Zeichen grosser

Unkenntnis der Fachliteratur, wenn man, wie das 1ш

längst in Russland geschah, von der Entdeckung N en eki`s

und seiner Methode spricht. 6. Es ist unbedingt wün

sehenswerth, dass die Methode von Kelle-Turner in

den Grenzgebieten Russlands, in denen die Rinderpest

noch nicht ausgerottet ist, angewandt werde. 7. Das

wichtigste bei der Einführung der Impfungen ist., we es

auch sei, eine richtige Organisation des Veterinärwcscns.

Ohne ein genügendes Veterinärpersonal, ein System der

Veterinärcontrole und ohne administrative Massregeln

können die Schutzimpfungen zu keinem günstigen Rt

sultate führen. Tartakowsky.

Kelle (6) nahm früher an, dass das Rinder-pest

contagium in der Galle von Thiereu, die der Seuche

am 5. oder 6. Tage erlegen waren, in abgeschwächtem

Zustande enthalten sei und glaubte in Gemeinschaft

mit Turner, dass die normalen Gallensalze zusammen

mit einer speeifisch wirkenden Substanz, die auch im

munisirend wirkt und nur in der Rinderpestgalle ent

halten ist, die Abschwächung des virulentcn Rinderpest

_ mikrohen bewirkt.

Wurde nämlich Rinderpestgalle durch ein Berke

feld-Filter llltrirt, welches der Pesterreger nicht passiren

kann, so erwies sich das Filtrat als schwach, nur fìir

kurze Zeit immunisirend, während der Rückstand volle

Immunität, wie die unveränderte Galle, machte. Die

schwach immunisirende Eigenschaft des Filtrates konnte

also nur durch eine lösliche Substanz bedingt sein. _

K. fand weiter, dass Galle, die rinderpestkranken Thieren

während der ersten 3 Tage der Krankheit entnommen

war, in der Regel keine immunisirende Kraft besass.

Eine aus einer 5proe. Lösung der in normaler Galle

enthaltenen Salze und 2 ccm virulenten Blutes herge

stellte Misehung wurde 5 Tage lang bei 37 ° im Brut

schrank gehalten und in der Menge von 10 ccm einem

Thiere eingespritzt; dasselbe erkrankte nach 3 Tagen

und genas.

Nun centrifugirte Verf. die Rinderpestgalle, von

der ja bekannt ist, dass sie eine 3_5 Monate lang

dauernde Immunität vermöge des in ihr enthaltenen

lebenden Rinderpesterregers bewirkt. Ausser dem Ег

reger, der der Galle die activ immunisirende Kraft

giebt, sind aber noch gelöste, schwache, passiv immuni

sirendc Substanzen in derselben anzunehmen, von denen

man aber nicht weiss, oh sie präformirt darin enthalten

sind oder ob sie sich erst. bci der Verarbreitung der

Galle bilden.

Die nach 30 Minuten langem Centrifugircn der Galle

über dem ausgesehleuderten Bodensatze befindliche

klare Flüssigkeit wurde abgehoben und der Bodensatz

mit physiologischer Kochsalzlösung so lange ausge

waschen und centrifugirt, bis keine Gelbfarbung mehr

nachweisbar war.

K. impfte nun je 2_3 Thiere:

a) mit 10 ccm frischer, unveränderter Galle,

b) mit dem auf bescln'iebene Weise gewonnenen

Bodensatze,



81.

c) mit 20 ecm der abgehobenen, über dem Boden

satz stehenden, klaren Flüssigkeit.

Die Thierc sub a zeigten keine Abweichungen von

der Norm, begannen vom 5. Tage ab immun zu werden

und waren am 10. Tage complet immun.

Die unter c aufgeführten Thiere verhiciten sich

genau, wie die mit Filtrat geimpften. Spritzt man

diesen Thieren im Laufe der nächsten- 10 Tage viru

lentes Blut ein, so erkranken, wenn die Dosis 20 ccm

Galle betrug, fast 100 pCt. an der Pest, von denen

etwa die ITàlfte genascn. Bei geringeren Dosen der

Galle erhöht sich die Stcrblichkeitszahl.

Die mit Bodensatz geimpften4 Rinder erkrankten

nach 3--5 Tagen an tödlich verlaufender Rindcrpest,

Hiermit glaubt K. den cinwandsfrcien Beweisl ge

liefert zu haben, dass die Rinderpestgalle den vollviru

lenten Erreger enthält.

Das Auftreten der schwachen, passiv immunisirenden,

gelösten Substanzen in der Galle glaubt Verf. se er

klären zu können, dass eine Anzahl der in der Rinder

pestgalle enthaltenen speeiñschcn Micreben abgestorben

und aufgelöst worden sind, und dass die geringen Mengen

der so in Lösung gebrachten Substanz ähnlich wirken,

wie z. B. minimalste Mengen abget'óteter Cholera- oder

Typhusbacterien bei Meerschweinchen. Schütz.

Hutch een (5) legt seine im Kaplande gesammelten

Erfahrungen über die Serumbchandlung bei

Rinderpest dar. Das von Turner und Kelle in

Kimberley hergestellte Serum wurde den bereits von

der Rindcrpest ergriñenen Thieren möglichst frühzeitig

eingeimpft und sollte einen milden Verlauf der sonst

fast immer tödlichen Krankheit zur Folge haben. In

den von H. beobachteten Fällen erwies sich das Heil

scrum weit weniger wirksam als in den von Turner,

Holle und Edington in Kimberley mitgetheilten

Fallen, weshalb H. die Dosen erheblich vergrösscrte,

ohne jedoch zu befriedigenden Ergebnissen zu ge

langen.

Später empfahlen Turner und Kelle die gleich

zeitige Injection einer kleinen Quantität virulenten

Rinderpestblutes auf der einen Seite des Körpers und

einer entsprechenden Menge Heilserum auf der anderen

Seite. H. modificirte diese Methode dahin, dass er bei

völlig gesunden Thieren dic erste Scruminjectien

48 Stunden nach der Injection des virulenten Rinder

pestblutes vornahm. Sobald dann die Temperatur an

stieg, wurden grosse Mengen Serum wie bei den früheren

Versuchen injicirt. Es zeigte sich, dass auch diese

Methode nur dann befriedigende Resultate ergab, wenn

die erste Serumdosis genau abgepasst war.

Wenn H. am Schlusse seiner Darlegungen miitheilt,

dass die Famer in der Mehrzahl zur (lallenimpfung

zurückgrifïen, so ist dies angesichts der Schwierigkeit,

das oben angegebene Verfahren richtig auszuführen,

wohl nicht zu verwundern. А. Eber.

Edington (3) hatte beobachtet. dass Rinderpest

blut-._ mit Glycerin gemischt und steril aufbewahrt, seine

Ansteckungsfähigkeit nach 8 Tagen gänzlich verloren

hatte. Von dieser Mischung machten aber trotzdem 20

bis 30 ссш, subcutan nach obigem Zeitraum gegeben,

gegen eine nach 10 Tagen vorgenommem` Infection mit

0,1 ccm Pestblut immun. Als nun Koch die frische

Galle zur Impfung empfohlen hatte, mischte E. die

Galle mit Glycerin und nahm mit dieser Mischling die

Impfung vor. Das Gesammtresultat dieser lmpfmethode

war, dass von 393777 geimpften Thieren 8.24 pCt.

starben. Die Immunität dauerte mehrere Monate. bei

einer Herde war sie sogar nach 15 Monaten noch ver

handen. Durch 'Zmahge Naehimpfung mit virulentcm

Blut konnte die Immunität entsprechend verlängert

werden. Schütz.

Rinderpest bei Kameelen. Ssentschenko (11)

beobachtete in einem Dorfe im Transkaukasus, dass

die Kamecle (33 Haupt), die sich in enger Berührung

mit rinderpestkrankem Vieh befanden und sogar dic

Felle von gefallenen Thieren auf sich transportirten4

nicht an Pest erkrankten.

Temperaturmessungcn und nähere Untersuchung der

Kameele wurden von S. nicht ausgeführt. Aus den Er

fahrungen des Rel'. folgt, dass die Rinderpest bei den

liameclen meist sehr leicht und unter Erscheinungen ver

läuft, die durchaus nicht in die Augen springen. Nur

diejenigen Beobachtungen können als wichtig für die

Entscheidung der Frage über spontane Erkrankungen

der Kameelc an Rinderpest betrachtet werden, wo genaue

Messungen der Temperatur und dauernde aufmerksame

klinische Untersuchungen vorgenommen werden; conf.

nächstes Referat (Ret). Tartakewsky.

Tartakowsky (13) lieferte zur Klärung der Frage

über die Empfänglichkeit der Kameele für die
Rinderpcst einen werthvollen Beitrag. Aus seinen an

GThieron, 2 ein- und 4 zweihöckcrìgen Kameelen, aus

geführten Versuchen geht herver, dass diese Thierc für

die Rinderpest wohl empfänglich sind, grösstentheils

aber die Krankheit leicht überstehen.

Die Impfungen wurden mit Blut und Milzpnlpa

eines an Rinderpcst gefallenen Kalbes subcutan ausge

führt und riefen bei sämmtlìchen Thieren eine

Reaction hervor. Bei 3 Thieren bestand letztere

nur in einer geringen und kurzandauernden Temperatur

steigerung; die übrigen 3 zeigten stärkeres Fieber (bis

40,1), leichte catarrhalische Erscheinungen der Kopf

sehleimhäute und eine typische Rinderpeststomatitis mit

Erosionen und käsigen Auflagcrungen an Zunge, Wangen

und Lippen. Das Allgemeinbcfinden war kaum verän

dert, und mit dem Verschwinden der Stomatitis genasen

2 Thierc, bei dem dritten, einem abgemagerten, an

einer Speichelŕistel leidenden Thierc trat plötzlich Ver

schlimmerung mit allen Symptomen einer typischen

Rinderpest ein, an der das Thier am 18. Krankheits

tage cinging. 3 Controlkälber fìclcn in 8—9 Tagen.

C. Happieh.

2. Milzbrand.

(Statistisches s. S. 22.)

1) Andrejew, P., Zur Biologie der Anthraxbacillen

und des Anthrax-Vaccins. Archiv für Veterinärwissen

schaften. 1898. No. 10, 11 und 12. (Russisch.) — 2)

Arndt, Zur Milzbranddiagnosc. Berl. th. Wochenschr.

S. 624. — 3) Aujeszky, A., Ueber die durch Milz

emulsionen erzielte Immunität gegen Milzbrand der

Kaninchen und die Immunisirung mit normalen Organ

thcilen. Orvesi Hetilap. No. 35-36. — 4) Barkow,

Erfahrungen über Schutzimpfungen gegen Milzbrand

nach Pasteur. Deutsche th. Wochenschr. S. 153. — 5)

Conradi, Zur Frage der Texinbildung bei den Milz

brandbacterien. Zeitschr. f. Hygiene u. Infectionskrank

heiten. Bd. XXXI. Auch als Inaug.-Dissert. (Strass

burg i. E.) 32 Ss. gr. S. Leipzig. - 6) Dmitricf,

Einige Worte in Bezug auf die Prüfung der Milzbrand

vaccins. Archiv für Veterinärwissenschaften. H. 2.

(Russisch.) — 7) Dresdeff, Ueber den Kampf mit

Milzbrand vermittelst der Kasan’schen Vaccins. Archiv

f. Veterinärwissenschaftcn. Heft 2. S. 86. (Russisch.) -—

8) Hammer und Feitler, Ueber die Wirkung des

Formalins auf Milzbrandbacillen. Ref. aus Centralblatt

f. Bacteriologie. 1898. Bd. XXIV. Heft 9 in Berliner th.
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Wochenschr. S. 125. — 9) Hansen, Ein weiterer Beweis

der Creolinwirkung gegen Milzbrand. Berl. th. Wochschr.

(Bestätigt die schon von M eier berichtete, günstige Heil

wirkung.) _ 10) Ilutyra, F., Selnrtzimpfungen gegen

Milzbrand. Ungar. Veterinär-Bericht pre 1898. S. 187. _

11) Koneff, D., Practische Hinweise 1101 Ausführung von

Schutzimpfungen gegen Milzbrand. Charkow. 1898.

(Russisch.) _ 12) Kübler, Die Milzbrandgefahr bei

Bearbeitung thier-ischer Haare und Borsten und die zum

Schutz dagegen geeigneten Massnahmen. Arbeiten aus

dem Kaiserlichen (iesundheitsamte. XV. Bd. S. 456.

_ 13) Krüger, Beobachtung über die Wirkung des

Argentum colloidale bei einem an Milzbrand erkrankten

Rinde. Berliner th. Wochenschr. S. 169. _ 14) Lou

kianow, Ueber die Wirkung der Abtragung ver

schiedener Theile des Gehirns auf die Immunität der

Tauben gegen Milzbrand. Archiv. des sciences biolog.

VII. 177. _ 15) Mari und Stschensnowitsch, Zur

Bacteriologie des Milzbrands. Russisches Archiv für

Pathologie. etc. Bd. VII. S. 490. 16) Meier,

Creolin gegen Milzbrand. Berliner th. Wochensehrift.

S. 119. _ 17) Mendez, J., Das Serum gegen den

Milzbrand. Centralbl. f. Bact. Bd. XXVI. No. 20-21.

S. 599. _ 18) de Mia, U., Di alcune forme di car

bonchio ematico del bue. (Ueber einige Formen des

Milzbrandcs.) Nuovo Ercolani. IV. p. 97. 19)

Nagel, Milzbrandähnlichc Erkrankungen bei Kälbern.

Dtsch. th. Wochenschr. S. 364. _ 20) 01t, Zur micro

scopischen Diagnostik des Milzbrandcs. Ebendas. 1.

_ 21) Popoff, J. M., Zur Frage über die patholog.

anatomisehen Veränderungen der parenchymatösen 0r

gane bei experimentell erzeugtem Milzbrand. (Russisch.)

St. Petersburg. Journal für allgem. Veter.-Wiss. No.3.

S. 103—106 und No. 4. S. 151_156. _ 22) Popew,

J., Zur Frage über die pathologischen Veränderungen

der parenchymatösen Abdominalorgane bei experimen

tellcm Milzbrand. Westnik Obstschestwennoi Weteri

narii. No. 3_4. _ 23) Ravencl, M. P., Anthrax.

Der Einfluss der Ger-bereien auf die Verbreitung der

Krankheit. The Veterinary Journal. XLIX. p. 23. _

24) Römer, Ueber' Dcsinfeetion von Milzbrandsporen

durch Phenol in Verbindung mit Salzen. Münch. mcd.

Wochenschr. 1898. No. 10. Ret. Dtsch. th. Wochschr.

S. 333. _ 25) Siedamgrotzky, Erkrankungeôuvon

Menschen am Milzbrand. Sächsischer Veterinärbcricht.

S. 76. _ 26) Singajewsky, Zur Frage über' die Be

stimmung der Virulenz der Baeterien mit Hilfe von

Silberplatten nach der Methode von Dr. Beyer. Bc

stimmung von Milzbrandvaccins. Russisches Archiv für

Pathologie etc. Bd. VIII. S. 304. 27) Sobcrn

heim, Weitere Mitt-heilungen über active und passive

Milzbrandimmunität. Berliner klin. \\"ochenschr. No. 13.

Ref. Dtsch. th. Wochensehr. S. 238. _ 28) Derselbe,

Weitere Untersuchungsn über Milzbrandimmunität. Zeit

schrift für Hygiene und Infectionskrankheiten. Bd. XXXI.

_ 29) Tjurmoresow, A., Zur Frage über 110000005

mfeetion bei Milzbrand. Archiv für Veterinärwissensch.

1898. No. 6, 55, 177-185. (Russisch.) _ 30) Tröster,

Zur Diagnose des Milzbrandes. Zeitschrift für Veterinär

kunde. No.1. 14. (Тг. empfiehlt, Milzbrandblut

behufs der späteren microscopischen Untersuchung nicht

in flüssiger Form aufzubewahren, sondern auf Deckgläser

oder Objectträger auszustreichen und anzutroeknenf) _

31) Wirtz, A. W. H.. Allgemeiner Bericht über Schutz

nnpfungen gegen Milzbrand. wclehc 1897 in den Nieder

landen vorgenommen wurden. _ 32) Arbeiten der vom

Ministerium des Innern zur Untersuchung der ver
schiedenen Vaccins gegen Anthrax undv Schweinc

rothlauf einberufencn Commission. Ausgabe dcr Vete

rinärvcrwaltung. St. Petersburg. 1898. (Russisch.) _

33) Bericht über die Thätigkeit der Bactt-riologistvfhen

Station des (.‘harkower Vctcr'ìnärinstituls 1111 Jahre 1897.

Agriculturzeitung. Seme!edeltschesskaia Gazette.. No. 35.

(Russisch.) _ 34) Protocoll über die im Gouvernement

Saratow an milzbrandimmunisirten Thieren ausgeführten

Kontrollimpfungen. Saratow`sche Woche. 1898. NIL-i9.

(Russisch.)

Impfung und Immunität. Ilutyra (10) berichtet

über die Ergebnisse der in vUngarn im Jahre

1898 durchgeführten Schutzimpfungen gegen

Milzbrand folgendes: Gcimpft wurden im Ganzen

7107 Pferde, 147475 Rinder und 209467 Schafe. _

Ueber Impfungen von Pferden sind von 146 Orten über

5609 geimpfte Pferde Berichte eingelangt. In 140 Orten

ist unter 4428 Pferden im Laufe eines Jahres kein Ver

lust verzeichnet worden; an 6 Orten sind bereits be

drohte Bestände mit demselben Resultate geimpft wor

den. _ Ueber Impfungen von Rindern sind von 830

Orten über 106 761 gcimpfte Rinder Berichte einge

langt; es sind in der Zeit zwischen den zwei Impfungen

15 Stück, später innerhalb eines .Jahres 7 Stück. kim

(tanzen daher 22 Stück, d. i. 0,02 pCt., an Milzbrand

gefallen. _ L'eber Impfungen von Schafen wurden aus

153 Orten über 133878 geimpftc Schafe Berichte ein~

gesendet; 05 sind in der Zeit zwischen den 2 Impfun

gen 28 Stück, später innerhalb eines Jahres 11 Stück.

im Ganzen daher 39 Stück, d. i. 0,65 pCt.. an Milz

brand umgcstanden. Hut'wa.

Wirtz (31) erstattet einen ausführlichen Bericht

über die Impfungen gegen Milzbrand in den

Niederlanden während des Jahres 1897. Diese

fanden in diesem Jahre nicht 50 häutig statt als im

Jahre 1896. Nach dem Berichte wurden in den Pro

vinzen Nord-Holland, Süd-Holland, Zeeland, Nord

Brabant und Limburg in 20 Gemeinden, bei 26 Вь

sitzern, 367 Rinder, 220 Schafe, 3 Schweine und 9 Pferde

geimpft. M. G. dc Bruin.

Die bacteriologische Station des Charkoweerterinär

Institutes (33) hat im Jahre 1897 in 12 südwest

lichen Gouvernements Russlands in 120 Wirth

schaften 5584 Pferde, 19572 Rinder, 174172 Schafe.

35 Schweine und 2 Maulthiere gegen Milzbrand

geimpft.

Die Ergebnisse waren, wie Nachrichten aus 90Wirth

schaften lauten, ziemlich gut. Die Sterblichkeit bei

Schafen war 0.36 p(`t., bei Pferden 0,25 pCt. und bei

Rindern 0,09 pCt. Im Berichtsjahr wurden nur Sporen

vaccins angewandt, welche sich viel besser als die.

baeilläron erhalten, keine Aussaat ctc. an Ort und

Stelle verlangen und in einem für die Injection fertigen

Zustande verschickt werden können. Tartakowsky.

In einer Herrschaft, wo der Milzbrand stationär

war und vornehmlich im Herbst und Frühjahr wöchent

lich 2_5 Rinder und 10—25 `Schafe daran verendeten.

impfte Barkow (4) 1111 Mai 280 Rinder nach Pasteur

scher Methode und im Juni noch weitere 100 Stück.

Junge Thiere vertrugcn die Impfung im allgemeinen

besser als ältere. jedoch war auch bei den letzteren 010

Reaction nur gering. Tragcnde Kühe kann man in der

ersten Hälfte der Trächtigkeit ohne Schaden impfen. Von

den geimpften Rindern starb eine Kuh, welche jedoch

schon wochenlang an lndigestion behandelt und stark

heruntergekommen war. Section wurde nicht gemacht.

Als Ende Juni 8 Rinder an spontanem Milzbrand starben.

musste man annehmen. dass eine Immunität nicht

erzielt war. und es wurde deshalb eine zweite Impfung

vorgenommen, zu der das Stuttgarter Pasteur'sche

Institut die L_vinphe kostenlos zur Verfügung stellte.

Die Reaction war sehr gering. Bis Januar 1899 waren

Verluste nicht vorgekommen.

Bezüglich des Milzbrandesl bei Schweinen

hat auch B. die Erfahrung gemacht, dass die
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selben gegen spontane Infection äusserst un

empfindlich sind. Edelmann.

(32). Im Sommer 1897 trat im Auftrage der

russischen Regierung eine Commission zusammen` um

cinc vergleichende Untersuchung der drei in Russland

gebräuchlichen Vaccins gegen Milzhrand auszuführen.

Die Commission hat ihre Untersuchungen im Sara

tow’schen Gouvernement angestellt. Die Mitglieder

dieser Commission waren: Raupach, Rajcwsky,

Stepanow, Gordsjalkowsky, Colingou und

mehrere Veterinärärzte.

In Russland werden Vaccins von Cicnkowski,

welche jetzt im Charkower Veterinär-Institut unter Auf

sicht von Professor Rajewsky präparirt werden, an

gewandt, dann die Vaccins von Prof. Lange in Казан

und die französischen Vaccins. welche von einer Filiale

dcr Societé des vaccinations charbonncuses Pasteurienncs

in Nischnij Nowgorod präparirt werden. Am meisten

werden die Vaccins von Cienkowski und besonders

die Sporen-Vaccins gebraucht, dann die Vaccins vom

Professor Lange und endlich die französischen.

Die Commission hat mit dem Vaccin jeder der drei

genannten Sorten je 1000 Schafe, ungefähr 150 Rinder

und nahezu 100 Pferde geimpft. 18 Tage nach der

Einspritzung des II. Vaccins wurde cine Anzahl von

Tliieren der Controlinfcction mit starkem Milzbrandvirus

unterworfen. Die Haupt-Schlussfolgerungen der Com

mission sind:

I. Die Vaccins der französischen Gesell

schaft sind durch verschiedene Microorganismen vcr

unrcinigt, rufen keine befriedigende Reaction im Thier

liörper hervor und schützen die Schafe nicht gegen

Milzbrand. Die Sterblichkeit bei den Schafen betrug

0,7 pCt., bei den Rindern 0,6 pCt., bei den Pferden

Щ) pCt.

Von den nach der Vaccination subcutan mit un

verdünnter Milzbrandcultur infìcirten 20 Schafen starben

l?, ron den mit verdünnter Cultur inficirten 10 Schafen

`starben S; bei Infection per os starb von 10 Schafen

nur I. Von 5 subcutan inficirten Pferden ist eins gc

fnllen, 5, welche per os inficirt waren, blieben am

Leben. 5 subcutan und 5 per os inficirte Rinder er

ïrugen diese Controlprüfung gut.

II. Die Kasanschen Vaccins waren rein. Ob

wohl diese Vaccins nicht bei allen Thieren thermische

Reaction hervorgerufen haben, so erfolgte dennoch eine

bedeutende Sterblichkeit: nämlich unter den Schafen

3.4 pCt., Rindern 1,1 pCt. und Pferden lpCt. Dcr

grösste Theil der vaccinirten Schafe erschien bei der

f'ontrolprüfung gegen Milzbrand nicht geschützt.

Prüfung der Immunität an derselben Zahl von

Thieren etc. wie bei den franziisichen Vaccins ergab un

gefähr dieselben Resultate, wie bei diesen. Der Vertreter

«les Herm Lange erwiderte, dass rie Vaccination mit

Lange’schen Vaccins wahrscheinlich deswegen so un

crvrartet schlechte Resultate gegeben hat, weil die Com

mission die Vaccins volle 4 Tage im Thermostaten ge

halten hatte, während Lange sie nur 20-24 Stunden

темы.

Ш. Sporen-Vaccins von Cienkowski stellen

"ill völlig reines Material, welches sich längere Zeit

conserriren lässt, dar. Sie rufen bei den Thieren eine

Mesem thermische Reaction als die französischen und

Kasanschen hervor. Die Verluste bei dieser Vaccination

мм geringe — 0,6 pCt. unter den Schafen, 0,0 unter

'ien Pferden und Rindern. Dic Vaccins von Cien

Ellenberger, Schütn und Baum, Jahresbericht. 1899.

kowski rufen bci den Schafen eine völlig ausgeprägte

Immunität hervor.

Von 20 zur Controle mit Reinculturen subcutan

inficirtcn Schafen starb nur eins. Die 10 Schafe, welche

mit verdünntem Contagium inficirt wurden, gleich wie

alle Control-Pferde und -Rinder, blieben am Leben.

Tartakowsky.

Aus dem Protocoll (34) der Commission, die auf

ininistcrielle Vcrordnung im Herbst 1898 in Saratow

zusammentrat, um die dort im Jahrc zuvor (cf. vorstehen

des Referat) in grossem Massstabc ausgeführten Milz

brandimpfungen zwecks Bestimmung der Immunität

einer Controlimpfung zu unterziehen, geht Folgen

des hervor:

Einer Controlimpfung mit virulentcn Milzbrand

culturen wurden unterzogen: von den im Herbst 1897

mit a) den Charkow’schen Vaccins immunisirten

Thicren: 5 Pferde, 5 Rinder und 30 Schafe, von den

b) mit Kasanschen und c) mit aus dem französischen

Laboratorium in Nischnij-Nowgorod stammenden Vaccins

je 5 Pferde, 5 Rinder und 10 Schafe. Hierbei fielen

von Gruppe a) 2 Pferde und 3 Schafe, von Gruppe

b) 4 Pferde und 9 Schafe und von c) 2 Pferde, 1 Rind

und 9 Schafe. Die mit demselben Impfstoff behandelten,

vorher nicht immunisirtcn Controlthiere: 3 Pferde,

5 Rinder und 5 Schafe crlagen, ausser 3 Rindern, alle

in kurzer Zeit der Infection. Happich.

Dmitrief (6) spricht sich in Bezug auf die

Prüfung der Milzbrandvaccins dahin aus.

dass diese Frage durch Einziehung genauer, stati

stischer Daten über die in den letzten Jahren ausge

führten Impfungen richtiger entschieden werde, als

durch die Prüfung durch Commissionen und einzelne

Personen. Bei der obrigkeitlichen Prüfling der 3 in

Russland erhältlichen Vaccins im Jahre 1897 (of. vor

letztes Referat) seien die ungünstigen Resultate mit den

Lange’schen (liasanscben) Vaccins durch fehlerhafte

Verwendung derselben (Benutzung zu kleiner Dosen

und Verdünnung dcr Vaccins mit Wasser) hervorgerufen

worden. Happieh.

Drosdoff (7) hat im Verlauf von 3 Jahren den

Milzbrand im Koslow’sehen Kreise des Gouverne

ments Tammbow mit lIülfe der Langclschen Vac

cinc erfolgreich bekämpft. Dic geringe, nur ‘24 Stun

den währende Haltbarkeit dieser Vaccin veranlasste

ihn, aus Kasan`schein Materiale „Sporen\'accins“ zu be

reiten.

Hierzu wurde die geimpfte Bouillon 3—4 Tage

lang im Thermostaten bei 34-350 С. belassen, darauf

1:1 oder 1:2 mit sterilem Glycerin vermengt, im

Dunkeln bei Zimmertcmperatur aufbewahrt und nach

1-2 Monaten verwandt. Diese Vaccins erwiesen sich,

selbst in Dosen von 5-10 ccm Läminern injicirt, als un

gefährlich. Bei den au '20 Schafen mit grossen Mengen

virulenten Materials (1 ccm) vorgenommenen Control

impfungen fielen aber 10 und nach Wiederholung der

Controlimpfung noch 5. D. hat mit seinen Sporen

vaccins auch 1428 Impfungen an Pferden, Rindern und

Schafen ausgeführt, hält jedoch eine Beurtheilung

dcr Vaccins noch für verfrüht. C. llappich.

Mendez (17) theilt die mit dem Scrum gegen

den Milzbrand erzielten Resultate mit. Zur .Sc

rumbcreitung sind Pferde, Maulthiere und Rinder' bc

nutzt worden, die zuerst mit der Vaccine 1 und 2 und

hierauf stufenweise mit wirksamerem Virus bis zur

Einführung von 1 und mehr Liter stärksten Virus auf

einmal behandelt wurden.

f
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Die Thiere rcagiren mit Fieber, ausgedehntem

Oedem und manchmal mit Abscessen. Die Probeader

lässc wurden 8-15 Tage nach der letzten Impfung

gemacht. Zur Conservirung des Serums fügt man lpM.

Formel hinzu. Das erste Mal wurde das Serum zur

Heilung der Thiere im Jahre 1897 verwendet, indem

man zur Bekämpfung einer Milzbrandepizootie 45 mit

den stärksten Symptomen behaftete Rinder mit Se

rum in Dosen von 10-~20 ccm impftc. Alle blieben

am Leben. Im Jahre 1899 wurden bei einer Epizootie

wieder 100 ecm Semm bei einer Herde von 56 Schafen

verwendet, ohne dass nur ein einziges gestorben wäre,

trotzdem alle geimpften Thiere schon schwer krank

waren. Durch die Versuche will Verf. festgestellt

haben, dass 0,5-1 ccm Serum pro Schaf und Rind

zur Heilung ausreicht. Ausserdem ist das Serum

gegen die Pustula maligna des Menschen mit Erfolg au

gewendet wordcn. v. Ratz.

Sobernhcim (28) berichtet über weitere Unter

suehungen über Milzbrandimmunität. Er hatte

schon früher gefunden, dass sich im Blutc einiger

Thiere, die durch lang andauernde Vorbehandlung gegen

Milzbrand immun gemacht sind, Schutzstoffe spe

cifisclier Art nachweisen lassen. Mit dem Serum

eines so präparirten Schafes konnte er den Tod mit

Milzbrand inlicirter Kaninchen um 14 Tage hinaus

schieben; bei Mäusen und Meerschweinchen dagegen

versagte das Serum. Verf. unternahm es. die näheren

Bedingungen über das Zustandekommen der Milzbrand

immunität nochmals eingehend zu erforschen und ver

suchte es, Kaninchen und Schafe gegen Milzbrand passiv

immun zu machen. Das erforderliche Milzbrandserum

wurde von zwei activ immun gemachten Hammcln er

halten.,

Bei Kaninchen wurden die Versuche in der Weise

ausgeführt, dass das Immunserum den Thiereu unter

dic Haut gespritzt und 24 Stunden darauf die Milz

brandinfcctien in die Subcutis des Rückcns vollzogen

wurde. Das Serum des einen llammcls wirkte zwar

verzíìgernd, konnte jedoch den Tod der inticirten Ka

ninchen nicht verhindern. Das Blut des anderen Ham

mels hatte grössere Schutzkraft, denn einige mit dem

selben vorbehandclte Kaninchen widerstanden der un

fehlbar tödlichen Milzbrandinfection. Dabei ergab sich.

dass die angewandte Serummengc ohne Einfluss auf die

Wirkung war und dass letztere überhaupt jeder Gesetz

mässigkeit bei Kaninchen entbehrte. Ferner konnte

festgestellt werden. dass Kaninchen. die durch Serum

bchandlung vom Tode gerettet waren. einer 6—3 Wochen

später erfolgten zweiten Milzbrandinfection erlagen. Die

verschiedensten Scrumarten normaler unbehandelter

Thiere wurden stets vollkommen wirkungslos befunden.

Versuche, mit Cholera- und Typhusscrum Immunität

gegen Milzbrand bei Kaninchen herbeizuführen. tielcn

negativ aus; auch umgekehrt konnte Milzbrandserum

gegenüber Typhus- und Choleraint'ection nicht schützen.

Ferner Wurde festgestellt, dass die injicirten Schutz

stoffc des Milzbrandscrums nur etwa vier Tage im Ka

ninclienkürper verbleiben und dann ausgeschieden wer

den, dass also die passive Immunität bci Kaninchen

nur vier Tage anhält. Versuche, diese durch wieder

holte Seruminjectionen zu verlängern, führten nicht

immer zum gewünschten Resultat.

Bessere Erfolge wurden bei Schafen erzielt.

5 Schafe. denen Serum activ imniuner [laminel einge

spritzt wurde. überstanden die Infection. während zwei

(,‘ontrolschafe` die mit normalem llammclserum vorbe

handelt waren, derselben crlagen. Den überlebenden

Schafen wurde nach 2-21/2 Monaten cinc zweite Dosis

virulentcr Milzbrandcultur injicirt und sie erwiesen sich

auch hiergegen völlig immun.

Die Thierversuche haben somit gezeigt, dass auch

der Milzbrand im Körper mancher Thiere specìñschc

Schutzstoffe entstehen lässt, deren Uebertragung ge

wissen Thiereu Immunität verleiht. Es lassen sich nur

wenige Thierspecics activ immun machen und eine noch

geringere Zahl passiv immunisiren. Bei letzterer spielen

ausserdem individuelle Factoren eine grosse Rolle. So

mit kann nicht die directe Einwirkung der Schutzstoffe

auf das Milzbrandvirus die Immunität machen, sondern

es muss sich der Thicrkörper selbst an dem Zustande

kommen der Immunität belheiligcn.

Diese Anschauung wird noch dadurch bestätigt. dass

dem Milzbrandserum ausserhalb des Thierkörpers keine

specitischen Einflüsse auf den Milzbrandbacillus zu

kommen. Die durch das Immunserum im hängenden

Tropfen und im Reagenzglase bewirkte Aufqucllung und

„Auffaserung“ der Milzbrandbacillen konnte auch ——

zwar nicht constant — durch gewöhnliches' Hammelblut

serum herbeigeführt werden. Hinsichtlich des Aggluti

nationsvermögens war kein wesentlicher Unterschied

zwischen Milzbrandserum und gewöhnlichem nachzu

weisen. -

Ferner führte Verf. eine Reihe von Immunisirungs

versuchen bei Schafen in der Weise aus, dass er Immun

serum mit abgeschwächter Milzbrandcultur (Vaccin II

Pasteur) misehte und subeutan injicirte; 14 Tage bis

6 Wochen später erfolgte dann die Probeimpfung mit

vollvirulenter Cultur. Von 8 so behandelten Schafen

widerstanden 6 der Infection.

Endlich wurden so vorbchandelte Thiere auf ihre

Immunität gegenüber der Fütterungsinfcction geprüft.

1() hochgradig immun gemachte Kaninchen blieben bei

Verfiittcrung von Sporen am Leben, während die Con~

trolthicre starben. Dasselbe günstige Resultat wurdf`

bei 9 Schafen erhalten, von dcnen 6 activ immun ge

macht waren und 3 je 50, 100 und 150 ccm Milzbrand

serum 24 Stunden vorher subcutan erhalten hatten.

Sämmtliche 9 Schafe zeigten sich bei der nachfolgenden

Fütterung mit Milzbrandsperen immun, während von

3 Controlthiercn 2 starben.

Verf. ist der, Ansicht, dass die Serumimpfung bei

Milzbrand sich in der Praxis dann empfehlen dürfte.

wenn man bei pliìtzlichcm Auftreten dieser Krankheit

in einem nicht infìcirtcn District die bedrohten Thiere

schützen will. Schütz.

Sobcrnhcim (27) thcilt mit, dass es ihm durch

Verbindung der „passiven“ Scrumimmunisi

rung mit einem „activen“ Immunisirungsver

fahren gelungen sei. Schafe gegen lmpf- und

Fiittcrungsmilzbrand zu schützen. Der аш—

fiihrliche Bericht ist in der Zeitschr. f. Hygiene u. In

fcctionskrankh. erschienen. Schütz.

Aujeszky (3) gelang es durch subcutane

Injectioncn vonMilzsubstanz,Kaninchcn gegen

Milzbrand zu immunisiren.

Von einer 3proe. Emulsion wurden den Versuchv

thicrcn täglich 2-3 mal je 3 ccm subcutan injicirt und

dic Thiere nach, bezw. wäluend oder vor der Behand

lung mit 0,10 g einer diluirten Milzbrandcultur infieirt`

die in dieser' Dosis Kaninchen in 45-70 Stunden tötet.

Von 25 mit der Milzemulsion behandelten Thieren sind

16 ain Leben geblieben, 9 der Infection erlegen; die

Behandlung war wirksamer vor, als nach der Infection:

fast alle behandelten Thiere sind später umgestanden.

als die Controlthiere. Dic am Leben gebliebenen Ka

ninchen haben auch einer späteren, 11-25 Tage nach

der ersten vorgenommenen Infection mit derselben Dosis

(.‘ultur (3-400 Bacillcn) widerstanden und manche dcr
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selben haben auch eine dreifache Dosis ertragen, sind

jedoch infolge noch stärkerer Infectionen endlich erlegen.

lmmunisirungsversuche mit anderen Organen hatten ein

durchweg negatives Resultat. Hutyra.

Baeillen und Actiologisehes. Andrcjew (1) hat

eine vergleichende Untersuchung einiger phy

siologischen Eigenschaften der virulenten und

abgeschwächten Milzbrandbacillen zwecks Auf

klärung des Wesens der Abschwächung der Pathogeni

tät unternommen. Zu den Versuchen bediente er sich

des I. und II. Vaccins von Cicnkowsky.

Die Versuche haben gezeigt, dass weder die Wachs

ihumsenergie auf Nährbödeu, noch die Resistenz gegen

verschiedene schädliche Einflüsse (Zusatz von Carbol

säure zu den Nährmedien, Austrocknen etc.) dem Vi

rulenzgrade der Anthraxbacillcn direct proportional sind,

dass mithin diese Eigenschaften nicht zur Erklärung der

Virulenzabnahme im Sinne eines Degenerationsproccsses

herangezogen werden können.

Milzbrandbacillen verschiedenen Virulenzgrades pro

duciren auf den gebräuchlichstcn Nährboden eine prä

valirende Menge von alkalischen Producten, aber diese

Mengen stehen nicht in directer Abhängigkeit von dem

Grade der Virulenz. Die Versuche zeigten ferner, dass

die Fähigkeit der Bacillen, Glycerin und Fette (Olivenöl)

in den Nährböden zu spalten, umgekehrt proportional,

dagegen Stärke in Zucker umzusetzen und Eiweiss zu

peptonisiren direct proportional der Virulenz der Bac

icricn ist.

Im Gegensatz zu den Resultaten von Sommaruga

wurde vorn Verf. auf den mit ôpCt. Glycerin versctztcn

Nährböden keine saure Reaction, sondern nur eine ver

hältnismässig geringere alkalische Reaction als auf

Nährböden ohne Glycerin beobachtet.

Die Fähigkeit, Stiekstofïverbindungen der Nähr

höden umzuwandeln, steigt sogar mit dcr Abnahme der

Virulenz. Das Reductionsvermögen und die mit ihm in

naher Beziehung stellende Bildung von H28 erwiesen

sich ebenfalls umgekehrt proportional der Virulenz dcr

Milzbrandbacillen. Dagegen ist die Bildung von Pig

ment in Culturmedìen viel stärker bei virulenten als bei

abgeschwächten Bacillen. Da in der Literatur sich nur

urteinzeltc Angaben über die Pigmentbildung durch

die Milzbrandbacillen finden, so sind die Beob

achtungen Andrejew’s um so interessanter. Er hat

nämlich gefunden, dass bei andauerndcr Cultivirung der

Slilzbrandhacillen die Nährböden (Bouillon, Agar, Milch)

eine ausgesprochene Braunfzirbung in verschiedenen

Schattirungen geben, abhängig von ihrer Zusammen

setzung. In Bouillon mit 5 pCt. Lactose und Pepton

häufen sich mehr Farbstoffe an, als ohne diese Bei

mischungen. Zusatz von Glycerin zur Bouillon bleibt

«ihne Einfluss, hingegen findet im Glycerin-Agar eine

grössere Anhäufung von Farbstofïen in dem Substrate

statt, als in irgend einem anderen Nährboden. Der

stärksten Pigmentation der Nährböden entspricht auch

die reichste Bildung von alkalisehen Producten, jedoch

sind beide Processe unabhängig von einander.

Mithin ist keine der untersuchten physiologischen

Eigenschaften des Milzbrandcontagiums und Milzbrand

111001115 1111 Stande, zur Aufklärung des Wesens der Ab

schwächung der pathogenen Eigenschaften der ent

sprechenden Bacillen beizutragen. Tartakowsky.

Conradi (5) erörtert die Frage der Toxinbildung

durch die Milzbrandbacillen; er giebt eine kurze

historische Uebersicht über die zahlreichen Versuche, die

bisher zur Ermittelung des Milzbrandgiftes angestellt sind

und sich vielfach widersprechen; dieselben dienten ihm als

Anhalt für seine eigenen Untersuchungen, die lediglich

am Thierkörper selbst vorgenommen wurden und zwar

mit Milzbrandculturen von hoher Virulenz.

Verf. wollte zunächst feststellen, ob der Mitz

brandbacillus lösliche Stoffwechselproducte

im Thicrkörper bildet.

Diese mussten 51011, falls die Annahme zuträfe, in

den entzündlichen Exsudaten vorfinden. Um cin solches

in genügendcr Menge zu erhalten, infieirtc er 6 Meer

schweinchen intraperitonaeal mit Milzbrand und erhielt

so 80 00111 Exsudat; dieses wurde mit sterilisirtcr Pra

vazspritze gesammelt und möglichst schnell durch Ki

tasato- bezw. Chamberlandfìlter gesaugt. Das keimfrcie

Exsudat wurde nun Mäusen, Ratten, Meerschweinchen

und Kaninchen theils subcutan, theils intraperitonaeal,

theils intravcnüs injicirt. Bei den Versuchsthicren traten

innerhalb zweier Monate keinerlei Krankheitserschei

nungen auf. Mithin konnten in dem Exsudat keine lös

lichcn Toxine enthalten gewesen sien.

Ferner wurden Organe (Leber und Milz) an Milz

brand verendeter Thierc, aus denen Brieger, Frän

kel und Martin giftige Stoffe erhalten haben wollen,

in sterilern Mörser mit Sand verriebcn und mit physio

logischer Kochsalzlösung ausgelaugt. Die Organauf

schwemmung wurde nach dem Filtriren durch Thon

kerzen an Versuchsthiere verimpft; es trat auch bei

diesen keine Wirkung ein.

Drittens wurden Milzbrandculturen in steri

lisirten Sehilfsäckchen (hergestellt aus der im

Schaft von Phragmitis eommunis befindlichen Membran),

die ein grosses Diffusionsvcrrnögen besitzen, Bacterien

jedoch nicht hindurchlassen, zusammen mit steriler

Bouillon in den Peritonacalsack zwischen die Därmc ge

bracht. Diejenigen Thierc, bei denen die Säckchen

nicht geplatzt waren, blieben am Leben und zeigten

sich vollkommen munter. Mithin hatte der Milzbrand

bacillus keine dialysirbaren Gifte gebildet.

Urn nun die Frage zu beantworten, oh der Bac

terienleib selbst eine toxische Substanz in

51011 birgt, tötete С. (110 Milzbrandbacillen ab und

spritztc sie dann ein.

Mit lproe. Forrnalin behandeltes, bacillcnhaltigcs

Milzbrandcxsudat, in (10111 das Formalin nach der Ab

tötung der Bacillen durch Nil4(Oil)-Zusatz unschädlich

gemacht war, wurde 2 Kaninchen injicirt, ohne dass die

Thierc hierauf reagirten. Ferner wurde virulentes Exsudat

mit Toluol versetzt, 10 Tage lang wiederholt geschüttelt

und so ein Absterben der Bacillen herbeigeführt. Das

vom Toluol getrennte Exsudat gelangte bei Versuchs

thicrcn zur Injection. Dieselben blieben gesund. (Die

Versuchsrcihc mit Toluol ist insofern nicht beweiskräftig,

als etwaige, vom Toluol cxtrahirte Substanzen, die gifti

hätten sein können, nicht berücksichtigt sind. D. Ref.

Als weiteres Abtötungsmittel wurde die Kälte ange

wandt und Culturen, sowie Exsudat auf _16° С. ge

bracht. Nachdem dieselben durch angelegte Culturen

auf den Verlust ihres Wachsthumsvermögens geprüft

waren, wurden sie an 17 Versuchsthiere verimpft. Auch

bei diesen war dasselbe negative Resultat zu constatircn.

Endlich setzte C. nach der Buchner’sehen Me

thode der mechanischen Ausprcssung von Zellsäften die

durch Zerreiben hergestellten Organaufschwemmungen

einem Drucke von 500 Atmosphären in der hydrauli

schen Prcsse aus. Der erhaltene Saft wurde durch den

Chamberland filtrirt und 20 Versuchsthieren verschie

dener Art injicirt; es erkrankte kein einziges.

Endlich prüftc Verf. die Angaben Brieger's und

F ränkel’s bezüglich des gefundenen „'l`oxalbumins“.

Durch Verarbeitung des Fillrats von der Organauf

3i
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schwemmung erhielt er eine Substanz, die zwar die von

den genannten Autoren angegebenen, chemischen Eigen

schaften hatte, aber selbst in hohen Dosen keine aus

gesprochene toxische Wirkung besass. Auch die Mar

mier’sche Modification der Briegcr-Fränkel’schen

Methode führte zu demselben Resultat.

Verf. kommt zu folgendem Schluss: „Bei

Anwendung unserer gegenwärtigen Methoden konnte der

Nachweis nicht erbracht werden, dass dcr Milzbrand

bacillus ein extracelluläres, löslîchcs oder ein intra

cclluläres Gift im Organismus empfänglicher oder rc

fractärer Thiere bildet. Auf Grund der angestellten

Versuche gewinnt vielmehr die Annahme hohe Wahr

scheinlichkeit, dass der Milzbrand überhaupt keine gif

tigen Substanzen im Thierkörper erzeugt.“ Schütz.

Mari und Stsehensnowitsch (15) haben dic

Umstände bestimmt, unter denen sich die Milzbrand

culturen im Gelatinestich zu ch'aracteristi

schen „Tannenbäumchen“ entwickeln.

Es war hierzu nothwendig: 1. eine frisch bereitete

10-12proc.Fleischpeptongelatinc mit 1 pCt. Pcpton

oder cine 10 proc. Peptonwassergelatine mitl 2pCt. Pepton.

2. eine neutrale, besser schwach alcalische Reaction des

Nährbodens. З. den Stich mit einer Platinnadel von

mittlerer Stärke auszuführen. 4. zur Aussaat Blut

oder besser eine 3-4 tägige Kartoffeleultur zu ver

wenden. 5. soviel Material zur Aussaat zu benutzen`

dass der Stich in der Gelatine eine deutliche Spur

hinterlässt. 6. die geimpften Röhrchen im Dunkeln bei

‘ZO-_22° С. aufzubewahren. Punkt 2 und 6 erwiesen

sich als besonders wichtig. С. Happich.

Singajewsky (26) hat das Beyer’sche Ver

fahren auf Milzbrandeulturen angewandt und mit

lIülfc von Silberplattcn den Unterschied in

der Virulenz zwischen Milzbrandvirus und

Milzbrandvaccins zu bestimmen gesticht. Die Ver

suche wurden folgendermassen ausgeführt:

1-2 Platinösen einer Agarcultur wurden mit einer

bestimmten Menge Bouillon gemischt und einige Tropfen

dieser Suspension auf der Oberfläche einer mit Agar

beschickten Petrischale gleichmässig ausgebreitet, worauf

auf die besäte Agarfläche ein Silberplättchen von lqcm

Durchmesser und 1 mm Dicke gelegt wurde. Die

Reaction äusserte sich in Form einer mehr oder weniger

breiten, von Colonien freien Zone um dic Silberplatte.

Nachprüfungen der Beyer'schen Versuche bestä

tigten vollkommen seine Resultate; Je grösser die Viru

lenz dcr Staphylococeen, desto mehr tritt das Wachsthum

an die Silberplattc heran, desto schuil-iler bleibt die freie

Zone. Versuche. die hierauf mit Milzbrandvirus und

Milzbrandvaccins ausgeführt wurden. führten zu den

gleichen Resultat-en. Während die Colonicn des Virus

um die Silberplatte eine Zone von nur 11/2 mm Breite

frei liessen, zeigten die Vaccins einen 2_3 mal so breiten

Ring. Der Rand der Zonen war insofern ungleich, als

sich beim Virus vom Rande her ein kräftiges, sich

lockenartig in die Zone hinein verbreitcndes Wachsthum

bemerkbar machte. während bei den Vaccins der Rand

scharf begrenzt war. oder mit kleinen, runden Colonien

endete. Microscopische Präparate zeigten eine Degene

ration der Bacillen in der Nähe der Silbcrplatte. die

sich durch verstärkte Sporenbildung, unregelmässige Form

der Bacillen und schwache Farbstoffaufnahme äusserte.

Die Degenerationserscheinungen traten am 3. Tage. am

deutlichsten hervor. Wurde eine mit einem Silber

plättchen bedeckte Agarplatte auf 24 Stunden in den

Thermostat gestellt und dann nach Entfernung des

Plättchens besät, so erhielt man dieselben Zonen, was

beweist, dass die Resultate durch das in den Nährboden

in Lösung übergegangene Silber bedingt werden, ohne

dass, wie Behring und Beyer behaupten, die Bae

terientoxine dabei eine Rolle spielen.

Da. es nicht möglich ist, den Massstab für die

Virulenz gewisser Bacterien in Form einer bestimmten

Zone auszudrücken und die Breite der Zone durch ver

schiedene Umstände (z. B. die Menge der Bacterien)

bedingt wird, so hält Autor die Verwendung der Bey cr~

schen Reaction in der Praxis für wenig geeignet.

C. Happich.

Verbroitlllgsweîse. Ravenel (23) beschäftigte

sich eingehend mit der Frage des вып-ввез der Ger

beroien auf die Verbreitung des шип-паев, weil

im Sommer und Herbst 1897 im Staate Pennsylvanien

insgesammt 12 Menschen und ca. 60 Stück Rindvieh

an dieser Krankheit starben und stellte fest, dass in

den Gerbcreien, bei deren _Arbeitern` bezw. in deren

Umgebung diese Milzbrandf'álle vorkamen, ausser den

aus Amerika selbst stammenden Feilen von auswärts

kommende, z. Th. von verendeten Thicren hernìhrende

Felle verarbeitet wurden. R. konnte weiterhin durch

Versuche die Thatsache bestätigen, dass der (ierbproccss

selbst nicht hinreicht, die Milzbrandsporen zu töten, und

rcrlangt daher die Desinfection der von auswärts kom

menden, rohen Häute vor der weiteren Behandlung.

Ueber die geeignctste Desinfcctionsart müssen noch

weitere Versuche angestellt werden. Das wirksamste

Mittel wäre ein (ierbeprocess, welcher zugleich im Stande

wäre, die Milzbrandkeime zu zerstören. A. Eber.

Kübler (12) liefert in seiner umfangreichen Arbeit

über die Milzbrandgefahr bei Bearbeitung thierischer

Haare und Borsten ctc. zunächst den Nachweis, 110811 für

alle vom Anslande kommenden, nnbearbeìteten Haare

und Borsten die Möglichkeit einer Verunreinigung

mit Milzbrandkeimen angenommen werden müsse und

dass die mit derartigem Material arbeitenden Personen

besonders dann gefährdet seien, wenn dasselbe noch

nicht bearbeitet sei und erst mehr oder weniger von

Schmutz und eingetrockneten, thierischen Absonderungen

gesäubcrt werden muss. .

lis sind demnach, wie K. angiebt, die präparirten

japanischen und französischen Borsten für weniger be

denklich anzusehen. als die unbearbeiteten russischen.

Der von fremdländisehem Rohmaterial stammende Staub

und Schmutz ist sogar Personen vcrhängnisvnll ge

worden, die mit den Rohstoffen nichts zu thun haben:

es sind auch unter dem Vieh in der Nachbarschaft von

ltosshaarfabrikcn, sowie auf solchen ländlichen Ort`

schaften. in welchen diellaarabtälle (Haardrecleaarmiill)

als Dünger benutzt werden. Milzbrandfälle beobachtet

worden. Des weiteren stellt K. den Satz auf, dass

für die Verhütung des Milzbrandes in den mit

thierischen llaaren und Borsten arbeitenden

Betrieben eine Dcsinfection des gesalnmten

vom Auslandc bezogenen Rohmaterials die

wirksamste und zurerlässigste Massregcl

sei. Freilich hängt der Erfolg und die Durchführbar

keit von der Auswahl der Desinfectionsmittel ab. Als

unbedingt zuverlässig hat sich der strömende Dampf

bewährt, während selbst längeres, z. B. zweistündige.`

Kochen in Wasser nicht in allen Fällen im Stande

war, sämmtliche Sporen sicher zu vernichten. Wohl

aber ergab sich die bemerkenswerthe Thatsache, dass

die überlebenden Sporen fast stets in ihrer Wirksam~

keit ganz bedeutend abgeschwächt waren, sodass sich
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z. B. bei Mäusen der tödliche Ausgang bei Impfung

mit Milzbrandculturen aus gekochten Sporen bis zum

4. oder 5. Tag verzögerte oder auch garnicht eintrat.

Dagegen erwiesen sich wederForrnalin, noch das

ebenfalls zurHaardesinfection empfohlene Terpentinöl,

noch heisse Lösungen von 4 proc. Schmierseife, noch

heisse Lösungen von lproc. Kresolscifenlösung als

sicher wirksam, während die Milzbrandsporen regel

mässig abgetötet wurden, wenn die damit bcschickten

Borsten l/4-1/2 Stunde lang in 2proc. Kaliumper

manganatlösung gekocht. nachher ausgewaschen und

zuletzt in 3_4 proc. schwefliger Säure gebleicht

wurden. Das Bleichen mit schwefeliger Säure allein

reichte zur Vernichtung der Sporen nicht aus. Nach ein

gehenden Erörtcrungen der betriebstechnischen Schwie

rigkeiten, die den verschiedenen miihsamen Desinfec

tionsverfahren hindernd im Wege stehen können, kommt

li. zu folgender Schlussfolgerung: „Die Desinfcction mit

strömendern Wasserdampf bei 0,15 Atmosphären Ueber

druck stösst für den überwiegenden Theil der Rohstoffe

in .Rosshaarspinnereien nicht auf wesentliche betriebs

tcchnische Schwierigkeiten, würde dagegen in der Bürsten

und Pinsclindustrie vorläufig nur für die Haare und

für einen Theil der Borsten möglich sein. An die Stelle

der Dampfdesinfectìon kann jedoch für einen Theil der

dazu nicht geeigneten Rohstoffe das Bleichvcrfahrcn mit

Kaliumpermanganatlösung und schwefeliger Säure, für

alle ein mehrstündigcs Kochen treten.“

Georg Müller.

Tjurmorcsow (29) hat einige Versuche über

Bodendesìnfection bei малыш angestellt.

Ein Thongefziss von 5 Werschok Tiefe und einer

Oberfläche von 1/4 Arschin im Geviert wurde mit Erde

schichtenweise gefüllt, hierbei wurden in Tiefen von 4,

3, 2, 1, 1/4 Wersehok und endlich auf die Oberfläche

kreuzartig je 2 Seidenfáden von 3—4 Werschok Länge

gelegt; dieselben waren mit Anthraxsporen durchtränkt.

lm Gef'ásse befand sich also Erde, welche in verschie

denen Tiefen Milzbrandcontagium enthielt. Die Erd

oberñäehe wurde in den ersten 3 Versuchen mit Sub

limatlösung (1 : 1000), resp. 5 proc. Carbolsäurelösung,

тир. 10 proc. Chlorkalklösung, zu je 250 ccm jeder

Flüssigkeit begosscn. Nach 3_5 Tagen zog Verfasser

die Seidenfî'iden hervor und sätc sie alle auf Agar in

Petrischalen aus. Diese drei Versuche zeigten, dass

nur die oberflächlich und in ‘[4 Werschok Tiefe liegen

flen Anthraxsporen vernichtet waren, die übrigen aber

keimtcn aus. _‘ Im IV. Versuche wurde unter den

selben Bedingungen ein Gemisch von 150 ccm 5 proc.

Carbollösung und 150 ccm Sublimatlösung (l : 1000) an

gewandt; die Resultate waren dieselben. _ Im V. Ver

suche benutzte Verfasser 300 ecm siedcndes Wasser.

ES wuchsen sogar diejenigen Sporen aus, welche nur in

Ч; Werschok Tiefe gelegen hatten. _ Im VI. Versuche

endlich wurde zur Desinfection Feuer angewandt. Auf dic

Erdoberfläche wurden ins Gefäss Stroh und mit Petroleum

durchtränkte Fliesspapierstückchen gelegt, alsdann wurde

alles mit einem Pfund Petroleum begossen und ange

zündet. Das Brennen dauerte 25 Minuten; das Ge

fáss und die Erde hatten sich in dieser Zeit stark er

wärmt.

Bei der Untersuchung am dritten Tage ergab sich,

dass die auf der Erdoberfläche gelegenen Seidenf'áden

gänzlich vom Feuer verzehrt waren und die in 1/4 Wer

schok Tiefe liegenden an den Rändern verkohlt waren;

trotzdem gaben dic letzteren bei Aussaaten Anthrax

culturen.

Das ungünstige Resultat dieser Experimente ist

noch deshalb wichtig, weil, wie Verfasser bemerkt, jedes

mal ein enormes Quantum der Desinfectionsñüssigkeiten

verbraucht wurde, welches ungefähr 36 Liter, resp.

32': Eimer ñir 1 Quadratfaden Oberñäche gleichkam.

Tartakowsky.

e

Pathologisch-Anatomisehes. Popoff (21) unter

suchte die pathol.-anatomischen Veränderungen

der parenchymatösen Organe bei künstlich er

zeugtem Anthrax, zu welchem Zweck er 8 Meer

schweinchen durch Impfung mit Reinculturen von Milz

brandbacillen inficirt hatte. Aus seinen Untersuchungen

resultirt der Autor, dass die Veränderungen beidem

Impfmilzbrande bedeutend geringer sind, als bei dem

natürlichen, und dass beim Impfmilzbrand einzelne Er

scheinungen vorhanden sind, die beim natürlichen

fehlen. So ist zum Beispiel die Totenstarre immer

vorhanden, es fehlt die Zersetzung, es sind gewöhnlich

keine lExtravasate in Organen und Transsudate in den

serösen Höhlen vorhanden, wogegen ausser der Milz

affection stets eine Affection der Leber nebst Ueber

fiillung der Gallenblase, wie auch eine starke Hyper

ämie der Nebennieren vorhanden ist.A

Diese Verschiedenheiten der pathologischen Ver

änderungen bei dem natürlichen und künstlich erzeugten

Milzbrand können nach dem Autor vielleicht dadurch

erklärt werden, dass bei der natürlichen Infection auch

andere Microorganismen in den Organismus gelangen,

die bei der Impfung mit Reinculturen ausgeschlossen

sind.

Auf Grund seiner Untersuchungen vertritt der Autor

zum Schluss die Meinung Dr. Dmitriew’s, nach Welcher

dic (iranulationsgewebe das Eindringen der Microorga

nisinen nicht vollständig verhindern, sondern nur be

deutend erschweren. J. Waldmann.

Dilgllose. Arndt(2) macht in einem Artikel „Zur

Milzbranddiagnosc“ auf die steigende Anzahl der

Milzbrandfälle aufmerksam. Als Ursache hiervon wird

die für Milzbrand neuerdings gewährte Entschädigung

nicht als ausschlaggebend bezeichnet, wohl aber die im

landwirthschaftlichen Betriebe steigende Verabreichung

ausländischer Futtermittel, sowie die in der Neuzeit

gesteigerte Unsicherheit in der Diagnose. Verf. glaubt,

dass trotz der neuempfohlenen Färbcmethoden der

Bacillen Verwechslungen mit Cadavcrbacillen möglich

seien. (Das ist unmöglich! Milzbrandbacillen können

in einem Blute mit vielen Cadaverbacillen übersehen,

aber niemals Cadavcrbacillen für Milzbrandbacillen

angesehen werden. Wer das fertig bringt, wird auch

alle andern, auch die vom Verf. als charakteristisch bc

zeichneten Erscheinungen des Milzbrandes übersehen

oder falsch bcurfhcilen können. Ich glaube eher, dass

die Zunahme der Milzbrandfällc auf die sichererc und

leichtere Diagnose derselben durch die neueren Färbungs

methoden der Milzbrandbacillen zurückzuführen ist. Der

Ref.)

Verf. findet es bedenklich, wenn man der micro

scopischcn Diagnose des Milzbrandes das Ilauptgewicht

beilegt, ja er hält es gar nicht für geniigend sicher ge

stellt, ob nicht auch Milzbrandbacillen bei ganz gesun

den Thieren vorkämen! Er glaubt, dass auf die patho

logisch-anatomischen Veränderungen das Hauptgcwicht

zu legen sei, zu denen in zweifelhaften Fällen neben der

Färbung dcr Bacillen noch der lmpfversuch kommen

müsse. .lehne

Nach Erwähnung der üblichen bewährten Färbe

verfahren für _lllilzbrandbacillen giebt Olt(20)

einige beachtcnswerthe Winke zur bacteriologisehen Milz



branddiagnostik und zur Kapseldarstellung bei den Milz

' brandbaeillen. Das lufttrockene, geschmorte Deck

glaspräparat wird mit einer 3proc. wässerigcn Safranin

lösung unter Erwärmen gefárbt, mit Wasser abgespiilt

und in demselben untersucht. Dabei farben sich die

Bacterienzellen rothbraun und heben sich scharf gegen

die gelbe, durchsehcincnde Gallerthülle, deren äussere

Structur sich durch einen feinen, braunen Streifen mar

kirt, ab. Diese Merkmale stehen in so auffallendcm

Contraste zu anderen in Frage kommenden Baeterien,

dass Verwechselungen mit absoluter Sicherheit vermieden

werden können.

Wenn im Blute oder in der Milz Anthraxbacillen

bci einem sonst die Erscheinungen des Milzbrandcs

zeigcnden Cadaver nicht nachzuweisen sind, dann ist

die Impfung einer Malls oder eines Kaninchens geboten.

Zur Verschickung von Milzbrandmatcrial für Unter

suchungszwecke empfiehlt О. folgendes Verfahren:

Eine gargekochte und wieder erkaltete Kartoffel wird

in der Mitte durchgebrochen, ohne dass die Bruehfliiche

mit anderen Gegenständen in Berührung gekommen ist.

Auf die Mitte der Brueliflììche lasse man einen Tropfen

Blut oder eine gleiche Menge Milzsaft — nicht mehr

an Masse, da dieselbe sonst fault —- fallcn. Diese be

schickte Kartoffel wird sofort in ein kleines Schiiehtelchen

(z. В. Zündholzschachtel), nicht aber in eine dicht

sehliessendc, metallene Büchse 50 verpackt — seitlich

durch Papierwiekel festgekeilt -, dass die beschiekte

Bruchñiiche frei liegt und genügend Luft auf die Baeillen

einwirken kann. Die geschlossene Schachtel wird mit

Papier umhüllt, damit die Kartoffel ihre Feuchtigkeit

einige Tage behält. Das ganze Object kann sofort in

dieser Form verschickt werden, anderen Falles ist es

2mal 24 Stunden an einem warmen Orte, z. B. in einem

geheizten Zimmer aufzubewahren. Auf diese Weise wird

den Milzbrandbacillen Gelegenheit gegeben zu Fäden

auszuwachsen und Sporen zu bilden. Durch Impf

versuche oder Aussaaten kann der Nachweis für das Vor

handensein der Milzbrandkeime noch nach Jahren er

bracht werden. Verunreinigungen der Culturen mit

Saprophyten stören weiter nicht. Edelmann.

Milzbrandähnliche Erkrankung. Nagel (19) be

obachtete bei Kälbem eine tödliche Krankheit, welche

unter den Erscheinungen des Milzbrandes auftrat.

Im Blute konnten jedoch Anthraxbaeillen niemals ge

funden werden, wohl aber zahlreiche kleine, Ovoide,

unbewegliche Bacteríen, welche vereinzelt, zu zweien

oder zu dreien zusammenlagen und sich mit (1011 ge

bräuchlichen Anilinfarben leicht farbten. Subcutane

Impfung mit Blut tötete Mäuse in 20 Stunden. Die

Section derselben lieferte dieselben Ergebnisse wie bei

den Kälbem. Edelmann.

Behandlnng. Creolin gegen Milzbrand wird

von Meier (16) auf Grund zweier neuen Beobachtungen

wieder warm empfohlen. Beide Fälle wurden geheilt.

Verf. ist der Ansicht, dass man bei frühzeitiger

Behandlung durch hohe Dosen Creolin Milzbrand heilen

kann. Es scheint ihm dies auf Grund der Eisenberg

5011011 Beobachtung, dass das Wachsthum der Milzbrand

bacillen durch Creolinl'osungen 1 : 15000 gehemmt wird,

sehr denkbar, er schlägt daher vor, gleich beim Ве

ginn der Krankheit eine grössere Menge Creolin (40,0)

zu verabreichcn, die Temperatur alle 2 Stunden zu

messen und beim Steigen derselben die gleiche Dosis

zu wiederholen, beim Sinken derselben solche zu ver

mindern, bezw. ganz auszusetzen. Hiermit fahre man

fort, bis sich keine Tcmperatursteigcrung mehr bemerk

lieh macht; dies geschehe in der Regel nach einigen

Tagen. Bei cpidemisehem Auftreten des Milzbrandes

empfehle es sich. allen Thiereu prophylactisch täglich

3mal einen Esslöffel Creolin zu verabreichen. Verf.

sagt übrigens selbst, dass die Begründung seiner Be

handlungsmethode es noch erfordere, den Milzbrand an

den behandelten Thiereu durch den Bacillennachweis

im Blutc der lebenden Thiere oder durch Impfung

zweifellos nachzuweisen (vcrgl. Berliner th. Woclisehr.

1891. No. 32.). Johne.

Krüger (13) behandelte eine an typischem Milz

brand erkrankte Kuh mit Argentum colloi

dale mit günstigem Erfolg (250,0 einer 2 proc. Lösung

intravenös). Das Resultat ist indes insofern nicht cnt

scheidend, als Patientin zugleich 4stündlich '/, Ess

löffel Creolin auf '/2 Liter Wasser per os erhielt. Die

Diagnose war in diesem Falle durch subcutane Impfung

von Kaninchen festgestellt. Johne.

Millhrßnd beim Menschen. lm Künìgreiche Sachsen

(25) erkrankten im Jahre 1898 24 Personen am

M il zb ran d.

5 davon starben. Ausnahmslos erfolgte die In

fection beim Noth- bezw. Ausschlachten von milzbrand

kranken Thiereu, und es wurden demnach Fleischer.

Besitzer und Arbeiter betroffen. Als besondere ln

fectionsstcllen wurden beobachtet: Augenlid, Stirn in

Folge Reibens mit der blutbeñeckten Hand; Gesicht und

Nacken angeblich in Folge eines Fliegenstiehes. Eine

Person verlor in Folge einer Infection an der Hand

2 Finger. Georg Müller.

3. Rausehbrand.

(Statistisches s. S. 22.)

1)Hutyra, F., Schutzimpfungen gegen Rausch

brand. Ungar. Veteriniirbcrieht pro 1898. S. 189.

2) Kitt, Seruinimpfung gegen Rauschbrand. Monatsh.

f. pract. Thierheilkunde. XI. Bd. 2. Heft. -— 3) Der

selbe, Bemerkungen zu dem Artikel M. Strebels über

die Rauschbrandschutzimpfungen. Schw. Archiv. 41. Bd.

5. Heft. S. 240. — 4) Derselbe, Serumimpfung gegen

Rauschbraud. Vortrag gehalten auf der Naturforscher

versammlung zu München. Ref. Berliner th. Wechsehr.

S. 528. — 5) Mirabella, G., Due casi di earbonchio

sintomatico guariti col vaccino dell' ematico? (2 Fälle

von Rauschbrand mit Milzbrand-Antitoxin geheilt?)

Nuovo Ercolani. IV. p. 308. —— 6) Nörgaard, V. A.,

Rauschbrand in den Vereinigten Staaten. Fifteenth

annual report of the bureau of animal industry for the

year 1898. Washington. p. 27. — 7) Polfiorow.

Die Krankheit „Каш-51111“. Petersburger Archiv fúr

Veterinärwissenschaften. 1898. No. 12. 552-561.

(Russisch.) —— 8) Schöberl, Beitrag zur Rauschbrand

frage. Berliner th. Wochenschr. S. 36.- 9) Strebel.

M., Die Resultate der Rauschbrandschutzimpfungen im

('anton Freiburg. Schw. Archiv. 41. Bd. 3. Heft. S. 110.

— 10) Derselbe, Antwort auf die Bemerkungen von

Professor Kitt. Ebend. 5. llcft. S. 243. — 11) Die

Rausehbrand-Schutzimpfungen im Jahre 1898 im Herzog

thum Salzburg. Thierärzlliches Centralblatt. No. 22.

S. 425.

Nörgaard (6) hat Untersuchungen über das V01'

kommen des Rauschbrandes in den Vereinigten

Staaten angestellt, welche ergaben, dass der Rausch

brand in den Vereinigten Staaten sehr verbreitet ist.

Die systematische Bekämpfung durch Schutzimpfung`

für welche der Impfstoff durch das Bureau of Animal

Industry ausgegeben wurde, erwies sich erfolgreich, in
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dem die Verluste an Rauschbrand, welche in einzelnen

Gegenden bis zu 10 pCt. des Jungviehs betrugen, auf

1,52 pCt. und weniger zurückgingen. Die Einzelheiten

des interessanten Berichts, welcher auch eingehend die

Impftechnik behandelt, sind im Originale einzusehen.

A. Eber.

Polfiorow (7) beobachtete in den kirgisischen

Steppen Rausehbrand beim Bindvieh, cinc Krankheit,

welche die Kirgisen von Milzbrand unterscheiden und

,Kara-san“ nennen, was übersetzt ,.schwzuze Haut,

schwarze Hüfte“ heisst. Die Anschwcllungen erscheinen

besonders oft in der Oberschenkel- und Kreuzbcin

Gegend. Verfasser bedauert, dass es ihm nicht gelungen

ist. die Diagnose bacteriologisch zu bestätigen.

Tartakowsky.

Als Beitrag zur Rauschbrandfrage spricht

Schöberl (8) die Ansicht aus, dass es einen primären

intestinale!! наивеьъша gäbe, der nach Aufnahme

von Futter beobachtet werde, welches auf Kalkboden

gewachsen sei.

Dieser bilde den günstigsten Nährboden für den

Rauschbrandbacillus, der mit durch Erde verunreinigte

Futterstoñ'e aufgenommen werde. Dem Eintritt der Ba

cillen in das Gewebe müsse eine Darmerkrankung. bc

sonders Enteritis, vorhergehen. Im Uebrigcn steht Verf.

auf dem Standpunkt, dass das Wesen des Rausclibiandes

noch nicht genügend тщеты und die Verschiedenheit

des Rauschbrandbacillus und des Bacillus des malignen

Oerlems noch nicht genügenrl festgestellt sei.

 Johne.

Impfung, Immunität. Hutyra (1) constatirt in

seiner Zusammenstellung der Impfresultc, dass in

Ungarn im Jahre 1898 an 14 Orten 1479 Rinder gegen

Rauschbrand geimpft wurden (Lyoner Methode mit

Preisz’ Impfstoff), von denen in der Zeit zwischen den

zwei Impfungen nur ein Rind umgestanden ist.

Hutyra.

Der Schutzimpfung gegen Rausehbrand (11)

wurden 1898 im Herzogthum Salzburg 228 Jungrindcr

nach der Lyoner Methode unterzogen, wobei jedoch nur

36 mit dem Impfstoffe No. I geimpft wurden. 2 Impf

linge starben an Impf-Rauschbramd. Georg Müller.

Strebel (9) führt die Resultate an, dic

während del' 15jiihrigen Rauschbrandschutz

impfungsperiode im Canton Freiburg mit der

Arloing-Cornevin’schcn und der Kitt`schen Impfmethode

erhalten wurden. Es ergiebt sich hierbei, dass die

Arloing-Comevin’schc Impfmethode der Kitt’schen wegen

ihrer geringeren Gefährlichkeit bei weitem vorzuziehen ist.

Die statistischen Erhebungen über die in den Jahren

1884-1898 erhaltenen Im'pfresulte im Vergleich zu den

bei den nicht geimpften Thieren vorgekommenen Rausch

brandfállen zeigen folgendes Ergebnis: Von 48678 Stück

in den Jahren 1884-1894 geimpft-en Thieren gingen

insgesammt verloren 173 = 0,35 pCt.; von 30000 un

geimpften Thieren in dem gleichen Zeitraume 732 =

2,45 pCt. Im Jahre 1895 betrug der Gesammtverlust

bei 7736 Stück geimpften Thieren 119 = 1,54 pfît.;

von 1300 ungeimpften 42 = 3,23 pCt. Im Jahre 1896

fielen von 7817 geimpften Thieren 187 = 2,39 pCt.;

von 1300 ungeimpften 45 = 3,46 pCt. Für das Jahr

1897 betragen die bezüglichen Daten für 8891 geimpftc

Thiere 67 = 0,75 pCt.; für 1400 ungeimpfte Thiere

56 = 4 pCt. und 1898 für 9428 geimpfte Thiere 73 =

0,77 pCt., für 1400 ungeimpftc 40 = 2,86 pCt. Verf.

weist darauf hin, dass aus der Vergleichung der sämmt

lichen die Rauschbrandmortalit-ät bei den geimpften und

bei den nicht geimpften Thieren darstellenden Daten

deutlich der erhebliche Werth der Schutzimpfung in

Rauschbrandgegenden erhellt. Tereg.

Kitt (3) wendet sich gegen Strebel’s Ausführungen

(conf. vorstehendes Referat), indem er erklärt, er habe

angesichts der Ungleichheiten der Virulenz, welche am

Lyoner Impfstoff seit einigen Jahren zu beobachten

waren, dic Schulterimpfung mit Lyoner Vaccine nicht

mehr befürwortet, sondem gebe der doppelten Schweif

impfung den Vorzug. Er verwahrt sich dagegen, die

Verwendung eines nicht speciell zur Schulterimpfung

präparirfen Impfstoffcs als seine Methode figuriren zu

lassen. Endlich führt Verf. an, dass ’er Schulter

impfungen mit einem in Wasserdampf abgeschwächtcn

Impfstoffe oder4 mit Reinculturen als practicabel cr

achtc. Tereg.

Strobel (10) hält seine früher gemachten Behaup

tunger beide vorhergehenden Referate) aufrecht. El"

verweist auf dic grosse Zahl von Impfrauschbrandfállen,

die durch die Schulterimpfung mit Lyoner Impfstoff

nach Kitt’s Methode entstanden seien gegenüber den

weit günstigeren Resultaten der Schweifimpfung nach

der Arloing-Cornevin'schen Methode. St. weist des

ferneren auf Kitt's neuere Versuche mit in Wasserdampf

abgeschwächtcm Impfstoff, der gleichfalls an der Schulter

applicirt wird, und auf die Ergebnisse der Kitt"schen

Impfung mit Reinculturen hin, die unglücklich ausfielcn,

indem eine grosse Anzahl Impfrausehbrandfállc zu vcr

zeiehnen waren. Zum Schlusse theilt er noch die in

Bayern mit dem liitt’schen Impfstoffe in den Jahren 1896

bis 1897 und 1898 erzielten Impfresultate auf Grund

von Berichten des bayerischen Staatsministeriums mit,

aus welchen hervorgeht, dass die in den Jahren 1896

bis 1897 erhaltenen Resultate keine günstigen gewesen

sind, was dagegen im Jahre 1898 der Fall war. Strebel

bemerkt, dass er den zuletzt gebrauchten neuen Impf

stoff nicht kenne. Tereg.

Kitt (2 u. 4) hebt hervor, dass er bereits 1893

einen Versuch mit Serumimpfungen gegen Rausch

brand gemacht habe. Eigenthümlicherweise sei dies

aber nur beim Schaf, nicht beim Meerschweinchen ge

lungen. Es sci dies wohl auf die verschiedene Fähig

keit der verschiedenen Thierarten zurückzuführen, Schutz

stoffe zu bilden. Seine 1898 bei Kühen, Pferden,

Schafen und Ziegen wieder aufgenommenen Versuche

haben gezeigt, dass sich von denselben nach wiederholter

intravenöser und subcutaner Impfung mit Rauschbrand

virus ein Schutzserum für Schafe gewinnen lässt, welches

sogar gegen dic 2-3 fache Todesdosis immun macho.

Mit diesem Serum wurde auch eine rauschbrandkrankc

Ziege geheilt. Jedenfalls stehe fest, dass die Gefahr

des lmpfiauschbrandes durch vorherige oder gleichzei

tige Scrumbchandlung bedeutend abgeschwächt werden

können. Johne.

4. Lungenseuche.

(Statistisches s. S. 24.)

1) Arloing, S. u. Duprez, Dic immunisircnden

Eigenschaften des Serums einer gegen Lungenseiwln`
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immunisirtcn Ferse. Journ. de Méd. rete-r. Bd. 50.

p. 641. — 2) Leistikow, Erfahrungen über 010 im

Regierungsbezirk Magdeburg ausgeführten Sehntzimpfun

gen gegen Lungenseuche. Archiv.' f. wissensch. 11. prakt.

Thierheilkd. XXV. S. 443. — З) Mehrdorf, Pseudo

Lungenseuche unter Kälbern. Archiv f. Thierheilkunde.

XXV. 220. 4) Nocard, Roux und Dujardin

Beaumetz, Studien über Lungenseuche. Rec. de mcd.

vét. Bull. de la Soc. No. 22. p. 430. -—— 5) Prieur,

Ueber Lungenseuche-Impfung. Ref. über einen Vortrag.

Berl. th. Wochensehr. S. 379. — 6) Schmaltz, Das

selbe. Berl. th. Wochenschr. S. 198. — 7) Schmidt,

Ueber Versuche, welche im Laboratorium und Impfstalle

der Lungenseuche-Iiymphanstalt der Landwirthschafts

kammer für die Provinz Sachsen im .lahre 1898 ange

stellt wurden. Deutsche th. Wochenschr. S. 265. —— S)

Theiler, A., Die Lungenseuche in Südafrika. Schw.

Arch. 41. Bd. 2. Heft. S. 57. — 9) Die Lungenseuche

des Rindviehs in Deutschland 1897. Dtsch. th. Wochen

schr. S. 122. — 10) Thätigkeit der Lungenseuche-Impf

anstalt in Halle a. Saale. Ebendas. S. 218. — 11) Ueber

die Zwangsimpfung zum Schutze gegen die Lungenseuche.

Gutachten der technischen Deputation für däs.Vcteri

närwesen. Archiv für Thierheilkd. XXV. 312.

Nocard, Roux und Dujardin-Beaumctz (4)

haben ihre Studien über das Lungensenche-Virus fort

gesetzt und gefunden, dass die Microben in fortgesetzter,

selbst in 22. Cultur ihre Virulenz behalten. Die In

halation einer in der Nähe des Kopfes einer Kuh zer

stäubten Cultur vermochte weder die Krankheit hervor

zurufen, noch Immunität zu erzeugen. Hingegen brachte

dic directe Injection von l5 Tropfen einer 12. virulenten

Cultur in das Lungengewebe einer Kuh zwar keinerlei

locale oder allgemeine Störungen, wohl aber Immunität

hervor. Ob indes die Pleurahöhle eine derartige In

jection so reactionslos vertragen würde, will Nocard

zunächst nicht entscheiden, weil eine Kuh, welcher in

2 Collodiumsäckehen mit peptonisirter Bouillon je ein

Tropfen Reiueultur in die Bauchhöhle gebracht worden

war, 50111 bald an schwerer Peritonitis erkrankte. Die

Injection von 5 Tropfen der 7. Cultur in die vordere

Augenkammcr wurde von 2 Färsen reactiouslos vertragen,

und es trat Immunität ein. Dasselbe Resultat hatte

diese Impfung an der Sehwanzspitze.

Die intracerebrale Injection von geringen Mengen

virulenter Cultur bedingte stets'den Tod des Impflings,

ausser wenn derselbe vorher immunisirt worden war. —

Saugk'albcr und auch entwöhnte Kälber zeigten 6 bis

14 Tage nach der intraeerebralen Injection keinerlei

Erscheinungen, dann aber stieg die Innentemperatur

auf 40—41° С. und es stellten sich theils Symptome

der Hirnreizung, theils auch Stumpfsinn und Schlafsueht,

sowie in allen Fällen multiple Arthritis ein. — Bei sub

011101101` Impfung tritt die Immunität anscheinend nur

dann sicher ein, wenn eine locale Entzündung und An

schwellung erfolgt. — Die Microbencultur vermag das

aus dcr Lunge gewonnene Serum als Impfmittel zu er

setzen. Es werden 5 Tropfen der Reincultur in die

Schwanzspitze subcutan eingeimpft. Auf diese Weise

sind 675 Rinder geimpft worden, von denen allerdings

ziemlich 2 pCt., nämlich 14 Stück, in Folge der Impfung

starben. Es sollen jedoch gerade diese Thiere unter

den schlechtesten Verhältnissen gehalten worden sein.

Durch die Baeterienfilter dringen die Lungenseuche

Mieroben hindurch, sobald 510 111 eiwcissfreier Flüssigkeit

suspendirt sind. Dies ist diagnostisch wichtig, denn es

kann im Zweifelsfalle geprüft werden, ob das Filtrat

Reineulturen liefert.

Das Serum immunisirter Kühe erwies sich heilkräftig

in den Fällen, wo nach subcutaner Injection von Rein

culturen eine gefahrdrohende Anschwellung eintrat, nur

musste das Serum in grosser Menge (bis 200 ccm) und

rechtzeitig, d. h. bei Beginn des Temperaturanstieges

injieirt werden. Röder.

Aus den in der Lungenseuche-Lymphanstal‘

zu Halle angestellten Versuchen theilt Schmidt (7)

Folgendes mit:

Die Reaction auf die Impfung mit primärer Lymphc

gewöhnlicher Virulenz ist vom 8.—10. Tage p. i. an zu

erwarten. Die vermehrt warme Impfstelle wird empfind

11011 und die Temperatur steigt allmählich auf 40° und

darüber. Auf dieser Höhe bleibt sie am 9. und 10. Tage

und fällt mit dem Durchbruch an der Impfstellc zur

Norm ab. Futteraufnahme fehlt während dieser Zeit, und

die Impflinge inagern bedeutend ab.

Bei secundärer Lymphe tritt die Reaction erst am

12.-15. Tage ein, sie kann aber auch 28 Tage auf sich

warten lassen. Hierbei ist die Temperatur immer gleich

mässig normal. Die Menge der Lymphe spielt durchaus

ke'ine Rolle.

Zur Lymphgcwinnung aus Inipfgeschwülsten waren

weibliche Thiere des Niederungsviehcs am geeignetsten.

Eine Controle der Nocard’schen Versuche über

die Gewinnung der [мизинцем-11110501- in Collodium

siickehen bestätigte die Angaben dieses Forschers in

allen Punkten. Die Reinzüchtung der Erreger gelang

vollkommen in Löffler’scher Bouillon, der 0,25 pCt.

Rinderblutserum zugesetzt wurde, ebenso auf Bouillon

Agar mit letzterem Serumzusatz. Der Erreger der

Lungenseuche stirbt beim Erwärmen bis zu 50° C.

leicht ab, während cr bei sehr niedrigen Temperaturen

(-5 bis 6°) sehr gut conservirt wird.

Leider muss die Anstalt aus Mangel an Staats

unterstützung eingehen, weshalb weitere Untersuchungen

nicht zu erwarten sind. Edelmann.

Leistikow (2) theilt die Erfahrungen mit, die

im Regierungsbezirk Magdeburg über die Er

folge der Lungenseucheschutzipfungen gemacht

worden sind. Er theilt sowohl die hochgradigen Er

krankungen und Todesfälle, die in Folge der Impfung

beobachtet worden sind, als auch die Fälle ungenügender

Schutzwirkung nach der Impfung detaillirt mit und

kommt zu dem Schlüsse, dass die Zwangsimpfung

der Lungenseuche als ein wirksames Hülfs

mittel zur Bekämpfung dieser Seuche nicht

bezeichnet werden kann. Zum Schlüsse seines

Artikels fasst L. seine Ansicht über die zweckmässige

Art der Bekämpfung der Lungenseuche in folgende Sätze

zusammen:

1. Alle Rindviehbest'ánde, in welchen die Seuche

festgestellt ist, sind sofort abzuschlachten, soweit dies

nicht wegen übermässig hoher Belastung der Staats

kasse unzulässig erscheint.

2. Diejenigen Bestände, welche aus vorstehendem

Grunde nicht beseitigt werden können, sowie solche

Bestände, welche als` ansteckungsverdächtig gemäss

ё 74 Z. Z. 1 und 3 der Instruction vom 27. Juni 1895

gelten, sind der Zwangsimpfung mit Einschluss der

Trielimpfung zu unterwerfen. Zu den Impfungen darf,

bis auf weitere Erfahrungen, nur Lymphe aus kranken

Lungen verwendet werden.

3. Thiere, welche nach Ziffer 2 des angeführten



41

§verdächtig sind, müssen auf polizeiliche Anordnung

getötet werden.

4. Impfungen von Rindern auf Veranlassung der

Besitzer können, wie bisher, ohne Beschränkung aus

geführt werden. Ellenberger.

In dem Gutachten dcr technischen Deputation für

das Veterinärwesen (11) über die Lungeneellche

Impfung wird zunächst die Geschichte der Lungcnseuehe

Impfung eingehend dargelegt. Dann geht dasselbe auf

die neueren Versuche in der Provinz Sachsen und spe

ciell auf die starken Verluste ein, welche bei den Im

pfungen in einem Kreise dieser Provinz eingetreten sind.

In letzterer Hinsicht giebt die Deputation ihr Gutachten

dahin ab:

1. Dass die Ursache der in Folge der Lungenseuehe

Impfung eingetretenen starken Verluste an Rindern

im Kreise W. darin zu suchen ist, dass die Immuni

tät, welche nach der Vorimpfung am Schwänze mit

schwach virulentcr Lymphe entstanden war, nicht

ausreichte, um die Rinder gegen die starke Wirkung

einer zweiten Impfung am Triele mit stark viru

lenter Lymphe zu schützen.

2. Dass die aufgetretenen, nachtheiligen Folgen der

Schutzimpfung für die Folge dadurch zu verhindern

sind,

a) dass die polizeilicli angeordnete Impfung ап

steckungsverdächtiger Rindviehbcständc bis auf

Weiteres nur mit einer aus lungcnseuchekranken

Lungen gewonnenen Lymphc und nur am Schwanze

der Rinder ausgeführt wird,

b) dass die Gewinnung einer wirksamen und nicht

gefährlichen Lymphe zur Immunisirung des Rind

viehs gegen Lungenseuche durch die Anordnung

wissenschaftlicher Versuche gefördert wird, und

c) dass die beamteten Thierärzte, welche mit der

Ausführung der Lungenseuche-Impfungen betraut

werden, durch besondere Anweisungen oder in

Cursen über die Impftechnik informirt werden.

In Bezug auf die Frage, ob die Zwangsimpfung nicht

nur zum Schutze gegen die Seuche, sondern auch für

die Unterdrückung der Seuche anzuwenden sei, gehen

die Anschauungen in der Deputation noch auseinander.

_ Ellenberger.

Schmaltz (6) verbreitet sich im Anschluss an einen

Aufsatz vom Amtsrath Elsner, einem entschiedenen

Anhänger derselben, über die Langensenehe-Impfung.

Er bezweifelt in seinen im Original nachzulesenden

Ausführungen nicht, dass die Impfung, richtig ausge

führt, ohne wesentliche Nachtheile das Impfthier vor

der natürlichen Ansteckung zu schützen verniöge; sie

könne aber niemals ein Seuchentilgungsmittel sein. Als

ein solches könne nur die Tötung des verseuchten Bc

standes angesehen werden. Es müsse energisch darauf

hingewirkt werden, dass durch diese Massregel endlich

der kleine, auf 4 Kreise beschränkte Seuchenherd in

der preussisehen Provinz Sachsen getilgt werde; die

Kostenfrage und die Interessen dcr wenigen Besitzer

könnten hierbei gegenüber der allgemeinen Seuchenge

fahr für das ganze deutsche Reich, welche sich aus

diesem constanten kleinen Seuchenherde ergiebt, nicht

in Frage kommen.' Johne.

Arloing und Duprez (1) brachten einem Rinde

einen hohen Grad von Immunität gegen die Lungen

senelie durch wiederholte Impfungen mit ńrulentem

Lungensafte bci.

Zuerst wurde 1101 (10111 betreñenden Thiere eine ge

wöhnliche Schutzimpfung am Schwanze vollzogen. Nach

cingctretener Immunität folgte die Injection von sehr

kleinen Mengen von Lungensaft in das subcutane Ge

webe des Schwanzcs, später in dasselbe Gewebe des

Halses, der Brust- und Bauchwand; endlich spritzten

die Autoren auf einmal 30-50 ccm ein. Verschiedene

Ruhezeiten wurden zwischen den Injectionen einge

schaltet. Nach jeder Pause folgte auf die erste Injec

tion eine Steigerung der Körperwärme um 1°, dieje

doch bald wieder verschwand. Von diesem Thiere, das

schliesslich auf einmal 500 für andere Thiere tödliche

Dosen vertrug, wurde das immunisirende Serum ge

wonnen.

Zur Prüfling desselben brachte man 500115 gesunde

Kühe in einen seuchekranken Bestand. No. 1 und 2

erhielten zu Beginn des Versuches jc 20 ccm Serum

in subcutaner Injection. Bei No. 3 und 4 wurde diese

Injection mehrmals wiederholt; No. ô und 6 blieben

ungeimpft. Nach 4 Monaten war das Ergebnis folgen

des: Nach 6 Wochen erkrankte No. 6, nach 21/2 Mc

naten No. 1 deutlich an der Seuche. Da die andern

vier gesund blieben, so ergab sich nurse viel, dass

eine einmalige Injection von Immunserum keinen zu

verlässigen Schutz verleiht.

In einer zweiten Reihe von Versuchen wurden

6 gesunden Kühen je 2,5 ccm seröscs Exsudat aus einer

seuchenkranken Lunge am Halse subcutan eingespritzt.

No. 1 und 2 waren 20 Tage vorhe»` mit 10 00111 Scrum

behandelt worden; No. 3 und 4 hatten 4 50101101 Ein

spritzungen erhalten, No. 5 und 6 eine 5010110 20 Tage

vor der Uebertragung des virulenten Stoñcs und 3

in (1011 ersten Tagen nach der Infection. No. I und 2

mussten am 12. und 14. Tage wegen hochgradiger

Phlegmene nothgeschlachtet werden; No.3 erholtc sich

nach schwerer Erkrankung; No. 4 musste geschlachtet

werden; No. 5 und 6 überwanden die locale Necrose

und Eiterung, aber sie magerten immer stärker ab und

ihr Allgemeinbefinden blieb ein schlechtes. Der Ver

lauf der Versuche beweist, dass das kurz vor und nach

vollzogener Infection eingespritzte Immunserum den

Verlauf der Krankheit günstig beeinflusste. Von einem

noch stärker immunisirenden Serum dürften noch bessere

Ergebnisse zu erwarten sein. Guillebeau.

Nach Theilcr (8) tritt die Lungensenehe in Süd

afrika in drei Formen auf: peracut, acut und subacut.

Die Boeren impfen selbst gegen die Lungenseuche, und

zwar benützen sie hierzu zwei Verfahren: das Impfen

und das Tränkcn mit „longziektczueht“ (Lungenseuchc

saft). Beide Verfahren sind als Vorbeugungsniittel gegen

die Seuche zu betrachten.

Als Impfstcü' werden in der Regel die serösen Er

güsse 111 (101 Lunge verwendet. _Andere wieder schnei

den die Lunge in Stücke und verwenden die mit Blut

gemengte Flüssigkeit. Ein erfahrener Farmer benutzte

seit langer Zeit die Flüssigkeit, die sich in der Brust

höhlc ansammelt, und zwar mit gutem Erfolge. Hut

cheon verwendet dic Lymphe aus dem Intercellular

gewebe, Dr. Edington am bact. Institute in Grahams

town übt das gleiche Verfahren und bereitet daraus

durch Mischen mit Glycerin Dauerlymphe. Theilcr

verwendet theils Saft aus dem Intercellulargewebe, theils

Pleuraexsudat, theils Edingtcn’s Glycerindauerlymphe.

Die 2. Methode ist das Tränken von Vieh mit Lungen

seuchesaft. Hierbei wird dem getöteten Thiere die

Flüssigkeit entnommen und dem lebenden davon cin

geschüttet. —— Die Praxis hat ergeben, dass sowohl das

Impfen als auch das Tränken Immunität im Gefolge

hat, trotz der vielen Unñ'ille und Zufälle, dic dabei oft

eingetreten sind. Versuche, die Hutcheon, der Ober

thierarzt der Kapcolonie, angestellt hat, haben auch

gezeigt, dass wenig Differenz zwischen den beiden Impf

stoiïen und in der Immunität durch Impfen oder Tränken

besteht. Sega ermittelte die Quantität Pleuracxsudat, die

ohne letalen Effect verabreicht werden kann, 211 20, 25

und 30 Unzen. In Transvaal besteht auch ein Gesetz

zur Bekämpfung der Lungenseuche vom 11. Mai 1870.
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Der hauptsächlichstc Unterschied dem deutschen Reichs

viehsenchengesetz gegenüber besteht darin, dass das

Fleisch der kranken Thiere vom Verkauf ausgeschlossen

ist und jedes getötete Thiel' ausnahmslos vergraben

oder verbrannt werden muss. Tercg.

5. Pocken des Menschen und der Thiere.

(Statistisches s. S. 25.)

1)Danou, B., Ueber den SchafpockenImplstofi`

des Dr. Soulit'x in Algier (Revue veter. 1898. p. 404).

— 2) Migala, Der Iieimgehalt und die Widerstands

fähigkeit der Bacterien der animalen Lymphc. Arbeiten

aus dem bact. Institut der Techn. Hochschule Karls

ruhe. Ref. Dtsch. th. Wehschr. S. 27. — 3) Nocard,

Experimentalstudien über die Pocken. lice. de med.

vet. Bull. de la Soc. No. 14. p. 263. - 4) Paul,

Ueber einige Fortschritte in der Gewinnung des thieri

schen Impfstoffes und der Antiseptik der Sehutzpockcn

impfung. Wiener medic. Presse. 1898. 1101. Dtsch.

th. Wehschr. S. 72. —— 5) Schmidt, Poekenkrankheit

bei einer Kuh. Sächsischer Veterinärberieht. S. 109.

—— 6) Wittroek, Eutcrpocken bei Milehkühen. Archiv

für Thierheilkd. XXV. 210.

Danou (1) berichtet, dass das Schßfpocken-Vil'llß

des Dr. Soulie in Algier ausnahmsweise bei 9 von

630 geimpflen Schafen eine völlig ungeschwächte Virnlcnz

zeigte, und dass diese Schaf(` für Gesunde ebenso ge~

fahrlich wurden wie Thiere, die an spontanen Schaf

poekcn erkrankt waren. Guillebcau.

Nocard (3) macht auf die Schwierigkeiten auf

merksam, reine Pockenlymphe zu erhalten.

Er fand, dass die bei den Schafpoekcn mitunter

vorkommenden kleinen, subcutanen Knötehen eine ge

ringe Menge keimfreier vPockenlymphe enthalten. Durch

Impfung in die vordere Augenkammcr oder noch besser

durch die intraecrebrale Impfung kann die Quantität

der Lympbc bedeutend vermehrt werden. Durch die

intracerebrale Impfung wird zwar der Tod des belrcñen

den Thiercs herbeigeführt, aber seine Gehirnsubstanz

giebt ein sehr stark wirkendes und kcimfreies Impfmaterial.

Noeard bestreitet die Uebertragbarkeit der Schafpoeken

auf Ziegen. Röder.

6. Rotz und Wurm.

(Statistisches s. S. 23).

l) Baldoni, A., Ancora sull’ uso dell’ argento

colloidalc Crede come mezzo diagnostico della morva.

(Noch einmal über den Gebrauch des Argentum colloi

dale Crede als diagnostisches Hülfsmittel des Rotzes.)

Clin. vet. XXII. 373. (Verf. erhielt auch bei einem

gesunden Pferde eine Temperatursteigerung auf 40° nach

Einspritzung des Mittels.) —— 2) Derselbe, Ifargento

eolloidalc Credé e la morva (das Argentum colloidale

Credé und der Retz). Ibid. p. 265. (B. erhielt bei

einem rotzigen Pferde durch Injection von 0,40 g Arg.

coll. in 40 g Wasser eine typischere Reaction als

durch Mallei'n.) — 3) Baracz, It., Ein Fall von chro

nischem Retz beim Menschen. Gazeta Lekarska.

No. 23, 24, 25. — 4) Borowsky, P., Zur Frage über

die Immunisirung gegen Retz. Weterinarnoje Obosrenije.

No. 14. p. 538. — 5) Dedjulin, Zur Frage über die

Diagnose des Rotzes. Archiv für Veterinärwissensch.

Heft 12. Abth. П. S. 565. (Russisch.) —— 6) Ebingcr,

Rotzübertragung auf Menschen. Archiv für Thierheilk.

XXV. 194. —— 7) Galli-Valerio, B., Contribution a

Pétude de la morphologie du Bacillus mallei. Centrlbl.

für Bacter. 1. Abth. Bd. XXVI. No. 6. S. 177. -—

S) Klepzow, K., Ueber die immunisirende Wirkung

dcr Bacterioproteine der Rotzbaeillen. Weterinarnoje

obosrenìje. No. 14. р. 544. — 9) Krajewsky, A.,

Zur Morphologie der Rotzbacillen. Westnik obstsehest

wermoi Weterinarii. No. 8. р. 341-344. — 10) Marx.

H., Zur Morphologie des Itotzbaeillus. Ctbl. f. Bacter.

1. Abth. Bd. XXV. 1108—9. S. 274. — 11) Nocard,

Retz kann recidiviren. Tritt nach der ersten Infection

eine Abheilung ein, so wird dadurch keine Immunität cr

worben. Ree. de méd. vet. Bull. de la Soc. No. ‘24.

p. 502. - 12) Poljakoff, Bremsenlarven in dcr Nasen

hühle eines Pferdes, wodurch Verdacht auf Retz her

vorgerufen wurde. Petersburger Archiv für Veterinär

wissenschaft. 1898. No. 5. S. 173-175. (Russisch.) —

13) Prettner, Die Immunität des Rindes gegen Retz.

Thicrärztl. Centralblatt. No. 36. S. 689. — 14) Der

selbe, I)ie Zuverlässigkeit der Strauss`schen Methode.

Ctbl. für Bacter. 1. Abth. Bd. XXVI. No. 18-19.

S. 563. —— 15) ltassau, Acuter Kotz beim Pferde. Zeit

schr. für Yelerinärk. No. 4. 179. (R.., in Tsintau

Kiautschau thätig, beschreibt einen Fall von aeutem

Retz bei einem Pferde mandschurischer Astammung.) —

16) Röder, Beitrag zur Kenntnis des diagnostischen

Werthcs des Argentum eolloidalc (Argentum Crede) bei

der Rotzkrankheit der Pferde. Deutsche thierärztliche

Wochensehr. S. 417. - 17) Ssulin, B., Ein Fall von

spontaner Rotzheilung bei einem Pferde. Petersb. Archiv

für Veterinärwissensch. 1898. No. 4. S. 119. (Russisch.) —

18) Tartakowsky, M., Afrikaniseher Retz der Pferde.

Ebendaselbst. 1897. No. 5. Mit 7 Taf. S. 171-218 und

Afrikanischer Retz in Samarkand. Ebendaselbst. No. 12.

1897. (Russisch.) — 19) Valentini, L., Ancora 'un

caso di morva nell` uomo. (Noch ein Rotzfall beim

Menschen.) Nuovo Ercolani. 1V. p. 118. — 20) Der

selbe, Tre casi di morva nell` uomo contratta da un

solo cavallo infetto. (3 Ilotzfälle beim Menschen durch

ein einziges rotziges Pferd herbeigeführt.) Ibidem. IY.

p. 71. — 21) Wright, J. M., Dcr Rotz und seine Be

kämpfung. American veterinary review. XXII. No. 10.

р. 649.- 22) Aus den Verhandlungen der Wilnaer

Aerzte-Gesellschaft. Medycyna. No. 45.- 23) Retz

bei einem preussisehcn Militärpferde. Preuss. Statist.

Veterinärbericht. S. 46.

Baeillen und Aetìologisches. Marx (10) hat die

Morphologie des Rotzbacillus studirt und zwar

insbesondere mit Rücksicht auf die Beobachtung von

E. Levy, dass der Rotzbacillus gelegentlich Verzwei

gungen bilden soll. Ausser den üblichen Nährboden

Wurde auch die sauere gelbe Mohrrübe verwendet.

In der Kartoñelgelatine hat Marx die gleiche Farb

stcñproduction gefunden wie auf der Калоша; der

braune Farbenton tritt auch hier nach etwa der gleichen

Zeit auf. Auf Eigelb fand sich schon nach 24 Stun

den eine ziemlich ergiebigc Entwickelung in der Gestalt

von knopfförmigen Colonien längs des Impfstriehes. Ein

verhältnismässig guter Nährboden ist die gelbe Mohr~

rübe. Die Bacillen produciren hier nach 2-3 Tagen

einen weissen Farbstoff, der durch das weitere Wachs

thum nicht verändert wird. Sporenbildung konnte nicht

beobachtet werden.

Formen mit kolbigen Ansehwellungen hat

Verf. in allen, mehrere Tage alten Kartolïel- und (ie

latineeulturen gefunden. Sie präsentiren sich theils in

der Form von Keulen, theils in einer Diploëanordnung:

theils zeigen sie auch eine gewisse Aehnlichkeit mit

Ausrufungszeichen. Sie erinnern sehr an die Formen.

die. Meyerhoff bei dem Diphtheriebacillus beschrieben

hat. Ausserdem sind auch gabelförmige Verzweigungen

beobachtet worden. Oft zeigte sich das ganze Gesichts

feld durchzogen von langen, sich miteinander verñech

tenden Fäden. An einzelnen Fäden lässt sich bisweilen

noch die Zusammensetzung aus vielen einzelnen Stäb

chen erkennen. Die Verzweigungen glaubt Verf. den
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sogenannten echten, den streptothrixartigen zurechncn

zu müssen. Der Rotzbacillus steht also in verwandtschaft

licher Beziehung zu den Aktinomyccten. v. Ratz.

Galli-Valerio (7) hat die Morphologie des

Rotzbaci l lus untersucht und in den Bouillonculturen,

auf Kartoffeln, gekocht-en Rüben und in Rinderserum

längere und kürzere Fäden gefunden, die scheinbare

oder wirkliche Verzweigungen und kolbenartigc An

schwellungen gezeigt haben; in Folge dessen gehört der

Rorzbacillus lnit dem Tuberculose- und Diphtherie

bacillus zu den Streptothrixarten. In den gefärbtcn

Präparaten erscheinen diese gesehll'ingelten Fäden oft

eigenthümlich, indem sie stiirker fárbende Körnchen

enthalten, die den Fäden oft spreptococecnartiges Aus

5011011 verleihen. v. Rńtz.

Krajewsky (9) theilt einige Beobachtungen

über den Polymorphismus und die Inrolutions

formen der Rotzbacillen mit.

Eine 3 Monate alte Kartoffelcultur bestand aus

schliesslich aus rundlichen Körnchen und ovoiden, kurzen,

dicken Stäbchen mit einem nicht fairbbaren Centrum.

Nichtsdestowenìger erwies sich diese Cultur lebens- und

infectionsf'áliig. Frische 3—4 tägige Aussaaten aus

dieser Cultur enthielten meistentheils lange, homogene

Fäden, die 10 bis 16 mal grösser als die gewöhnlichen Rotz

baeillcn waren, und theilweìsc kurze isolirte Bacillen. Bei

schwacher Tinction mit Anilinfarben konnte man leicht

constatiren, dass die langen Fäden nicht homogen, son

dern feinkörnig waren.

111 S-tl'igigen Culturen wurden die lange Fäden

seltener, es prüvalirten Fäden im Stadium der Gliede

rung, und es fanden sich einzelne Bacillen, zu 2—4 111

ŕcheinfáden vereinigt, und auch ganz freie Stäbchen.

In З Wochen alten Culturen waren schon keine Fiidcn

mehr zu finden; letztere bestanden vielmehr aus Einzel

Stäbchen und sehr dicken, fast viereckigen Stäbchen mit

einem sehr deutlichen, ovalen oder runden, nicht farb

baren Centrum. Die körnige Beschaffenheit des Ba

cillenleìbes war in diesem Stadium der Entwickelung

`sehr gut ausgeprägt.

Noch ältere Culturen (von 6-8 Wochen) enthielten

ausschliesslich die eben genannten Formen und grosse

Mengen von vollständig freien, schwer zu fzirbenden

Kürnchcn, die sehr an Sporen erinnerten.

Solche alte, körnchcnhaltige Culturen wurden Katzen

und Meerschweinchen unter strengen, aseptischcn Cau

tclen in Hauttaschen eingeführt. Die Untersuchung des

Tascheninhalts nach verschiedenen Zeiträumen ergab,

dass nach 3—4 Tagen auch hier die obencrwähnten,

langen Fäden vorhanden waren und prävalirten, in

grosser Zahl befanden sich aber auch schon zergliedertc

Fäden und einzelne isolirtc Bacillen. Nach einer Woche

entwickelten sich auch die kurzen, vicrcckigen Formen,

Stäbchen mit centralen Aufblasungcn und freie Körnehen.

Es scheint dem Verf., als ob im Thicrorganismus

die von ihm beobachtete Entwickelung, resp. der Form

wcehsel der Rotzbacillen viel schneller als in Kartoffel

culturen тог sich geht. Tartakowsky.

Pre t tn er (14) hat bei der intraperitonaealen Impfung

mit Bouillonrotzculturen in der Menge von 1 g

interessante Thatsachen beobachtet.

Bei Meerschweinchen Schwellen die Hoden schon in

24 Stunden an, die Schwellung erreicht ihr Maximum

am 3. Tage nach der Injection, und nie überleben die

Meerschweinchen den 8. Tag, sterben vielmehr meistens

am 5. bis 6. Tage nach der Impfung. Schon am 2. Tag

kann man aus dem Safte des Hedens den Rotzbacìllus

herauszüchten. Will man die Virulenz desselben stei

gern, so kann mann mittelst dieser Methode rasch zum

Ziele kommen, doch muss man die Eiterbildung nicht

abwarten. Bei einigen Meerschweinchen fand Verf. nur

Veränderungen in den Hoden, aber keine in anderen

Organen. Der Bac. mallei scheint eine besondere

Affinität zu dem Hodengcwebe des Meerschweinchens zu

haben und dringt sicherlich bei jeder întraperitonaealen

Impfung in dieses ein, sodass die Strauss’sche Me

thode das beste diagnostische Mittel heim Rotze ist,

auch wenn die Bacillen nur wenig virulent oder in gc

ringerer Zahl vorhanden sind. v. Rńtz.

Impfung und Immunität. Borowsky (4) hat

einige crfolglose Versuche über Immunisirung

der Katzen gegen Rotz mittelst Mallein, Pocken

lymphe und abgeschwâichten Rotzeulturen ausgeführt.

10 Katzen, die innerhalb 2 Monaten Iômal zu je

1 g Mallein subcutan bekommen hatten, starben nach

der Controlimpfung an Retz. Pockenlymphe wurde als

vermeintlicher Antagonist (! Ref.) des Rotzu'rus 4 Katzen

subcutan eingeführt. Nach der Controlirnpfung mit

Rotzcultnr erkrankten alle. Versuchsthiere. Die 111111111

nisirung mit durch Erwärmung auf 55° getöteten oder

abgeschwächten Culturen ñel bei 4 Katzen auch nega

tiv aus. Tartakowsky.

Klepzow (8) hat bei einem Meerschweinchen

eine immunisirende Wirkung der vollständig

aus-getrockneten Rotz-liartoffeleulturcn con

statirt.

Die ausgetrockncten Bacillen wurden 3mal succes

sive unter dic Haut in einer Emulsion eingespritzt, und

42 Tage nach der ersten Injection wurde das Meer

schweinchen mit virulenter Cultur injicirt. Es erkrankte

sehr heftig, aber erholtc sich allmählich wieder. Eine

zweite Infection mit Retz konnte dieses Meerschweinchen

aber nicht überstehen. Bei 2 anderen Meerschwein

chen tìel cin ähnlicher Versuch negativ aus.

Tartakowsky.

Prettncr (13) impftc, um die behauptete

Immunität der Rinder gegen Retz zu prüfen,

2 Kälber, und zwar das eine 2mal intravenös, das an

dere je lmal intravenös und in die llodensubstanz. Das

zuerst erwähnte Kalb zeigte nach der zweiten Impfung,

bezw. Injection von 20,0 ccm einer ganz virulenten Rotz

cultur in die Ohrvene schr stürmisehe Symptome,

Speichelñuss, Athemnoth, kaum fühlbarcn Puls etc.,

dic sicherlich durch eine Embolie hervorgerufen

worden waren, aber wieder vorübergingen. Nach

2 Monaten wurde es geschlachtet und völlig frei von

Rotz befunden. Das zweite Kalb lebt noch heute als

Object der Scrumgewinnung. Georg Müller.

Bekämpfung, Heilung und вышним des Botzes.

Wright (21) hat Versuche über die Bekämpfung

der R-otzkrankheit angestellt und hält es für unge

rechtfertigt, das Mallein als Heilmittel in Anwendung

zu bringen. A. Eber.

Ssulin (17) beschreibt einen Fall von spon

tancr Heilung des Rotzes bci einem Pferde.

Das betreffende 4jährige rotzvcrdächtige Pferd hatte

1893 zweimal Malleininjectionen erhalten, wobei es beide

Male mit .Steigerung der Temperatur um mehr als 2°

und Anschwellungen von 1-2 Handbreiten an der In

jectionsstelle reagirle. Ein Theil der geschwollenen

Unterkieferdrüsen wurde exstirpirt und, nachdem aus

ihm Aussaaten auf Agar gemacht waren, 111 das Kau

kasische militär-medicinische Laboratorium eingeliefert,

von wo die Antwort lautete, dass das Pferd als rotz

krank anzusehen sei. Bis zum Frühjahr 1894 besserte



sich der Gesundheitszustand des Pferdes merkbar, und

bei der Untersuchung im Mai zeigte es sich als roll

ständig gesund, es reagirte jetzt auch nicht mehr auf

2 malige Einspritzungen ron Mallcin. Nach einem wei

teren Jahre war das Pferd laut eingeholter Erkundigung

noch ganz gesund. Tartakowsky.

Nocard (11) hatte Gelegenheit. bei einem grösse

ren Ausbruch von Retz unter dem Pferdebestand der

Pariser allgemeinen Omnibusgesellschaft 2037 Pferde

durch die Ítlalleinimpfung für rotzig zu erklären, obwohl

äussere Erscheinungen nicht gefunden werden konnten.

Diese Pferde wurden isolirt und weiter zum Dienst rer

wendet.

Bei über 600 Pferden stellten sich im Lauf der

Zeit klinische Erscheinungen ein, sodass zur Tötung

geschrittcn werden musste. Bei den übrigen Pferden

wurden wiederholt Malleininjectionen vorgenommen, auf

die sie schliesslich nicht mehr reagirten. Sie wurden

als geheilt betrachtet und mit den gesunden Pferden

zusammengebraeht, aber bei der Ausrangirung dem

Pferdeschläehter verkauft und dort seeirt. Bei allen

waren die Rotzherde fibrös oder verkalkl. Aus diesen

Knötehen einiger Pferde wurden Culturen angelegt, die

dann verimpft wurden. trat jedoch auf diese Impfung

keine Reaction ein. Hieraus schliesst Noeard, dass

das Virus stark an Kraft verloren habe und die Thiere

geheilt seien.

An 4 Pferden, welche bereitsI seit Monaten nicht

mehr auf die Malleinprobe reagirten, machte Noeard

folgenden Versuch: Er spritztc zunächst noch einmal

eine Dosis Mallein ein. Die Pferde reagirten nicht.

Hierauf erhielt jedes Pferd den vierten Theil einer voll

\'îrulcnten Kartoffel-Rotzcultur im Trinkwasser. Alle

4 Pferde erkrankten hierauf an acutem Lungenrotz, wie

sich durch die Section ergab.

Nocard schliesst aus seinen Versuchen,

dass Retz heilen, aber auch recidiviron kann,

dass also keine Immunität zurückbleibt.

Röder.

111-501101111 colloidale bei Rot-z. Zur Ermittelung

der Frage, ob Einspritzungen von Argentum colloi

dale bei rotzkranken Pferden im Stande sind, auffällige

Erscheinungen hcrvorzurufen, unternahm Röder (16)

eine Anzahl von Versuchen bei Pferden, deren Ergeb

nisse er folgendermassen zusammenfasst:

Die von mir unternommenen Versuche haben somit

das Ergebnis gehabt, dass auch Pferde, die nicht an

Retz, sondern an anderen inneren oder auch an chirur

gischen Krankheiten leiden, innerhalb 4—8 Stunden.

nach der intravenösen Injection von Argentum eolloidale

eine bedeutende Reaction zeigen.

Es muss weiteren Versuchen vorbehalten bleiben,

festzustellen, inwieweit die Anwesenheit pathogener

Stoffe im Körper und die intravenöse Einverlcibung eines

die rothen Blutkörperchen irritirenden Fremdkörpers

(destillirtes Wasser und Silber) zur Höhe der Reaction

beitragen.

Jedenfalls kann die intravenöse Injection einer Lö

sung von Argentum eclloidale nicht in derselben Weise

zur Stellung der Rotzdiagnose benutzt werden, wie dies

bisher mit mehr oder weniger Erfolg mit dem Mallein

geschehen ist.

Hingegen bekräftigt der von mir an einem rotzkran

ken Pferde vorgenomme Versuch die von Dieekerhcff

ausgesprochene Ansicht, dass die intravcnöse Injection

von Argentum eolloidale die Rotzkrankheit derartig

beeinflusst, dass die Stellung der Diagnose beschleunigt

und erleichtert wird. Edelmann.

Der einzige. 1898 111 der preussischen Armee`

beobachtete Fall von Retz (23) ist insofern von

ganz besonderem Interesse, als das betr., zunächst

nicht für rotzverdächtig betrachtete Pferd nach der

von Dieekerhoff angegebenen Methode mit Ar

gentum colloidale behandelt wurde und nach

der Einspritzung eine Steigerung der Körperwärme (bis

410 С.) erkennen liess, wie sie nach der Anwendung

des Malleïns gewöhnlich bei rotzigcn Pferden einzutreten

pflegt. Bei der Section wurden unter anderem in der

Nasensehleimhaut frische Ilotzknoten und im Entstehen

begritTene (icschwüre gefunden, v~ sodass angenommen

werden musste, dass das Argentum colloidale auf die

zum langsamen Verlauf neigende Krankheit anscheinend

die Wirkung ausgeübt hatte, dass sie acut geworden war.

Georg Müller.

Diagnose. Dedjulin (5) macht auf dic Mängel

aller für die Feststellung der Rotzdiagnose gebräuch

lichen Untersuehungsmcthoden aufmerksam und knüpft

daran die Ergebnisse seiner Versuche über zwei neue.

demselben Zwecke dienende Untersuchungsmethoden:

Die erstere betriñ't die Behauptung N on i e w i t 50 h` s.

welcher angiebt, dass im Blute rotzkranker

Pferde stets Rotzbacillen vorhanden sind, die

namentlich während des Höhepunktes der Malleïnreaction

microscopisch leicht nachzuweisen sind. Zur Prüfung

dieser Behauptung wurde 15. an verschiedenen Formen

von Retz leidenden Pferden Mallcïn injicirt. denselben

2_4, resp. S-IO Stunden darauf unter aseptischen

t`autelen Blut aus der .lugularvene entnommen und

letzteres zu Präparaten, zu Culturen und theilweise auch

zu Impfungen an Katzen benutzt. Ausserdem wurde

die der Impfgeschwulst entnommenc Oedemflüssigkeit

nach diesen 3 Richtungen hin untersucht. Sämmt

liche Versuche ergaben ein negatives Resultat,

woraus D. schliesst, dass diese Methode zu diagnosti

schen Zwecken nicht zu verwenden ist.

Als zweite Untersuchungsmethode wurde das А g

glutinationsvermögen des Blutserums rotz

kranker Pferde diagnostisch zu verwerthen gesucht.

Aus der äusserst knapp gehaltenen Mittheilnng geht

nur hervor, dass 1/2 Platinöse einer mehrtägigen Agar

oder Kartoffelcultur mit 10 ccm sterilisirtem, destillirten

Wasser zu einer Suspension vermischt wurde und letz

terer 10—30 Volumprocent Serum rotzkranker Pferde

zugesetzt wurden. Die Reaction trat im Thermostaten

nach 10—14 Stunden ein. С. Нарр1с11.

Rotzverdacht. Poljakoff (12) fand bei einem

wegen Rotzverdacht getöteten Pferde als Ursache

der rotzverdächtigen Erscheinungen lediglich 8 Bremsen

larven, welche sich am aboralen Drittel der Nasen

scheidewand und der dorsalen Nasenmuschel festgcsaugt

hatten und von blutenden, kleinen (leschwüren umgeben

waren. Tartakowsky.

Retz heim Menschen. Baracz (3) berichtet über

einen Fall von ehronischem Rotz beim Menschen.

Aetiologic nicht aufgeklärt. Koniński.

Strzemiński (22) berichtet über einen Fall von

Augenrotz beim Menschen, und zwar bei einem in

fortwährender Berührung mit Pferden stehenden Thierarzt:

bei die-sem entstand auf der Conjunctiva des unteren

Lides ein Knötehen. Exstirpirt und microscopisch

untersucht, zeigte dieses die characteristisehen Rotz

bacillen. Die Stelle wurde. mit dem Galvanoeauter aus



45

gcbrannt, worauf alle Krankheitss'vmptome verschwanden

und sich seitdem nicht wiederholten. Koniiiski.

Die Uebertragung des Rotzcs (6) auf Men

schen wurde im Kreise Grünberg 2mal durch dasselbe

rotzige Pferd herbeigeführt. Beide inficirte Personen

starben. Ellenbcrger.

Afrikanischer'ßotz. Tartakowsky (18) hat in

Russland eine dem echten Rotz sehr ähnliche, ihn sogar

vortäuschende Krankheit bei Pferden eonstatirt, welche

âtiologisch mit dem sogenannten Farcin d`Afrique iden

tisch ist. Verf. hat dieselbe unter dem Namen „Afri

kanischer Retz“ beschrieben.

Die Krankheit scheint in Russland sehr verbreitet

zu sein und allgemein für Rotz gehalten zu werden.

Sie wurde vom Verf. zuerst im Gouvernement Nowgorod

beobachtet. Daselbst hatte sie in einem Bezirke während

der Jahre 1896 und 1897 den Character einer Epizootie

angenommen. Auf den ersten Blick war die Krankheit

schwer von echtem Rotz zu unterscheiden. Es waren

nicht nur stark ausgesprochene wurmartigc Erkrankungen

der Haut in den verschiedensten Körperregionen, son

dern auch Schwellungen der Submaxillardrüsen und

I.äsionen der Nasenschleimhaut vorhanden. Dieser

Symptomencomplex war besonders auffallend. Bei

näherer Untersuchung ergab sich jedoch, dass diese

Krankheit bei ziemlich grosser Ansteckungsfáhigkeit

immer einen chronischen und meistens gutartigen Уст

lauf zeigte und nur in vereinzelten Fällen zum Tode

:T1hrte. Die Localisationen in der Haut sind die wcit

aus häufigsten und betreffen die verschiedensten Regionen:

an den Ohren, im Gesicht, am Halse, auf der Brust,

an den Extremitäten, auf dem Rücken, in dcr Lumbal

gegend und, was besonders auffallend ist, am Euter und

Präputium. Nicht selten finden sich bei einem kranken

Pferde mehrere Erkrankungsherde in der Haut, die nach

ihrer Localisation und dem Entwicklungsgrade in keiner

Beziehung zu einander zu stehen scheinen. Es fanden

sich z. B. Fälle, in denen neben sehr starker Añ'cetion

der Haut des Enters gleichzeitig nur ein Knoten am

liaise vorhanden war. Die Hautvcränderungen tragen

den verschiedenartigsten Character. Es werden, oft un

abhängig von einander, die Epidermis, das Cońum, das

l'nterhautzellgewebe, die Lymphgefásse und Lymphdrüsen

111-1108011. 80110п dieser Umstand zeigt, wie zutreffend

die Bezeichnung „Lymphangitis“ für diese Krankheit

ist. In den oberflächlichen flaut-(Epidermis-)schiehten

tritt die Añ`ection in Form cines papulösen Aussehlagcs

auf. indem sich kleine, flache Papeln ungefähr von der

Grösse eines Zchnpfennigstücks bilden, welche leicht

über die Umgebung hervorragen. Während allmählich das

Prntrum der Papeln erweicht verwandeln, sie sich in

seichte Gcsehwüre, welche zu leicht abfallenden lirustcn

eintrocknen` Häufig trocknet die Epidermis unmittelbar

mit dem oberen Theil der Papel zusammen zu einem

Fchorf ein, der nach dem Abfallen oder Abgerieben

werden eine röthliche Oberfläche bloslegt. Die Papeln

rerheilen spurlos, ohne Narben zurückzulassen. Eine

zweite Form bilden die Knötchen in der Malpighischen

Schicht und dem eigentlichen Corium: sie sind von

Erbsen- bis Haselnussgrösse, anfangs hart, werden aber

im Laufe der Entwicklung central weicher, öffnen sich

allmählich und entleeren eine eiterähnliche, zähe Masse;

nhne dass es zu weiterer Gesehwürshildung kommt, tritt

narbenlose Vcrheilung ein. — Drittens kommen grosse.

eutan und subcutan gelegene Beulen vor. Gleichzeitig

mit den Hautveränderungen oder auch unabhängig von

flenselben entwickelt sich der Process im L_vmphgcfäss

system und zwar in Gestalt perlschnurartiger Stränge

oder Drüsenschwellungen. Der papulíìse Ausschlag

wurde besonders häufig am Enter und Praeputiuni be

«.bachtet; unter 29 an afrikanischem Retz leidenden

Pferden des Dorfes waren diese Theile bei 23 Thieren

betroffen.

Abgesehen von der Haut werden bci dieser Krank

heit auch die Nasenschleimhaut und die Submarillar

drüsen afficirt, was die Aehnliehkeit mit Malleus humi

dus erhöht und dic Bezeichnung „Afrikanischer БОИ“

gerechtfertigt erscheinen lässt.

Nicht selten ist die Nasenschleimhaut in bedeuten

dem Umfange ergriffen. Als typisch bei dieser Locali

sation sind kleine. gleichmässig-gelblichc. meist oval ge

formte, flache` Erhöhungen zu nennen, deren Oberfläche

sich trocken anfühlt und deren Ränder sich ziemlich

scharf gegen die Umgebung absetzen. Durch die ange

gebenen Eigenschaften hoben sich diese Plaques deut

lich von der Schleimhaut ab, um so mehr, als sie fast

immer inselförmig angelegt sind.

Das Gewebe dieser Granulomc ist- ziemlich derb

und von gelber Farbe. Im weiteren Verlauf beginnt.

das Centrum dieser kleinen Neubildungen einzusinken,

wodurch sie das Aussehen von Mulden mit rauher Ober

fläche und erhöhten Rändern annehmen. Die jungen

Plaques sind von der Grösse cines Lcinsamcnkornes,

während die grössten fast 1 cm im Durchmesser haben.

Der Process nimmt seinen Anfang dicht am Ein

gang in die Nasenhöhlc, fast unmittelbar an der Pig

mentgrcnze; von hier aus zicht cr .sich allmählich weiter

in die Nasenhöhle hinein.

Es kann stets mit Sicherheit constatirt werden,

dass die mehr caudal gelegenen Plaques die jüngsten

sind. Wenn grössere Abschnitte der Schleimhaut von

dem Process ergriffen werden, so liegen die Plaques

dicht an einander~ gedrängt. In einem Falle nahm die

Neubildung den ganzen Raum des oberen Nascnganges

ein, hatte sogar Erwcichung und Usur des Nasenbcins

hervorgerufen und war durch dasselbe durchgcwuchert.

ist characteristisch und von Bedeutung fur die

Differentialdiagnose, dass an den nächst-gelegenen, nor

malgebliebenen Theilen der Schleimhaut keine catar

rhalischen Erscheinungen zu finden sind und demgcmäss

auch kein Nasenaustluss zur Beobachtung kommt.

Die Submaxillardrüsen waren vergrössert und derb: in

den 4 secirten Fällen konnten in ihnen keine Herde. nach

gewiesen werden. In den Lungen und den übrigen Or

ganen waren keine Veränderungen zu constatiren. ln

allen Läsionen, d. i. dem Eifer der Hautknoten, den

Papeln, den Granulomen der Nase ctc. fanden sich in

enormer Menge die von Rivolta entdeckten Illicroben:

Cryptococcus farciminosus. Yerimpfnngcn der

krankhaften Producto an Meerschweinchen fielen immer

negativ aus.

Bei den an afiikanisehemltotz erkrankten Pferden

trat zu keiner Zeit Fieber auf und liess sich, wie Verf.

feststellen konnte. mit lllallein durchaus keine Reaction

hen'orrufen. In letzterem Umstande sieht er einen glän

zenden Beweis für die sicheren, diagnostischen Eigen

schaften des Mallcins. Die Mehrzahl der Pferde heilt

ohne jegliche Behandlung: nur in Fällen besondersl

starker Ausdehnung der liìisionen tritt progressive Ab

magerung, Schwäche und ausnahmsweise auch dchod ein.

Tartakowsky.

ltlallein und Versuche mit demselben.

1) Krajcwsky, ‘Material zum Studium der Frage

über das Mallein. Archiv für Yeterinärwissensrhaften.

Heft lt). S. 495 und Ileft 11. S. 519. (Russisch.) ——

2) Marek, J., Interessante Malleinreaetion. Veteri

narius No. 7. — 3) Oskolkoff, Zur Frage über dit`

Wirkung des Malleins auf die vegetal-tren und rirulenten

Eigenschaften des Rotzhaeillus. Dissertation. .lurjcw

(Russisch.) — 4) Tartakowsky. M., 1701101“ die un

erlässlichcn Bedingungen, unter denen das` Malleiu in

der Praxis angewandt werden kann. Archiv für Vete

rinärwissenschaften1897. No.3. 5.21—33. (Russiseh.)

—— 5) Tiede, Ueber Malleinimpfungen. .trc-h. für Thier



46

heilkunde XXV. 193. fi) Wirtz, A. W. li., Allge

meiner Bericht über Versuche mit Mallein-Einspritzun

gen zur Erkennung des Retzes, welche 1897 in den

Niederlanden auf Befehl der Regierung vorgenommen

wurden. — 7) van Zijverden, J., Retz unter den

Pferden der Utrechter Tramgesellschaft. Holl. Zeit

schrift. Bd. 26. S. 363.

Wirtz (6) berichtet über den Erfolg von Mal

lein-Binspritzungcn bei 164 Pferden, nämlich

l2 zu Amsterdam (l erwies sich als gesund), 1 zu

Sloten, 144 1111 Haag, 6 zu Rotterdam (3 rcagirten nicht)

und 1 zu Vierpolders.

Von den 144 Pferden im Haag, welche alle der

llaager Pfcrdebahn-Gcsellschaft gehörten, wurden 29

nach der ersten Einspritzung getötet und retzkrank

befunden; 5 wurden freigegeben und später geschlachtet.

Es zeigte sich, dass sie gesund waren. Die übrigen

110 Pferde wurden zum zweiten Male geimpft; ven

diesen wurden 7 getötet und 9 freigegeben. Von letz

teren wurden 8 später geschlachtet und gesund befun

den. - An 94 Pferden wurde eine 8. Einspritzung vor

genommen; zwei wurden getötet, ven welchen eines

gesund befunden wurde, ebenso 8 andere, welche später'

geschlachtet wurden: 83 wurden freigegeben und 9 für

verdächtig gehalten. Diesen 9 wurde zum 4. mal ein

gespritzt, worauf l getötet und 4 freigegeben wurden,

sodass noch 4 übrig blieben, welchen 1898 aufs neue

geimpft wurde.

Im Ganzen wurden also 144 Pferde mit Mallcin bc

handelt, von denen 39 getötet, 101 freigegeben wurden

und noch 4 iibrig blieben.

Mallein-Einspritzungen wurden ferner an 2103

Pferden vorgenommen, die aus Grossbritannien und Ir

land eingeführt wurden. Ven diesen wurden 1845 frei

gegeben, 256 für verdächtig des Rotzes erklärt und ge

tötet. Es ergab sich dabei, dass 242 frei und 14 retz

krank waren. М. G. dc Bruin.

van Zijverden (7) beschreibt die Impfungen

mit Mallein, welche er an 31 Pferden vornahm, die

in einem Stalle standen. Die Ursache davon war, dass

ein Pferd in diesem Stalle an acutem Retz verendet

war. Sieben Pferde reagirtcn mit thermischer, lecaler

und organischer Reaction. Der Sectionsbefund ergab,

dass sie ltotz hatten. Ven vier Pferden wurde dies

ausserdem durch eine bacteriologischc Untersuchung

(Thierprebe und künstliche Züchtung) bestätigt. Die

sieben Pferde hatten keine klinischen Erscheinungen,

welche 'lt-etz vermuthen liessen, gezeigt. Durch die

Malleinimpfung erwies sich, dass sie an eecultem ltotz

litten. _ М. (i. de Bruin.

Tiede (5) berichtet über ungünstige Resul

tate bei Malleinimpfungcn.

Behufs schleuniger Unterdrückung der Retzkrank

heit des Pferdebestandes auf einem Ritter-gute Mgewo

hatte der Landwirthschaft-sminister die Tötung des

llestbestandes mit der Massgabc angeordnet, bei stimmt

lichen 42 Pferden vor der Tötung die Malleinimpfung

auszuführen. Das Ergebnis der Impfung war cin in

hohem Grade unbefriedigendes. insofern als das von

Preusse bereitete Маш-111 sich im vorliegenden Falle

durchaus unzuverlässig erwies. Ven 42 mit Mallein ge

împften Pferden zeigten nämlich 9 bei der Anwendung

des Thermometers hehe Körpertemperatur: trotzdem er

wiesen sìe sich nach der Tötung rotzfrei. Anderer

seits traten bei З Pferden keinerlei Tcmperaturcrhö

hungen nach stattgefundenerlmpfung ein, und dennoch

wurde bei fliesen ltetz durch die Obduction festgestellt.

Ellenberger.

l\|arek (2) beobachtete bei einem Pferde. flesscn

Rot-z später durch die Section nachgewiesen wurde.

nach der Malleininjectien erst von der 24. Stunde

an eine Temperatursteigerung, die dann in der

30. Stunde ihren höchsten Grad (39,90 С.) erreichte.

und in der 36. Stunde eine zweite, geringere Erhöhung

(39,10 С). bis in der 40. Stunde die Temperatur

etwas unter die Norm (37,00 C.) gefallen war. Abge

sehen von dern abnerm langen, ñeberlosen Initialstadium

zeigte die Fiebercurve das Bild einer typischen Reac

tion. Es empfiehlt sich somit, die Temperaturmcssunt,r

in jenen Fällen, we die Temperatur gegen das Enrhl

des ersten Beobachtungstages eine, wenn auch nur

ringe Tendenz zur Steigung zeigt, weiter fortzusetzen.

bis eine cntschiedcne Abnahme derselben eintritt.

Hutyra.

Itrajewsk)l (1) beleuchtet in einem ausführlichen.

historisch-kritischen Ueberblick die Frage über den

diagnostischen Werth des Malleins, wobei haupt

sächlich die. mit diesem Mittel erzielten Misserfolge her

vorgehoben werden, und geht darauf auf seine eigenen

Versuche über, dic das Mallein als ein sehr un

zuverlässiges Diagnosticum hinstellen.

Zu einer besonderen Betrachtung wählt K. aus einer

grösseren Zahl (200) von Versuchen 44 sorgfältig durch

Sectiencn resp. bacterielogische Untersuchungen nach

geprüfte Impfungen. die er nach dem Pferdematerial iu

3 Gruppen unterbringt. Gruppe a) bilden Impfungen

an 22 retzkranken Pferden, Gruppe b) an 9 mit

verschiedenen anderen Krankheiten (chronischem Nasen

catarrh, Pneumonie. Pleuritis, Adenitis, L_\'mphangiti.-.

Actinemycosis und Hautverletzungen) behafteten Pferden.

(lrnppc c) an 13 gesunden Pferden, ven denen aber

1 Füllen an Sprunggelenksentzündung mit nachfolgender

Ankylese und 2 alte Pferde an Sehulterlahmheit, bezw.

an ausgebildetcm Panaritium litten. Benutzt wurde

Petersburger Mallein, wobei Füllen 1/2, alte Pferde 1g

injieirt erhielten.

Die Normaltemperatur betrug am Tage vor der

Impfung in Gruppe a) 37,5-38,8, in Gruppe b) 37.3

bis 39,2, in Gruppe 0) 37,0-39.50 С. Nach der Impfungr

erfolgte eine Temperatursteigerung von über 20 in

Gruppe a) bei 17 Pferden = 78 pCt., in Gruppe b) bei

4 Pferden = 55 pCt. und in Gruppe c) bei 5 Pferden

= 62,5 pCt. Eine deutlich hervortretende Allgemein

reaction wurde in Gruppe a) bei der Hälfte, in Gruppe b"

und c) bei 1/3 der geimpften Pferde constatirt. Ausge

sprochene örtliche Reaction — ausgedehnte, erst in S

bis 10 Tagen versehwindende Geschwulst — trat nur

bei 5 Pferden der ersten Gruppe ein.

Aus seinen Versuchen schliesst Autor:

1. dass das Mallein in ungefähr 66 pCt.. aller Fälle

richtige Angaben machte (bei 30 von 44 Thieren):

2. dass das Mallein bei unzweifelhaft retzkranken
YPferden nur bei 78 pCt. der Fälle richtig anzeigte, mit

anderen Worten, das Mallein ergab bei 22 pCt. falsche

Angaben in negativer Hinsicht;

3. dass die unrichtigen Angaben in positiver Be

ziehung 34 pCt. erreichen können (9 ven 22 Fällen der

Gruppe b) und e). C. Happich.

Tartakowsh) (4) bespricht die unerlässl ichen

Bedingungen. unter denen Mallcin (resp. Tuber

culin) in der Praxis angewandt werden kann.

Die Fehler und zweifelhaften Resultate bei Malleinin

jeetienen hängen 1111 bedeutenden Masse von der Un

rcgelmässigkeit und Ungleichheit der Eigenschaften ver

schiedener Malleinserten ab.
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Verfasser verlangt. deshalb, dass in Zukunft, um

Klarheit in die Malleinfrage zu bringen, folgende Bc

dingungen erfüllt werden müssen:

1. Es muss eine beständige Controle der diagnosti

`chen Eigenschaften des zur Ausgabe gelangenden

Malleins (resp. Imberculins) existircn.

2. Die Anstalten, welche Mallcin (resp. Tuberculin)

ablassen, müssen für die Sterilitiit und diagnostische

Leistungsfähigkeit ihrer Präparate einstchcn und zwar

auf Grund von an gesunden und kranken Thicren mit

nachfolgenden Obductionen ausgeführten Vorprüfungcn.

Tartakowsky.

Oskolkoff (3) hat die Frage, welche Wirkung

das Mallein in vitro und im Körper auf die vege

tativen und virulentcn Eigenschaften des Rotz

bacillus ausübt, experimentell untersucht. Das be

nutzte Mallein wurde aus dem Petersburger Institut für

Experimentalmcdicin bezogen: als Versuelisthiere dienten

ausschliesslich Katzen. О. zicht aus seinen Versuchen

folgende Schlüsse:

l. Reines Hallein und seine wiìsserigen Líisungen

(5_50 proc.) wirken bei mittlerer Zimmertemperatur

und einer 2,3 und mehrtägigen (bis 7) Einwirkungs

dauer auf die Rotzbacillen merklich bacterientötend,

Ihcilweise auch hemmend und schwächend auf ihre

regetativen Fähigkeiten ein. _ 2. Die Virulenz der

Rotzbacillen bleibt unter genannten Bedingungen sieht

lieh unverändert, nur reines Mallein wirkt etwas ab

vchwächend. — 3. Folglich behalten die Itotzhacillen

unter genannten Bedingungen ihre übliche Virulenz

bis zum Moment ihres Zugrundegehens. _ 4. Bei Brut

sehranktemperatur (37--380 С.) erwies sich das Mallein

als ein guter Nährboden für Rotzbacillen, doch blieb

hier das Wachsthum im Vergleich zu dem in Glycerin

bouillon zurück. _ 5. Die Virulenz einer solchen Cultur

blieb vollkommen unverändert. _ 6. Mallein, einem

Nährboden (Fleischpeptonglycerinagar) in bestimmtem

Verhältnis (0,25--50 pCt.) zugesetzt, beeinträchtigt das

übliche \Vachsthum der Rotzbaeillen absolut nicht und

verändert auch ihre Virulenz nicht. _ 7. Fortzüchten

iler Rotzbacillen von Generation zu Generation sowohl

in reinem Mallein, wie auf malleinhaltigen Nährboden

erwies sich in Bezug auf die Virulenz derselben eben

falls als wirkungslos. _ 8. Auch die vegetativcn Eigen

schaften blieben unverändert; nur Cultiviren in reinem

Hallein sehwächte sie gleich in der 1. Generation etwas

ab, beim Fortzüchten trat aber eine weitere Ab

schwächung nicht ein. _ 9. Mallein. das im Körper

mit Rotzbacillen in Wechselwirkung tritt. übt auf deren

vegetative Eigenschaften keinerlei Wirkung aus. _

It). Die Virulenz der Rotzbacillen wird unter diesen

Umständen bald etwas, aber nur kaum merklich, abge

>ehwächt, bald bleibt sie unverändert. _ 11. Mallein

I'nthält in Bezug auf Rotz weder immunisirende, noch

therapeutische Bestandtheilc, enthält auch keine Stoffe,

die die Virulenz der Rotzbacillcn steigern. _ 12. Rotz

bacillen, die zunächst durch mehrere Generationen

auf mallcinhaltigen Nährboden cultivirt und hierauf

auf 2 malleínirtc Katzen verimpft. wurden, erwiesen

sich durch cine derartige Malleineinwirkung unverändert..

IIappich.

7. Wuth.

(Statistisches s. S. 22.)
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6) Galtier, V., Dritte und vierte Mitthcilung über die

Wuthkrankheit. Journ. de méd. veter. Bd. 50. p. 17.
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theilung zur Präventivbehandlung der Wuth im Kaiserl.

Institut f. experimentelle Medicin. Archiv. des sciences
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neuer Vorgang bei der Inoculation von Thieren mit

Rabies-Virus. Abl. f. Baet. 1. Abth. No. 7_8. 221.

_ 15) Lcclainche, E., Die Wuthkrankheìt in Eng
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und Ch. Morel, Die. Uebert-ragung des Wut-h

eontagiurus in die Gehirnsubstanz. Ibid. p. 593. -
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folge der Behandlung in neuester Zeit'. Vierteljahrcs
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Thätigkeit der Abtheilung zur lleilung und Erforschung

der Tollwuth am Institut für Infectionskrankheiten zu
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Jena. _ 20) Orlowski, W.. Statistik der Präventiv

impfungen gegen Tollwuth in den Jahren 1897 und 1898.
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einen Fall von Wuth heim Menschen betreffend. Kronika

Iiekarska. No. 8. (Bespricht die Actiologie eines Wuth

falles bei einem 34jiihrigen Manne: Infection während

des Bcischlafes mit einem wuthkranken Mädchen.) _

22) Petrusehky, J., Die Bekämpfung der Hundswuth

(Lyssa) durch Pasteur`s Pract'entivimpfungen (Der

Kampf gegen die Infectionskrankheitcn V). Gesundheit.

8. 16 Ss. Leipzig. (Buch.) -_ 23) ваш, St., Ueber die

Vererbung des Virus der Wuthkrankheit. Veterinarius.

No. 19. (Ungarisch.) _ 24) Relier, Ueber ein pro

dromales Symptom der Wuth beim Rinde. 1tcc.dc

med. vét. p. 612. — 25) Rodzwitch, Rapport

annual de la station antirabiquc it l’hôpital municipal

de Samara pour Рапиде 1896. Arch. des sciences biol.

1898. p. 169. Ref. Dtsch. th. Wochenschr. S. 423. _

26) Schmidt, Wuthverdacht bei einem lIunde. Siichs.

Veterinärbcricht. S. 80. — 27) Siedamgrotzky, Be

schreibung cines Tollwuthfalles bei einem Pferde. Ebend.

S. S7. _ 2S) Dcrselbe, Ineubationszcit der Tollwuth.

bei Hunden und Pferden. Ebend. S. 78. _ 29) Der

selbe, Von wuthkranken Thiercn gebissenc Menschen'

Ebcnd. S. 83. — 30) Talko, J. und W. T. Pal

mirski, Polemik. Kronika Lekarska. No. 12. _ 31)

Tischler, A., Zur Bekämpfung der Hundswuth. Monats

schrift für Gesundheitspfiegc. 1898. No. 9_10. _ 32)

Umlauf, Mittheilungen aus der Ilnpfstotfgewinnungs

anstalt in Wien. Zeitsehr. für Thiermed. lll. S. 26.

_ 33) Vallee, ll.` Untersuchungen über die Neutra

lisimng des Wutheontagìums durch die Galle. Revue,

veter. Bd. 24. р. 461. _ 34) Wilhelm, Beschreibung

eines Tollwuthfalles bei einem Pferde. Siichs. Veterinär



 

bericht. S. 82. _ 35) Bericht des Tollwuthimpf'instituts

zu Turin für das Jahr 1898, Giorn. della lt. Soc. Ital.

d’lgienee.. p. 231. Ref. Dtsch. th. Wochschr. S. 256.

_ 36) Bissverletzungen bei Menschen durch wuthkranke

Thiere. Dtsch. th. Wehschr. S. 240. _ 37) Zur Toll

wuthfrage. Archiv für Thicrheilkundc. XXV. 192.

Allgemeines. Von tollen Hunden (37) wurden

im Regierungsbezirk Gumbinnen 21 Menschen gebissen,

von denen einer starb (Incubation 32 Tage). Ein von

einem tollen Hunde gcbissener Bulle erkrankte nach

54 Tagen; ein anderer Bulle, dessen Castratienswunden

ein Hund geleckt hatte, erkrankt-e an der Wuth. Von

den Thieren einer Rinderherde, unter die ein Hund ge

rathen war, erkrankten 11 Rinder (Incubation: 29, 34,

40, 43 und 52 Tage). Ein von einem tollen Hunde

gebissener Knecht erkrankte in der 6. Woche und starb.

lm Regierungsbezirk Liegnitz wurden 15 Personen von

tollen Hunden gebissen; 2 Personen erkrankten an

Hydrophebie und starben. An der russischen Grenze

halten die Grenzbeamtcn Spürhunde; unter diesen tritt

die Tollwuth oft auf; die kranken Hunde laufen über

dic Grenze nach Preussen und schleppen die Wuth ein.

Zur Bekämpfung del* TollWlltll macht Mehrdorf

den Vorschlag, die Hundebesitzer zu verpflichten, ihre

Namen und Wohnorte an den vom Hunde zu tragenden

Halsbande anzubringen, damit der Weg, den ein wuth

kranker oder -verdächtiger Hund während seines Vaga

bondirens genommen hat und ferner ihr Ursprung nach

gewiesen und demnächst in diesen Gebietstheilen die

Sperr- und Schutzmassregeln behördlich getroffen werden

können. Auch müsste, ähnlich wie in Süddeutschland,

jeder Hund von dem Eigenthümer an- und abgemeldet

und jede Nichtbeachtung dieser Vorschrift mit Strafe

belegt werden. Auch der Umstand, dass gerade Per

sonen der nicdersten Volksschichten, welche für ihre

eigene Erhaltung kaum das tägliche Brot besitzen, sich

regelmässig Hunde halten, ohne dass sie im Stande

sind, auf die Haltung und Pflege derselben die nöthige

Sorgfalt zu verwenden, giebt zu Bedenken Anlass. Denn

diese Hunde infìeiren sich bei dem Suchen nach Nahrung

auch mit lintozoenbrut und tragen zur Verbreitung der

Entozoen, sowie der Tollwuth bei. Ellenberger.

Galtier (6) bespricht an der Hand vieler Bei

spiele das grosse Unrecht derjenigen Leute, die ge

bisseue Hunde nicht genügend beautisichtigcn oder nichty

beseitigen lassen. Durch grössere Gewissenbaft-igkeit der

Hundebesitzer könnten Menschen und Thiere vor vielen

inficirenden Bissen bewahrt werden.

Auf dic ausführlichen Mittheilungen über Erschei

nungen und Sectionsergebnisse der Wuth beim

Pferde folgt die Angabe, dass die Incubatious

dauer nach der Uebertragung von Nervenmatcrial auf

Kaninchen 2_3 Tage mehr beträgt, als bei der Ver

wendung von Contagium vom Hunde.

Die Wuth des Meerschweinchens verläuft

meist unter dem Bilde der Lähmung; doch kann dieses

Thier auch in Raserei gerathen. Die Dauer der Krank

heit beträgt bei ihm 3_9 Tage. Bei der Section der

an Wuth gestorbcnen Meerschweinchen trifft man oft

einen vollen Magen an, trotzdem die Thiere seit meh

reren Tagen keine 1Nahrung aufnahmen. G. führt diese

Anfüllung auf eine Lähmung der Magenmuseulatur

zurück. Guillebeau.

Marx (17) macht auf die Bedeutung der in

neuester Zeit gefundenen strueturellen Anouialien

im Centralncrvensystem tollwuthkranker Hunde

aufmerksam und betont. dass dieselben hinsichtliel

ihres diagnostischen Werthes nur noch von del

Impfung übertroffen werden. Die Tollwuth sei von

pathologisch-anatomisehen Standpunkte aus eine acute

disseminirte Encephalomyelitis, die in einem früher

Krankheitsst-adium bereits nachweisbar sei und an aller

Theilen des Centralncrvensystems vorkommen könne

in der Medulla oblongata aber am intensivsten sei

Bei der microscopischen Untersuchung finde man dit

Gefässe dilatirt und die adventitiellen und perivasen

liiren Räume vellgepfropft von gewöhnlich diehtgeñìgrel

Rundzellenzügen; zuweilen 301 auch das benachbaru

Gewebe zellig infiltrirt. Der Nachweis dieser Anomalil

gelingc in Microtomschnitten mittelst Hämatexylinfîir

bung sehr leicht, sogar an Gehirnen, die bereits щ

faulen begonnen hätten.

Ueber die Verbreitung der Lyssa in de;

Thierwelt citirt M. die in den Fachschriften ge

machten Angaben, aus denen hervorgeht` dass die Tull

wuth bei Thieren im Abnehmen begriñ'en ist. Die Zab

der von tollwuthkranken Thieren gebissenen Menschel

betrug von 1891_97 im preussischen Staate 64S Per

sonen. Die Mortalitätszìfïer der Gebissenen war frühe

etwa 25 pCt., nach Einführung der Past-cur’schcn lm

pfung ist sie zurückgegangen auf 0,4_8 pCt. Letzten

wird nach M. in folgender Weise ausgeführt: Durel

fortgesetztes Passìrenlassen des Virus durch Kaninchen

erzielt man eine Steigerung der Virulenz, die etwa hein

50. Kaninchen seinen Höhepunkt erreicht hat und 11111

constant ist. Dieses ,Virus fixe“ wird nun abge

schwächt und zwar in der Weise, dass das unter asep

tischen Cautelen entnommenc Rückenmark der an Vinit

fixe eingegangenen Kaninchen in sterilisirten Gefzissen

auf deren Boden sich Aetzkali befindet, bei ‘Z2-28°C

aufbewahrt wird. Hierbei verliert das im Rückenmarl

enthaltene Virus von Tag zu Tag an Wirksamkeit unt

ist nach 14 Tagen unwirksam geworden. Zur Schut-z

impfung wird nun ein etwa 1 eem grosses Stück des st

prìiparirten Rückenmarkes abgetrennt, in steriler Flits

sigkeit emulgirt und den gebissenen Menschen unter dit

Haut gespritzt. Ist die erste Impfung gut vertrager

werden, so folgt Tags darauf die zweite mit wenige.:

abgesehwl'ichtem Rückenmark u. s. w. bis zum vollviru

leuten Material.

ln Deutschland besteht seit 1898 ein Institut füì

Impfungen gegen Tollwuth nach Pasteur. Schütz.

Uebertl'ßgllng. .lodello (8) hat einen Fall 110011

achtet, in dem die Tollwuth von einem Kurpfusehe`

durch die Entfernung des „Tollwurms“ (der an@`

schwellenen Ausführungsgänge der Sublingualdrüsen)

einer zur Heilung der Tollwuth beim Rind im Sarat-(u4`

sehen Gouvernement schr gebräulichen Operation, au

gesunde Thiere übertragen wurde.

1 Pferd und 3 Rinder wurden am 19. Januar wt

einem tollen Wolf gebissen, sämmtliche Thiere fielen

an der Tollwut-h. Ausserdem aber erkrankten vom l

bis 15. März noch mehrere Thiere, die vom Wolf nicht

gebissen waren, und es erwies sich` dass bei dieser

Thieren am 15. Februar der „'follwurm“ entfernt wor

den war. Der Kurpfuscher hatte mithin, indem er dit

Operation erst an gebissenen und darauf an gesunden
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Thiercn vornahm. die Krankheit durch den an seinen

Händen haftenden, inficirten Speichel übertragen.

С. Happich.

Incubatlousdauer. Als Incubationszeit der

Tollwuth (28) sind sicher beobachtet worden: bei Hun

den je einmal 13, 22, 33, 66, 118, 170 Tage, 3 mal

15 Tage; bei Pferden je einmal 17 und 26 Tage.

Gg. Müller.

Florand (5) theilt einen Fall von Tollwuth bei

einem 53jährigen Manne mit, dem eine Incubation

von 13 Monaten voranging. Da nur wenige Angaben

in der Literatur über eine derartige lange Incubation

vorhanden sind, so hält F. den Fall für worth, ihn zu

veröffentlichen. Schütz.

Vererbung des Virus. Rátz (23) impfte mit dem

íieliirne eines Fötus einer an Wuth umgestandcnen Kuh,

.sowie mit der Hirnsubstanz der letzteren je zwei Ka

ninchen subdural, bezw. subcutan. Am 20. Tage sind

beide mit der Hirnsubstanz der Kuh geimpfien Thiere

an typischer Wuth erkrankt, während die Impfung

der anderen zwei Thiere erfolglos geblieben ist.

Hutyra.

Bekämpfung. Tischler (31) erachtet es für

wünschenswerth, dass die Schutzmassregeln gegen

die Hundswuth verschäg'ft werden. Als beständige

Massregeln werden empfohlen:

Eine möglichst hohe Hundesteuer, Maulkorb oder

Leine, dic Einschreibung der Hundebesitzer, ein Hals

l'and mit Namen und Angabe des Wohnortes des Ве

sitzers, die Tötung der frei umherschweifenden, auf

sìchtslosen Hunde, die Beschränkung und Ueberwachung

der IIundeeinfuhr. Zur Zeit einer Seuche hält Verf.

die. Festlegung der Hunde für nothwendig. Aus vcr

`000111011 Bezirken dürfen Hunde ohne polizeiliche Er

laubnis nicht entfernt werden. Contumazvorschrift für

die aus verseuchten Bezirken ausgeführten Hunde. Be

rufshunde unterliegen denselben Vorschriften. Diellunde

einfuhr aus verseuchten Ländern ist zu verbieten. Alle

diese zeitweiligen Massregeln haben zumindest 4 Mo

nale zu dauern und sich auf 4 km im Umkreise eines

verseuchten Bezirkes zu erstrecken. v. Rátz.

Leelainchc (15) weist nach, dass in England

jedesmal wenn eine Centralstelle (Privy-Council

oder Ministerium) die Bekämpfung der Wuth

krankheit vermittels des Maulkorbzwanges in

die Hand nahm, dic Zahl der Wuthf'álle rasch

almahm, während ebenso regelmässig nach dem Ueber

lassen der Bekämpfung an die Localbehörden in Folge

der Ohnmacht der letzteren eine rasche Zunahme der

Seuche eintrat.

А. Bekämpfung der Wuthkrankheit durch die Local

behörden:

1887 217 Fälle

1888 160 „

1889 312 „

В. Eingreifen einer centralen Stelle:

1890 129 Fälle

1891 . . . . 70 ‚,

1892 . . . . 38 .

C. Bekämpfung durch die Localbehörflen:

1893 . . . . 93 Fälle

1894 248 „

1895 672 ,.

1896 438 ,.

Ellenberger. Schlitz und Baum. Jahresbericht. 1899.

D. Eingreifen einer centralen Stelle:

1897 . . . . 151 Fälle

1898 . . . . 17 ‚.

Das gänzliche Erlöschen der Krankheit erscheint

demnächst zur Thatsaehe werden zu sollen, und des

halb erfolgt Schon jetzt eine starke Beschränkung der

Einfuhr von Hunden. Guillebeau.

Behandlung (s. auch Impfung). Cabot (2) stellte

durch folgende Versuche fest, dass mit Tollwuth

inficirte Wunden noch nach 24 Stunden durch

entsprechende Behandlung günstig beeinflusst

werden können.

Von 34 mit Tollwuth inticirten Meerschweinchen

blieben 91 pCt. am Leben, wenn C. nach 24 Stunden

die Impfstelle mit Ac. nitric. ätzte. Von 26 Control

thieren blieben nur 15 pCt. am Leben. Ferner blieben

von 44 mit Tollwuth inficirten Meerschweinchen, die

an der Impfstelle nach 24 Stunden kauterisirt wurden,

70 pCt. am Leben, während von 15 Controlthieren nur

11 pCt. die Impfung überstanden. Von 37 infìcirten

Meerschweinchen, deren Impfstelle nach 24 Stunden mit

Arg. nitric. geätzt wurde, überlebten 55 pCt., von

8 Controlthieren 16 pCt. Von 26 mit Tollwuth in

ficirtcn Thicren, deren Impfstelle ausgewischt wurde,

blieben 31 pCt. am Leben, von 18 Controlthieren aber

nur 16 pCt. f Schütz.

Impfung und Immunität Marx (18) theilt im

ersten Abschnitte seiner Abhandlung eine Methode der

Immunisirung von Kaninchen durch einmalige

Injection gegen subduralc Impfung mit Virus

fixe mit. Verf. verreibt die Hälfte vom Grosshim, der

Brücke und den Vicrhiigeln mit je 7,5 ccm Bouillon zu

einer feinen Emulsion und verwendet diese zur intra

peritonaealen Injection. Die Hirntheile entstammen

Kaninchen, die an Virus fixe zu Grunde gegangen sind.

M. spritzt von der beschriebenen Emulsion 5 cem den

Kaninchen intraperitonaeal ein, ohne besondere Vorsichts

massregeln anzuwenden. Die Immunität gegen eine nach

folgende subdurale Impfung mit dem Ansteckungsslofl'c

der Lyssa ist sicher vom 14. Tage ab nach der intra

peritonaealen Impfung vorhanden, und zwar erstreckt sich

dieselbe nicht nur gegen Virus fixe, sondern auch gegen

die Strassenwuth.

Nie beobachtete Verf. Immunität nach intraperi

tonaealer Einverleibung einer Gehirn-Emulsion von Ka

ninchen, die an Strasscnwuth zu Grunde gegangen waren,

oder von gesunden Kaninchen.

Ebenso wie Kaninchen lassen sich auch Hunde durch

iniraperitonaealc Injection von Virus fixe (4--5 cem)

sicher immunisiren.

Im zweiten Theile seiner Arbeit berichtet M. über

Untersuchungen über die angeblich vorhandene Möglich

keit, durch inner-liche Darreichung von Leber wüthender

Thiere zu immunisiren.

1 Hund erhielt Leber von an Strassenwuth zu

Grunde gegangenen Kaninchen zu fressen und wurd!`

am folgenden Tage durch intramusculärc Injection mit

Strassenwuth inficirt. Nach 14 Tagen starb das Thier

an Tollwuth.

Das aus der Leber dieses Thicres hergestellte

wiisserigc Extract- wurde als Suspensionsmittcl für ein

Theilchen Wuthhirn verwendet. Die mit dieser Emulsion

nach 24 Stunden langem Aufbewahren derselben im

Eisschranke geimpften Thiere starben prompt.

4
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Die Leber entfaltet` also absolut keine antiloxisehe

Wirkung vom Darme aus und besitzt auch nicht dic

Eigenschaft, die Giftigkeit des Virus zu vernichten.

2 Hunde erhielten längere Zeit Wuthleber zu fressen

und wurden dann der Bissinfection durch einen toll

wut-hkrankcn Hund ausgesetzt, wonach beide gesund

blieben. Jetzt wurden beide Thiere der künstlichen

Infection durch Impfung in die vordere Augenkammer

unterzogen und starben beide an rasender Wuth.

Hierdurch ist also mit absoluter Sicherheit erwiesen,

dass für den Menschen das Verspeisen von Lebertheilen

eines wuthkranken Hundes überhaupt keinen Schut-z

werth besitzt. Schütz.

Aujcszky (1) prüfte die Frage, ob Thiere

durch subcutane Einverleibung einer Emul

sion normaler Hirnsubstanz gegen die künst

liche (subdurale bez. intraoculärc) Infection

munisìrt werden können.

im

Dicsbeziiglich hat Högycs bereits 1888 gefunden,

dass ein Hund, dem 25 g Hirnsubstanz in Emulsion

intraperitonaeal injicirt wurden, auf die spätere subdu

rale Infection nur vorübergehend erkrankt ist und später

sich als vollkommen immun erwiesen hat (ein anderer

ähnlicher Versuch ist negativ ausgefallen). Aujeszky

selbst hat von einer Hirnemulsion 1 z 10 mehrere Tage

hindurch täglich ein- bis zweimal je 10 00111 Hunden sub

cutan injicirt und dieselben hierauf intraoculär mit

Wuthgift infìcirt. Zwei Hunde haben der Infection mit

schwachem Strassenvirus widerstanden, doch sind sie

einer abermaligen Infection mit stärkerem Strassenvirus

erlegen. Von drei weiteren ähnlich behandelten Hunden

sind einer unter epileptiformen Krämpfcn, zwei 111111111

scher Wuth umgestanden. Drei Hunde wurden nach

den Emulsioninjcctionen mit zweitägigem Passagevirus

inficirt; dieselben blieben gesund (das Controlthier eben

falls), erlagcn aber der Ansteckung durch Bissc cines

wütbendcn Hundes. Gleichfalls negativ waren die an

Kaninchen in ähnlicher Weise angestellten Versuche.

Hutyra.

Vallee (33) prüfte die von Franzius ge

machte Angabe, dass die Galle toller Thiere

sich als Antitoxin gegen Hundswuth erwiesen

habe.

Wurde Galle toller Thiere bei Kaninchen in der

Menge von 1—4 ccm vor oder nach dcr Injection

von Wuthcontagium ins Auge succutan eingespritzt, so

konnte bei keinem Thiere der Ausbruch der Wuth vcr

hindert werden. Es geht der Galle somit eine immu

nisirende .Eigenschaft ab.

Wurden dagegen Galle und Wutheontagium in

gleichen Mengen unter die harte Ilirnhaut des Kanin

chens gebracht, so trat nie eine Erkrankung an Toll

wuth ein. Bei diesen Versuchen starben aber manche

Thiere ganz plötzlich unter den Erscheinungen von Coma

und Krämpfen. Urn diese Unfälle zu vermeiden, wurde

als Eingangspfortc der Infection dcr Augapfcl gewählt,

in den man immerhin l/4-1/2 eem der Mischung einzu

spritzen im Stande war. 8 111 dieser Weise behandelte

Kaninchen erkrankten nicht. Als andere Kaninchen

jedoch eine Mischling von Galle von einem gesunden

Thiere und von Wulheontagium zu gleichen Mengen

ins Auge oder unter die harte llirnhaut erhielten, er

krankt-en sie ebenso wenig. woraus hervorgeht. dass die

Galle tollwutllkrankcr Thiere keinen besonderen Bestand

lheil enthält, der dcr tialle gesunder Thiere fehlte.

Die Erwärmung der tialle auf 1l()0 С. während 10 Mi

nuten änderte an den Beziehungen derselben zum

Wuthcontagiuni nichts.

Wird die Injection in den Augapfel mit einer so

eben hergestellten Mischung gemacht, so erfolgt die Er

krankung an Tollwuth: lässt man die Mischung nur

einige Minuten stehen, so erlischt ihre Virulenz. Es

geht daraus hervor, dass` die Galle das Wuth

contagium in ganz kurzer Zeit zerstört, dass

sie aber nicht geeignet ist, Immunität zu er

zeugen. Guillebeau.

Leclainche und Morel (16) besprechen und em

pfehlen die Uebertragung der Emulsion des

verlängerten ‘.tlarkes von wuthkranken Thieren

indie Gehirnsubstanz von Kaninchen.

Zu diesem Zwecke wird das Kaninchen auf einem

Brett befestigt und als Injectionsstelle ein Punkt in der

Verbindungslinie der beiden hinteren Augenwinkel, 2 mm

von der Mcdianlinic entfernt, gewählt. Ein Hautschnitt

von 11/2 em Länge legt den Schädel frei. Vex-mittels

cines Spiralbohrers von dem Modell der Laubsägen

bohrer und mit einem Ansatze von 2 mm Breite und

einem Steller 2 mm über der Spitze wird der Zugang

zum Gehirn unschwer eröffnet. Die Einführung der

Spritzenkaniile geschieht von oben nach unten mit einer

leichten Neigung nach vorne und aussen und in die

Tiefe von 1—11/2 cm. Von dem zu prüfenden Materiale

spritzt man 1/„-‘/, ecm ein. Dic Hautwunde wird durch

zwei Nähte geschlossen und mit Alkohol gewaschen; ver

mittelst Collodium und Watte legt man einen Deckver

band an. Meist verhalten sich die Thiere ganz reac

110115105` selten tritt 0111 epileptischer Anfall ein. Hunden

kann man 1/2 ccm einspritzen.

Nach der Vornahme der geschilderten Operation

tritt die Wuth gewöhnlich ain 14.-l7. Tage ein` nach

dem Durchgang durch 4—6 Kaninchen schon am 7. Tage.

Vergleichung von intraeerebralen, von intraoculären und

subduralen lmpfungen ergaben für das erste Verfahren

ein manchmal kiirzeres Incubationsstadium (15 gegen 22.

13 gegen 15 Tage). Die Steigerung der Virulenz wird

durch die intracerebrale Impfung rasch herbeigeführt.

Letztere empfiehlt sich auch wegen ihrer Einfachheit.

Guillebeau.

Lebell (14) 11211 für die Inoculation mit Wuth

gift ein neues Verfahren gefunden, das die Vor

thcilc der Trepanation hat, während die Nacht-heile der

selben möglichst vermieden werden. Dasselbe besteht in

einer Injection 1105 fixen Virus in den Rückenmarkscanal.

Verf. bedient sich dazu der gewöhnlichen Pravaz’schen

Spritze.

Das Thier wird auf den Bauch gelegt` den der

Assistent derart mit der Hand umgreift, dass die Lendcn~

gegend der Wirbelsäule convex emporgelloben erscheint.

wodurch die interspinalen Interstitien vergrösscrt werden.

.\'un führt er die Nadel in den Zwischenrauui zwischen

den Dornfortsätzcn des 1. und 2. Lendenwirbels ein, in~

dem die Nadel möglichst parallel zum Wirbelcanalgerichtet

wird. Den Eintritt der Nadel erkennt man sofort an

der leichten, ganz unbehindcrtcn Vorwärtsbe-wegung dcr

selben. Es genügt nun, 2-3 Tropfen der Emulsion

vom fixen Virus zu injiciren. Rathsam ist es aber, die

Stelle vorerst von den Haaren zu befreien, mit einer

1 prom. Sublimatlösung zu desintieiren und nach der

Operation mit Collodium borieum zu decken.

Das Kaninchen stirbt genau am 7.--8. Tage. wie

bei der Trcpanation. v. Ratz.

Impfung gebissener Menschen. In dem unter dcr

Leitung des Prof. Il íìgy 05(7) stehenden Pasteu r-lnst i

tut in Budapest sind im Zeitraume 1390—98 im Ganzen

10127 Personen der antirabischen Schutzimpfung unter

zogen worden, von denen 76, d. i. 0,75 pCt. später an

Wuth gestorben sind. lmLaufe von BJahren (mit Aus

schluss des Jahres 1894) sind in Ungarn 233 Personen

an Wuth gestorben, davon sind 36, d. i. 15,45 pCt. vor»
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her behandelt worden. während 197, d. i. 84.55 dcr

selben nicht theilhaftig wurden.

Bei den geimpften Personen, die durch zweifellos

wüthende Hunde gebissen worden sind, betrug die Mor

talität: nach Kopfwunden 3,88 pCt.. nach Wunden an

den Händen 0,94 pCt., nach solchen an den unteren

Gliedmassen und am Rumpfe 0,93 pCt., im Durch

schnitte 1,29 pCt.

Im Zeitraum 1890--95 ist die Pasteur`sehe Original

methode (mit getrocknetcr Rückenmarksubstanz), von

da ab Högyes’ Methode (mit diluirtem frischen Virus)

verwendet worden. Von den nach der ersteren Methode

behandelten 3410 Personen sind 51, d. i. 0,49 pCt., von

den nach dcr zweiten Methode geimpftcn 6717 Per

sonen sind 25, d. i. 0,37 pCt., später an Wuth gestorben.

Hutyra.

Kraïouchkinc(11) berichtet über die Praeven

rivbchandlung gegen die Wuth in Petersburg

im Jahre 1897. In diesem Jahre haben sic-.11467 Per

sonen, die von angeblich wüthendcn Thieren gebissen

waren. in dem Institut zur Behandlung gemeldet.

Aus verschiedenen Gründen ist bei 62 Personen

keine Behandlung eingeleitet worden (die Personen zeig

ten z. Th. gar keine Wunden oder waren von gesunden

Thiercn gebissen u. s. w.). Unter den behandelten Per

sonen befanden sich 32, die nur ihre Hände mit dem

.Speichel wüthender Thiere beschmutzt hatten. Von den

gebissenen Personen wurde die überwiegende Mehrzahl

durch Hunde, nur wenige durch Katzen, Wölfe, Pferde

und Kühe verletzt; die Bisswunden hatten meistens

ihren Sitz an den oberen Extremitäten. Von den be

handelten Personen sind 3, die von Hunden

gebissen waren, an Wuth erkrankt und gc.

storben. Ellenberger.

Kriloff (12) berichtet über die Impfungen.

welche gegen die Wuth (Ilydrophobie) im Jahre

1897 in Samara vorgenommen worden sind. Es

haben sich in dem betr. Jahre 1190 Personen der Prä

ventivbehandlung gegen Wuth unterzogen; von diesen

waren 1147 von verschiedenen Thicrcn oder Menschen

gebissen worden, die mit der Wuth behaftet waren:

`13 Personen waren nur unter Bedingungen gewesen. die

eine Ansteckung möglich erscheinen liessen.

Bei den Thieren, welche gebissen haben, ist die

\\'uth 30mal experimentell, 62ma1 durch den Wuth

ausbruch bei gebissenen Menschen, 439mal durch die

Section und 616 mal durch die Symptome am lebenden

Thiere festgestellt, bezw. vermuthet worden. Es waren

949 Hunde, 103 Katzen, 65 Wölfe, 12 Pferde, 9 Kühe,

6 Schweine, 1 Schaf und 2 Menschen. Die Bisswundcn

fanden sich 121 mal am Kopf, 675mal an-den oberen

und 266 mal an den unteren Extremitäten und 85 mal

an anderen Körperstellen. Die gebissenen Personen

stellten sich zur Behandlung von der 1. Woche

(501 Personen) bis zum 4. Monat. Von den behan

Ílclten Personen sind während der Impfungen

7. in den ersten 14 Tagen nach der Impfung 4

und später 4, also im Ganzen 15 Personen an

der Wuth gestorben. Ausserdem kamen noch 3 Per

sonen bereits mit Erscheinungen der Krankheit in das

Spital, die ebenfalls starben. Ellenberger.

Orlowski (20), Inhaber eines Impñnstituts gegen

Tollwuth in Wilno, bespricht die Ergebnisse der

Behandlung in den Jahren 1897 (nur 3 Monate)

und 1898. Es wurden im Ganzen 253 Personen be

handelt und von diesen Personen ist in der Folge

Íti Monate nach der Behandlung) keine einzige erkrankt.

Koniński.

lt'urimoto (13) hat vom 12. August 1894 bis

25. Februar 1899 in .l apan 254 meist von Hunden

gebissene Personen nach der Pasteur'schen Methode

gegen Tollwuth behandelt. In weitaus den meisten

Fällen war bei den beisscnden r[hieren Tollwuth con

statirt worden. Bei 32 Personen konnte die Behand

lung aus verschiedenen Gründen nicht vollständig aus

geführt werden.

Von den 222 vollständig Behandelten starben 4 an

Wuth, 1 am 1. Tage, 1 am 14. Tage, 2 am 30. Tage

nach del' Behandlung, Die Mortalität betrug also

1,8 pCt. Die Behandlung bestand in 20-30 Injectionen,

von denen täglich eine, in Dosen von 1_3 g der Emul

sion, in der Lendengegend subcutan gegeben wurde.

In gleicher Weise konnte K. auch Kaninchen immuni

siren (Dosis 1 g Emulsion). Ohne Behandlung betrug

die Mortalität der Gebissenen in verschiedenen Jahren

und Gouvernements 10,17 bis 31pCt. Die Bissstelle

schien für den Ausbruch der Wuth keine Bedeutung zu

haben. Derselbe erfolgte aber um so schneller, je näher

die Bissstelle dem Gehirn lag. Die Incubation betrug

bei gebissenen Menschen 26-76 Tage, bei 376 geimpften

Kaninchen 9-12 Tage. Schütz.

Cabot (3) hat in einem Jahre 15 Personen nach

der Pasteur`schen Methode gegen Tollwuth behandelt,

von denen 13 von Hunden gebissen waren, bei denen

die Tollwuth mit Sicherheit festgestellt war. Von diesen

l5 Personen starb eine nach der Behandlung an

Tollwuth.

С. stellt fest, dass dieser Todesfall keine Folge der

Behandlung, sondern auf den Umstand zurückzuführen

war, dass die Behandlung erst nach Verlauf von vier

Wochen nach der Infection, die durch 28 schwere

Wunden erfolgte, eingeleitet wurde. Die Patienten cr

hielten Emulsionen vom Rückenmark von Kaninchen,

welches 15—3 Tage steril getrocknet worden war, in

Dosen von 3-11/2 ecm subcutan. Die Dauer der Bc

handlung betrug 15 Tage, in welcher Zeit die Patienten

20—25 Injectionen erhielten. Schütz.

Talko (30) spricht die Vermuthung aus, die Wuth

könne durch Präventivimpfungen übertragen

werden und citirt einen glaubwürdigen Fall, wo eine

durch einen Hund gebissenc. Frau nach Pasteur`schcr

Behandlung der Wuth unterlag, trotzdem der Hund

gesund blieb. (Es ist dieser Fall im Sinne einer ephe

meren Erkrankung des betreffenden Hundes zu deuten.

(Tf. den Artikel von ‚1011110 111 der Zeitschr. f. Th.

1898. 433. Ref.) lioniński.

Diagnostische Impfung. Johne (9) berichtet über

die 1898 im Dresdener pathologischen Institut vorge

nommenen Tollwuthimpfungen zu diagnosti

schen Zwecken.

Hierzu wurden 23 Gehirne verwendet: 18 stammten

von Hunden, welche in der Klinik der Hochschule unter

wuthverdächtigcn Erscheinungen verendet waren, 5 von

auswärts. Bei 3 aus der Klinik stammenden llunden,

sowie bei 3 von auswärts cingesendeten Ilundekíipfen

ergaben die Impfungen negative, in alle_n übrigen Fällen

positive Resultate. Bei den Impfungen mit positiven

Resultaten starben alle Impfthiere, 34 an der Zahl,

unter typischen Liihmungserseheinungen, und zwar 2

nach 13, 1 nach 14. 2 nach 15, 2 nach IG. 5 nach 17.

(i nach 19, 3 nach 20, l nach 21, 3 nach 22, 1 nach

4*
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23, 2 nach 24 und 1 nach 29 Tagen, im Durchschnitt

also nach 18,7 Tagen. In zwei Fällen starb von den

beiden mit dem gleichen Gehirn geimpften Kaninchen

nur je eins; in allen übrigen mit positiven Resultaten ver

laufenen Fällen gingen stets beide Impfthiere zu Grunde.

Georg Müller.

Wntll bei Rindern. Relier (24) beobachtete als

erstes Symptom der Wuth bei Rindern einen

Krampf der Oberlippc, welcher einen eigenthümlichen,

an jenen der Kaninchen erinnernden Gesichtsausdruck be

dingt. Die krampfartige Zusammenziehung der betreffen

den Muskeln wiederholt sich unaufhörlich bis zum Tode

des Thieres. Baum.

Wutllverdaeht beim Hunde. Bei einem unter den

Symptomen des Wuthverdachtes (26) vercndeten

Hunde ergab die Section zwar kein widersprechendes

Resultat, aber die Kaninchenimpfung blieb ohne Ergeb

nis. Die Nachforschungen ergaben, dass der überaus

verzogenc, selbst gegen seine Herrschaft schr bissigcI

Hund vor circa 1 Jahre durch einen Hundebiss an der

Vordcrfusswurzel verletzt worden war. Infolge wieder

holter Quetsehungcn dieser Stelle hatte sich eine trau

matische Neuritis und im weiteren Verlaufe eine am

Vorderk'órper, besonders am Ilalse auftretende, progres

sive Paralyse entwickelt, der er erlag. Gg. Müller.

Wnth bei Menschen (s. a. Allgemeines und Impfung

gebisscner Menschen). Von wuthkrankcn Thieren

(29) sind im Jahre 1898 im Königreich Sachsen, soweit

wenigstens von den Bezirksthierärzten hierüber berichtet

wird, 113 Personen gebissen worden. Von diesen

haben sich der Pasteur’sehen Impfung in Wien 32, in

Berlin 43, im Ganzen 75 unterworfen. Eine nicht

geimpfte Person starb. Georg Müller.

8. Maul- und Klauenseuche.

(Statistisches S. 23.)

1) Andersen, L., Die Maul- und Klauenscuche

epizootic in Dänemark in den Jahren 1892—1893.

Maanedsskrift for Dyrlaeger. X. p. 385. _ 2) Bang.

B., Bemerkungen über Krankheiten, welche mit der

Maul- und Klauenseuehe zu verwechseln sind (Acutes

Eezem, hösartiges Catarrhallieber, Kl'ilberdiphtherie).

Ibidem. .\'I. p. 157. _ 3) Bejkinoff, Zur Behand

lung der Maul- und Klauenseuchc. Berl. thierîirztliche

Wochenschr. S. 65. _ 4) Bertal, Schutz gegen Maul

und Klauenseuche und andere Thierkrankheiten. Leipzig.

(В. bestreitet, dass es pathogene Mieroorganismen giebt

und dass er im Indol einen gefährlichen Krankheits

en'cgcr erblickt u. dgl. Vom wissenschaftlichen Stand

punkte aus sind Bertal’s Darlegungen absolut Werth

Ios. Ellenberger.) _ 5) Deppe. Sporadisehe Aphthen

seuche. Archiv. f. Thierhlkd. XXV. 199. 6)

Eggelíng, Formaldehyd als \"orheugungsmittel gegen

Maul- und Klauenscuchc. Ebendas. S. 197. _ 7) Ehr

hardt, .l., Herba Thymi. Schw. Arch. 4]. Bd. 1. Hft.

S. 44. — Ч) Ehrle. Immunität bei der Maul- und

Klauenseuehe. Wchschr. f. Thierheilkd. S. 229. (Die

Iminunitàitsdauer betrug 5, 8 111111 9 Monate.) 9)

Engel, Immunität bei Maul- und Klauenscuche. Eben

das. 199. (Die Immunitätsdauer betrug 1*/2, bezw.

(i Jahre.) _ 10) Ester. Maul- und Klauenseuche bei

einer Katze. Dtsch. th. \\"ochensehr. 2116. 11)

Fielitz.Y Zur Frage der polizeilichen Behandlung der

an Maul- und Klauenscuehe leidenden Thiere. Arch.

f. Thierheilkd. XXV. S. 197. _ 12) Platten. Schutz

impfung gegen Maul- und Klauenscuche. Berl. th.

Wochenschr. S. 15. _ 13) Florún. A. G., Die Maul

und Klauenseuehe in ,Stockholm och Kristianstads län*

(Schweden) in den .Jahren 1897/98. Svensk Veterinär

tidskrift. III. 1898. р. 302 u. 337. _ 14) Derselbe.

Bemerkungen übel' die Maul- und Klauenseuche und

deren Bekämpfung. Ibidem. IV. S. 231. _ 15) Foth

und Matthiesen, Die Abkochung der Milch der an

Maul- und Klauenseuche leidenden Thiere. Arch. f.

Thierheilkd. XXV. 198. _ 16) Seissendörffer, Im

munität bei Maul- und Klauenseuche. Wochensehr. f.

Thierheilkd. S. 137. (Die Immunitätsdauer betrug ein

mal 4, ein andermal 13 Monate.)_ 17) Graffundcr,

Verschleppung der Maul- und Klaucnseuche durch Ka

ninchen. Archiv für Thierheilkunde. XXV. S. 197.

_ 18) Derselbc, Ueber Immunität durchseuehtcr

Thiere bei Maul- und Klauenseuehe und über die

Virulenz der Milch kranker Thiere. Ebendaselbst. _

19) Hans, Uebertragung der Maul- und Klauenseuche

auf cin Pferd. Archiv für Thierheilkunde. XXV.

S. 199. _ 20) Hecker, Bemerkungen zu dem Auf

satze von Schmid-Bergen: Massregeln gegen die

Verbreitung der Maul- und Klauenseuche. Fübling`s

landwirthschaftliche Zeitung. Heft 2. _ 21) Derselbe.

Untersuchungen zur Bekämpfung der Maul- und Klauen

souche. lteferat über den auf dem internationalen

thieriirzllichen Congress zu Baden-Baden gehaltenen

Vortrag. Berliner thierärztl. Wochensehr. S. 407. _

22) Derselbe, Untersuchungen über die Abtötung des

Contagiums der Maul- und Klauenseuehe im Dünger

und in Tiefställen. Ebendaselbst. S. 6. _ 23) Hintz`

Maul- und Klauenseuehe mit bösartigem Verlaufe.

Ebendas. S. 4. — 23a) Horne. H., Die Klauenseuche

des Rennthieres. Norsk Veterinar-Tidsskńft. X. р. 97.

— 24) 3011011, Schutzimpfung gegen Maul- und Klauen

scuehe mit Seraphthin. Berliner thicri'trztliehe Wochen

schrift. S. 29. 25) Knese, Tenaeität des An

steckungsstotïs der Maul- und Klauenseuche.. Archiv

für Thierheilkunde. XXV. S. 200. 26) Löffler.

Schutzimpfung gegen Maul- und Klaucnseuehe. Referat.

des auf dem internationalen thieriirztlichen Congress in

Baden-Baden gehaltenen Vortrages. Berliner thierärzt

liche Woehenschrift. S. 399. _ 27) Derselbe, Das

selbe. Ebendas. S. 317. _ 28) Löffler 11. Frosch,

Berichte der Commission zur Erforschung der Maul- und

Klauenseuche bei dem Institut für Infectionskraukhciten

in Berlin. Erstattet an den Cultusminister. Berliner

thicriìrztliche Wochenschrift. Beilage zu No. 2: Mil

thcilungen für Veterinärbeamte. No. 1. _ 29) Mia`

U. de, Cura dell’ afta opizoozia colla pioetanina azzurra

c i nitrato d`argento. (Die Behandlung der Maul- und

Klauenseuehe mit Pyoetanin und Silbernitrat.) Nuoro

Ercolani. 1V. pp. 171. 273. _ 30) Derselbe, 11111

trato d`argento nell’ afta epizootica. (Das Silbernitrat

bei der Aphthcnscuche.) Ibidem. p. S7. (Mit Gproc.

Silbernitratlösung erzielte M. in der Behandlung der

kranken Klauen überraschende Erfolge.) _ 31) Müller.

Le progrès vet. No. 22. _ 32) Prietsch, Deich.

Pyoctaninlüsungen gegen Maul- und Klauenseuchc.

Siichs. Veterinärbericht. S. 91. (Die Resultate waren

günstig.) —- 33) Prudhomme und Thirion, Beitrag

zum Studium dcr Todesursache bei der apopleet-ischen

Form der Maul- und Klauenseuehc. Rec. de med. vŕt.

р.88. _ 34) Reichenbach. H.` Impfung mit Seraph

thin an 50 Rindern. Schweizer Archiv. 41. Bd. 5. Il.

S. 213. _ 35) Schmidt, Misserfolg mit Seraphthin.

Berliner thieriirztliehe \\"ochenschrift. S. 2S. _ 36)

Dei-selbe, Sehutzimpfung gegen Maul- und Klauen

souche. Deutsche thierärztliehe Wochensehril't. S. 13

und 45. _ 36a) Derselbe, Misserfolge mit Seraphthin

Impfungen. Ebendas. _ 37) Schrader, Misserfolg

des Scraphthins. Berliner thierärztliehe Wochenschrift.

S. 16. _ 38) Schwenk, Immunität nach überstandener

Maul- und Klauenseuehe. Wochensclu'ift für Thierheil

kunde, 55. (Mittheilung einzelner Fälle beim Rind.)

_ 39) Derselbe, Dasselbe. Ebendaselbst. S. 164.
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(Die Dauer der Immunität betrug 7 Jahre bez. 11 Mo

nate.) — 40) Siedamgrotzky, Uebertragung der Maul

und Klauenseuche auf Menschen. Sächs. Veterinär

bericht. S. 88. — 41) Süssheim, Dcr Ansteckungs

verdacht bei Maul- und Klauenscuehe. Berliner thier

i'uztliche Wochenschrift. S. 458. — 42) Weber, Maul

und Klauenseuehe. Rec. de med. vet. Bull. de la Soc.

Nn.16. p. 303. — 43) Wilkens, Die Anwendung

sehärfercr Massregeln bei neuausbrechender Maul- und

lilaucnseuche. Vortrag, referirt in der Berliner thier

l'irztlichen Woehenschrift. S. 461. — 44) Winckler,

Die Verbreitung der Maul- und Klauenseuehe durch

Sammelmolkereien und durch Dienstboten und andere

Menschen, die mit den kranken Thicren in Berührung

kommen, und Verluste an Maul- und Klauenseuche bei

Schafen. Archiv für Thierhcilkunde. XXV. S. 125. ——

45) Winter, lmpfversuehc mit Scraphthin als Schutz

nu'ttel gegen Maul- und Klauenscuche. Berliner thier

ärztliche Wochenschrift. S. 38. —— 46) Wohlmuth.

Tödlicher Verlauf der Maul- und Klauenseuehe bei

Rindern. Oesterreichische Monatssehrift für Thierhcil

kunde. ‘24. Jahrgang. 225. — 47) Zicgcnbein,

Immunität gegen Maul- tund Klauenseuche. Archiv für

Thicrheilkunde. XXV. S. 199. — 4S) Bekämpfung der

Maul- und Klauenseuche. Verhandlungen des internat.

thierärztlichen Congresses in Baden-Baden 1899. Ref.

in der Berliner thierärztlichen 'Wochenschrift S. 397

bez. S. 400. 49) Die Maul- und Klauenseuche in

Deutschland 1897. Deutsche thierärztlichc Wochenschr.

E. 114. — 50) Erkrankungen von Menschen durch den

lìenuss der Milch von Kühen, die an Maul- und Klauen

seuchc litten. Archiv für Thierheilkundc. XXV. S. 196.

197. 19S. —— 51) Kaiserliehes Gesundheitsamt. Arbeiten

zur Erforschung der Maul- und Klauenscuclie. Ref. in

der Berliner thierärztlichen Wochenschrift. No. 2. Bei

lage S. 9. — 52) Schutzimpfung gegen die Maul- und

Klauenseuchc mit Seraphthin. Thicrärztliehes Central

blatt. No. 2. S. 27. — 53) Suniniarischer Bericht

über die Ergebnisse der Untersuchungen des Seuchen

patliologischen Instituts der Landwirthschaftskammer für

die Provinz Sachsen zur Erforschung der Maul- und

lilauenscuche. Deutsche thierärztliehe Woehcnsehrift.

S. 138. — 54) Vorthcile des Controlbuchs der Vieh

händler zur Ermittelung der Maul- und Klauenseuche

und deren Bekämpfung. Archiv für Thierheilkunde.

XXV. S. 197.

Allgemeines. Die hauptsächlichsten Ergebnisse der

von Hecker im Institut der Landwirthsehaftskammer

der Prońnz Sachsen zur Erforschung der Maul- und

Klauenseuche (53) angestellten Untersuchungen sind

folgende:

1. Die Untersuchungen auf Erforschung des Krank

heitserregers ergaben, dass die gebräuchlichen Berke

feld-Filter regelmässig, die feineren Kitasatokerzen nur

nach längerem Filtriren den Krankheitserreger durch

ihre Poren durehliessen.

Bei einigen Collodiumsäckehen, welche in die Bauch

hòhle von Meerschweinchen und Kaninchen gebracht waren,

und welche Füllungen physiologischer Kochsalzlt'sung

mit Spuren des contagiumhaltigen Filtrates enthielten,

war eine leichte Trübung des Inhaltes zu constatircn.

Microscopisch konnten ähnlich wie bei den Versuchen

über Lungenseuche kleinste, lichtbrechcndc Körperchen

nachgewiesen werden. Der verirnpfte Inhalt eines Beutels

war schwach virulent.

Mehrfach wurde in den ersten Wochen nach der

Einführung beschickter Collodiumbeutel Abmagerung der

Vexsuchsthiere beobachtet, welche nicht nur auf den

Fremdkörper in der Bauchhöhle zurückzuführen war.

Ein Meerschweinchen erkrankte typisch an Maul

und Klauenseuche in Folge Platzens des eingcnähten

Beutels.

2. Die Untersuchungen über die Empfänglichkcit

der einzelnen Thiergattungen ergaben, dass diese ani

stärksten ist bei Rindern, geringer bei Schweinen, noch

schwächer bei Ziegen, am schwächsten bei Schafen.

Es gelang fast regelmässig experimentell, junge,

fast ausgewachsene Hunde und Katzen anzusteckcn.

Eine künstlich durch Einspritzung in die Muskeln

krank gemachte Katze steckte spontan eine zweite mit

ihr zugesperrte an.

Mit dem Blascninhalt eines seuchekranken Hundes

wurde ein Schwein durch Einreiben der Lymphc in

den Büssel inficirt.

Ferner erkrankten durch Einspritzung eines Ge

misches von Schaf- und ltinderlymphe eine grosse An

zahl von Meerschweinchen, einige Kaninchen und eine

weisse Ratte..

Bei den kleineren Versuchsthieren zeigten sich die

typischen Krankheitserscheinungcn oft erst nach Wochen

in Gestalt der abgeheilten Aphthen (Blasen) an den

Pfoten.

3. Als niedrigste lncubationszeit wurde von H.

' bei natürlicher, spontaner Ansteckung vom Augenblick

der Infection bis zur Blasenbildung der dritte Tag

ermittelt; Fiebcrerscheinungen können etwas früher

beobachtet werden. Aphthenwunden mit wulstigen

Rändern und oft fibrinüsem (gelblichcm) Belag sind

mindestens zwei Tage alt, ebenfalls anscheinend noch

unverletzte Blasen mit geronnenem Inhalt.

4. Maulspciehel erkrankter Rinder erwies sich nur

noch am folgenden Tage nach Aufbruch der Aphtlien

als virulent.

Durch Einträufeln von virulenter Lymphe in die

Lid-Bindehaut, in den Mastdarm und in die Scheide,

durch directe Einspritzung in den Magen und Dickdarm

gelang es gleichfalls, Rinder anzustecken. Injectioncn

in die Lungen wurden nicht ausgeführt, dürften aber

ebenfalls inliciren. Das Einreiben von Lymphe auf dic

intacte Haut des Klauenspaltes und aufs Euter hatten stets

negative Resultate. Wohl aber gelang einmal die In

fection bei wundgeriebenem Klauenspalt und durch Ein

spritzen in die Zitzcn.

Durch verfüt-terte Federn von Tauben, welche ihre

Nahrung 12 Stunden vorher aus künstlich inficirter

Spreu gesucht hatten, konnten Rinder mit Sicherheit

angesteckt werden, ebenso durch Fliegen, welche mit viru

lentem Maulspeichel oder mit Lymphe benetzt waren.

Durch die Leiber von Fliegen, welche von frisch

seuchckranken Rindern Blut gesogen hatten oder mit

virulenter Lymphe gefüttert waren, gelang es jedoch

nicht, Rinder anzusteeken, wenn die qu. Fliegen ihre

infectiöse Nahrung einige Stunden vor der Tötung auf

genommen hatten.

5. Im .Dünger hielt sich dcr Krankheitserreger

in über 1/sm ticfen Schichten nur ganz kurze Zeit in

fectionsfzihig, in den feinen Röhrchen der Stroh- oder

Heuhalme hingegen unter günstigen Bedingungen in

einem Falle fast zwei Monate lang.

6. Weder durch trockene noch durch feuchte Luft

liess sich die Seuche auch nur auf kurze Entfernungen

übertragen.

7. Die Virulenz ist bei den einzelnen Seuchegängen,

abgesehen natürlich von individuellen Schwankungen

mancher Thiere, eine ziemlich gleichbleibende.

8. Die Schädigungen der Seuche im Thierkörper

werden durch specitìsche Toxine verursacht. — Ат

auñälligsten leidet Fettvieh, ferner Thiere mit schwacher

Constitution und während der Seuche gebärende Thiere.

Säuglinge gehen bei Erkrankung der Mutter vielfach ein.

Am widerstandsfähigsten sind junge kräftige Thiere,

z. B. 3-7 Monate altes .Iungvieh.

9. Die Virulenz kann durch Uebcrimpfen von Rinder

lymphe auf Schweine und Schafe gesteigert werden. Sie

wird abgeschwächt durch sachgemässe Impfung junger

Sticrc, indem die Lymphe von dem ersten Sticrc auf

einen zweiten, von diesem auf einen dritlen u.s.w.

unter genauer Beobachtung des Kranklicitsgradcs über
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tragen wird. Es gelingt hierdurch bei fachmännischer

Auswahl und Controle, einen constanten, schwachen

Lymphstamm zu erhalten.

Mit Schaflymphe gelang es regelmässig, Rinder und

Schweine zu inficiren, selten jedoch mit Stier-lymphc

Schafe.

10. Durch sachgcmässes, schwaches Erwärmen vim

lenter frischer Lymphe gelingt es, die Virulenz und

Lebenslî'ihigkeit bedeutend abzuschwäehen.

Die nach diesem Verfahren eingeleiteten Impfungen

mit schwachwirkcnder Lymphe und nachfolgender' Ein

spritzung virulenter haben günstige Resultate ergeben.

11. Die über die Dauer dcr Immunität angestellten

hitersuchungcn ergaben, dass Rinder innerhalb cines

Jahres nur zu Bruehtheilcn eines Procentes zum zweiten

Male erkrankten, erst vom dritten Jahre an ist die 1n

feetionslähigkeit eine crhöhtere.. _ Von Natur immune

Rinder scheinen äusserst selten zu sein. Bei den meisten

von Besitzern dafür angesehenen Thieren ist der Nach

weis nicht cinwandsfrei. _ Rinder, deren Mütter wäh

rend der Träehtigkeit verseucht waren, erwiesen sich bei

unseren Untersuchungen entgegen einer (einzelnen) Beob

achtung der Commission als nicht ilnmun. _ Eine Immu

1111311 durch die Mutter lässt sich in bedingtem Masse

nur erzielen, wenn den während der Trächtigkeit durch

seuchten Kühen wiederholt hoehvirulcnte, reine Lymphc

einige Wochen vor dem Kalben in die Blutbahn einge

spritzt wird. Verwerfen wurde bei unseren Versuchen

hiernach nicht beobachtet.

12. Im Blute der (durch einmaliges Ueberstehen

der Seuche) immun gewordenen Thiere waren bei un

seren Versuchen keine speeilischen Stoffe nachweisbar,

welche, mit frischer Lymphc gemischt, diese bei Injec

tion des Gemisches in den Körper empfänglicher Thiere

unwirksam machten. _ Wenn die Commission mit dcr

artigem Lymphc-Iminunblutgemiseh anscheinend Schutz

erfolge hatte, so ist dies darauf zurückzuführen, dass

die immunisirende Kraft dcr das Blut liefernden Thiere

durch die Controlimpfungen mit Virus _ wodurch nur

die Immunität der betreffenden Thiere festgestellt wer

den sollte! _ unbewusst und unabsichtlieh erhöht

wurde!

13. Auch durch Serum von Thiereu, welche die

Seuche noch nicht, resp. seit langem nicht überstanden

hatten, wurde häufig bei genügend langem Contact eine

wesentliche Abschwächung resp. Aufhebung der An

steckungsfähigkeit der Lymphe beobachtet.

14. Durch rationelle. von Hecker seit Jahren er

probte Einführung des Krankheitserregers und seiner

Toxine in die Blutbahn gelingt es, hochimmunisirende

Präparate von der überwiegenden Mehrzahl der Rinder

oder Schweine zu gewinnen.

Dicselben, auf andere, der Ansteckung ausgesetzte

Thiere übertragen, schützen vor Erkrankung resp. mil

dern wesentlich den Verlauf der Seuche. Sie sind daher

zu Nothimpfungen, resp. in Verbindung mit dem unter

Umständen abzusehwäehendcn Contagium zu Schutz

impfungen zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuehc

mit grossem Erfolge angewandt worden.

15. Das vor einiger Zeit unter dem Namen „Se

raphthin" von den Höchster Farbwerken in den Handel

gebrachte, inzwischen polizeilieh verbotene Lympho

lmmunblutgcmisch ist wissenschaftlich nur von zweifel

haftcm Werthe, da es unmöglich ist, die Schutzkraft,

resp. den lmmunisirungsgrad des (lemisehes zu be

stimmen.

Denn abgesehen von der individuellen Reactions

fähigkeit des zu impfenden Thieres kann in dem Ge

misch nicht berechnet werden:

I. wie gross die antitoxische, resp. abschwächende

Kraft des angewandten Immunblutes ist;

II. wiekstark die Virulenz der beigemischtcn Lymphc

Wir t;

lll. als llauptpunkt, wie stark die Schwächung ist,

welche die Lymphe event. durch das lmmunblut

erleidet, da diese sich mit jedem Augenblick

ändern muss, woraus der stets sehwankendc

Schutzwerth des Seraphthins sich ergiebt.

11: mögen hieraus die Misscrfolge der Impfungen

mit Scraphthin crklärlich werden. 1n den zu frischen

Mischungen war die Virulenz eine überwiegende, und

die Thiere erkrankten, in den zu alten war das` Con

tagium überhaupt nicht mehr genügend wirksam, um

vorbeugend zu schützen.

Eine etwaige Verbesserung dieses ,Scraplithins* der

Höchster Farbwcrke durch rationelle, höhere Potenzirung

des immunisirendcn Werthcs des Immunblutes, wie sie

der Kreisthierarzt G raffunder-Landsberg a. W. bereits

vor einem Jahre empfahl. oder eine Aenderung der Impf

methode o. Ae. ist aber gleichbedeutend mit einer Ап

lehnung oder Adoption des vor langer Zeit zum Patent
angemeldeten H e c k e r schen Verfahrens.

16. Dcr Anwendung des l(oeh’scben Verfahrens

der ltinderpestbekämpfung auf die Maul- und Klauen

seuche stehen schwere wissenschaftliche Bedenken ent

gegen. Edelmann.

Löffler und Frosch (25) berichten über ihre A\ r

beitcn zurlìrforschung der Maul- und Klauen

seuehe im Institut für lnfeetionskrankheiten

zu Berlin in drei Einzelberichten au den Cultus

minister.

\\'esentliehcs Interesse hat nui` der letzte derselben.

ln demselben wird zunächst hervorgehoben, dass au~

frischen Blasen cntnouuncne Lymphc mit Wasser rer

diinnt und durch sichere Baeterienlilter filtrirt, ihre

volle lnfectionsfähigkeit bewahrt, und dass sich init

Ilülle. solcher Lymphe die Krankheit durch eine ganze

Reihe von Thiereu hindurch mit Sicherheit von Thier

zu Thier übertragen lässt. Es müsse sich also um

cin belebtes Agens in der Lymphe handeln, welches

sich im Körper des erkrankten Thieres vermehre. Hier

für spricht auch die mehrfach gemachte Beobachtung.

dass, wenn solche Lymphe mehrfach durch sehr dichte

líitasatofiltcr hindurch gesaugt worden war, dieselbe

empfängliehe Thiere nicht mehr infìcirte. _ Einen

sicheren Massstab für die Virulenz der Lymphe. zu ge

winnen, war nicht möglich. _ Die Infection mittelst

frischer, in (iclatinckapseln cingeschlossener und ein

gegebencr Lymphe vom Verdauungscanal aus war mög

lich. _ Baeterienfrei filtiirte Lymphe erhielt sich im

Eisschrank 3_4 Monate wirksam. Zusätze von Phenol,

Thymol und 0,5 pCt. Carbol waren ohne wesentliche

Bedeutung. Auch bei 1 pCt. Carbolsäurezusatz zur

Lymphe 1:10 mit Wasser verdünnt blieb diese noch

11 Wochen unverändert wirksam. Reine, unverdünnte

Lymphe, in Glaœcapillaren eingeschlossen und bei З?“

aufbewahrt, wurde schon in 12 Stimden, verdünntc in

ca. 3 Tagen unwirksam.

Die Untersuchungen über den Erreger der Maul

und Klauenseuche haben ergeben, dass sowohl der viel

genannte Siegel-Bussenius`sche Bacillus, als auch

die ron Nosotti, Klein, Schottelius, Kurth.

Nissen, Starcovici, Furtuna und Stützen beider

Maul- und Klauenseuchc gefundenen Bacterienfunde

lediglich accidentelle sind. Ebensowenig konnten die

in dem Blaseninhalt gefundenen, von Piana-Fioren

tini, Behla und Jürgens als die Erreger der ge

nannten Seuche bezeichneten, protoplasmatischen Gebilde

für speeilische angesehen werden. Auch dic mit ver
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schiedenen neu empfohlenen Nährmedien (besonders

auch mit der von Nocard und Roux empfohlenen

Martin`schcn Nährflüssigkeit) angestellten Versuche

haben zu keinem Resultate geführt.

Dagegen glauben die Berichterstatter über günstige

lmmunisirungsversuehe berichten zu können,

nachdem es gelungen war, Thiere durch intra

rcnöse Einspritzung einer Mischung wirksamer Lymphe

mit dem Scrum durchgeseuchtcr Thiere gegen Multipla

der sicher wirksamen L'nnphdosis zu schützen. lì.' hat

sich bei den Versuchen zugleich herausgestellt, dass

diese Mischung nur dann ihre Schutzkraft vollständig

zeigt` wenn sie erst nach längerem Stehen zur Anwen

dung gelangte. Die Immunität trat selbst noch ein,

wenn die Serum-Lymphmischung (10—20 ccm Serum

+ ‘[50 cem Lymphe) 4 Wochen vor ihrer Anwendung

hergestellt war. Die Wirkung des Serums der immunen

Thiere unterliegt aber erheblichen, individuellen Schwan

kungen.

Ein anderes Verfahren zur Herstellung der Immu

nität besteht darin, dass man gesunden Thiercn die

durch mehrere Monate langes Stehen unwirksam ge

wordene Lymphe einspritzt. Sie werden hierdurch,

ehne die geringsten Krankheitserseheinungen zu zeigen,

immun.

Weiter hat sich herausgestellt. dass in einem Falle

eine durch spontane Erkrankung immun gewordene Kuh

ihre Immunität auf ihr Kalb vererbte, während zwei

mit der Milch derselben Kuh genährte Kälber hierdurch

nicht immun geworden waren. Jehne.

Dm Kaiscrliche Gesundheitsamt (51) hat

imter dem Titel „Arbeiten zur Erforschung der

Maul- und Klaucnseuchc“ diejenigen Berichte amt

licher Thicrìirzte zusammengestellt, welche im Jahre 1893

in Folge einer amtlichen Umfrage von den beamteten

Thierürzten über deren Beobachtungen bei der Maul

und Klauenseuche erstattet worden sind.

Diese Berichte betreffen die Verbreitung des An

steckungsstolfes, die Maulscuche bei Pferden. Schafen,

Wild und Geflügel, ferner die Verschleppung der Seuche

durch Personen, H'zi-ute, Haare, Milch ete., die Ueber

tragung auf Menschen, den Einfluss der Seuche auf

Quantität und Qualität der Milch. 1110 Incubationszeit

und die Länge der natürlichen Immunität. Das Original

ist einzusehen. Johne.

Actinlogisclles. Hinsichtlich der Tenacität des

Ansteckungsstoffes der Maul- und Klauen

seuche berichtet Knese (25) einen bemerkenswerthen

Fall:

Ein vollständig isolirt liegendes Gehöft, zu dem in

der Zeit von 8 Wochen vorher weder Händler noch

sonstige Personen Zutritt gehabt haben und in dessen

L'mgegend zu jener Zeit die Maul- und Klauenseuche

nicht herrschte, wurde plötzlich verseucht. lm Herbste

1896 kaufte der Besitzer des in Rede stehenden (ie

1101101 Nachgras auf einer Wiese zu Hoya, woselbst zu

dieser Zeit auf einer anliegenden Weide eine grosse

Sehafherde weidete, welche stark und lange mit Maul

nnd Klauenseuche behaftet war. chters waren einige

Schafe durch das Hackelwerk gebrochen und. weideten

im verkauften Nachgrasc. Käufer liess zu dieser Zeit

sein Nachgras mähen und trocknen, um es im Winter

an seine Milchkühe zu verfüttern. Zur Zeit, als dieses

Íirummet im Februar 1897 verfüttert wurde, brach Maul

und Klauenseuche unter den Kühen des Käufers aus.

Der Ref. glaubt daher mit Sicherheit annehmen zu

können, dass das Contagium der Seuche mit dem Grummet

nach dem in Rede stehenden Gehöfte verschleppt

worden ist. Ellenbcrger.

Zur Untersuchung über die Abtötung des

Contagiums der Maul- und Klauenseuche im

Dünger und in Ticfstiillen theiltHeeker(22) mit,

dass er Glasriihrchen verschiedener Weite mit virus

haltigen Flüssigkeiten theils zugeschmolzen, theils nur

mit Wattepfropfen verschlossen nebst einem Maximal

thermometer 20, 40 111111 60 cm tief in frischen Kuh

bezw. Schweinedünger gelegt und dann nach 3, 6 und

9tîigigem Liegen daselbst auf ihre Virulenz geprüft habe.

Bei diesen Versuchen konnte 1111 Dünger zunächst eine

erhebliche Temperatursteigerung eonstatirt werden, da

in 40 0111 Tiefe dieselbe bei Sominerversuehen 70, bei

Herbstversuchcn 55° C. betrug. Die Infection der zu

den Versuchen verwendeten Thiere gelang nur mit reinem

Aphtheninhalt, der nur 20 0111 tief gelegen hatte, in allen

tiefer gelegenen Röhren war der Inhalt nicht mehr in

feeiionsflîihig.

Zur Desinfecticn des Düngers genügt daher ein

mittelfestes Lagern des frischen, inficirten Düngers durch

ea. 8 Tage. Zur Stcrilisirung der oberen Düngerschichtcu

genügt eine Bedcckung mit nicht inficirtem Dünger,

z. B. mit frischem Pferdemist in Höhe von ‘/21/3 m.

Johne.

lmlllluität. Ziegenbein (47) beobachtete, dass

erwachsene Rinder, die vor 1--2 Jahren von Kühen ge

boren wurden, die damals an Maul- und Klauen

seuche litten oder kurz zuvor durchgeseucht waren,

1101 dem diesmaligen Seuchengange gesund

b 110 b e n. Ellenberger.

Graffunder (18) beobachtete, dass die Maul

und Klauenseuche in einem 7 Wochen zuvor ver

seucht gewesenen Kuhstalle von neuem ausbrach, nach

dem durchseuchte Ochsen darin aufgestellt worden waren.

Drei Kühe, welche im Jahre 1891 durchseucht waren,

sind bei dieser Epidemie verschont geblieben, obschon

die übrigen, in demselben Stallc befindlichen Kühe er

krankten. Die Immunität der betreffenden Kühe

dauerte demnach 6 Jahre.- Die Milch frisch

erkrankter Thiere soll nur dann virulent sein, wenn

Blasen am Enter auftreten. Hatten die Blasen ihren Inhalt

bereits entleert, so gelang die Infection von Schweinen

und Schafen mit Milch nicht mehr. Ellenberger.

Massregeln zur Bekämpfung. Bezüglich der

Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche hat

der internationale thicrärztliche Congress in Baden

Baden (48) folgende Resolution angenommen:

1. Die wissenschaftliche Erforschung dieser Seuche

mit allen Mitteln zu betreiben; 2. das vcrseuchte Ge

biet vom freien Viehrerkehr abzusperren; З. den Ver

kehr mit Handelsvieh einer strengeren x'eterinärpolizei

lichen Ueberwachung dergestalt zu unterwerfen, dass

das Vieh von Viehhändlern vor dem Feilbieten der po

lizeilichen Beobachtung unterstellt wird; 4. dass Mager

milch und alle sonstigen Milchrückstände dauernd aus

den Sammelmolkereien nur abgegeben werden dürfen,

nachdem sie zuvor einer Temperatur ausgesetzt worden

sind, welche die zuverlässige Ertötung des Infect-ions

steßes verbürgt; 5. dass die Anordnung. Leitung und

Ausführung der in Betracht kommenden veteriniirpolizei

lichen Massregeln, wobei besonderes Gewicht auf strenge

Durchführung der Sperren und der Desinfection der

Kleider des Wartepersonals u. s. w. zu legen ist, im

ganzen Lande einheitlich geregelt werde. Johne.
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Hecker (20) bespricht den Artikel von Schmid

Berger über die Maul- und Klauenseuche. Er

tritt der Forderung Schmid’s nach getrennt liegenden

Ein- und Ausladestellen und Rampen für transportirtes

Vieh bei, fügt aber noch folgende Forderung hinzu:

Die gründliche, veterinärpolizeilich beauf

siehtigte Desinfection der Hände, Bekleidungs

stücke u. s. w. von allen den Personen, welche

bei dem Ein- und Ausladen von Vieh, beson

ders von Wiederkäuern und Schweinen` gehol

fen haben oder mit’den Thieren in Berührung

gekommen sind. Diese Desinfcction hat nach

jedem Viehtransport vor dem Verlassen der

betreffenden Ladestelle, resp. Rampe zu ge

schehen. Das Verweilen von Gelegenheits

arbeitern auf den Vichrampen ist nach Mög

lichkeit einzuschränken. Den aufsichtsführen

den Beamten muss die Befugnis zustellen, die

vorgeschriebene Desinfeetion bei diesen Leuten

auch vor jeder Hülfe bei Viehtransporten zu

fordern! An jeder Rampe stehen, besonders auf den

grösseren Bahnhöfen, oft Dutzende von Arbeitern, um

beim Ein- und Ausladen, beim L'mladen, beim Treiben

des Viehes nach den Ställen des Bahnliofes, des Iliind

lers oder des Besitzers u. s. w. zu helfen. Diese Leute

transportiren oder treiben gesundes und krankes Vieh,

,aber nirgends wird an eine Desinfection ihrer Kleider

gedacht! Auch von den Bahnwâirt-ern der Rampen wird

keine Desinfection gefordert! Diese Leute sind Seuchen

\'erschlepper par excellence! Es kann und muss ge

fordert werden, dass eine solche Seuchenverschleppung

verhindert wird. Man stelle IIeissluft- und Formalin

desinfeetorcn für die Kleider der betreffenden Personen

auf, sorge dafür, dass deren Hände antiseptisch gerei

nigt werden u. s. w.

Eine wesentliche Ursache der Seuchenverschleppung

findet H. auch in dem gewisscnlosen Losschlagen à tout

prix der Sehlaehtthiere, welche bereits inficirt sind oder

mindestens der Ansteckung ausgesetzt waren. Hier sind

es also die Thierbesitzer selbst, welche die Weiter

Verbreitung der Seuche veranlassen. Die Verschleppung

der Seuche durch Thicrärzte kommt nur selten vor. ——

Die rationelle Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche

kann nur durch Haltung immunen Viehes geschehen.

Ueber die Schaffung immunen Viehcs wird Hecker

später berichten. Ellenberger.

Impfung mit Seraphthin. Die von Winter (45)

mit Seraphthin angestellten Impfversuehe er

gaben folgendes Resultat:

l. Die Impfung ist bei vorschriftsmiissiger Aus

führung in keiner Weise nachtheilig für die Thiere.

Die geringen Krankheitserseheinungen einer zuerst ge

impften und in einem Seuchenstall untergebraehten

Kuh führt Verf. nicht auf die Impfung` sondern auf eine

leichte Affection in Folge nachträgliclier Infection zu

rück; sonst hätten sich diese oder ähnliche Erscheinun

gen auch bei den anderen geimpften, nicht der An

steckung ausgesetzt gewesenen Thieren zeigen müssen.

— 2. Der Impfstoff „Seraphthìn“ macht die Thiere

nicht immun, weder gegen natürliche, noch gegen künst

liche Ansteckung. Wenigstens haben die vorliegenden

Versuche gezeigt, dass nach 8 Tagen keine Immunität

vorhanden war. .Iohne.

Die in einem Meierhof Niederösterreichs mittels

Scraphthin (52) vorgenommenen Sehutzimpfun

gen gegen Maul- und Klauenseuche verliefen

völlig resultatlos.

Es wurden unter der Leitung des Prof. Schindelka

von 214 Rindern am 20. Dec. 1898 20, am 14. Dee.

59, am 17. Dec. 41 Rinder mit dem gen. Mittel ge

impft. Am 19. Dec. wurden bei einer am 11. desselben

Monats eingestellten und am 14. Dee. geimpftcn Kuh die

ersten Symptome der Seuche wahrgenommen. Am

22. Dec. waren bereits 17 Binder, 1 ungeimpftes und

16 geimpfte, am Т. Januar 1899 120 Rinder, 44 un

geimpfte und 76 geimpfte, an der Maul- und Klauen

Seuche, die dazu noch höchst ungünstig verlief. ver

endet. Ein Unterschied im Krankheitsverlaufe zwischen

geimpften und ungeimpften Thieren war nicht zu con

statiren. Georg Müller.

Misserfolge mit Seraphthin berichtet Schmidt

(35), welcher in 8 geimpftcn Beständen bei 4 nach S1

10, 12 und 30 Tagen nach der Impfung die Maul- und

Klauenscuche ausbrechen sah. 1hr Verlauf war im All

gemeinen milde. 3 Kühe gingen allerdings apopleetisch

zu Grunde. Verf. giebt noch einige Details bez. des

lmpfverfahrens. .lehne

Iìlattcn (12) berichtet über Schutziinpfungen

gegen Maul- und Klauenseuche mit Höchster

Seraphthin bei 316 Kühen und 4 St-ieren in ver

schiedenen Beständen. Die meisten Thiere Wlu'den mit

15, nur drei kleinere Stiere mit je 10 ecm Lymphe nach

Vorschrift intravenös geimpft, die geimpften Thierrl

zeigten nach der Impfung keinerlei Störungen. 5 der

geimpften Bestände sind frei von der Seuche geblieben.

in allen anderen Beständen erklankten sümmtliche

lmpliinge an dcr Seuche, selbst noch 5 Wochen nach

der Impfung. Der Verlauf der Seuche war überall ein

leichter. Das Seraphthin ist somit nicht als ein

cinwandsfrcies Schutzmittel zu betrachten.

Johne.

Sehrader(37) berichtet, dass 19 von ihm mit

Scraphthin geimpfte Kühe mehrere Tage nach der

Impfung heftig an der Maul- und Klauenseuche erkrankt

seien.

Von Schmaltz wird hierzu bemerkt., dass auch

von anderen Seiten über ein gänzliches Fiasco der

Seraphthinimpfungen berichtet werde, sodass sich der

Regierungsprìisidcnt von Wiesbaden veranlasst gesehen

habe, den Verkauf des Seraphthins zu ver

bieten. Johne.

Reichenbach(34) äussert sich sehr abfiillig

über die mit der Seraphthinimpfung bei Maul

und Klauenseuche gewonnenen Resultate.

Auf einem grossen Hofe wurde, nachdem eine Kuh

an der Maul- und Klauenseuchc erkrankt war, mit

Seraphthin geimpft. Doch trat nach der Impfungweder

bei den inticirtcn Thieren eine Milderung ein, noch wur

den die gesunden vor Ansteckung bewahrt, auch nahm

die ganze Krankheit nicht im mindesten den Charakter

eines milden Vcrlaufes an. Diese Thatsachen und die

Kostspieligkeit des lmpfstofïs veranlassen den Verf., vor

dem Gebrauch des Seraphthins zu warnen. Tereg.

Schmidt (36) hatte 600 Rinder gegen die An

steckung mit Maul- und Klauenseuehe mit Sera

phthin geimpft und anfangs gefunden, dass dieses

Mittel scheinbar einen Seuchensehutz gewährt. Jedoch

bald trat auch in den geimpften Beständen die Maul

und Klauenseuche auf, sodass das Verfahren einen vol l

stâindigen Misserfolg hatte.

Im Anschluss au Sehmidt’s zweiten Artikel sind

von Malkmus die bis dahin beobachteten Erfahrungen

mit Seraphthin zusammengestellt. Edelmann.
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Jonen (24) berichtet bezüglich der Seraphthin

Impfung über einige günstige und ungünstige Resul

tate. Letztere betreffen drei, erstere zwei Bestände.

.lehne

Behandlung. Zur Behandlung der Maul- und

Klauen scuche empfiehltBejkinoff (З) nach dem Vor

gangc von Po poff Schwefelsäure innerlich (150-200,0 g

Acid. sulf. crud. auf 14-151Wasser und hiervon jcdcm

über zwei Jahre alten Stück täglich einmal eine Bier

flasche roll) und äusserlich zur Behandlung der Klauen

geschwüre ein lnfus von Thymus serpyl. nach ror

heriger Reinigung der Klauen mit Wasser. Johne.

Ehrhardt (7) behandelte bei Gelegenheit eines

grösseren Maul- undKlanenscucheausbruchs in

über 20 Ställen die erkrankten Thiere mit den von

Morandi empfohlenen Thymianaufgüssen innerlich und

'aussi-rlich. Dieselben zeigten mässige Ilcilwirkung. Als

Vurbeugungsiuittel sind sie ungeeignet. Tereg.

Müller(31) empfiehlt gegen Aphthenseuchc

die folgende Mischung, welche mit dem Zerstäubcr

applieirt wird und sowohl prophylaetisch als curativ

und desinficirend zu verwenden ist: Sublimat 5,0, Kalium

hypermang. 25 g, Acid. salie-yl. 50,0, Wasser 900,0. —

Als Prophylacticum soll man diese Flüssigkeit, mit der

lil'achen Menge Wasser verdünnt, 'Lum Abwaschen von

Maul, .Enter und Füssen verwenden: zur Heilung gc

niigen 4—5 Tage. Baum.

Eggeling (6) u. A. haben Rinder mit dcn von

Rosenberg empfohlenen Formaldehydpräparaten

zum Schutze gegen Maul- und Klauenseuche be

handelt. Die Behandlung hatte keinen Erfolg.

Ellenbcrger.

Verschleppung und Verbreitung. Wincklcr (44)

hat die Beobachtung gemacht, dass besonders zur Zeit

des Umzuges des Dienstpersonals alljährlich eine

stärkere Verbreitung der Maul- und Klauenseuche

stattfindet; die Seuche taucht zu dieser Zeit plötzlich

in Gegenden auf, welche bisher von ihr verschont waren.

Fast in allen diesen Fällen konnte nachgewiesen wer

den, dass die Verschleppung der gen. Seuche durch das

neu angezogene Dienstpersonal (die verheiratheten Leute

sind stets im Besitze einer Kuh) stattgefunden hat. Zur

Verbreitung der Seuche tragen ferner wesent

lich die Sammelmolkereien bei.

[Ind doch kann ihnen nicht in allen Fällen der

Vorwurf gemacht werden, wisscntlich gegen die Vor

schrift des ё 44a des Reichs-Viehseuchengesetzes vom

1. Mai 1894 gehandelt zu haben, weil die Besitzer souche

kranker .Kühe theils aus Unkenntnis, theils aus Fahr

lässigkeit und Eigennutz zu spät dic Behörde von dem

Ausbruch der Seuche unter ihrer Rindvichherde in

Kenntnis setzen. Auf dem bisherigen Wege (Amts

rorsteher, Landrath, Kreisthierarzt) vergehen in der

Regel drei bis vier Tage, bis der Ausbruch der Seuche

amtlich festgestellt wird. Die polizeiliche Vorschrift,

Milch nicht in ungekochtem Zustande aus dem Gehöfte

zu geben, tritt daher gewöhnlich erst in Kraft, wenn

der Zweck nicht mehr zu erreichen ist und die Folgen

des zu spät erlassenen Verbotes nicht mehr ungeschehen

2u machen sind. Die Vorschrift des §44a des Reichs

\'ieh-Seuchengesetzes vom 1. Mai 1894 dürfte nach Vor

schlag von Winckler nur in dem Falle sich wirksam

erweisen und wesentlich dazu beitragen, dcr Weiten'er

breitung der Seuche Schranken zu setzen, wenn er fol

gende Fassung erhieltc: ,Der Besitzer von Kühen ist bei

Vermeidung der im ё 65 des Reichs-Viehscuchengcsetzes

vom l. Mai 1894 angedrehtcn Strafen verpflichtet, sofort

nach dem Ausbruch der Maul- und Klaucnseuche unter

seinem Viehbestande Milch in unabgekochtem Zustande

nicht aus dem Gchiifte zu geben.“ Unkenntnis der Krank

heit kann vor Strafe nicht schützen, da dem Besitzer

in zweifelhaften Fällen das Recht zusteht, sofort den

beamteten Thierarzt zur Feststellung der Krankheit zu

requiriren.

Unter den Schafen traten nur in dem Falle Ver

luste im Gefolge der Maul- und Klauenseuche cin, wenn

die Seuche gerade zur Lammzeit ausbrach, da die Milch

der fieberhaft ergriñencn Mütter förmlich vergiftcnd auf

dic jungen Lämmer wirkte. Ellcnbergcr.

Graffunder(l7) beobachtete, dass Kaninchen,

flic aus einem verseucht-en in einen seuehcnfreien Stall

versetzt wurden, die Maul- und Klauenseuche in

letzteren cinschleppte n. Ellenberger.

Uebcrtrngung auf Mensch und Pferd. Ueber

tragung der Maul- und Klauenseuche auf Men

schen (40) wurde in der Aintshauptmannschaft Plauen

in 2 Fällen (Besitzer und Knecht) in Folge ron Milch

genuss und Wartung beobachtet. [in ersten Falle Winde

aphthüsc Stomatitis und Blasenbildung an der Oberlippe,

im letzteren Blascnbildung an den llâinden gesehen.

Gg. Müller.

Hans (19) schildert eine scheinbare Uebcrtra

gung der Maul- und Klaucnseuche auf ein Pferd.

Das Pferd gehörte einer Molkerei und erhielt zur Zeit,

als die Seuche in der Gegend sehr stark grassirte, als

Nahrung ausser Hafer und Heu viel Magermilch. Es

bekam an der rechten Vorderfusskrone zunächst eine

starke, schmerzhafte Ansehwellung, aus der sich nach

Ablauf von etwa 3 Tagen eine ziemliche Menge bluti

gen, dünnfliissigcn, citrigcn Inhalts entleertc. Einen

Stoss, Schlag oder sonstige gewaltthätige Einwirkungen

hatte das Thier an der Stelle nicht erfahren. H. glaubt

die Entstehung dieses Panaritiums bei dem Pferde auf

den Genuss der Magermilch des an Maul- und Klauen

seuche erkrankten Rindviehs zurückführen zu können.

ln der Maulhöhle des betredenden Thieres konnte nichts

Abnormes festgestellt werden. Ellcnbcrger.

Ansteckungsverdßcnt. Süssheim (41) bemerkt

bezüglich des Ansteckungsverdachtes bei Maul

und Klauenseuche, dass der scheinbare Widerspruch

zwischen§ 1 des Reichsvichseuchcngesctzes und dem

§ 59 der Bundesrathsìnstruction nicht bestehe; beide

Paragraphen ergänzten sich im Gegentheil.

1hr principiellcr Unterschied liegt darin, dass §59

den Ansteckungsverdacht unter gewissen Voraussetzungen

immer als gegeben ansieht, in deren Ermangelung aber

die Entscheidung der sachgcmässcn Prüfung dcr zustän

digen Behördc anheimgicbt, welche, gestützt auf ё 1 des

Gesetzes je nach der Lage des einzelnen Falles den

Verdacht, der Ansteckung annehmen oder zurückwcisen

wird. к1011118.

Milch. 1“oth(15)schlägtbetrcfïs Milchabkoehung

bei Maul- und Klauenseuchc Folgendes vor:

„Die Erfahrung lehrt, dass die gegenwärtigen Be

stimmungen, welche die Abkoehung aller Milch fordern,

sobald nur einer der betheiligtcn Viehbestände unter

Sperre gestellt ist, im Beginn cines Seuchengan es nicht

genügen. Erfolg ist nur zu erwarten, wenn en Mol

kereien ganz allgemein die Abkochung der Magermilch

zur Pflicht gemacht wird. Da die Molkereien schon mit

Rücksicht auf die jederzeit drohende Maul- und Klauen

seuchegefahr und das dann zu erwartende Verbot der
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Ablieferung ungekoehtcr Milch siimmtlieh geeignete

Apparate zur Sterilisirung der Magermilch besitzen, so

kommen bei der allgemeinen Anordnung ständiger Ab

kochung lediglich die Mehrkosten für den Kohlcnvcr

brauch in Betracht, die bei den besten jetzt bekannten

Sterilisatoren von Kleemann u. Co. in Berlin unge

fähr 33 Pf. pro 1000 Liter betragen. Dafür ist nicht

nur die Maul- und Klauenseuchegefahr vermindert, son

dern die Hauptquelle der Tuberculose und der Kälber

durchfälle in Folge gcsâiucrtcr Magermileh verstopft.

Die beiden grössten ltlolkereien haben sich auch bereits

zu genannter Abkochung der Magermilch entschlossen.“

Ellcnberger.

Matthicsen (15) glaubt, dass durch solort-igcs

Erhitzen der frisch in die Molkereien gelangenden

Milch auf 130—650, welches Verfahren der Butter

gcwinnung nichts schade, eine Abschwächung des Con

tagiums der Maul- und h'laiwnseuche zu erzielen wäre.

Er hält dieses Verfahren für zwecklniissiger und leichter

durchführbar als die Anordnung der Abkoelmng der

Magermilch und Reinigung der Milehgeschirre. welche

selten consequent und genau ausgeführt werde.

Ellenberger.

Weber (42) berichtet über seine Beobachtungen

iìber dic Maul- und Klauenseuche. Erwähnenswerth ist.,

dass nach seinen Untersuchungen die in der Lactation

befindlichen Kühe auf der llöhc der Krankheit im tiig

lichen Milchcrtrag um etwa 4_5 Liter zurückbleiben.

Röder.

Verschiedenes. Prodhommc und Thirion (33)

sehen dic unmittelbare Todesursache bei del' промое

tischen Form der Manl- nnd Klauensenche in einer

Lähmung des Pharynx und dadurch herbeigeführtcr

Erstiekung. Die Section ergab an wesentlichen Be

funden stets nur Anschoppung des Larynx und Pharynx

mit Futtermassen und Anwesenheit von Flüssigkeit in

der Trachea. Baum.

Deppe (5) glaubt einen Fall von sporadische?

Aphthenscncho bei bayerischen Ochsen beobachtet zu

haben. Er fand bei denselben Pusteln, Erosionen und

dergl. in der Mundhöhle, die von den bei Maul- und

Klaucnseuche vorkommenden Veränderungen verschieden

und anscheinend nicht ansteckend waren. An den

Klauen keine Veränderungen. Ellenbcrger.

Horne (23a) giebt eine Mittheilung über eine im

nördlichen Norwegen nntcr den Bennthicren herrschende

Шпиеиепем. Die Krankheit zeigt anatomisch grosse

Achnlichkeit mit dem sogen. Panaritium des Rindes;

zuweilen traten gleichzeitig Geschwüre auf der Nasen

und Maulschleimhaut auf. Viele Thiere sind an der

Krankheit gestorben. Horne fand bei microscopischer

Untersuchung und durch Impfung von einem Falle Nc

crosebacillcn, dic in grossen Mengen vorhanden waren.

C. О. Jensen.

9. Räude.

(Statistisches s. S. 25.)

1) Frochner, Welche Umstände stehen der Tilgung

dcr Schafräude im Regierungsbezirk Cassel entgegen.

Deutsche thierärztl. Wochenschrift. S. 77. —— 2) Gri

gorjew, W.. Ueber dic Behandlung der Riiude der

Schafe. (Russisch.) Journal für allg. Veterinärwisscnseh.

in St. Petersburg. No. 1. S. 5 und 6. — 3) Kuba

schewski. l'ebertragung der Räude von einer Katze

auf Pferde. Archiv für Thicrheilkunde. XXV. 200. —

4) Steinbach, Tilgung der Sehafräude. Ebcndaselbst.

201. —- 5) 1)10 Riiude der Pferde etc. im Deutschen

Reiche ISST. Dtsch. thieriirztl. Wochenschr. S. 129. —

(i) Riiude der Pferde. Archiv f. Thierheilkunde. XXV.

201. —— Т) L'cber Schafrâiude. l-lbendas. S. 201.

Allgemeines. Der Regierungsbezirk Cassel `steht

in der Statistik der Schafriiude seit Jahren mit an

erster Stelle; im .lahre 1S97 z. B. waren daselbst 513

Gehiifte in 103 Gemeinden verseucht und in den in

diesem Jahre neu betroffenen 60 Gemeinden waren

13472 Schafe rìiudig. 1m Kreise Fulda erwiesen sich

in Gemeinden einige 40 Herden mit nahezu 100011

Schafen mit der Riiude behaftet.

Froehner (l) nennt als Ursachen dieser

grossen Verbreitung der Seuche in erster Linic

die Verheimliehung. weil die Landbevülkeruug der

Räude keine Bedeutung beimissl und auch die meisten

Schäfer dieser Ansicht huldigen. Letztere sind zwar

bestrebt, die lSeuche zuvor ini Geheimen zu behandeln

durch Sclnniercn. aber ebenso bemüht, die amtliche

Entdeckung derselben zu verhindern. Ausserdem denken

die Orlspolizcibehürden sehr milde über die Verheini

lichungen, vor Allem aber fürchten die Besitzer die

Kosten und Umstände des lleilverfahrcns. Des»

halb sollten die Kosten der thierììrztliehen Ueberwaehung

des letzteren von der Staatscasse übernommen oder

besser noch dasselbe durchaus auf Rechnung des Staates

durchgeführt werden.

Ausserdem scheuen die Besitzer die längere pu

lizeiliche Absperrung ihrer Schafherden, die mit

grossen wirthschaftliehcn Naehtheilen verbunden ist.

Zur Ermittelung der Seuchcnausbrüche hält l".

das dortige Institut dcr Schäfcreiaufsehcr nicht für zweck

mässig und es sollten besser die Kreisthieräizte liiiutigerc

unvernnitlwle Revisionen der llerden vornehmen.

Endlich trl-igt zur Verbreitung der Räude auch be

sonders der heimliche Handel der Schäfer bei, welcht`

mit Vorliebe die. billigercn räudekranken Thiere kaufen

und verkaufen. Die Schafmärkte sollten von den übrigen

bedeutender-en Märkten getrennt abgehalten werden

damit eine bessere amtliche Ueberwachung stattfinden

kann. Edelmann.

Zur Tilgung der Rändc schreibt Steinbach (4)t

Soll diese Seuche thunlichst vollständig getilgt

werden, so ist es erforderlich, die Einrichtung der Ver

trauensmänncr baldigst aufzuheben und sie durch eine

etwa alle drei Jahre zu wiederholende, unvermuthet auf

Rundreisen vorzunehmende, kreisthierälztliche Unter

suchung aller Schafbcständc, mit Ausnahme der schon

jetzt einer periodischen Untersuchung unterliegcnden

Wandcrhcrden, zu ersetzen. Geschicht dies nicht, se

werden die grossen Erfolge, die beider polizeilichen

Bekämpfung der Schafräude in den achtziger Jahren

erzielt worden sind, völlig vereitelt: dic Schäfer werden

beim Zukauf von Schafen gleichgiltig, bei ihrer Aufsiclu

naclilîissig, und cs wird dic Schafräude allmählich wieder

eine allgemeine Ausbreitung gewinnen. Die Einrichtung

der Vertrauensmänner ist aus Sparsamkeitsríicksichten

getroffen worden, die hier jedoch am unrechten Platze

sind. Ellenberger.

Grigorjew (2) empfiehlt zur Behandlung der

Bände der Schafe ein von ihm bereits 1897 für Pferde

und Rinder vorgeschlagcncs Verfahren, das in Folgen`

dem besteht:

Die vorher kurz geschorcnen Schafe werden gründ

lich mit grüner Seife eingerieben. Nach 24 Stunden

wird die Seife mit lauwarmem Wasser abgewaschen, die

1111111; abgetrocknet und die kranken Stellen mit einem
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flüssigen Liniment eingerieben, dass aus 0,6 (in Spiritus

gelöstem) Hydrargyr. bichlor. corres., 1800‚0 Olei Tere

binth. und 3600,0 Picis liquidae besteht. Nach 24stün

diger Einwirkung wird das Liniment mit lauwarmem

Wasser und grüner Seife abgewaschen und nach 6 Tagen

die ganze Procedur wiederholt. Nach jedesmaligcr Ein

reibung der Schafe mit dem Liniment wird die Streu

aus den Stallungen entfernt und verbrannt, und die

hölzernen Fussböden, Wände, Krippen etc. werden mit

starker Lange gründlich gescheuert. Schon nach der

zweiten Einreibuug fängt die ausgefallene Wolle an von

.\`euem durchzubrechen. und nach einem Monat sind

kaum noch Spuren von haarlosen Stellen bemerkbar.

Bei Behandlung der Pferde und Rinder verschärft

(l. das Liniment durch Verdoppelung der Sublimat- und

Tcrpcntinportion. J. Waldmann.

liubasr-hewski (3) beobachtete, dass durch eine

Katze, die sich viel in einem Pferdestalle, in dem die

ltäude herrschte, aufgehalten hatte, die ltitlltle auf

einen nicht verseuchtcn Pierdebcstand übertragen Wurde.

Ellcnberger.

10. Bläsehenaussehlag und Beschälseuehe.

(Statistisches s. S. 25.)

1) Ellinger, Ueber die Beziehungen dos Bliischen

ausschlag zu den chronischen infectiöscn Sclieirlcnent

zündungcn der Rinder. Berliner' th. Wochenschr. S. 13.

 2) Lucet, A., Ueber den Bliischenausschlag an den

llenitalien des Rindes. Journ. de inf-d. veter. Bd. 50.

p. 338. — 3) Mathis, Ueber contagiöse Scheidenent

zündung (Bläschenaussehlag) bei der Kuh. Ibidem.

p. 198. -- 4) Der Bläschenausschlag der Pferde etc. in

Deutschland. 1897. Dtsch. th. Wochenschr. S. 122.

Bei einem über die Beziehungen des Bläsehen

ausschlag zu den chronischen infectiösen

Scheidencntzündungen der Rinder gehaltenen

tonnage kommt Ellinger (1) zu folgender) Schlüsscu:

1. Der Bläschenausschlag der Rinder ist ein acut

eutziindliehes Leiden. — 2. Die in Thüringen beob

achteten chronischen Seheidenentzündungcn stellen ein

einheitliches Leiden speeiñschen Ursprungs dar, welches

als Colpitis granularis infectiosa oder Knötchenausschlag

bezeichnet werden kann. — 3. Der Knötchenaussehlag

ist den gegenwärtigen veterinarpolizeilichcn Bestim

mungen nicht unterworfen. — 4. Die Heilung des

Knôtchenausschlag wird verzögert durch die Ausübung

des Deckactes. —- 5. Knötchenausschlag und Bläschen

aussehlag können als Mischinfection bei einem Thiere

vereint auftreten. —— 6. Die Kenntnis des Knötchenaus

schlage ist für die Erkennung des Bläschenausschlags

diñ'crential-diagnostisch wichtig. — 7. Der Lang`sehe

Abortusbacillus kann für den Knötchenauschlag ätio

logisch nicht in Frage kommen, wohl aber in symbio

tischen Beziehungen stehen zu den noch unbekannten

lnfeetionserregern dieser Seuche. .lohne.

11. Tuberculose.

(s. a. Fleischbeschau.)

1) Amelin, W., Die Borsìiure als Adjuvans des

liuajacols bei der Behandlung der Lungentuberculose.

(Russisch.) Journal für allg. Vcter. Wiss. St. Peters

burg. No. 15. S. 636-639. 2) Ascher, Unter

stichtingen von Butter und Milch auf Tuberkelbaeillen.

Ищет. f. Hyg. und Infectionskrankh. Bd. 32. S. 329.

— 3) Auehé et Hobbs, Evolution de la tuberculose

aviaire chez la grenouille. Compt. rend. de la. Soc. de

Biol. T. 1——Х1. р. 816. — 4) Dieselben, De la non

lnultiplication du baeille tuberculcux humain ou aviaire

chez la grenouille :i la température ordinaire. Ibidem.

p. 325. — 5) Dieselben, De la non-transformation en

tuberculose pisciairc de la tuborculosr humaine inoeulée a

la grenouille. lbidcm. p. 317. 6) Anc-lair, Die

Tuberkclbacillen und ihre Beziehung zur Entstehung von

eroupöser Pneumonie. Arch. de Méd. experiment. Mai.

Ref. Dtsch. th. Wochenschr. S. 321. —— 7) Barrier,

Beitrag zur Tuberculose des Hundes. ‘Rec de mcd. vét.

Bull. de la Soc. No. 12. p. 255. — S) Berstl, S.,

Die Rindertubcrculosc (Perlsucht) und das Tuberculin.

Wie-n und Leipzig. 1397. 10) Cherry, Th. und

J. R. Bull. Käsigc Lymphdrüsen (Pscudotuberculosc)

beim Schaf. The Veterinarian. LXXII. p. 523.

11) Coggi, Das Vorkommen von Tuberkclbaeillcn in

der Mailänder Marktbutter. Giorn. della Reale Soc.

Ital. d`lgienc. p. 289. — 12) Cuillt'-l und lSendrail,

Tuberculöse Neubildungen bei einem Papageien. Revue

veter. Bd. 241 S. 410. 13) Dembinski, B., Re

cherches sur le role des leucoeytcs dans la tubercu

lose expérimentale souscutanÚc. Thèse. Paris. — 14)

Dinwiddie, lt., Die relative Virulenz der vom Menschen

und vom Rinde stammenden Tuberkelmassen für die

llausthiere. The Veterinarian. LXXll. p. 771 u. $58.

—— 15) Dorset, M., Eine neue Färbung des Tuberkel

bacillus. Fifteenth annual report of the Bureau of Ani

mal Influstry for the _Year 1398. Washington. p. 326.

—— 16) Douglas, Untersuchungen über die Virulenz

der Milch tuberculöscr Kühe. lief. in Ztsehr. f. Medi

cinalbcamtc. No. 22 und Ztschr. f. I-‘leisch- u. Milch

h_vg. 10. Bd. S. -- 17) Eber, Die Tuberculose

der Thiere. Ergebnisse d. allgem. Pathol. u. patholog.

Anatomic. 1V. Jahrg. S. 859. —— 187) M'Fadyean,

.l., Congenitalc Tuberculose beim Kalbe. The .lournal

of Compar. Patholog. and Therap. X11. p. 156. —— 19)

Fekete, J., Vererbung der Tuberculose vom Vater

thiere. Vctcrinarius. No. 19. (Ungarisch.) 20)

Flüggc, Der Tuberkelbacillus in seinen Beziehungen

zur Tuberculose. Archiv f. wissenseh. u. pract. Thier

heilkd. XXV. S. 335. 21) Friinkel, Art und

Weise der Uebertragung der Tuberculose. Ebendaselbst.

S. 396. - 22) Galavielle, M., Eine neue Ausnahme

von dem Strauss`schen Gesetz. Acute experimentelle

Orchitis, hervorgerufen durch einen tuberkelbildcnden

Bacillus, der von einer Katze gezüchtet wurde. Mont

pell. méd. No.6.- 23) Derselbe, Ueber Pseudotubcr

culose, welche von Katzen stammt. Ibidem und Compt.

rend. de la Soc. de Biol. T. V. X. S. p. 492. — 24)

van Harrevelt, Н. G., 1. vereinzelte Tuberculosis

mammac bei einem Schweine. 2. Sarcomatose der Bauch

eingeweidc eines Schweines. 3. Aneurysma der Arteria

pulmonalis beim Pferde. Mitthcilungen aus dem patho

logischen Laboratorium des Schlachthauses zu Rotter

dam. Holl. Zeitschr. Bd. 26. S. 232, 234, 235.

25) Hauser, Zur Vererbung der Tuberculose. Dtsch.

Archiv f. klin. Med. Bd. LX1. Ref. in der Berl. th.

Wehschr. S. 125 u. 532. und in Dtsch. med. Wchschr.

— 26) Havas, J., Tuberculose beim Hunde. Veterinar.

No. 7. (Ungarisch.) — 27) Hesse, Ein neues Vertahren

zur Züchtung des Tuberkelbacillus. Zeitschr. f. Hyg.

u. lnfcctionskrankh. XXXI. 3. Heft. Ref. Dtsch. th.

Wochensehr. S. 406. — 28) llöyberg, H. M., Sechs

Fälle von angeborener Tuberculose. Maanedsskrift for

Dyrlaeger. X. p. 177. —— 29) Hormanu u. Morgen

roth, Ueber Fütterung von Fischen mit tuberkelbacillen

haltiger Nahrung. Hyg. Rundschau. S. 857. 30)

Huon, Zur Uebertragung dcr Tuberculose vom Menschen

auf Thiere. Nach der Illustr. landwirthsch. Zeitg. Ref.

in Zeitschr. für Fleiseh- und Milehhyg. 9. Bd. S. 97.

— 31) .lohne, Tuberculose beim Hund (der Besitzer

des durch die Section tuberculös befundenen Hundes

War einige Monate früher an chronischer Phthise ge

storben). Sìiehs. Vet-Bericht. S. 63. — 32) de Jong,

Ein Fall von Adenoma renis. Ztsehr. f. Thierrned. lll.

S.57. — 33) Kanzclmacher, N., 2 Fälle allgemeine

Tuberculose simulircnder Pentastomawse bei Kühen.
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Journal für öffentl. Veterinärmedicin. 1898. No. 17.

S. 644-645. (Russisch.) 34) Kjerrulf, G., und

S. Nystedt, Zwei Fälle von angeborener Tuberculose

bei Kälbem. Svensk Veterinärtidskrift. lV. p. 55. -

35) Körner, Tuberculose beim Pferde. Zeitsehr. für

Veterinärkunde. No. 12. S. 621 _ 36) Leelainchc,

E., Die Vorbeugung gegen die Tuberculose des Rindes.

Revue veter. Bd. 24. p. 12. _ 37) Löffler, Erblich

keit, Disposition und Immunität. Archiv f. wissenseh.

und pract. Thierheilkd. XXV. S. 427. _ 38) Lövy, E.,

Tuberculose der Rückenmarkshäute beim Rinde. Vete

rinarius. No. 7. (Ungarisch.) _ 39) Mafucci und di

Vestca, Weitere experimentelle Untersuchungen über

die Serotherapic der Tuberculose. Utrlbl. f. Bacteriol.

No. 23. Refer. Deutsche thicriirztliehe Wochenschrift.

294. 40) Malagodi, R., Due casi di tubercu

losi congenita nei vitelli (2 Fälle eongenitaler Tubercu

lose bei liìilbern). Nuovo Ercolani. lV. p. 7. _ 41)

Malin, 0., Ueber die Tuberculose des Rindes und deren

Bekämpfung. Norsk Veterinaer-Tidsskrift. X. p. 65. _

42) Marzinowsky, Ueber eine neue Methode der Dif

fcrentialtärbung der Microorganismen der menschlichen

und Vögel-Tuberculose, Lepra und Smegma. Central

blatt für Bacteriol. No. 21/22. Ref. Deutsche thier

ärztliclic Wochensehr. S. 297. _ 43) Moebius, (ïc

bärmuttertubereulose bci einer Kuh. Sächsischer Vete

rinärberieht. S. 107. (Die tuberculose Gebärmutter

wies ein Gewicht von 40 kg auf.) _ 44) Moeller,

lt'licroorganismen, welche den Tuberkelbacillcn verwandt

sind und bei Thieren cinc miliare Tuberkelkrankhcit

verursachen. Deutsche medicinischc Wochenschr. 1898.

S. 377. Ref. Deutsche thier-ärztliche Wochenschrift.

S. 6. _ 45) Myschkin, N., Zur Frage über die Tu

berculose bei Schafen. Veterinarnojc Oliosrenije. No. 1.

p. 18. (Russisch.) _ 46) Nicolas et Lesieur, Effets

de l’ingestion de eraehats tuberculeux humains chez les

poissons. Compt. rend. de la Soc. de Biol. T. I_XI.

p. 774. _ 46a) Nolte und Preusse, Ueber Tubercu

losctilgung nach Bang's Verfahren. Archiv für Thier

heilkunde. XXV. S. 205. _ 47) Nyst-edt, S., Die

Differentialdiagnose zwischen Tuberculose und Schweine

seuchc. Svensk Veterinärtidskrift. 1V. p. 393 u. 430.

_ 48) Ostertag, Ueber die Virulenz der Milch von

Kühen, welche lediglich auf Tuberculin reagirten, kli

nische Erscheinungen der Tuberculose aber nicht zeig

ten. Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene. 9. Bd.

S. 168. 221. _ 49) Pfeiffer, Die Mischinfection bei

der Tuberculose. Archiv für wissenschaftliche und prae

tische Thierhcilkunde. XXV. S. 418-50) Me Phail,

Jos., Tuberculose der Ovarien und des Uterus,N)1npho

manie. The Veterinary Journal. XLVIII. p. 188. _

51) Phelps, rDuberculöse Kühe und die Verwendung

ihrer Milch zur Ernährung von Kälbern. Clcv. Ann. Rep.

Connecticut. 1898. 1. Theil. Refer. Zeitschrift für

Flcisch- und Milchhyg. 10. Bd. S. 15. _ 52) Portet,

G., Ein Fall von Tuberculose beim Pferd. Revue vét.

Bcl. 24. p. 73. _ 53) Preusse, Pseudotuberculose

unter Schafen. Archiv für Thierheilkd. XXV. S. 217.

54) Prictsch, Tuberculose der Wirbelsäule bei

einem verkrüppelten Schweine. Sächsischer Veterinär

bericht. S. 107. _ 55) Rabinowitseh u. Kcmpner,

Beitrag zur Frage der Infectiosität der Milch tubercu

löser Thiere und über den Nutzen der Tuberculin

impfung. Archiv für Thierheilkunde. XXV. S. 281

und Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten.

31. Bd. Ref. Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene.

9. Bd. S. 192. Deutsche thierärztlichc Wochenschńft.

S. 305. _ 56) Rabinowitfseh, Lydia, Weitere Unter

suchungen zur Frage des Vorkommcns von Tuberkel

bacillen in der Marktbutter. Deutsche medic. Wochen

schrift. No. 1. _ 57) Ravenel, P. M., Ein Fall von

fötaler Tuberculose heim Kalbe. The Journal of Com

par. Med. and Veter. Arch. XX. No. З. p. 163. _

58) Reinemann, Kehlkopftubereulose bei einer Kuh.

Archiv f. Thierheilkd. XXV. S. 206. _ 59) Reims

feld. Infection eines Fohlcns mit Tuberculose durch

Milchgenuss. Ebendas. S. 207. 60) Richet und

Herieourt, Experimente über Tuberculose. Ref. alb`

Münchener medicinisehe Wochenschrift. 51/98 in Berl.

thicrärztliche Wochensehrift. S. 44. 61) Rieek,

liabmageutuberculose bei einem mit allgemeiner Tuber

culose behafteten Rinde. Sächsischer Veterinärberieht.

S. 106. 62) Derselbe. linochentubercnlosc bei

einer Kuh. Ebendas. _ 63) Rieger, J., Die Tuber

culose vein Standpunkte der Flcischbeschau. Veterina

rius. No.2. (Ungarisch.) _ 64) Rosenbusch, Die

Tuberculosehekämpfung im Oecupationsgebiet-e. Oester

reichisehe Monatssehrift für Thierhcilkunde. 24. Jahrg.

S. 289. _ 65) Ruth e, Tuberkelmassen in Schädclhühle

und Wirbelcanal. Archiv für Thierheilkunde. XXV.

S. 206. _ 66) Schlathölter, -Tuberculose bei einer

Ziege. Deutsche thicrärztliche Woehenschrift. S. 179.

_ 67) Schmidt, Entel-tuberculose. Sächsischer Vete

rinärbcrieht. S. 107. (Empñehlt bei Euterentzündun

gen die microscopischc Milchuntersuchung.) _ 68)

Schmidt, Tuberculose in der vorderen Augenkalnmer.

Arch. für Thierheilk. XXV. S. 206. _ 69) Schulze.

0., Untersuchungen über die Strahlcnpilzformen des

Tuberculoseerrcgcrs. lnaug.-Disscrt. (Rostock.) 36 Ss.

gr. 8. Leipzig. (Buch.) _ 70) Schweinitz, Е. А. de

und M. Dorset, Die Zusammensetzung der Tuberkel~

und Rotzbacillen. Fifteenth annual report of the bu

reau of animal industry for thc year |898. Washington.

p. 295. _ 71) `Sivori, Die liindcrtuberculose in der

Republik Argentinien. Ree. de módec. veter. р. 603.

(Statistik.) 72) Stenström, 0. E., Tuberkulosen

hos notkreaturen veli dess bekämpandc. Stockholm.

(Buch.) _ 73) Stockmann, S., Tuberculose der Hen.

wandung bei einer Kuh. The Veterinarian. LXXll.

p. 38. _ 74) Stoekmann, Stewart.l Experimentelle

Tuberculose beim Escl. The Journal of Comp. Pathol.

and Therap. Xll. p. 125. _ 75) Strebcl, M., Zur

Frequenz der Rindertuberculose. Schweizer Archiv.

41. Bd. 6. Heft. S. 264. _ 76) Wallmann, Erken

nung der Tuberculose mittelst Röntgen-Durchleuch

tung. Archiv für Thicrheilkunde. XXV. S. 206. _

77) Weber, Die reterinärpolizeiliche Bekämpfung der

Tuberculose. Bericht des Thierärztlichen Vereins lür

Elsass-Lothringen 1899. S. 4. _ 78) Winter, Ein Fall

von Lungentuberculosc bei einer Kuh. Zeitschrift für

Fleisch- und Milchhyg. 9. Bd. S. 28. _ 79) Woll

mann, Allgemeine Tuberculose. Zeitschrift für Vete

rinärkunde. No. 2. S. 75. (Betrifft ein Pferd, welches

an gutartiger, leichter Kolik, schlechtem Appetit und

Ernährungszustand etc. gelitten hatte und schliesslich

unter den Symptomen völliger Erschöpfung verendet

war.) _ 80) Bericht über den Congress zur Bekäm

pfung der Tuberculose als Volkskrankheit. Berlin, 24. bis

27. Mai 1899. Herausgegeben von der Congressleitung.

Unter Mitwirkung der Abtheilungsvorstände redigirt von

Pannwitz. XV. 855 Ss. Mit 16 Tafeln und Anla

gen. Bcrlin. 8. (Buch.) _ 81) Französische. Ministe

rialinstruction, betreffend die Diagnose der Tuberculose

beim Rinde. Revue veter. Bd. 24. p. 29. _ 82) Graf

sehaftsrath in Cheshire, Bericht über Versuche zur Fest

stellung der Tuberculose beim Rindvieh. The Journal

of Compar. Patholog. and Therapeutics. XII. p. 344.

_ 83) Der Congress zur Bekämpfung der Tuberculose

als Volkskrankheít. Aus der ärztlichen Sachverstän

digen-Zeitung. Referirt in der Berliner thierärztlichcn

Wochenschrift. S. 278. _ 84) Die Bekämpfung der

Tuberculose unter den Hausthiercn. Referat über den

internationalen thierärztlichen Congress in Baden-Baden

in der Berliner thierärztliehen Wochenschrift. S. 431

bls 433. _ 85) Die Tuberculose unter den Pferden

der preussisehen Armee.. Preussischer statistischer Vc

terinärbericht. S. 86. (Es kam nur ein Fall zur Be

obachtung.) _ 86) Massregcln gegen die Tuberculose

in Oesterreich. Deutsche thier-ärztliche Wochenschrift.

S. 332. _ 81) Tuberculose unter dem Rindvieh in den
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Feequamntäne-Anstalten Deutschlands 1897. 'Ehcndas

151. - 88) Ueber die Tuberculose der Thiere, ihre

Verbreitung, Erkrankung, Bekämpfung u. dergl. Archiv

für Thierhcilkunde. XXV. S. 2202-208. — 89) Ver

wendung des Fleisches und der Milch tuberculöser

Thiere. Refer. über den internationalen thierärztlichen

Congress in Baden-Baden in der Berliner thierärztlichen

Wochensehrift. 433 bis 434. — 90) Vorgehen gegen

die Tuberculose in Dänemark. Rumänisches Decret,

lwtœñ'end die Rindertubereulose, vom 4. Juli 1898.

Zeitschrift für Fleisch- und Milchhyg. 9. Bd. S. 177.

Vorkommen und Allgemeines. Eber (17) liefert

ein sehr ausführliches und höchst interessantes Referat

über den Stand der Tuberculosefrage dcr Thiere.

Dieser von einem in dem fgl. Gebiete erfahrenen Forscher

verfasste Artikel ist sehr inhaltsreich und zum Studium

sehr zu empfehlen. Ellenbergcr.

Die Tuberculose (88) ist bei Niederungsschlägcn

im Reg. Bez. Königsberg etwa 45 mal häufiger beob

achtet worden als bei Höhenschlägen. 1n ganz Preussen

nimmt die Verbreitung dcr Tuberculose der Rinder

fortwährend zu, und es ist der Ruin der Thierzucht zu be

fürchten, wenn nicht der Kampf gegen diese Krankheit

aufgenommen wird. Auch bei Schweinen ist die Tuber

culose häufig und im Steigen begriffen, im Reg. Bez.

Danzig ist sie von 2,8 auf 4pCt. dcr geschlachtetcn

und untersuchten Schweine gestiegen. Bei Schafen ist

die Krankheit noch verhältnismässig selten. Auch beim

Geflügel nimmt die Krankheit zu. Ellcnberger.

1n Altona-Bahrenfeld, Apenrade, Flensburg, Kiel,

Tönning. Warnemünde-Rostock, Lübeck, Hamburg und

llridding sind Quarantäneanstalten für auslän

disches Vieh (87) errichtet worden, in welche n das

einzuführendc Rindvieh auf Tubercu los e zu

unters u ch e n und erforderlichen Falls der Tuberculin

inipfung zu unterwerfen ist.

1111 Jahre 1897 wurden zufolge der im „Jahresbe

richt über die Verbreitung der Thierseuchen im Deut
~~'hen Reich, 12. Jahrgang*l veröffentlichten Statistik

77078 Stück Rindvieh eingeführt, davon 70097 aus

Dänemark, 6981 aus Schweden. Von den eingeführten

Rindern wurden nicht mit Tuberculin geprüft 193, weil

~ie klinische Erscheinungen der Tuberculose oder des

Verdachts zeigten, ferner 169 Thiere aus verschiedenen

anderen (ìründen und 1903, weil sie zur Abschlachtung

lit-stimmt waren, zusammen 2265 Thiere. Der Tuber

culiniinpfung wurden unterzogen 68575 Thiere aus Däne

mark, 6238 aus Schweden. lliervon wurden 20159 und

‘2926, das sind 29,4 pCt. und 46,9 pCt. der geimpftcn

Thiere in Folge der eingetretenen Reaction als tuber

culoseverdächtig erkannt. Von den nach den klinischen

Erscheinungen als tuberculös oder verdächtig erkannten

Thieren wurden 175 =~ 91,1 pCt. bei der Schlachtung

als tuberculös ermittelt. Yon den zur Abschlachtung

eingeführten Thieren sind nachweislich tuberculös bc

funden worden in Hamburg 25,5 pCt., ein andermal

13.9 pCt..Y in Warnemünde-Rostock 75,7 pCt., ein ander

mal 57,2 pCt. Von den auf Grund der Tuberculinprobe

als verdächtig erkannten Thieren sind bei der Abschlaeh

tung tuberculös erkannt worden von 2492 dänischen

und 628 schwedischen Rindern in Kiel 1522 = 61,1 pCt.

und 411 = 65,4 pCt.` von 11875 aus Altona-Bahrenfcld

nach Hamburg überführten dänischen Rindern 10103

= 85,1 pCt.; von 1639 dänischen Rindern in Flensburg

1556 = 94,9 pCt.; von 824 dänischen Rindern in Apen

rade 712 = 86,4 pCt.; von 46 dänischen Rindern in

Tönning 43 = 93,5 pCt.; von 89 dänischen und 444

schwwiisclicn Rindern iu Warnemünde-Rostock 39

= 100 pfff.. und 443 = 99,8 pCt.; von 83 dänischen und

1838 schwedischen Rindern in Lübeck 69=83,1p(`.t.

und 1534 :83,5 pCt.; von 1898 dänischen und 16

schwedischen Rindern in Hamburg 1621 :85,4 pCt.

und 11 = 68.8 pCt. Die Zahl der tuberculösen Thiere

schwankt hiernach nach dem Schlachtergebnis zwischen

61,1 und 100 pCt. Edelmann.

Strebel (75) giebt an, dass nach der Statistik

der freien Vichversicberungsgcsel[schaften im Canton

Freiburg in den Jahren 1890—1898 von 174568 ver

sicherten Thiercn 4085 nothgeschlachtet werden

mussten, von denen 639 = 0,36 pCt. mit Tuber

culose behaftet waren. Nach St.`s Ansicht ist diese

21501- zu gering, da nicht alle nothgeschlachteten Thiere

von Thicrärzten untersucht werden, oft aber neben der

zur Nothschlacbtung führenden Krankheit leichtgradîge

tuberculöse Processe an verschiedenen Organen bestellen

können, die dem Auge. der Laien entgehen. Schliesslich

weist St. daraufhin, dass die Frequenz der Rindcrtuber

culosc sich nach den Aufenthaltsbedingungcn richtet,

denen die Thiere unterworfen sind, indem Stallhaltung

den Organismus erschlali't und widerstandslos macht,

wohingegen der Aufenthalt in freier Luft, spccìell dcr

Bergweidcgang den Organismus stärkt, sodass hier

Tuberculose weit seltener auftritt. Tereg.

Bacillen und Aetiologisehes. Flüggc (20) be

spricht den Tuberkelbacillus und dessen Be

ziehungen zur Tuberculose, indem er das bisjetzt

Erforschtc in klarer Weise verträgt und mit den Worten

schliesst: Die Tuberkclbacillcn sind obligate Para

siten: sie gelangen in dic Aussenwelt nur vom tuber

culös Erkrankten aus, nämlich mit den Exereten der

Phthisikcr, mit der Milch und event. dem Fleisch perl

süchtiger Thiere. Ellenberger.

Dorset (15) theilt eine neue Färbung des

Tuberkelbacillus mit. Als Farbstoff verwendet D.

den als Sudan III im Handel vorkommenden Farbstoff'.

Das Deekglas wird in der gewöhnlichen Weise

bestrichen und fixirt und daraufö Minuten lang in eine

gesättigte Lösung von Sudan 111 111 80 proc. Alkohol

getaucht. Dcr Farbstoñiiberschuss wird mit 70 proc.

Alkohol entfernt. Die Tuberkelbacillen werden auf

diese Weise schön roth gefärbt und heben sich scharf

von der Umgebung ab. Tuberkclbacillcn vom Menschen

färben sich nach dieser Methode besser als solche vom

Rinde oder Schweine. Gewebssehnittc werden be

hufs Färbung 5 Minuten lang in dieselbe Farbstofïlösung

gebracht und in 70 proc. Alkohol ausgewasehen. Als

Contrastfarbe benutzt man Methylenblau. Die Unter

suchung erfolgt nach Entwässerung des Schnittcs durch

absoluten Alkohol und Aufhellung durch Nelkenül in

Kanadabalsam. Dic Färbung verblasst in ca. 4 Wochen.

A. Eber.

Dinwiddie (14) sucht unter eingehender Würdi

gung der einschlägigen Literatur und auf Grund zahl

reicher eigener' Versuche cin Urtheil iiber die An

steckungsfähigkeit der vom Menschen und vom

Rinde stammenden Tuberkelmassen für die

verschiedenen Hausthierspecies zu gewinnen.

Als Ergebnis seiner Untersuchungen stellt l). den Salz

auf, dass Tuberkelmasscn vom Rinde sich virulenter als

Tuberkelmassen vom Menschen erweisen für Rinder,

Schafe, Ziegen und Kaninchen, während ein solcher
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Unterschied nicht herrortrete bei der Infection von

Pferden, Schweinen, Katzen und Hunden. A. Eber.

De SchweinitzundDorset(70) habchubcrkel

bacillcn und ltotzbacillen chemisch analysirt

und hierbei wesentliche Unterschiede in der Zusammen

setzung, namentlich mit Rücksicht auf Eiweiss und Fett,

feststellen können. Verfl. glauben, dass die chemische

Analyse der Bacterienleiber werthvollc Fingerzeige fiir

die Classificirung der Bacterien gebe. А. liber.

Uehertraguug der Tuberculose. Fränkel (21)

giebt ein klares Bild unserer heutigen Anschauungen

über die Uebertragung der Krankheiten, speciell

die der Tuberculose. wenn der Artikel auch nichts

wesentlich Neues bringt, so ist er doch zum Studium

äusserst cmpfehlenswerth, weil der Verfasser in der au

sehaulichsten Weise Alles darlegt, was über die betr.

Frage gegenwärtig bekannt ist. Ellenberger.

Uebertraguug auf Frösche und Fische. Anche

et Hobbs (4) behaupten, dass sich die Bacillen

der Tuberculose im Froschkörper bei gewöhn

licher Temperatur nicht vermehren. denn die tuber

culösen Granulationen entwickeln sich nur in der Um

gebung grössercr Bacillenhaufen, nicht dagegen in der

Nähe isolirter Bacillen; ausserdem sind die Veriinde

rungen gleichartig, mögen die Frösche mit lebender

oder abgct'óteter Cultur geimpft sein. v. Rátz.

Dieselben (5) haben Frösche mit mensch

licher Tuberculose intraperitonaeal geimpft

und nach 20, 43 und 15S Tagen aus den veränderten

Organen Culturen angelegt und zugleich Meerschweinchen

mit den tuberclilösen Granulationen geimpft. Die Cul

turen zeigten aber niemals die von Dubard, Bataillon

und Terre beschriebenen Merkmale der Fischtuber

0111050. Die Meerschweinchen wurden alle tubereulös;

bei den Meerschweinchen, die mit dem läStîigigen Ma

terial geimpft waren, zeigte sich eine Abschwächung der

Virulenz. v. Rátz.

Dieselben (3) haben Frösche in den Lymph

sack und intraperitonaeal mit Vogeltuberculose

geimpft.

Bei der intraperitonaealen Impfung wurden in einigen

Fällen kleine tuberculose Granulationcn erzielt. wiihrcnd

Culturen von Siiugethiertuberculosc ausgesprochene Ver

änderungen erzeugten, wennn auch die Frösche bis zum

158. Tage am Leben erhalten werden konnten. Die Beob

achtungen von R amend und Ravaux, dass die Frösche

für Vogcltubereulose cmpt'änglieher seien, konnten die

Verfï mithin nicht bestätigen. v. Ratz.

llormann und Morgenroth (29) fütterten eine

Anzahl von Goldfischen mit tubereul üsem Sputum_

In den nächsten Tagen konnten sie zahlreiche Tu

berkelbacillen in den Fl'ices microscopisch nachweisen.

1)10 Fiices eines 12 Tage lang mit Sputum gefüttertcn

Fischcs wurden an 3 Meerschweinchen verimpft. die

nach 4-4‘/2 Wochen an hochgradiger Tuberculose star

ben. Nachdem die Fütterung 14 Tage ausgesetzt und

das Was-scr häufig erneuert worden war, sind die Fâices

wiederum verimpft worden. aber nur ein nach l() Wochen

getötetcs Meerschweinchen wies Tuberculose auf. Die

'[‘uberkelbacillen schienen also infolge ihrer Passage

durch den Fischkíirper 1111 Virulenz eingebiisst zu haben.

Ein nach 4 Monaten getötetcr Goldfisch zeigte keine

Spur von Tuberculose. Bei (ioldfisehen liess sich

also durch Fütterung mit tuberculosem Spu

lum keine, der Tuberculose ähnliche Erkran

kung hervorrufen. aber die Fäees enthielten noch

zwei Wochen nach der Fütterung lebenst'áhige, jedoch

wenig virulente Tuberkelbacillen. v. Ratz.

Nicolas und Lesieur (46) fütterten 5 Karpfen

und 8 Goldfische monatelang mit tuberculösem

Sputum.

Meerschweinchen. welche mit demselben Sputum

geimpft wurden, vercndeten an Tuberculose. Die Karpfen

starben nach einigen Monaten, auch die Goldfische bis

auf 2, welche nach 8 Monaten getötet wurden. Keiner

von den 13 Fischen zeigte Tuberculose und auch

microscopisch konnte man Tuberkelbaeillen nicht nach

weisen. Dureh Verimpfung von Fäces und Muskeln an

Meerschweinchen ist festgestellt worden, dass sich di'I

Tubcrkelbacillen im Fischkörper lebenstî'ihig erhalten`

bei 2 Goldfischen sogar noch einen Monat nach (101

Fütterung. v. Ratz.

Vererbung und congenitale Tuberculose. .Wl-‘zul

ycan (18) 1110111 drei weitere Fälle von congeni

taler Tuberculose beim Kalbe mit, von denen

jedoch einer, welcher ein 10 Wochen altes Kalb betrifft.

nicht ganz einwandsfrei ist.. ln ausführlicher Abhand

lung legt M’F. die Unterschiede 111 (101 Generalisìrung

der Tuberculose während der totalen und während der

extrauterincn Lebenspcriode dar, welche durch die Ab

weichungen im Kreislauf bedingt sind. A. Eber.

Ravenel (57) beschreibt einen Fall von fötaler

Tuberculose bei einem 7 Monate alten, abortir

ten Kalbsfiitus, welcher dadurch besonderes Interesse

besitzt. dass bei der nach einiger Zeit vorgenommenen

Section des Mutterthicres keinerlei tuberculöse Verlin

derungen ein Uterus, sondern einzig und allein Tuber

0111050 der Lungen und mesenterialen Lymphdrüsen

festgestellt werden konnte. Die Eihäutc des Fìitus wur

den nicht untersucht. Der Nachweis der Tuberculose

erfolgte durch Impfung. А. Eber.

Fekete (19) constatirte bei 5 von 24 Saug

kälbern eines tuberculösen Stieres Tuberculose der

Lungen und Lymphdriìsen. Hutyra.

Hüyberg (28) hat im Laufe von 5 Monaten 50()

gesehlaehtcte, ganz junge Kälber untersucht. davon

jedoch nur ca. 1/5 genau. Unter den Kälbern be

fanden sich (i, die mit angeboreuer Tuberculose

behaftet waren. Die Verbreitung der tuberculöscn

Processo war die gewöhnliche: Portaldrüscn der Leber.

Mediastinal- und Bronchialdrüscn, recht oft auch Leber

und Lunge. Einmal wurde eine Kniefaltendrüse und

einmal 01110 11010110111011111'1150 tubercules gefunden.

' С. О. Jensen.

Erblichkelt, Immunität und Disposition. Löffler

(37) bespricht» die Frage der Erblic-hkeit, Immuni

tiit und Disposition in Bezug auf die Tuberculose

und legt den heutigen Stand unseres Wissens über

diese Frage vollständig und übersichtlich dar.

El lenberger.

Diagnose (s. auch Tuberculin). Zu einer Sitzung

des Vereins Thüriugiseher Thierär/.te wurde die Durch

leuchtung dcr mit tuberculoser t'ostalpleuritis

behafteten Ih'ust\\‘.'\ndung eines geschlachteten Ochsen

mit Ríintgenstrahlen vorgenommen, Wobei die tuber

culösen Veränderungen so deutlich hervortraten, dass es
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kaum zweifelhaft war, dass dieselben auch am lebenden

Thiere hätten nachgewiesen werden können. Wall

mann (76) knüpft hieran die Bemerkung, dass es wün

schenswerth wäre, durch weitere nach dieser Richtung

hin fortgesetzte Versuche festzustellen, inwieweit dic

Tuberkulinimpfung sich durch dic Durehleuchtung mit

Ptüntgenstrahlen ergänzen lässt. Ellenberger.

Galavielle (22) konnte durch einen von einer

liatze gezüchteten Bacillus, der in den inneren Organen

ron kleineren Versuchsthieren tuberkeliihnliche Knötchcn

erzeugte, eine acute Orchitis bei Meerschweinchen da

durch hervorrufen, dass er '/4 ccm Bouilloncultur dieses

Bacillus in die Bauchhöhle einspritzte. Nach etwa

‘2 Tagen trat Rötbung und Spannung des Scrotums auf.

l'nter Steigerung der entzündlichen Erscheinungen star

ben die Thiere nach 4—7 Tagen. Zwischen den Blättern

der Scheidenhaut, im Nebenhoden und in den Samen

ranl'ilchen fand sich Eiter. Die Hoden waren geschwollen

und weich. Schütz.

Mischinfectionen. Pfeiffer (49) bespricht in kla

rer Weise die Mischinfectionen. insbesondere dic

jenigen. welche bei der Tuberculose beobachtet wer

den. Es sei hiermit auf diesen das Thema gründlich

behandelnden Artikel aufmerksam gemacht, der ein

klares Bild unserer jetzigen Kenntnisse über die ein

schlägige Frage bringt. Ellenberger.

Feststellung der Tuberculose. Der Grafs ch af ts

rath in Cheshire (82) berichtet ausführlich über Ver

l~uchc zur Feststellung dcr Tuberculose beim

llìndvieh, welche im allgemeinen Interesse bei den

’rinderherden der Ackerbauschule und der “011051011

.llìlchwirthschaft zur Ausführung gelangten. — Die Er

gebnisse dieser Versuche sind folgende:

Das Tubercuh'n ist ein verlässliches Diagnostic-um.

Es giebt jedoch keinen Aufschluss über die Ausbreitung

oder den Grad der Erkrankung.

Die Tuberculinprobe hat keinen nachtheiligen Ein

fluss auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Impf

thiere. Die manuelle Prüfung des Enters ist

nicht ausreichend, um zu entscheiden, ob die

)lilch eines inficierten Thicres tuberkel

bacillenhaltig ist. Es muss eine Untersuchung der

Milch aller reagirenden Kühe vorgenommen werden, um

Gewissheit darüber zu erlangen, ob Tuberkelbacillcn

darin enthalten sind.

wiederholte Tuberculin-lnjcctionen in kurzen

Zwischenrñumen verursachen, dass die Impfthiere auf-~

hören zu reagiren.

g Gesundes Aussehen der Thiere ist nicht heweiscnd

îíir das Nichtvorhandensein der Tuberculose. A. liber.

Behandlung. Amelin (1) berichtet über 2 Fälle

günstiger Behandlung der Lungcntubereulose

'les Kindes mit Guajacol in Verbindung mit

Borsäure.

Den kranken Thieren hat A. 1,0 Guajacol und

'3,5 Borsäure 3mal täglich verabreicht. Nach 10 Tagen

war schon eine bedeutende Besserung eingetreten, die

Temperatur von 40,5 auf 33,5 (?) gefallen, der schmerz

hafte Husten hatte nachgelassen und der Appetit sich

wieder eingestellt, Die Behandlung hat im (tanzen vier

Wochen gedauert und 84,0 Guajacol und 210,0 Bor

slziure beansprucht. Ausserdem hat der Autor bei einem

an der Lungenschwindsucht leidenden Mann nach vier

monatlichem Gebrauch dieses Mittels vollständige (le

nesung eintreten schen. S. Waldmann.

Vorbeugung, Tilgung und Bekämpfung. Lc

clainche (36) giebt eine vollständige Uebersicht

über den Kampf gegen die Tuberculose des

Rindes in rlcn verschiedenen Ländern. Allgemein habe

man die Ucbcrzeugung, dass diese Infectionskrankheit

zu bekämpfen oder dass man doch wenigstens den

Schein einer Bekämpfung sich schuldig sci. Die Ver

schiedenheit der vorgeschlagenen Verfahren beweist,

dass die Zeit der Unsicherheit und des Herumtastens

noch nicht iiberwunden ist. Der Verf. kommt zu dem

Schlusse, dass die private Bekämpfung der Seuche in

den allermeisten Ländern allein möglich erscheint, doch

können passende Unterstützungen von Seiten der Regie

rungen dem Zwecke recht förderlich sein.

Guillebeau.

Bezüglich der Bekämpfung der Tubercudosc

unter den Hausthieren(S1) hat der intern. thier

iixztl. Congress zu Baden-Baden folgende Beschlüsse

angenommen:

1. Die Bekämpfung der Tuberculose der Rinder ist

dringend nothwendig. 2. Die Tilgung der Tuberculose

der Rinder seitens der Besitzer (freiwillige Tilgung) ist

durchführbar und allgemein anzustreben. Sie erfordert

möglichst frühzeitige Abschlachtung der gefährlichen,

tuberculöscn Thiere` sowic sorgfältige Verhütung der

Ansteckung der Kälber und der gesunden Viehstücke.

Die freiwillige Tilgung der Rindertubereulosc ist staat

lich durch Verbreitung richtiger Anschauungen über

die Natur der Tuberculose, über deren Ansteckungswege

und über die Bedeutung der Tuberculinprobe anzuregen

und durch Gewährung von Staatsmitteln zu unterstützen.

3. Eine staatliche Bekämpfung der Tuberculose der

Rinder ist durchaus empfehlenswerth. Sie ist, wenn

mit einer gewissen Vorsicht angewendet, durchführbar

und wird die weitere Zunahme der Seuche verhin

dern und eine allmählicbc Eindämmung derselben her

beiführen. Bei der Bekämpfung der Tuberculose der

Hausthierc empfiehlt es sich, das Tnberculin, als das

beste bis jetzt bekannte diagnostische Mittel, zu rer

wenden. Die Tuberculinabgabe ist staatlich zu con

trolliren. Jedenfalls darf Tuberculin nur an Thieriirzte

abgegeben werden. Die Bekämpfung erfordert: a) Die

Verpflichtung des Thierarztcs, von jedem in Ausübung

seines Berufes festgestellten Tuberculoscfall Anzeige zu

erstatten. b) Die baldmöglichste Beseitigung der ge

führlichen` tuberculösen Thiere (namentlich der mit

Euter-, Gebärmutter-, Darmtuberculose, sowie der

mit Lungentuberculose behaftetcn Thiere) gegen Ent

schädigung unter Beihülfc von Staatsmitteln und Verbot

der Abgabe der Magermilch aus Salnmelmolkereien im

unsterilisirten Zustande. Johne.

Weber (77) bespricht die veterinürpolizeiliche

Bekämpfung der Tuberculose. Nach längerer De

batte, an der sich Zündel, Feist. Lang u. A. bc

theiligen. spricht der clsass-lothringische Verein den

Wunsch aus:

1. dass die Tuberculose des Rindvicbcs und der

Schweine unter dieI im Reichsw'chscuchengesetz aufgezähl

ten Krankheiten gesetzt werden möge und dass zurAnzcige

ausser dem Besitzer und dessen Personal verpflichtet

werden sollen: dit` Thieriirzie, F|eischbeschaucr` Stier

halter, Metzger, Wasenmcister und gewerbsmiissige Cur

pfusc-ber;

2. dass die gesammten Bestände, in welchen Tuber

culose vorgekommen, der Tuberculinisirung durch die

beamteten Thicriìrzte unterworfen werden sollen;

З. dass die Thiere, welche neben der thermischen

Reaction klinische Erscheinungen dcr Tuberculose zeigen`

getötet werden sollen;

4. dass die auf Tuberculin reagirendcn Thiere von
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den gesunden getrennt. und mit einem unauslöschlichen

Zeichen versehen werden mögen;

б. dass die von den reagirenden Thieren geworfe

ncn Kälber' sofort aus dem verseuchten Stalle entfernt

werden und nur dann die Milch von scucheverdächtigen

Thieren erhalten, wenn die betreffende Milch vorher ge

kocht oder genügend sterilisirt worden ist;

6. dass die Milch der seuchekrankcn oder seuche

verdächtigen Thiere nur in sterilisirtem Zustande, womög

lich unter Angabe der Herkunft, verkauft werden darf;

7. dass vor der Anstellung eines tiemeindestieres

derselbe der Tuberculìnprobe zu unterwerfen wäre;

8. dass dem Eigenthiimer der auf polizeiliche An

ordnung wegen Tuberculose oder Tuberculoscverdaeht

geschlachteten Rinder eine Entschädigung gezahlt werde

aus einer mit Staatszuschuss eigens ercirtcn Tuberculose

versiclicrungseasse. Auch eine Entschädigung sollte auch

der Besitzer von solchen Thieren einen Anspruch haben.

die bci der ordentlichen Schlachtung wegen Tuberculose

ganz oder theilweise beanstandet werden:

9. dass gleichzeitig eine technische Controle der

l<`1eischbeschauer und

10. die unumgänglich nothwcndige, ranglichc und

tinanciclle Aufbcsserung der beamteten Thierärzte ein

geleitet werden möge, ohnc welche irgendwelche vete

rinärpolizeilichc Massregclung nicht möglich ist.

lîllcnberger.

Nolte (4G а) berichtet über einen Fall von Tuber

culosetilgung nach Bang.

Auf dem ausgewählten Gute wurden 81 Stück Vieh

mit Tuberculin geimpft. Der Bestand war bisher fast nur

durch eigene Aufzucht ergänzt worden und in demselben

sind sehr zahlreiche Fälle von Tuberculose vorgekommen.

Bereits bei der ersten Untersuchung sind 3 Kühe und

1 Stärke als tuberculoseverdächtig angesehen worden.

Auf die Impfung reagirten 14 Thiere typisch mit

Temperatursteigerungen von 1,5o und darüber. Bei 17

Rindern blieb eine Reaction aus: unter den letzteren

befanden sich 2 der nach Gruppe 11 eingctheilten Thiere.

Ausser den letztangeführten Thieren wurden 15 Rinder

der Gruppe lll zugetheilt. Diese wurden in einem be

sonderen Stallraum untergebracht und einer besonderen

Wartung und Pflege unterworfen. Die Kälber der Kühe

der Gruppe I und 11 wurden vom zweiten Lebenstage

an mit gekochter Milch aufgezogen. Sie sollen später

einer Tuberculìnprobe unterworfen werden. sind

bisher mehrere Thiere der Gruppen I und Il zur

Schlachtung gelangt, bis auf ein Rind wurden sie

sämmtlich mit Tuberculose behaftet befunden.

Ellenberger.

Nach Preusse (4611) ist das Bang`sche Verfahren

zur Tilgung der Tuberculose umständlich und kostspielig,

daher wird sich dasselbe nicht ohne weiteres Eingang

verschaffen können, wenn nicht wesentliche Mittel aus

Slaats- oder anderen ölïentlichen Fonds zur Verfügung

gestellt werden. Es könnte immerhin schon viel erreicht

werden, wenn die Besitzer sich dazu verstellen könnten,

die neugeborencn Kälber sofort aus dem Viehstall zu

entfernen und die Aufzucht derselben vom zweiten

Lebenstage an nur mit ausreichend gekochter Milch zu

bewirken. Wenn diese Kälber dann von Zeit zu Zeit

mit Tuberculin geimpft und die reagirenden Thiere bc

seitigt würden. so könnten sehr wohl allmählich ge

sunde Vichbestände herangezüchtet werden.

Ellenbcrger.

Milch (incl. Butter) und Fleisch tuberenlò'ser

Thiere. ltabinowitsch und Kempner (55) haben

Versuche über die lnfcctiosität der Milch tuber

culöser Thiere und den Nutzen der Tuberculìn

im pfung angestellt. R. fand, dass in Berlin 28 pf'.

aller Milchproben Tuberkelbacillen enthielten. Ferner

fanden beide Forscher bezüglich der Frage, ob Tuberkel

bacillcn nur in der Milch der Kühe vorkommen, die an

Eutertuberculose leiden, dass:

1. sowohl bei heginnender Tuberculose ohne nach

weis-bare Erkrankung des Enters, als auch

bei latenter, nur durch die Tuberculinreaction

angezeigter Tuberculose die Milch Tuberkelbacillen ent

halten kann.

Auf Grund ihrer weiteren Untersuchungen kommen

die Verf. zu folgendem Sehluss-Ausspruche:

.Hatte man bisher nur eine unsichere Vorstellung

bezüglich der Infectionsfzihigkeit der Milch solcher

Kühe, die nur auf Tuberculin reagirten, ohne sichtbare

Erscheinungen der Tuberculose zu zeigen, so halten

wir uns trotz der geringen Zahl unserer Versuche zu

der Annahme berechtigt, dass die Milch auf Tuber

cuïlin rcagirender Kühe in jedem Falle als tu

berculoseverdäehtig bezeichnet werden muss.

Wir ersehen daraus, dass in der uns interessirenden

Frage dem diagnostischen Werthe des Tuberculins eine

grosse Bedeutung ìnnewohnt, und müssen demnach

ncbcn der klinischen Untersuchung, sowie der bacterio

logischen Ueberwachung der Melkthiere, welche aller

dings schwer durchführbar sein dürfte, die Tuberculìn

probe als die wichtigste Massnahme zur Gewinnung

einer tuberkelbacillenfreien Milch empfehlen. Wir kön

nen nach unseren Untersuchungen den Standpunkt

Eber’s nicht theilen` nach dessen Ansicht „der Schwer

punkt fiìr die Begutachtung und weitere Behandlung

ausschliesslich der Milchproduction dienender Vieh

bcstände nicht in der Tuberculìnprobe (die keinerlei

Rückschluss auf die Ausbreitung des tuberculösen Pro

cesses im Thierkörpcr gestattet), Sondern in der klini

schen Untersuchung und bacteriologischen Ueberwachung

der Melkthiere liegt; die wichtigste Massnahme sci

nicht dic Trennung der reagirenden und nicht reagi

renden Thiere, sondern die moglichste Ausmerzung der

klinische Erscheinungen der Tuberculose zeigenden

Rinder aus dem Bcstandef

Wir müssen nach unseren Ergebnissen der Tuber

culìnprobe eine weit grössere Bedeutung bezüglich der

Frage der Infectiosität der Milch beimcsscn, als der

klinischen Diagnose. Ellenberger.

Ostertag (48) untersuchte auf Anordnung des

Königlich Preussischen Ministers für Landwirthschaft

etc., welche Gefährlichkeit dic Milch solcher Kühe

besitzt. die lediglich auf Tuberculin reagirt

haben.

Das Material zu den Untersuchungen lieferte das

ltittergut liaus Zossen, auf welchem die Tuberculose

tilgung mittelst Anwendung von Tuberculin durch

geführt werden sollte. Bezüglich der Versuchsanord

nung muss auf das Original verwiesen werden. Was

die Versuchsergebnisse anlangt, so sci zunächst voraus~

geschickt, dass es bei einer Milchprobe gelungen ist, in

den angefertigten Ausstrichpräparaten Tuberkelbacillen

nachzuweisen.

Das Ergebnis der ersten Versuchsreìhe. bei wel

cher einzelnc Milchproben von 50 Kühen intraperitonacai

auf Meerschweinchen verimpft wurden, ging dahin, dass

diese Milchproben Tuberkelbaeillen nicht enthielten, 011

gleich die Kühe auf Tuberculin reagirt hatten.

Die zweite Versuchsreihe, bei welcher Misehmilch

cines grösseren Bestandes reagirt habender Kühe ver

impft und verfüttert wurde, führte zu dem Resultat.

dass solche. Milch gelegentlich Tuberkelbacillen ent

halten kann, ohne dabei nothwendigerweise Fütterung

tuberculose erzeugen zu müssen.

Diese Versuchsergebnisse O.’s stimmen mit den enr
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~sprechenden Resultaten anderer Forscher gut iiberein.

Deshalb kommt auch 0. zu dem Schlusssatze, dass die

Milch lediglich auf Tuberculin reagirender Kühe,

welche noch keine Erscheinungen der Tuberculose zei

gen, als unschädlich bezeichnet werden kann.

Ganz anders verhält es sich mit der Milch eutcr

uiberculöser und abgemagerter, tuberculöscr Thiere.

Eutcrtuberculose findet sich bei 2_4 pCt. aller tuber

culösen Kühe` und die Milch solcher Euter ist dauernd

und steigend tuberkclbacillenhaltig. Da die Möglich

keit, dass eutertuberculöse Kühe sich in einem Bestande

befinden, mit der Grösse des letzteren wächst, so ist

auch im Allgemeinen die Milch grösserer Betriebe ver

dächtiger, als die aus kleineren Wirthschaften; dies

erklärt auch die manchmal sich widersprechenden Un

tersuchungsergebnisse `{ersehicdcner Forscher an Milch

und Butter.

Die wichtigste Massnahme zur Verhütung der Tu~

berculoseübertragung durch die Milch tuberculöser

Kühe dürfte somit die Ausmerzung der eutertubercu

lösen und abgemagcrten, tuberculösen Kühe sein. Dies

kann, soweit Milchcuranstalten, Genossenschaftsmolke

reien und andere Milchgrossbetriebe in Betracht kom

men, durch regelmässige, etwa alle 14 Tage zu wieder

hnlende, thierärztlicbe Untersuchungen der Milchkühe

erreicht werden. Edelmann.

Reimsfeld (59) belichtet: Ein Fohlen war lange

Zeit mit ungekoehtcr Mager-milch aus der Anklamer

Molkerei gefüttert worden. Es mageitc nach einiger

Zeit immer mehr ab, wurde schliesslich getötet, und die

Section ergab gencralisirte Tuberculose.

Ellcnberger.

Ascher (2) nahm aus dem Auffinden von Tu

lwrkelbacillcn in der Berliner Butter und

Milch Veranlassung zu einer eingehenden Prüfung

«ler Königsberger Verhältnisse. Zur Untersuchung

der Butter benutzte cr sowohl das Rabinowilsch'schc

`(erfahren. als auch das von Obermüllcr eingeführte

(`fntrifugin‘crfahrcn. In Rücksicht darauf, dass Petri

durch Zusatz flüssiger Butter schnellere und ausge

'lehntere anatomische Bilder erhalten hatte, setzte er

ebenfalls flüssige Butter der Bouillonaufschwcmmung

des Sedimentes zu. Bei der Prüfling der Vollmilch vcr

топаете er zur intraperitonealen Injection Rahmboden

satzgemenge, während er bei Untersuchung von Mager

milch ein Gemenge der obersten Schicht und des Boden

satzes einspritzte. Die Resultate Ascher’s sind folgende:

a) Bei der Butteruntcrsuchung: 27 Butterprcben

enthielten in 2 Fällen Tuborkclbacillen. b) Bei der

Milehuntersuchung: Die Sammelmilch von 12 Kühen

(.7 von diesen hatten bei der Tuberberculinprobe posi

liv reagirt) rief bei intraperitonaealer Einvcrleibung keine

Tuberculose hervor. Säurefeste Bacterien (Petri-Stäb

chen) wurden überhaupt nicht gefunden. In einem Nach

frage sucht Verf. den Unterschied seiner Untersuchungs

ergebnisse gegenüber den von Kempncr-Rabino

Witsch damit zu erklären, dass cr sagt, sein Unter

suchungsmaterial habe in der Vormilch bestanden, wäh

rend Kempner-Rabinowitsch die Enter ausmelken

liessen und die letzte Milch für ihre Untersuchungen

verwendeten. Schütz.

Coggi (11) hat 2000 Proben Mailänder Markt

butter auf Tuberkelbacillen untersucht und zwar

llurch Verimpfen auf Meerschweinchen. Die Section

der Impfthierc ergab bei 2,12 pCt. tuberculöse Verän

drrungen. Baum.

Bllenberger, Schlitz und Baum, Jahresbericht. 1899.

T. Rabinowitsch (56) untersuchte im Aufrrnge

Koeh’s 15 Butterproben, die aus l-l verschiedenen

Geschäften Berlins stammten, auf Tuberkelbacillcn,

wobei in zwei aus einem Geschäft entnommenen Proben

Tuberkelbacillen gefunden wurden. Es wurden dann

sämtliche Proben aus dieser einen Quelle, die tiiglich

zu verschiedenen Preislagon zum Verkauf gelangten,

eingehend geprüft und in 70 pCt. aller Fälle echt(`

Tuberkelbacillen nachgewiesen. Einige Monate spü

ter fand cine dritte Untersuchung sämtlicher Butter

sorten jener Handlung statt und ergab in 100 pCt. das

Vorhandensein echter Tuberkelbacillen. Die

Unlcrsuchungen wurden in der Weise ausgeführt, dass

die Butter bei 32-360 geschmolzen, dann ccntrifugirt

wurde und nur der fettfrcie Bodensatz samt der unte

ren Wasscrsehicht zur Verimplung an die Versuchsthicrc

gelangte. Schütz.

Bezüglich der Verwendung des Fleisches und

der Milch tuberculöser Thiere (89) hat der inter

nationale thierärztliche Congress in Baden-Baden fol

gende Beschlüsse angenommen:

1. Den mit der Ausübung der Fleischbeschau be

trautcn Sachverständigen ist eine bestimmte Unter

suchungsart der geschlachteten Thiere zur Pflicht zu

machen, damit die Gewähr gegeben ist, dass jeder Fall

von Tuberculose bci den geschlachteten Thieren und in

jedem solchen Falle die Ausbreitung des tuberculösen

Processes mit Sicherheit festgestellt wird. 2. Die wich

tigste Aufgabe der Fleischbeschau ist die sichere Er

mittclung und die correcto unschädliche Beseitigung der

tuberculös veränderten Organe im Zusammenhang mit

ihren Anhängen. 3. Was das Fleisch tuberculöser Thiere

betrifft, so sind die mit tuberculösen Herden behaftet-en,

durch die correspondirendcn Lymphdrüsen begrenzten

Regionen ebenso zu behandeln, wie die tuberculös ver

-iindcrten Organe (wenn die locale Beschränkung auf

eine bestimmte Region zweifellos feststeht). Beschriinken

sich di(` tuberculösen Veränderungen im Flcischc auf

die daselbst gelegenen Lymphdrüsen, so kann die Mus

culatur nach Auslösung der Knochen, Gelenke, Lymph

gefiisse und Lymphdrüsen und entsprechender Zerlegung

im sterilisirten Zustand in den Verkehr gegeben werden.

Bei fetten Thieren ist auch das Aussieden des mit Um

gehung der tuberculösen Herde ausgeschülten Fettge

webcs zulässig. 4. В01 localer Tuberculose und bei der

abgelaufenen auf die Eingcweide beschränkten Genera

lisation kann, das Fleisch im rohen Zustande in den

Verkehr gegeben werden. Bei erheblicher Ausbreitung

des tuberculösen Processes in den Eingeweidcn ist der

Declarationszwang gebot-cn. 5. Die Gesamtmassc des

Fleisches ist dem Verkehr als menschliches Nahrungs

mittel zu entziehen, wenn ausgesprochene Abmagerung

oder die Zeichen einer erst vor ganz kurzer Zeit er

folgten Blutinfcction (Milztumor und Schwellung 551111111

licher Lymphdrüsen, sowie miliare Tuberkel in Lunge,

Leber, Milz oder Nieren) bestehen, mit Ausnahme des~

auszuschmclzenden Fettes. (i. In denjenigen Füllen` in

welchen der locale Charakter der Tuberculose und die

Unschüdlichkeit des Fleisches zweifelhaft ist (namentlich

beim Vorhandensein tuberculöser Cavernen und be

ginnender Störung der Ernährung) ist dic Gesamt

masse des Fleisches vor dcr Inverkchrgabe zu sterilisircn.

7. Das sterilisirte Fleisch und das ausgesottene Felt sind

unter Declaration zu verkaufen.

Dic Verwendung der Milch tuberculöser Thiere:

l. Die zur Milchgewinnung aufgestellten Kühe, Ziegen

u. s. w. sind einer regelmässigen, thieriirztlichen Con

trole zu unterwerfen.

5
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‘2. Die Milch tuberculíiscr Thicrt` ist` vom Verkehr

als menschliches Nahrungsmittel auszusehliessen, wenn

die Thiere abgemagert oder mit Eutcrtubcreulose be

haftet sind.

3. Dic abgcmagerten und cuter-tuberculöscn Milch

thiere sind, entsprechend dem Vorgehen in Dänemark

und Schweden, unter Schadloshaltung der Besitzer un

verzüglich aus den Beständen zu entfernen und zur

.Schlachtung zu bestimmen. .lohne.

Tuberculose beim Pferde. Der von Körner (35)

beschriebene Fall von Tuberculose beim Pferde ist

besonders deshalb bemerkenswerth, weil 2 Impfungen

mit. Tuberculinum Kochii keine typische ltcaction cr

gaben. Durch die Section wurde ein schr hoher Grad

der Tuberculose festgestellt. Georg Müller.

Portet (52) theilt eine genaue Krankengeschichte

über einen Fall von Tuberculose beim Pferde mit.

Im Status werden erwähnt: Müdigkeit, Abmagernng,

Polyuric, Harn von normalem Aussehen, doch bestehen

eine Zunahme des Harnstoiïes (4,5 pCt.) und das Vor

handensein von Harnsiiurc (9,2 pCt.). Kein Eiweiss und

doch im Sediment viele homogene, lichtbrechende und

einige Epithelcylinder. Die Thätigkeit der Vcrdauungs

organe eine gute, Durst schr gesteigert. Temperatur

normal und nur in den letzten Tagen abendliche Stei

gerungen (39°-39,50), keine Lendcnschmerzen. Tod

fi Wochen nach der Aufnahme in den Krankenstall.

Die Section ergiebt im Duodenum nur drei in

geschwürigem Zerfalle begriñ'cne Knötchen. Dic Mesen

tcrial- und alle anderen Lymphdrüsen der Banchhöhlc

sehr stark vergrösscrt, zum Theil verkäst und eiterig

crweieht; im Eiter schr zahlreiche Tuberkelbacìllen.

Im Pancreas zahlreiche Tuberkel. Leber gross, 4750 g

schwer; auf der Schnittñiìchc deutlicher Ictcrus und

hochgradige Cirrhosc.

M i croseopis ch bestellt eine ltundzelleneinlagcrung

in die Glisson'schen Kapseln und in die L'entren dcr

Lâippchen. Keine Fettlcber, keine Bacterien. sodass

die Cirrhose toxisehcn Ursprungs zu sein scheint. Nieren

etwas vergrösscrt., blass, microscopisch im Gewebe dcr

selben eine trübe Schwellung der Epithelien und be

deutende Zunahme des interstitiellen Gewebes; nirgends

'l`ubcrkelbacillcn. Milz von normaler Grüsse. Lungen

gcbliiht mit einer schr grossen Zahl kleinster Tuberkcln

von grauer und gelber Farbe. Ricscnzcllen fehlen, da

gegen kommen die Tuberkclbacillen in ganz ungewöhn

lich grosser Zahl vor. Magen schr gross, 3900g schwcr.

ln Bezug auf die Actiologie nimmt Verf. cinc Flitte

iamgstuberculose an. Die Leber- und Nicrenciirhose

führt er auf eine Toxinwirknng zurück. Guillebeau.

Tuberculose beim Esel. Stoekmann (74) bc

richtet über vier bci 3 Eseln und 1 Maulescl an

gestellte Tubcreuloscimpfversuche.

Versuch l belritit einen 4 Jahre alten, völlig gc

sundcn lisci, welchem am 27. Januar von einer mit

Bouillon aufgeschweimnten, 3 Wochcn alten Tuberkel

bacillencultur eine Platiniisc voll in die .lugulan'ene

eingeimpft wurde. Ausser einer schnell vorübergehen

dcn 'l'cnipcraturstcigcrung zeigte der Escl keinerlei

Krankheitscrsclnfinungen nach dcr Impfung. l'line19

'l'agc nach der infection vorgenommene Tuberculin

impfung ergab Reaction. spiit'cre 'l'uberculinimpfungcn

hatten kein positives Resultat mehr. Der Escl blieb

gesund und wurde Mitte April verkauft.

Versuch Il betrifft; eine 2 Jahre alte liselin. wcl

cher am ‘2. Februar die gleiche Menge einer Aufschwcm

mung ron Tulierkcll»acillen cingeimpft wurde. Vorüber

gehende 'Temperatur-stcigerung nach der Impfung und

Tuberculinreaclion wie in Versuch I. .\m S. Män

wurde die Eselin getötet. obwohl-sie keinerlei Krank

heitserseheinungen zeigte und an Gewicht zugenommen

batte. Bei der Section fanden sich ca. 24 stecknadel

kopf- bis erbscngrosse Knötchen in der Lunge, in denen

durch Färbung Tuberkelbaeillen nachgewiesen wurden.

Die übrigen Organe liessen macroscopisch keinerlei

tuberculíise Veränderungen erkennen. Auch die mcdiasti

nalen und bronchialen Lymphdrüscn erwiesen sich in

tact. Der Versuch, mit einem Tuberkelknoten aus der

Lunge, sowie mit einer mediastinalen Lymphdrüse Meer

schweinchen zu infieiren, fiel negativ aus.

Versuch III betńñ't eine alte Mauleselin, welche

wie die vorigenVersuchsthiere geimpft wurde. Tempera

tursteigcrung nach der Impfung und Tuberculinreaction

wie bci Versuch I und 11. Spätere Tuberculinproben

negativ. Keine Krankheitserschc'lnungen, keine Knoten

in der Lunge und den übrigen Organen bei der spä

t-eren Schlachtung.

Versuch IV betrifft einen Esel, dem 5 ccm einer

Bouillonemulsion, hergestellt mit einem erbsengrossen

Lungenknoten von einem an Tuberculose verendeten

Pferde, in die Jugularvene eingespritzt wurde. 18 Tage

nach der Injection zeigte sich die Impfstellc. deutlich

geschwollen, hart. zchmcrzlos. 4 Wochen nach der

Impfung wurde die Athmung beschleunigt und das Thier

magertc ab. Tuberculinprobe positiv. 7 Wochen nach

der Impfung starb das Thier. Die Section ergab. dass

beide Lungen mit Miliartubcrkcln übersät waren, in

denen Tuberkelbacìllen in grosser Menge durch Färbung

nachgewiesen wurden. Lyrnphdrüscn geschwollen, aber

frei von Tuberkeln. Die übrigen Organe liessen krank

hafte Veränderungen nicht erkennen. Der Tumor an

der lnfectionsstclle enthielt käsiges Material mit zahl

reichen Tuberkelbaeillcn.

Wenn es hiernach auch den Anschein hatw als ob

der Esel einen gewissen Grad ron Widerstandsfîihigkeit

gegenüber der Tuberculose besitzt, so bestätigt doch

der letzte Versuch die auch von anderen Autoren fest

gestellte Thatsache, dass der Esel keineswegs immun

gegen Impftuberculose ist. А. Eber.

Tuberculose bei Schafen. Myschkin (45) hat

am Moskauer Schlachthofe zwei Fälle von Tub ere ulosc

bei Schafen gesehen und microscopisch bestätigt. Ditl

Thiere stammten aus dem Donsehen Gebiet. lm .til

gemeinen ist die Tuberculose bei Schafen nur selten

am Moskauer Schlachthofe zu constatiren; so erwiesen

sich z. B. im Jahre 1897 von 29478 Schafen nur ‘27.

d. i. 0,09 pCt., als tuberculös. Tartakowsky.

Tuberculose bei der Ziege. Schlathölter (sul

fand bei der Schlachtung einer Ziege, welche ihm

wegen Schlingbeschwerdcn zur Behandlung zugeführt

worden war. Tuberculose der Kehlgangslymphdrüsen.

der Lunge` der Pleura, der Leber und des Peritonaeums.

Da dic Ziege mit Kuhmilch aufgezogen worden war.

dürfte darin die Ursache der Infection zu suchen sein.

Edelmann.

Tuberculose beim Hunde. Barrier (7) beschreibt

einen Fall von Tuberculose bei einem 3 Jahre alten

Pudel, welcher während der letzten 6 Monate seines .

Lebens an heftigem Durchfall. häufigem Erbrechen und

zunehmender Uachexie litt. Bei der Section wurden dic `

schwersten Veränderungen in dcr Leber vorgefunden. `

Tuberkelbacillen wurden in grosser Menge nachgewiesen. `

Röder. l

Tuberculose einzelner отдыхе. Heinemann (58) .

fand bei einer lt'uh, die an starker Dyspnoë gelitten l
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1111110, am linken Stimmbande eine wallnussgrnssc, derbe,

an der Oberfläche uncbene. grauweisse, mit kleinen,

rundliehen, durchscheinenden, gelben Flecken versehene

lìesehwulst im Innern des Kehlkopfes, welche über die

Stimmritze hinausragte. Die Geschwulst bestand, wie

der Durchschnitt ergab, aus einer bindegewebigcn Gerüst

substanz mit eingelagerten, gelbliehen, hanfkorngrossen,

käsigen Knötchen. An der vorderen Fläche des Schild

knorpels befand sich eine ähnlich beschañ'ene, wallnuss

grosse Geschwu'lst; die retropharyngealen Lymphdrüsen

vergrössert, in denselben käsige Knötchcn eingelagert.

In den Lungen verschieden grosse Tuberkeln und Tu

berkelconglomerate. Die tnberculöse Beschaffenheit

der Kehlkopfgeschwiilste wurde durch den Nachweis

von Tuberkelhacillen in denselben erwiesen.

Ellcnberger.

Stockmann (73) beschreibt einen Fall von Tuber

culose der Понтии! bei einer Kuh. Diel stark ver

hreiterte llerzwand stellte sich als eine einzige zusam

menhängende, käsige Masse mit Kalkeinlagerungen dar,

und nur in der unmittelbaren Umgebung der stark ver

kleinerten Kammern war noch eine kaum einen halben

Zoll breite Zone anscheinend gesunden Muskclgewebes

nachweisbar. A. Eber.

Lövy (38) beschreibt Tuberculose der Rücken

птице beim Rinde.

Er beobachtete bei einem ll/zjährigcn Stierc Pinz

gauer Rasse verspätete Mist- und unvollkommene Harn

entleerung, unsicheren, waekelnden Gang, Empfindlich

keit des Kreuzes und der Kruppe. Nach einer vorüber

gehenden Besserlmg traten die Symptome nach 2 Mo

naten wieder auf und zu denselben gesellten sich noch

täglich 3--4mal, wiederkehrende Krampfanñille (ohne

Kaukrlimpfe und Erweiterung der Pupillen). Nach der

Schlachtung des inzwischen stark abgemagcrten Thieres

hat die äusserer Umstände halber unvollkommcne lSec

tion im Lenden- und Sacralsegmente des Rückenmarks

canales Verwachsung der harten und weichen Rücken

markshaut und zahlreiche bis hanfkorngrosse, käsige

Knötchen im Gewebe beider Häutc nachgewiesen.

Hutyra.

De Jong (32) fand bei der Section 011105 Hundes

eine Geschwulst der linken Niere, die sich als Adenollla

tlberculßre und zwar als ein Адене-811100111 erwies. Me

tastasen fehlten. Einen carcinomatösen Character hatte

die Gesehwulst nicht. Ellcnberger.

Рвеп1101пъетеп1оне. Г’1011550 (53) stellte im

Sehlachthause bei mehreren Schaftransporten

Pscudotubereulose fest.

Die Thiere waren sehr mager, ihre Lymphdriisen

tark vergrösscrt und käsig-eitrig erwcicht. Die er

weiehten Massen lagen schichtweise, wie die Schalen

einer Zwiebel, angeordnet, die inneren Organe zeigten

sich meist gesund. 5 Schafe waren derart erkrankt,

dass sie vernichtet werden mussten, 40 Schafe wurden

der Freibank überwiesen. Impfungen von Meerschwein

chen hatten eine mit Abscessbildung an der lmpfstelle

und in Leber und Milz verbundene Erkrankung zur

Folge. Die bacteriologischc Untersuchung ergab kein

positives Resultat. In den aus Eiter angelegten Stich

gelatineeulturen wuchsen punktfórmige Bacteriencolonien,

welche die Gelatine nicht verñüssigtcn, dagegen sehr

viel Gase bildeten. Die Culturen bestanden aus kleinen

Gürtelbaeterien. Die Krankheit scheint in dem Schaf

hestande des betr. (111105 sehr verbreitet zu sein. Die

Schafe sind Elcctoralsehafe mit sehr feinen, stark über

bildeten Formenf; seit vielen Jahren wird auf dem (inte

Inzueht getrieben. Ellenberger.

Cherry und Bull (10) fanden bei 15 bis 70 p(`t.

der im Sehlaehthause zu Melbourne geschlachteten

Schafe Pseudotuberculose in Form verkäster

Lymphdrüsen bis zu Hühnereigrösse, ohne dass die

befallenen Thiere in irgend einer Weise durch die .\n

wesenheit derselben zu leiden schienen. Am verbrei

tetsteu wurde dieser Zustand bei den Hammeln gefun

den. Lämmer waren beinahe gänzlich frei. Am häu

figsten verändert fanden sich die Bug- und obcrlläch

lichen Leistendriisen, dann folgten die Hoden- und

tiefen Beckenlymphdrüsen und endlich die Lymph

driiscn der Brust. Unter vielen Tausenden von unter

suchten Schafen wurden nur ein- oder zweimal Knoten

in den Nieren, aber niemals Knoten in der Leber oder

dem Mesenterium gefunden. Der Inhalt der käsigen

Herde war meist von gelblich grüner Farbe und nahezu

flüssig, während die Kapsel fest und dick war. Oft war

der Inhalt weniger flüssig und glich dann ganz und

gar dem käsigen Inhalte erweichter Tuberkeln.

Von zwei Meerschweinchen, denen eine geringe

Menge des käsigen Materials unter die Haut gebracht

wurde, starb eins in etwa 25 Tagen. Aus der Milz

desselben wurde auf Agar ein unbcweglichcr Bacillus

von kurzer, ovaler Form, 1,5-2 /z Länge und 0,8 /z Breite

isolirt, welcher sich leicht mit Anilinfarben. sehr gul

2. B. mit Kartoffelfuehsin, färben lässt und auch nach

(lram`s Methode seine Färbung beibehält. Beim '/.er

theilen in Wasser hängen die Bacillen in Iläufehen an

einander. Die besten Nährbiidcn sind Agar und Blut

serum.

Die Bacillen töteten Meerschweinchen. denen sie in

grösserer Menge (5 bis 6 Oesen voll) unter die llant

gebracht worden waren, in längstens '24 .Stunden unter

Bildung eines ausgedehnten Ocdems. Eine einzige (lese

voll tötete Meerschweinchen in 4 bis 7 Tagen unter

Bildung kleiner. weicher, käsiger Knoten im subcutanen

Gewebe und ähnlicher Herde in den nächstgelegenen

Lymphdrüscn und Organen. Schafe scheinen 11111111

pfungen mit Reineultlu'en noch empfänglicher 211 sein

als Meerschweinchen. Eine kleine Ocse voll Reincultur

erzeugte bei ihnen einen grossen. ürtliclicn.\bscess mil

hohem Fieber und auffallendcn Krankheilserscheinungen

für die Dauer einer Woche. Zwei Oesen voll in Wasser

verrieben und mit einer Spritze injieirt, tìitelcn einen

grossen Hammel in 7 Tagen.

_ Einen ähnlichen Microorganismus hat Preiss in

Budapest aus der Niere eines Lammes isolirt und 1111

Jahre 1894 beschrieben. Von der ursprünglichen Krank

heit der Schafe giebt Preiss keine Beschreibung, aber

die Impfresultate waren dieselben. Preiss bezeichnet

die Veränderungen als „Pseiidotuliereulose“.

Die Verff. stellen weitere l.'ntersue.hungen über

111050 eigenthümliche Krankheit in Aussicht.

A. Eber.

Galavielle (23) impfte ein Meerschweinchen und

ein Kaninchen mit der I-Iirnmasse einer wuthverdäch

tigen Katze, und beide Versuchsthiere gingen an Pseudo

tuberculose der Milz, beziehungsweise der

Leber zu Grunde.

Aus den Tubcrkeln isolirte Verf. in Kettenform

gegliederte Bacillen, welche auf ein Meerschweinchen.

ein Kaninchen. eine weisse Maus und eine Katze über

impft wurden. Die inoculation erzeugte eine allgemeine

Krankheit oder eine ausgesprochene Pseinlotnlu-reulose,

б’
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je nachdem die. verimpfte Dosis oder die Virulenz der

.Bacterien stärker oder schwächer war. Bei der Katze

zeigten sich dieselben Veränderungen, die man an der

erwähnten Katze nachweisen konnte. v. Ratz.

Kanzelmacher (33) beobachtete 2 Fälle allge

meiner Pentast-omatosis bei Kühen, welche in

hohem Masse Tuberculose vortäuschten.

ln beiden Fällen fanden sieh in den Lungen, Bron

chial- und )lediastinaldrüscm in der Leber. den portalen

Lymphdrüsen und in der Milz weisslich-gclbe. verkäste

h'nötehen verschiedener Grösse; in denjenigen dieser

Knütclien, welche in den mesenterialcn liymphdrüsen

sich fanden, aber auch nur in diesen, konnten Pen ta

stomen nachgewiesen werden.

(Der Umstand, dass die Parasiten nur in den Mesen

terialdrüsen nachgewiesen wurden, sowie der Mangel

microscopischer Untersuchung auf Tuberkelbacillen.

sprechen nicht sehr dafür, dass die Lungen-, Leber

und Ítlilzläsionen ebenfalls durch Pentastomata hervor

gerufen waren. Ref.) Tartakewsky.

Ueber Tuberculin und Versuche mit

demselben.

(s. a. Tuberculose, Bekämpfung derselben.)

1) Beek, )1., Ueber die diagnostische Bedeutung

des lioclfschen Tuberculins. Dtsch. med. Wochensehr.

No. 51. 2) Behring, Ueber die specilisch giftigen

Eigenschaften der Tuberculinsäure. Berliner klinische

Wochenschr. 36. Jahrg. S. 535. 3) Blaustein,

I'eber die Wichtigkeit des Tuberculins zu diagnostischen

Zwecken. Ocsterr. Monatssehr. f. Thierhlkd. 24. Jahrg.

S. 512. _ 4) Dönitz, Untersuchungen über die Werth

bestimmung des gewöhnlichen Tuberculins. Klin. Jahr

buch. Bd. VII. 1898. Ref. Deutsch. th. Wochenschr.

S. 52. _ 5) Görig, Zur Frage vom artifit-.icllen Tuber

culin. Dtsch. th. Wochensehr. 325. _ (i) Koch.

4Uterustuberculose. Oesterreich. ltlonatsschr. f. Thierheil

kunde. 24 Jahrg. S. 27. _ 7) Kühnau. Der wirkliche

Werlh der Tuberculìnprobe. Berl. th. Webschr. S. 276.

_ S) Lameris, 11.1".. Tuberculinisation der Rinder
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schrift. Bd. 27. S. (Mittheilungen über 76 Tuber

culineiuspritzungen.) _ 9) Markiel, F., I'cber die Be

kämpfung der Tuberculose des Rindes. l'rzeglad wete

rynarsky. No. 12. _ 10) de Mia. U., Sul valore dia

gnostico della tubereolina (lïeber den diagnostischen

Werth des 'l`uberculins). I?. Misserfolge mit der Tuber

culinitnpfung als diagnostiselles Hilfsmittel. Nuovo Erco

lani. 1V. p. 99. _ 11) Regner, tl., Die Tuberculin

Iîntersuchungcn in Schweden im Jahre 1898. Svensk

Veterinärtidskrift. 111. 1898. р. 37, 170, 208, 376. _

12) de Sehwcinitz. E. A., Einige Resultate in der

. Behandlung dcr Tuberculose mit Antituberculoscserum.

Fifteenth annual report ofthe Bureau of Animal ln`

«lustr`\ for thc year 1893. Washington. p. 280.

13) Smilal. Zur Durchführung der Tubereulinilnpfung

durch Thierärzte im líronlande Niederüsterreich. Thier

ärztl.`Centralblatt. No. 15. S. 277. (Der Artikel be

schäftigt sich mit der technischen und pfeilniären Seite

der Tuberculinimpfung.) 14) Die, Ergebnisse der

Tubereulinimpfungen in den Secquarantänen. Arch. f.

'I`hierheilkunde. XXV. S. 257. _ 15) Ergebnisse der im

Jahre lSElS in Bayern vcu'genonnnenen 'l'uberculinimpt'un

gen an Rindern. (Aus „Zt-itsehr. d. kgl. bayr. statista.

Bureau“.) gr. 4. 24 München. 16) Ueber

Impfungen mit Tuberculin. Archiv für Thierheilkunde.

XXV. 202111

Die, Ergebnisse der Tuberculinìmpf'nngen in den

Seeqllarlmtänen (l-t) waren folgende:

In Kiel wurden 5000 Rinder geimpft. Es reagirtcn

-10_75 pCt. Bei den aus der Flensburger Quarantäne

als nicht reagirt habend entlassenen Rindern. die nach

Kiel transportirt wurden, ist vielfach Tuberculose nach

der Schlachtung im dortigen Sehlachthause festgestellt

worden.

Aus Apenrade wird berichtet, dass dort insgesamt

6067 Rinder aus Dänemark in die Quarantäne einge

führt wurden. Es wurden 5253 Thiere geimpft, von

denen 805 Stück (15,32 pCt.) reagirten.

Aus Altona wird berichtet, dass 47450 Rinder und

355 Schafe in die Quarantäne aus Dänemark eingeführt

wurden. Davon wurden seit März geimpft 38082 Rinder;

von diesen haben nach der Impfung eine Temperatur

Steigerung von 1,50 С. 12277 (ea. 25 pCt.) Rinder gezeigt.

Von den im Hamburger Sehlaehthause geschlachte

tcn Rindern, welche in der Quarantäne Bahrenfeld ge

impft waren und reagirt hatten, wurden ea. 84.5 pCt.

tuberculiis befunden. Dcr Berichterstatter bemerkt

hierzu, dass man im Hamburger Schlachthause wohl

nicht alle tuberculösen Thiere herausgefunden habe

nach der Schlachtung. Im Hamburger Sehlachthause

Wurden ferner von den dort geschlachteten Rindern aus

Bahrenfeld, welche nicht „reagirt“ hatten, etwa 12,8 pCt.

tubercules befunden. Diese Erscheinung beruht z. Th.

darauf, dass die Temperatursteigerung nicht auf 1.5o С.

nach der Impfung stieg. Obwohl öfter eine typische

Temperatursteigcmng vorhanden war. konnten die qu.

Thiere nicht als tuberculoseverdächtig betrachtet werden.

Ferner kommt` abgesehen von Zufälligke-iten, die Tem

peraturfchlmessungen bedingen, in Betracht, dass bei

Rindern, die erheblich tuberculüs sind. ohne dass man

dies mit Sicherheit im Leben erkennen kann. nach der

Impfung oft nur eine schwache oder keine Reaction

eintritt. Ellenberger.

Den wirklichen Worth der Tuberculìnprobe fasst

Kühnau (Т) unter Verlegung zahlreicher (3924 Rinder

betreffender)Impfresultate in folgenden Sätzen zusammen:

Das Tuberculin ist kein unfchlbares Mittel zur Ег

kennung der Rindertubereulose. Drei Viertel der Rinder.

welche nach der Impfung eine Steigerung der inneren

Körpertemperatur über 39,50 С. bei zweijährigen und

über 40° С. bei nicht zweijährigen Thieren erkennen

lassen, sind sicher tuberculös. Unter den Rindern.

welche nach der Impfung eine 39,5o C., resp. 40° С.

überragende Temperatur nicht aufweisen, befinden sich

bei der ersten Impfung noch S, bei der zweiten Impfungr

nur noch 4 ptlt. tubereuliiscr Rinder. Auch dieser

Procentsatz kann bei der dritten Impfung bereits voll

ständig verschwunden sein. Somit kann jeder Viehbe

stand durch wiederholte Impfung tuberculosefrei gemacht

werden. Das Resultat ist ohne erhebliche Kosten und

Schwierigkeiten zu erzielen. Johnc.

Beck (1) bemerkt. dass die diagnostische Beden

tllng des ТпЬегспНпв von .terzten w'el zu wenig

gewürdigt werde; von den Thierärzten sei das Tuber

culin schon seit Jahren als das bisher zuverlässigste

Mittel erkannt worden, wie aus den Impfversuchen

Bangs, .lohne’s und Nocard’s hervorgehe. Die

Erfahrung Bang`s und Nocard's, dass ein acute»

Aufhlühen der Tuberculose infolge von Tuberculin

injcction nur ausnahmsweise vorkomme, konnte B. bei

zahlreichen, im Institut für Infectionskrankheiten mit

Tuberculin geimpften Personen bestätigen. Bei 295

geimpftcn Patienten, bei denen Tuberkelbaeillen im

Sputum nachgewiesen waren, trat Reaction ein, ferner

in 65 Fällen von Lupus, in 2 Fällen von Darmtubereu

lose u. s. w. B. hält das Tuberculin für das

Schärfste Diagnostieum bei der Tuberculose.

Schütz.
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Verschiedenes. Görig (5) hat Untersuchungen an

gestellt, ob die von Dr. Siret-Beaune aufgestellte Be

hauptung, dass die subcutanen lnjeetionen gewisser Salz

lösungen bci tuberculösen Menschen eine der Tuber

culinreaction ähnliche Temperatursteigerung hervorrufen,

auch für Rinder zutreñ'e. Er verwendete folgende nach

Sirot’s Angaben hergestellte Lösungen: I. Natr. ehlorat.

5,0, Nati'. sulfuric. 10,0, Aqu. destillat. 1000,0 und

ll. Хан. chlorat. 6,0, Natr. sulfuric. 10,0` Magnes. sul

furic.. 3,0, IAqu. dest. 1000,0.

Der Erfolg der an 12 Kühen angestellten und

durch die Schlachtung controllirten Versuche war in

jeder Beziehung negativ. Edelmann.

De Schweinitz (12) hat in ähnlicher Weise wie

Maragliano, Babes, Behring u. A. versucht, das

.Scrum eines durch Tuberculin- und Tnberkelbac-illen

enlturinjection immunisirten Pferdes zur Heilung der

Tuberculose zu verwenden. De Schweinitz zieht aus

den beim Meerschweinchen und beim Menschen ange

stellten Versuchen den Schluss, dass in dem Serum der

mit Tuberculin und Tuberkelbacillen vorbehandelten

Pferde cin wirksamer' Stoff vorhanden ist, welcher, in

geeigneter “ft-.isc ausgefüllt. eine Hcilwirkung zu cnt

l'altcn vermag. . A. Eber.

Behring(2) berichtet über die toxischell Eigen

schaften del' Tuberculinsänl'e, welche den specifischen

Charakter der durch Ruppel aus den Tuberkelbacillen

extrahirten Säure sicherstellen.

Ег berechnet dabei den Giftwerth durch Bestim

uiung der tödlichen Minimaldosis für tuberculüse Meer

schweinchen und findet, dass derselbe ein veischiedcner

ist für gesunde und tuberculöse Thiere. Ferner variirt

die Giftwirkung in ihrer Intensität bei subcutaner und

intracerebraler Application. So stellt sich der Giftwerth

rou 1g Tuberculinsîiure bei iutracerebraler Injection

auf 40000 kg Meerschweinchen, d. h. 1g Tnbcrculinsîìurc

könnte bei genannter Applicationsweise 40000 kg tuber

culöser Meerschweinchen töten. Die Wirkung der Tu

berculinsäurc im Vergleich zu Kneifs Tuberculin be

rechnet Verf. auf ein Verhältnis von 1:31/4--L

Schütz.

l2. Influenza (Brustseuche, Pferdeseucbe).

1) Bourges, Ueber die Brustseuehe des Pferdes.

Rec. de méd. vet. Bull. de la Soc. No. 20. p. 361.

1?) Dammann, Der Einfluss frühzeitiger Ausserdicnst

stellung auf den Verlauf der Brustseuche. Dtsch. th.

Wechsehr. S. 14. —— 3) Friis, St., Seruminjcctionen als

Sehutzmittel gegen die Brustseuche des Pferdes. (Wird

in Zeitschr. für Veterinärkunde erscheinen.) Maaneds

skrift for Dyrlaeger. XI. S. 177. — 4) Goldbeck,

Zur Aetiologie der Influenza des Pferdes. Sammel

referat. Dtsch. th. Wochschr. S. 179. — 5) (iraae.

ll. 1V., „Aus dem finnischen Dragonerregiment: Influenza

pcetoralis“. Finnische Veterinärzeitschrift. S. 49.

6) Krüger, Intravenöse Seruminjection als Vorbeugungs

mittel gegen Brustseuche. Berl. th. Wochschr. S. 97.

—— 7) Mehrdorf, Brustseuche der Pferde. Archiv für

Thierheilk. XXV. 208. — 8) Pauli, Erfolgreiche Be

handlung der Brustseuche mit Jodkalium (10 g pro die).

Archiv für Thierheilk. XXV. 209. - 9) Peschke,

Erfolglose Schutzimpfung gegen Brustseuche. Archiv f.

Thierheìlk. XXV. 209. 11) Reuter, Die Anord

nung provisorischer Massregeln im Vollzuge; der Vieh

seuchengesetzgebung. (Im Original nachzulesen.) Dtsch.

th.Wochschr. S. 90. — 11) Rust, Ueber Impfvcrsuche

mit Rinderblutserum als Vorbeugungsmittel gegen Brust

seuchc. Zeitschr. f. Veterinärkunde. No. З. S. 125.

(Deckt sich mit dem im Preuss. statist. Veteriniirblat-t

über diesen Punkt Mitgetheilten.) — 12) Schiet, Ueber

Brustseuehe. Dtsch. thierärztl. Wochschr. S. 87.

13) Schrader, Zur Therapie der Brustseuche. (Empfiehlt

auch 'thunlichst zeitige Ausserdienststellung.) Dtsch.

th. Wochschr. 8.155. — 14) Trasbot, Ein inter

essanter Beitrag zur Brustseuebe der Pferde. Rec. de

med. vet. p. 81. _ 15) Troester, Impfungen gegen

die Brustseuehe der Pferde. Zeitschr. f. Veterinärkdc.

No. 7. S. 356. — 16) Wöhler, Die Brustseuchc unter

den Pferden des Ulanen-Regiments von Katzlcr (Schlcs.)

No. 2 ini Winter 1897/98. Ztschr. für Veterinâirkundc.

No.1. S. 1. — 17) Die Brustseucbe unter den Pferden

der preuss. Armee im Jahre 1898. Preuss. Statist. Vet.

Bericht. 49. —-— 18) Die Rothlaufseuche unter den

Pferden der preuss. Armee im Jahre 1898. Preuss.

Statist. Vet-Ber. S. 78.

Pferdestaupe bezw. _Rothlaufseuehe. ln der

preussischen Armee erkrankten im Jahre 1898 an Rotli

laufseuchc (18) 2066 Pferde = 6,92 pCt. aller Ег

krankten und 2,67 pCt. dcr lststìirke. Von diesen sind

2048 = 99,12 pCt. dcr Erkrankten geheilt, 1 = 0,04 pCt.

dcr Erkrankten gestorben, 17 amJahressehlusse in Behand

lung geblieben. lm 4. Quartale hatte die Seuche mit

1275 Fiillcn ihre grösste Ausbreitung erlangt.' Der

Charakter der Krankheit war im Allgemeinen gutartig.

der Verlauf günstig. Georg Müller.

Bl'llStBellclle. Allgemeines. In dcr preussisch.

Armee wurden 1898 wegen B'rustscuchc (17), ein

schliesslich dcs Bestandes vom Vorjahre 3265) Pferde,

d. i. 10,93 pCt. aller Erkrankten und 4,23 pCt. dcr

lststâirke behandelt. 2970 = 90,96 pCt. wurden gc

heilt, 91 = 2,'îtaI pCt. starben. In Behandlung blieben

am Jahresschlussc 204 Pferde. Die meisten Krank

lieitsfzille (1435) und Verluste (45) kamen im 1V. Quar

tale vor. Bei 18 Regimentern konnte über die .Ein

schleppung der Seuche nichts ermittelt werden; bei

den übrigen wird die Vermuthung ausgesprochen, dass

die Seuche durch erkrankte Pferde der Civilbevölkcrung,

theils in der Garnisen, theils Während dcs Manövcis

oder durch Ankaufspferde und Pferde der Reserve-Offi

ziere oder durch kranke Pferde anderer Truppentheile

übertragen wurde. Einzelne in ihrer Entstehung bc

kannte Seuchengiinge liesscn vermuthcn, dass vom llo

nieutc der Einsehleppung des Ansteckungsstoíïcs, bezw.

der Infection eines Pferdes bis zum offenbaren Aus

111-110110 der Seuche noch eine erheblich längere

Zeit vergeht, als für die lncubationszeit der Brust

seuehe im Allgemeinen angeuonunen'wird.

Die Dauer der einzelnen Seuchcngl'inge war eintl

sehr verschiedene, doch ergab sich iniAllgemeiuen.dass

die Seuche in denjenigen Truppentheilcn, in welchen

die Absonderung beobachtet wurde, in kürzerer Zeit.

ihr Ende erreichte, als in den Truppcntheilen, in denen

die Impfung, bez. das Durchseucben in Verbindung mit

der Impfung in Anwendung gekommen sind.

Der Character der Seuche war in der Mehrzahl

der Ausbrüche leicht., bez. mittelschwer: das Fieber

hielt in den leichten Fällen 1 bis б Tage, in den

schweren 7 bis 18 Tage an. Bei 976 Pferden konnten

die an den Brustcrgancn ablaufcnden lirankheitspm

cesse klinisch festgestellt werden, und zwar litten ‘Z9-l

Pferde an recht-sscitiger, 20h' an linksscitiger. 203 :in

beiderseitiger Lungencntzündnng, wîibrcnd 111 Pferde

mit Brustfcllentziindung und 255 mit Lungcnbrustlrll
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entzündung behaftet waren. Von Complicationen und

Naehkrankheilcn finden sich erwähnt: Sehnen- und

Sehnenscheidenentzündung 64 mal, innere Augenentzün

dung 32 mal, Durchfall 30mal, Kehlkopfspfcifen 17 mal,

Vorschlag 17 mal, ödematöse Schwellungen 12 mal,

Affectionen des Riiekenmarkes 6 mal, Bindehautcnlziin

dung 6 mal, Mastdarml'ahmung 5 mal, Kreuzlähmung

4mal, Blutñeekenkrankheit, llirnentzündung, Darment

Zündung, Herzklappenfehler je 3mal, Gehirnkrìimpfe,

Knicscheibenluxation, Brustwasscrsucht je 2 mal, Gelenk

entzündung, Exanthem am ganzen Körper, Blutsturz,

Mastdarmgeschwür, brandige Hautentzündung der Vorder

füsse je 1 mal. Ein Pferd erkrankte nach Verlauf von

З Jahren, zwei nach 10 Jahren zum zweiten Male an

der Brustseuche.

Schutzimpfungen mit Blutscrum wurden in

verschiedenen Regimentel'n vorgenommen. Im 7. (lardo

Ulanenrcgiment, wo man möglichst genau nach den An

gaben des Dr. Toepper verfuhr, kam man zu dem

Resultate, l. dass der Seuchengang als solcher durch

die llnpfung im Wesentlichen abgeschnitten wurde., ob

wohl noch infectionsfiihiges Herdematcrial vorhanden

war, und 2. dass die Impfung einen sicheren Schutz

auch auf kürzere Zeiträume nicht gewährt, wie aus der

Erkrankung cines der gcimpften Pferde am 19. Tage

nach der Impfung hervorgeht. In der 5. Eseadron des

Schleswig-Iiolsteinischen Ulanen-Regiments No. 15 wurde,

wie Corpsrossarzt Rust angieht, mit Rinderblut

seruiii geimpft. Zu diesem Zwecke wurde cinc ge

sunde Kuh wiederholt mit Blutscrum von einem an

Brustscuche erkrankten Pferde am Triel geimpft, wobei

das Thier mit Temperaturstcigerungen von 33,4 auf

39,0 etc. antwortete. Von dieser Kuh wurden wieder

holt aus der grossen Ilalsvene mittelst Aderlassnadel

grössere Mengen von Blut entnommen und behufs Se

rumabsehcidung, die übrigens nur langsam vor sich

ging, in Glaseylindern theils in Wasser von + 1° (1., theils

bei einer Lufttemperatur von etwa 12° C. aufbewahrt.

Bei sämtlichen mit derartigem Scrum geimpftcn Pferden

trat nach jeder Impfung eine Temperatursteigerung von

(L4-0,90 С. auf, die etwa 12 Stunden anhielt. Es war

ferner beachtenswerth, dass nach sämtlichen Impfun

gen (man verimpfte _jedesmal 100,0 Serum subcutan an

der Vorbrust), an der Impfstelle (ìcschwülstc von der

Grösse eines Kindskopfcs auftraten, die schmerzhaft und

vermehrt warm waren, jedoch ohne jede Complication sich

in 2_6 Tagen verloren. In 5 Fällen wurden nach der

Impfung Nesselausschläge beobachtet, die nach etwa

24 Stunden wieder verschwanden. Von den geimpften

34 Pferden erkrankten nachträglich 4 an der Brust

Seuche, so dass man zu dem Schlüsse kommen musste,

dass die Impfung einen Erfolg nicht hatte, umsomehr,

als sich die Seuche auch unter den nicht geimpften

Pferden der Eseadron nur wenig ausbreitete. Aus dem

Versuche geht aber auch hervor, dass die Verimpfung

von Blutserum einer Kuh, welche mit Serum von einem

brustseuchekranken Pferde vorgeimpft ist, ohne beson

dere Nachtheile geschehen kann.

Die Behandlung der Brustseuehe als Krankheit

ist im verflossencn Rapportjahre mehr wie früher nach

einheitlichen Grundsätzen geleitet worden. Zunächst

stimmen alle Berichterstatter darin überein, dass die

Herbciführung günstiger hygienischer Bedingungen von

grösster Bedeutung für den Yerlauf und Ausgang der

Krankheit ist. In erster Linie ist es die beständige

Einwirkung einer reinen Athemluft auf die Erkrankten.

Ferner ist hervorzuheben, dass sieh das Messen der

Körpertemperatur bei sämtlichen Pferden täglich vor

Beginn des Dienstes als höchst werthvoll erwiesen hat.

Es sind viele Fälle vorgekommen, bei welchen Pferde

ihr Morgenfuttcr noch mit anscheinend gutem Appetite

aufgenommen hatten, sich jedoch beim Temperatur

messen als lieberkrank erwiesen. Dadurch allein wird

eine frühzeitige Erkennung und Schonung der inficìrten

Pferde möglich. Andererseits haben Pferde, die ihr

Morgenfuttcr nur theilweisc aufgenommen hatten, sich

aber beider Temperaturaufnahme als fieberfrei erwiesen.

ohne Schaden zum Dienst herangezogen werden können.

Fieberwidrigc Mittel sind, wenn sie überhaupt eine

Verminderung der Temperatur herbeiführen, weder im

Stande, den lirankhcitsprocess abzukürzen, noch Com

plicationen` bez. Nachkrankheiten zu verhüten. 1ш

Gardecorps wurde vom Laetophenin ziemlich um

fangreicher Gebrauch gemacht. Es kamen Dosen von

1,()—3‚0 zweimal pro Tag in Anwendung, doch blieb

das Fieber vollkommen unbeeinflusst, wohl aber zeigten

sich die Kranken etwas munterer und frassen besser.

In leichten Fällen schien auch der Puls kräftiger und

voller zu werden, in schweren Fällen blieb ein wohl

thiitiger Einfluss auf die llerzaction aus, sodass somit

das Laetophenin, da sein Preis in keinem Verhültni~

zur Wirkung steht, zur Behandlung der Brustseuchc

nicht zu empfehlen sein dürfte, Georg Müller.

Mehrdorf (7) berichtet darüber, dass die Brust

scuchc der Pferde im Kreise Königsberg Jahr

aus Jahr ein schleichend fortbesteht.

Meist bleiben die Krankheitsfalle vereinzelt. Perio

disch aber macht sich der senchenartige Charakter der

Brustseuche durch zahlreiche Erkrankungen der Pferde.

zumal unter denen der Cavallerìe, höchst unliebsam be

merkbar: bei den letzteren namentlich, wenn Remonten

aus den Provinzen in die Stallungen der einzelnen Trup

pentheile eingestellt werden. Meh rd orf ist der Ansicht.

dass nicht etwa diese Remonten, mit dem Keim der

Krankheit behaftet. diese in die Regimenter einschleppen

und dort weiter verbreiten, sondern die Erfahrung drängt

vielmehr zu der gegentheiligen Annahme, dass die zu

geführten Thiere wegen ihrer grösseren Empñ'inglich

keit für die Einwirkung des in den Militärstallungen

dauernd vorhandenen Seuchenstoñ'es auf die speeiñsche

Brustseuchcerkrankung reagiren, wogegen derselbe die

älteren, schon lange den Verhältnissen unterworfenen

und durch diese gewisser-massen immun gewordenen

Pferde nicht mehr nachtheilig beeinflusst, denn es ge

hört nach allen beziiglichen Erfahrungen fast zur Alis

nahme, dass unter den letzteren Pferden solche in

grösserer Anzahl von der Brustseuche befallen werden.

Ellenberger.

Bourges (1) berichtet über seine Beobach

tungen über die Brustseuehe in einem franzö

sischen Reitcrregiment. Seine ausführlichen Mit

theilungen bieten nichts Neues über diese Seuche.

Röder.

Graae (5) beschreibt einige Fälle von Influ

enza pectoralis, die sich im Jahre 1899 im finni

schen Dragonerregimcnt wieder eingefunden und

die in den 8 Jahren ihre-s Vorkommens einen immer

bösartigoren Charakter angenommen hatte, sodass sie

zuletzt bedeutenden Schaden anrichtete. Baum.

llpfllllg. Troester (15) hat auf kriegsministe

riellen Befehl bei einer sehr grossen Anzahl von

Pferden Brustseuche-Impfungen angestellt` Die

selben Wurden bei 17 Batterien und 6 Eseadrons aus

geführt und zwar gleich am Tage des Seuchenausbruchcs

oder innerhalb der nächsten 14 Tage. Nur in 2 Fallen

musste aus äusseren Gründen mit der Ausführung der

Impfung bis zum 41. und 56. Tage nach dem Seuchen

ausbruche gewartet werden. Wie vorauszusehen war.

trat dann auch kein Erkrankungsfall mehr auf. Bei

den übrigen Truppentheilen hatte, mit Ausnahme von

2 Fällen, die Impfung den Erfolg, dass sich sofort

eine Pause in dem Fortgange der Erkrankungen
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einstellte, oder aber es erkrankten noch einige Thiere

und die Seuche blieb dann eine Zeit lang stehen. Die

kleinste Pause betrug 5, die grösste 36 Tage; in 2 Fällen

erlosch die Seuche nach dem Impfen. Von diesen beiden

“allen abgesehen, betrug die Pause im Durchschnitt

17 Tage. Das ist, nach Tr., zwar ein Erfolg, aber es

genügt nicht. Einmal muss der durch die Impfung zu

erreichende Schutz So sicher sein, dass ein Erkranken

der Geimpften zu den seltenen Ausnahmen gehört, und

dann muss er länger dauern. Der jetzt erreichbare

Impfschutz würde vielleicht für den Fall einer Mobil

machung verwerthet werden können, wenn es sich da

rum handelt, die Erkrankung einer grösseren Anzahl

von Pferden für ein paar Tage zu verhindern. Ist die

Truppe einmal auf dem Marsche, kommen er

fahrungsgemìiss Massenerkrankungcn an Brustseuche

nicht mehr vor.

Tr. hat auch versucht, brustscuchekranke

Pferde durch Einspritzung von Impffliissig

keit zu heilen, doch blieb jeder Erfolg aus.

Schliesslich wird noch berichtet, dass auch 122 Pferde

in nicht verseuchten Truppentheilcn geimpft wurden

und fernerhin gesund blieben, woraus hervorgeht, dass

die Brustseuchc' durch (110 Impfung wenigstens nicht

übertragen wird. Georg Müller. _

Peschke (9) hat 18 Remontcn mit Blutserum

von an Brustseuche durchscuchten Pferden ge

impft. Trotz dieser Präventivimpfung erkrankten 15

Pferde später au Brustseuche. Ellenbcrger.

Krüger (6) berichtet über auffallend günstige

Resultate der Seruminjection als Vorbeugungs

mittel gegen Brustseuche bei Pferden.

Er impfte, wie andere, nicht suhcutan, sondern 1111111

venüs mit dem Serum von Pferden, welche spontan an

der Brustscuche erkrankt und erst 14 Tage lieberfrei

waren. Die Menge des auf einmal verimpften Serums

betrug 50-300,0. Zur reinen Schutzimpfung geniigten

50-150,0 ein- bis viermal, bei bereits erkrankten Pferden

wurden bis zu 300,0 auf einmal wiederholt injicirt.

Näheres s. im Original. Johne.

Trasbot (14) erwähnt einen Fall von Brust

seuche beim Pferde, der insofern Interesse bietet,

als in demselben die bisher an verschiedenen Patienten

beobachteten Localisationen in Lunge. Verdauungseanal,

Herz, Centralnervcnsystem und Augen an cin und dem

selben Thiere vereinigt auftraten, wobei durch sympto

matisehe Behandlung innerhalb drei Wochen vollständige

Wiederherstellung erzielt wurde. Baum.

Verschiedenes. Der von Dammann (2) mitge

theilte Verlauf einer Brustseuche-Enzootie in einem

Stallo von Pferden zeigt wieder deutlich, wie wichtig

und nothwendig es ist, beim ersten Auftreten cines

Falles von Brustscuche in einem Bestande unverzüglich

die Körperwärmecontrole in Kraft treten zu lassen und

jedes Pferd sofort ausser Thätigkeit zu setzen, sowie

seinen Aufenthaltsort beständig vorsichtig, aber gut

ventilirt zu halten. Edelmann.

Sl)

13. Actinomycose und Botryomycose.

I) Berg, J., Actinomycose beim Schafe. Maaneds

skrift for Dyrlagcr. X. S. 1. _ 2) Bruns, Zur Mor

phologie des Actinomyces. Centralblatt für Bact. und

lnfectionskrankheiten XXVI. No. 1. Ref. Deutsche

th. Wochensehrift S. 320. _ 3) Davids, H., Ueber die

sog. Actinomycosis musculorum suis. Inaug.-Dissert.

48 Ss. gr. 8. Giessen (Buch). _ 4) Davis, W. It.,

Botryomyeose an der Schulter einer Stute. The Vete

rinary Journal ХЫХ. р. 90. (Operative Entfernung.)

_ 5) Elnaes, A., Botryomycose im Schenkel eines

Pferdes. Norsk Veterinaer-Tidsskrift. X. S. 56.

6) Germain, A., Actinomicosi della ghiandola sotto

maxellare (Actinomycose der Submaxillardriisc). Nuovo

Ercolani. 1V. p. 148—278. — 7) Günther, Botryo

myeome in der Leber des Rindes. Zeitschr. f. Fleisch

und Milchhygicnc. 9. Bd. S. 15. _ 8) Imminger,

~ Einiges über die operative Behandlung der Actinolny

come heim Rinde. Wochenschr. f. Thierhcilk. S. 433.

_ 9) Derselbe, Die operative Behandlung der Actino

nl_vcoine. Vortrag gehalten auf der Naturforschervcr

sammlung zu München. Ref. in der Berliner thierärztl.

Wochensehr. S. 528. 10) Pauli, Botryomycosc.

Arch. f. Thierheilk. XXV. 211. _ 11) Mc. Plinil,

James. Ein Fall von Actinomycose bei der Kuh. The

Veterinary Journal. XLVIII. p. 248. — 12)Р10111.

(i. B., Un caso di glossite actinomicotica curato colla

tintura d’iodio e ioduro di potassio. (Ein Fall von

aetinomycotiseher Zungenentziindung geheilt durch Bc

handlung mit Jodtinctur und Jodkalium.) Clin. vet.

XXII. p. 509. _ 13) Prcusse, Zur Lehre von der

Actinomyeosis. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physio

logisehc Ahtheilung. S. _ 14) Rajcwsky, P.,

Ueber die Behandlung der Actinomycosc mit Jodprìi

paraten. Archiv für Veteńnärwisscnschaften. Heft-:1.

S. 113. (Russisch.) _ 15) Remy, Beitrag zur Jod

kalithorapie der Actinomycose des Itindes und der

Struma des Hundes. Deutsche thieriirztl. Wochenschr.

S.169. _ 16) Rieck, Ausgebreitetc Actinomyeose bei

einem gesehlachteten Ochsen. Deutscher Veterinärbe

rieht S. 117. (Eine aptclgrosse Geschwulst fand sich

z. B. iu der Harnblase.) _ 17) Schulze, Behandlung

der_Actinomycose. Berliner thierärztl. Wochenschrift.

S. 52. 18) Tempel, Botryomyeose bei einem

Sehlachtpferde. Siichs. Veterinärbericht. S. 114.

19) Williamson, А. Maxwell, Ein Fall von Actìno

myeosc des Kuheutcrs. The Veterinary Journal. XLVIII.

S. 100.

Actinomycose. Preusse (13) bespricht die Ac

tinomycose, ihre Actiologic, ihre Infectiositìit.

ihre Erscheinungen und Behandlung u. dgl.,

ohne wesentlich Neues zu bieten. Preusse hat aller

dings Untersuchungen über das Vorkommen del'

kleinen Knötehen und Narben an Rinder

zungen angestellt die ihre Entstehung einer Actino

mycesinfection verdanken, welch’ letztere durch Pflanzen

fasern veranlasst wurde.

Die fraglichen Defecte an den Zungen sind bei

älteren Rindern häufiger (bei ea. 12,5 pCt.) als bei

jungen, unter 4Jahren alten Thiercn, dic nur zu 7 p(‘t.

solche Defecte zeigten. Pr. hat an den betr. Stellen

den Actinomyeespilz nachgewiesen, den er auch an den

Pflauzenfasern fand. Fiitterungen von Meerschweinchen

mit diesen Actinomycesknlitchen verliefen ebenso wie

bis jetzt alle Fütterungsvcrsuche mit Actinomyees 110

gativ. Ellenberger.

Berg (1) hat bei etwa 400000 Schafen wegen

der Exportbestimmungcn die Maulschleimhaut unter

sucht und dadurch 3 Fiille von Actinomycose an

getroffen.

Bei 2 Schafcn fand er die Zunge ungefähr in der

vom Rinde bekannten Weise ergriffen; bei dem zweiten

waren einige kleine, submaxillare Abseesse vorhanden.

Dic Pilzrasen waren sehr klein. die Keulen recht gut
entwickelt. Das dritte Schaf zeigt,` kleine actinoiniv-Y
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eotisehc Neubildungen an der Unterlippe und dem

Unterkiefer, sowie kleine submaxillare Absccsse.

C. О. Jensen.

Der von Mc. Phail (11) mitgetheilte Fall von

Actinomycose bei der Kuh bietet dadurch beson

deres Interesse dar, dass neben der Eutcractino

myeose zugleich Lungenactinomyeose festgestellt wer

den konnte. Auch war der Schlachtung eine lange

klinische Beobachtung und wiederholte microscopisehe

Untersuchung der Milch auf Tuberkelbacillen vorauf

gegangen.

M. hält die Eutererkrankung für die primäre Añ'ection

und glaubt, dass unter den Fällen sogcn. primärer Euler

tnbereulosc mancher Fall von Euteractinomycosc zu ver

zeichnen ist, dessen wahre Natur nur durch eine ge

naue microscopisehc Untersuchung klargelegt werden

kann. A. Eber.

In dem von Williamson (19) mitgctheiltcn Falle

von Actinomycose des Kuheuters handelt es sich

nm eine wegen Knotenbildung im Enter nothgeschlach

tete h'uh, deren Milch sich bei der microscopischen

Untersuchung frei von Tuberkelbacillen erwiesen hatte..

Auch dic Untersuchung der inneren Organe nach der

Schlachtung ergab keinerlei krankhafte Veränderungen,

insbesondere auch keine Zeichen von Tuberculose. Dic

liulwknofen bestanden aus ('ìranulationsgewebe, welches

mit zahlreichen gelblichen, zum Theil verkalkten Knöt

chen durchsetzt war. Die microscopische Untersuchung

liess keinen Zweifel darüber, dass es 51011 um Actino

mycose des Enters handelte. A. Eber.

Behandlung der Aetinomyeose. Imminger (8)

hat mit der Jodbehandlung der Actinomyeose vielfach

Misserfolgc gehabt und behandelt deshalb neuer

dings das Leiden womöglich operativ'.

Die seitlich vom Kehlkopf gelegenen Tumoren von

Wallnnss- bis Kopfgrösse werden gespalten und nach

Abfluss des Inhalts die ganze innere Auskleidnng mit

dem scharfen Löffel ausgekratzt. 1st die Neubildung

mit der Haut verwachsen, so werden zwei lialbmond

förmige Stücke der Neubildung ausgeschnitten. Von

dem Ausschälen der Tumoren in toto ist I. zurück

gekommen, da nach solchen Radicaloperationen sehr

häufig malignes Oedem mit tödlichem Ausgang eintrat.

Die ausgekratztcn Tumoren werden mit Jodtinetur an

gefüllt und mit Watte tamponirt; hierauf beginnt 10

bis 14 Tage nach der Operation der Tumor sich zu ver

kleinern, um nach längstens 3-4 Wochen vollständig

zu verhcilen. Mit Arscnik als Aetzmit-tel hat I. keine

besonderen Erfolge erzielt (lange Dauer, unschöne Nar

ben, Recidivc). Gegen die Actinomycosc der 1110101

knochen empfiehlt l. vor Allem die Extraction der er

krankten Baekzähne (meist Molar l), sowie die seitliche

Eröffnung des Knochens. Fröhner.

Zur Behandlung 'der Actinomycose führt

Schulze (17) im Anschluss an einen früher gehaltenen

Yortrag an, dass die Raehenactinomycome nach Eröff

nung mit dem Finger oder einem spitzen Steek (s. Orig.)

meist heilten; bei mehrfachen Tumoren an dieser Stelle

sei .lodkalium innerlich (zehn Tage hintereinander je

10g) zu versuchen. Bei Tumoren aussen am Kopie, in

den Weiehtheilen in der Umgebung desselben, am

Halse etc. sci die beste Behandlungsmethode die Necro

tisirung derselben durch Arsenik in Substanz.

Dieselbe werde nach einem Einstich mit spitzem

Bistourie oder Treeart in die Gesehwulst eingesehoben

und die Oeffnung mit Wattepfropf verschlossen. Hier

nach träte starke, aber nicht lebensgefährliehe Schwel

lung ein, nach 14 Tagen erfolgt Беты-0011011, 111111

nach 2-3 Monaten fällt die Gesehwulst heraus. Die

Grösse der Arsenikstücke. betrage je nach dem Alter

der Thiere und je nachdem einseitige oder beiderseitige

Tumoren zu operiren seien, 0,15-0,2 g (ea. Erbsen

grösse).

Interessant ist die Beobachtung. dass in einer Wirth

sehaft von 30 Stieren 27 und von 25 kurz hierauf nen

in den Stall gekommenen Stieren 16 Stück an Actino

mycose erkrankten, trotzdem der Stall dcsinficirt worden

war; 12 andere Stiere desselben Transportes. welche

mit demselben Futter gefüttert, aber in einem anderen

Gehöfte eingestellt worden waren, blieben gesund.

.lohne.

110111)'(15) theilt 7 Fälle von Actinomycose

bei Rindern mit, welche thcils local mit Jodtinetur.

immer aber innerlich mitJodkalium erfolgreich

behandelt wurden. Dabei erhielten die Rinder his

zu 720g Jodkalium. ln einem Falle wurde beobachtet.

dass sämtliche Symptome, einschliesslich der Grösse

der Geschwülste, erst nach dem Aussetzen der Medi

cation zurüekgingen, aber wieder aufllaekerten, sobald die

Therapie von Neuem eingeleitet wurde, um dann nach

delli Aussetzen wiederum auf ein Minimum zurück

zugehen.

R. meint, dass die Jodwirkung in einer Reizung

dcr Gewebe durch freiwerdendes Jod beruht. wobei die

pilzliehen Krankheitserreger vemiehtet werden. Neben

Wirkungen, wie Abgeschlagenheit. Versagen des Putters.

sind individuell verschieden und können auch ausbleiben.

Chronische Jodvergiftung wurde in einem Falle beob

achtet.

Bei einem 3jährigen Dachshund wurde eine frische.

hühnereigrosse Struma durch Jodkaliumgaben von ini

Ganzen 1,5 g innerhalb 8 Tagen beseitigt.

lt. hält mit Ostertag das Jodkalium für ein Spe

cifìcum gegen Actinomyeose. Edelmann.

Rajewsky (14) hat die Wirkung jodkalium

haltiger Nährboden auf Actinomycesculturen

untersucht.

Die Versuche sprechen, im Gegensatz zu den Beob

achtungen Nocard`s, für eine bactericide Wirkung des

Jodkaliums. Ein Gehalt von 1/8 p(`t. Jodkalium verur

sachte eine hemmende Wirkung, die bei Ч. pCt. noch

deutlicher hervortmt. Bei 1/2 pCt. hörte _jegliches Wachs

thum auf. Verf. schliesst hieraus auf eine ähnliche. Wir

kung des Jodkaliums im Körper. С. Happich.

Botryomycose. Pauli (10) hat folgenden Fall ron

Botryomycose beobachtet:

Ein Pferd hatte am Widerrist eine etwa zweilland

tellergrosse, sehwammige Geschwulst, welche von der

äusseren Haut überzogen war; an einzelnen Stellen, an

denen die Haut necrotiseh erschien, zogen sich Fistel

gänge bis zur Tiefe von 13 em in die Geschwulst hinein.

deren Ausgangsölînungen Eiter nach aussen entleertcn.

Das schwammìg degenerirte Gewebe entfernte Р. mit

dem Messer stückwcise, in demselben konnten bei der

microscopisehen Untersuchung zahlreiche Colonicn von

Microcoeeus botryogenus nachgewiesen werden.

Trotz zweckentspreehender Behandlung mit Liquor Villati

und weiteren operativen Eingriffen führte der Process

in den folgenden Wochen fortgesetzt zu Gewebswuche

rungen. Auch die statt des Liquor Villati angewandte

2proe. Sublimatlösung konnte das Wiederkehren der

Neubildung nicht verhindem, sodass nach einigen

Wochen zum dritten Male eine Operation nothwendig
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vmrde. Nachdem nunmehr die Wundñächen mit Jod

bepinselt und dem Pferde innerlich Jodkalium

verabreicht wurde, blieben weitere Wucherungen aus.

Bei einer späteren antiseptisehen Behandlung wurde in

7 Wochen Heilung erzielt. Ellenberger.

Tempel (18) beobachtete bei einem stark abge

magerten alten S c h 1 a c 11 t p fe r d е eine hcchgradige,

generalisirte, vo т armstarken Sa m e ns tran g aus 

gehende Botryomycose.

Sämmtlichc Organo der Bauehhöhlc mit Ausnahme

der Nieren waren mit erbsen- bis haselnussgrosscn

)lycofibromen besetzt` Leber und Milz waren ebenfalls

mit Knütchen durchsetzt, ebenso ihre und die Lenden

lymphdrüsen, während die Mesenterialdrüscn sich frei

zeigten. Ani Zwerchfell durchsctzten perlschnurartige

Stränge von Geschwülstcn die Musculatur. In der Brust

hühle waren nur wenige Knoten zu finden etc. Ueber

tmgungsversuche auf Kaninchen durch Fütterung und

intraperitonaeale Impfung fielen negativ aus.

Georg Müller.

Günther (7) fand in einer Leber vom Rinde

11 etryomycomc, deren Anwesenheit in diesem Organe

bisher noch nicht beschrieben worden ist. Das patho

lugische Institut der Dresdener thicriir/.t-lichen Hoch

~ehule hat die Diagnose bestätigt. Edelmann.

14. Schweinerothlau f, Schweinescuchc (Schweinc

pest) bczw. Schweineseuchen überhaupt.

n) Schweinesenehen im Allgemeinen. 1) Berm

bach, Allerlei über Schweineseuchen. Berl. thierärztl.

Wochensehr. S. 49. _ 2) Die Bekämpfung der Schweine

seuehen. Ref. über den internationalen thicrärztlichcn

l'ongress in Baden-Baden in der Berl. th. “'ochcnschr.

F. 434—436.

ВегшЪаеЬ (1) hält die Bekämpfung der Schweinc

пенсии 1111 ökonomischen Interesse für dringend noth

wendig. Die gefahrliehstc derselben sei bei der grüsse

ren Vermehrungsfähigkcit der veranlassendcn Bacillen

der Rothlauf. Seine Bekämpfung erfolge am sichersten

durch die Schutzimpfung, doch müsse vorher der Mög

lichkeit cincr Verwechselung mit Schweineseuehc halber

die Diagnose bacteriologisch festgestellt werden. Die

Pasteuŕsche Methode der Impfung stehe der Lorenz

sehen nicht nach. doch werde sie nur von Schweinen

gewissen Alters gut vertragen und sci als Nothimpfung

gefährlich, während die letztere eine vollendete Me

thode sei.

Bei der Schweineseuehe sci die Bekämpfung

nur durch polizeiliche Massregeln möglich, deren

Durchführung allerdings durch Verheimlichung der

Seuche, sowie durch schlechte Beschaffenheit der Ställe,

welche oftmals jede gründliche Desinfection unmöglich

macht, vielfach erschwert werde. In den Bezirken mit

polnischer Bevölkerung werde die veterinl'irpolizeiliehe

Bekämpfung der Seuche auch vielfach dadurch noch er

>ehwert, dass die Cadaver der an Sehweineseuche ver

endeten Schweine von derselben trotz aller Vorsichts

massregeln ausgegraben und verzehrt, hierdurch aber

die Ursache der Verschleppung des Ansteckungsstolïcs

Würden. Auch die langsame Functionirung des Anzeige

apparates, in Folge dessen der beamtete Thicrarzt viel

fach zu spät Kenntnis von den Seuchenfällen erhalte,

crschwere die Seuchenbekämpfung. Johne.

Bezüglich der Bekämpfung der Schweinc

seuchen (2) hat der internationale thierärztliche Con

gress in Baden-Baden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Sehweincseuchen sind veterinärpolizeilieh zu

bekämpfen und zwar in der Weise, dass die Schweine

seuche und Schweincpest einerseits und Rothlauf anderer

seits für sich zu behandeln sind,

2. Die gegen Schweincseuehc und Schweincpest zu

ergreifenden veterinärpolizeilichen Massnahmen bestehen

hauptsächlich in der Tötung kranker und ansteekungs

verdächtiger Thiere und in der Desinfection der vcr

seuehten Gehöftc. Die 'I'ììtung ist namentlich für solche

Gegenden zu empfehlen, in welche die genannten Seuchen

nur vorübergehend eingeschleppt sind. Die Anwendung

der zur Zeit noch nicht überall genügend erprobten

Schutzimpfungsmetheden gegen die vorgenannten beiden

Seuchen empfiehlt sich nur für Gegenden, in denen sieh

bereits ausgedehnte Seuchcnherde gebildet haben.

3. Als Bekänipfungsmittcl gegen Rothlauf der

Schweine ist neben den gewöhnlichen vcterinìirpolizci

lichen Massnahmen in erster Linie die polizeilich über

wachte Schutzimpfung aller Thiere der gefährdeten Bc

stíinde zu bezeichnen. Es empfiehlt sich ferner, die

obligatorische Impfung anzuordnen, sobald der Rothlauf

in einem Schweinebestanfle alljährlich auftritt.

Johne.

b) Schweinerotlllallf. 1) Casper, Das Höchster

Schweine-Rothlaufserum (Susserin). Deutsch. thierl'irztl.

Woeliensehr. S. 453. — 2) Derselbe, Uebertragung

des `Sehweincrothlaufs auf den Menschen. Ebendas. 5.445.

— 3) Eggcling, Ueber den Rothlauf der Schweine.

Arch. f. Thierheilkd. XXV. 208. — 4) Foth, Die Bc

kh'mpfung des Sehweinerothlanfes. Berl. th. Wochensehr.

S. 34S. _ 5) Graffunder, Dic Lorcnz`sehe Schlitz

impfung gegen den Rothlauf der Schweine. Berlin. :_

6) Haase, Zur Kenntnis des Sehwcincncssclficbers, Ur

tiearia suis. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milehhyg. 10. Bd. '

S. 35. _ 7) Hutyra, F., Schutzimpfung gegen Roth

lauf dcr Schweine. Ungar. Veterinärberieht pro 1893.

S. ISS. _ 8) Jost, Impfungen gegen den Rothlauf der

Schweine nach Lorenz und mit Susscrin. Berliner thier

ärztl. Wochenschrift. S. 493. — 9) Kantorowicz,

Ein bemerkenswerther Rothlauffall. Ebendas. S. 495. —

10) van Leeuwen, A., Foreman. Holl. Zeitsehr. Bd. 26.

S. 442. —— 11) Lorenz, Ein Wort zur Aufklärung in

der Frage der Bekämpfung des Schweinerothlaufcs. Berl.

th. Wochenschr. S. 332. (Wesentlich eine Polemik gegen

Schütz-Höchst.) _ 12) Markcwitseh. Resultate der

practischen Verwendung der Pasteur`scben Schutzimpfung

gegen Schweinerothlauf. Arch. f. Veterinärwissenschaften.

Н. 6. S. 321. (Russisch.) —— 13) Marks, Zur Frage der

Rothlaufschutzimpfung. Bcrl. th. Woehcnschr. S. 553.

— 14) Pflanz, Ueber Rothlaufinipfungen mit Susserin.

Ebendas. S. 542. — 15) Salchow, Günstiger Erfolg

der Pasteur`sehen Rothlaufimpfung. Ebcndas. S. 17. —

16) S ch mal tz , DieSchutzimpfungcn gegen den Schweinc

rothlauf. Ebendas. S. 174. _ 17) Dersclbe, Susserin

und Rothlauf-Bacillen. (Polemiseher Artikel, welcher

rüekhaltslos das Verdienst von Lorenz anerkennt.) Eben

das. S. 596. _ 18) Derselbc, Zum Rothlaufschulz.

Ebcndas. S. 266. — 19) Schreiber, Die Rothlanf

impfungen mit Landsberger Scrum. Ebcndas. S. 611.

(Zum Auszug nicht geeignet.) _ 20) Veges, О. und

W. S ch iitz, Die Bekämpfung des Rothlaufs der Schweine.

Deutsch. th. Woehenschr. S. 177. _ 21) Wester, J.,

Impfungen gegen Schweinerothlauf nach der Methode

Lorenz. Holl. Zeitschr. Bd. 26. S. 218. — 22) Wirtz,

A. W. H.. Allgemeiner Bericht über Schutzimpfungen

gegen Schweinerothlauf, welche 1897 in den Niedor

landen vorgenommen wurden. (Wirtz berichtet, dass

1897 die Pasteur`sche Impfung gegen Schweinerothlauf

in Nordholland bei 10. in Groningen bei 24 Schweinen

ausgeführt wurde. Erscheinungen als Folgen der Impfung

(таи nicht cin. M. G. de Bruin.) _ 23) Schweine

rothlauf und Schweineseuche in Deutschland 1397. Dtsch.

th. Wochenschr. S. 150. _ 24) Susserin. Das Roth
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Iaufserum-Höehst. (Beschreibung

Ebcndas. S. 253.

seiner Anwendung.)

Bekämpfung und Impfung. Foth (4) spricht über

die Bekämpfung des Schweinerothlaufes. Er

bezeichnet die llothlaufbacillen als facultative Parasiten,

welche aus dem Boden aufgenommen werden, aber nicht in

jedemFalleRothlauf crzcugcn,sondern nur dann pathogen

wirken` wenn nach vPettenkofer bei den betr. Thieren

gewisse, nicht näher bekannte Bedingungen, eine sogen.

Pathogenität, vorhanden ist. Die Bekämpfungr des Roth

laufes habe nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie eine

consequente und energische. Sanirung der ört

lichen Verhiiltnisse ins Auge fasse. Hierzu gehöre

in erster Linie die Keimfreimachung des Erdbodens in den

Ställcn und deren Umgebung (s. Original). In zweiter

Linie komme die Schutzimpfung. Verf. hat theils das

getrennte IImpfvcrfahren, d. h. Scrumeinspritzung mit

zwei nachfolgenden (.‘ulturimpfungcn, theils das combi

nirtc Verfahren (Simultanimpfung) angewandt; das letz

tere sci nur als l’rävcntiv, nicht als Nothimpfung zu

empfehlen. Johnc.

Voges und Schütz (20) berichten, dass sie 0111

Rothlaul'scrum dargestellt haben, welches die Fähig

keit besitzt, bei Schweinen, ohne denselben zu schaden.

dic Rothlaufbacillen im Blutc sicher zu t'úten und bei

noch nicht inficirten Thiereu die irgendwo eindringcnden

Rothlaufbacillcn sofort zu vernichten.

Die Einspritzung dieses Serums bei allen `Schweinen

` cines verseuchten Bestandes dürtte in Verbindung mit

einer gründlichen Desinfection der Stallung, die nach

14 Tagen zu wiederholen ist, genügen, um den Rothlauf

zum Erlöschen zu bringen.

Die Herstellung des Serums haben die Höchster

l-‘arbwerke übernommen, welche dasselbe als „Höchster

Rothlaufserum“ in den Handel bringen werden.

Edelmann.

Laut Hutyra`s (7) Jahresbericht sind in Ungarn

im Jahre 1898 im Ganzen 249364 Schweine gegen

Rothlauf nach Pasteur`scher Methode, geimpft

worden. .

Berichte sind von 646 Orten über 187846 geimpftc

Schweine eingelaufcn, wovon zwischen den beiden Im

pfungen 204 Stück. später im Laufe eines Jahres Т Stück

an Rothlauf umgestandcn sind, sodass der Gesamt

verlust 211 Stück, d. i. 0,1 pCt. beträgt. Die Daten sind

jedoch in Folge des Auftretens der Schweincscuche und

Sehwcinepest in den geimpften Herden diesmal nicht

ganz verlässlich. Hutyra.

Markcwitseh (12) macht auf die Mängel der

Pasteur`schen Schutzimpfung gegen `den

Schweinerothlauf aufmerksam und illustrirt an der

Hand tabellarischer Zusammenstellungen die stark aus

einandergehenden Resultate, die bei der Durchführung

dieser Impfungen im In- und Auslande erzielt wurden.

Von den Rothlaufimpfungcn in Russland

unterzìcht cr dic 1896 mit Vaccins aus dem französi

schen Laboratorium in Nischnij-Nowgorod an 248 Orten

ausgeführten 24559 Impfungen einer speciellen Kritik.

Aus dem Berichte dieses Laboratoriums pro 1896 geht

Folgendes hervor:

1. Von den in 148 seuchefreien Ortschaften ausge

führten Impfungen waren in Verluste zu verzeichnen,

die im Durchschnitt 2,2 pCt. betrugen (von 6190 tic

impften fielen 136). 2. In einigen Fällen verursachten

die in seuchefreicn Gegenden ausgeführten Impfungen Ver

luste von 10-15 und selbst 31 pCt.. wogegen von den

in verseuchten Ortschaften ausgeführten 46 von 100 Fällen

ohne jegliche Verluste verliefen; in den anderen Fällen

aber betrugen die Verluste 17-28 und selbst 39,3 pCt.

aller Gcimpften. 3. In verseuchten Wirthschaften und

während der stärksten Sterblichkeit ausgeführtc Im

pfungen gaben in manchen Fällen geringere Verluste.

als in sent-befreien Gegenden und nach Beendigung der

Seuche vorgenommene Impfungen. 4. Aus dem Proeent- `

satz der Sterblichkeit cines Gouvernements kann nicht Í

gefolgert werden, dass weitere, dort vorzunehmeude lm

pfungcn ebenso günstig verlaufen werden; so betrugen

die. Impfverluste im Gouvernement Tambow durchschnitt

lich 1,1 pCt., in einzelnen Oeconomien aber bis 16 pCt. ‘

Im Gouvernement I\'ursk verhielten sich diese beiden

Zahlen wie 3,3 zu 39. Noch grössere lmpfverluste

wiesen einige, nicht im Bericht des französischen Labo

ratoriums aufgenommene Impfungen iln Charkowschen

Gouvernement auf: In einer Oeconomie, in der im Jahre

zuvor Rothlauf geherrscht hatte, fielen von 14S geimpf

ten Sehweinen im zweiten Monat nach der Impfung SU.

im dritten l2, zusammen 92 = 62 pCt. ln einer an

deren wurde während einer ltothlaufepidemie geimpft

und fielen im ersten Monat 3, im zweiten 52. im dritten

2. im vierten 4. zusammen til = 66 pCt.

Aus den bisher ausgeführten Impfungen

folgert M. 1. dass die Impfverluste der Pasteur`schen

liothlaufimpfung überaus verschieden sind, 2. dass die

Impfungen nicht immer volle Immunität verleihen. 3.

dass die geimpften Schweine den Rethlauf auf Unge

impfte. übertragen können und erklärt infolge dessen

die Pasteur`schen ltotblaufimpfungen sowohl in sanitärer.

wie in üconomischcr Hinsicht für ganz werthlos.

C. Happich.

Sehmaltz (16) giebt eine ausführliche kritische

Darstellung der Schutzimpfung gegen den Roth

lauf, worin er besonders die unzweifelhaftcn Verdienste.

welche sich Lorenz um diese Frage erworben hat. ge

bührend würdigt. Johne.

Zum Rothlaufsehutz bemerkt Schmaltz (15)

111 einem Referat, dass cs bisher nicht gelungen sei.

das von Lorenz erreichte Ziel, Schutz gesunder Be

stände auf eine lange Zeit, auf anderem Wege. als durch

Naehimpfung mit infectiíisen Rothlaufbacillen zu er

reichen. Das Höchster Serum kann die Lorenz'sche

Schutzimpfung in keiner Weise ersetzen und daher auch

nicht verdrängen. Johne.

Salchow (15) berichtet über sehr günstige

Erfolge der Rothlaufsehutzimpfung bei ITS

Schweinen eines Gutes, unter denen bisher täglich Roth

laufüille vorgekommen waren. Kein Thier erkrankte

weiter nach der Impfung, selbst ein bei der ersten

Impfung schwer krankes erwies sich beider zweiter.

Impfung gesund. Johnc.

Zur Frage der Rothlaufschutzimpfung sind

nach Marks (13) in der Provinz Posen an die dortigen

Thier'arzte Fragebogen versendet worden. Auf Grund

von 24 zurückgesendeten Bogen waren nach der Lo

renz'schen Methode mit Prenzlauer Impfstoß' 14320

Stück geimpft worden, wovon 23 Stück an Impirothlaut.

14 an Schweineseuche, 9 an Maul- und Klaucnseuche.

je l an Phlegmone und Tuberculose und 6 aus tmb-'
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kannten Ursachen zu Grunde gegangen sind. —— Von

17 acut an Rethlauf erkrankten Thieren sind nach

Impfung mit Prenzlauer Lymphe 8 Stück eingegangen

und 9 genesen. Im Grossen und Ganzen hat die Lo

renz`sche Methode mit Prenzlauer Scrum in Posen die

hf-i weitem grösste Verbreitung gewonnen 'und sich

glänzend bewährt.

Mit dem Pasteur`schen Impfstoñ lsind 2~50p(‘t.

Verlust zu verzeichnen gewesen; Porcosan bedingte unter

122 Impñingen 8 Todesfälle; mit Susserin wurden in

einem Falle 3 rothlaufkranke Schweine geheilt.

Das Landsberger Serum ist unter gleichzeitigen

L'ulturiniectionen bei 816 Schweinen, mit 4 Todestîillen an

Itcthlauf, 3 Erkrankungsñ'illen an Rothlauf (mit Prenz

lauer Serum geheilt) und З Todesfiillen an Schweinc

scuchc angewendet worden. .lohne.

Wester(21) impfte 53 Schweine gegen Roth

lauf nach der Methode Lorenz. Keine dieser lm

pfungen, d. h. weder die Seruminjeetion noch die beiden

Culturimpfungen hatten nachthcilige Folgen.

Es zeigte sich, dass der Unterschied des Alters
lvon i 10 Wochen bis i' 1 Jahr), sowie der Rasse

keinen Einfluss auf das Widerstandsvermögen gegen

Impfungen ausübt. Es ergab sich vielmehr, dass dic

mehr oder weniger verfeinerten Kreuzungsproductc und

die rassenrcinen Exemplare der Yorkshire- und Tam

worthrasse, an denen experimentirt wurde, alle den

Риты; gleich gut überstanden.

Wester zieht aus alledem folgende Schlusssätzc:

1. Die Lorenz’sche Impfung ist bei vorsichtiger

Anwendung nicht gefährlich.

2. Die Lorenz’sche Impfung gewährt genügende

Immunität. Sie ist, wenn sie von Thierärzten vorge

nommen wird, für die thierìirztlichc Staatsaufsicht die

beste Waffe und verdient vor allen andern, bisher be

kannten Schntzmitteln gegen Schweinerothlaut den

Vorzug. M. lì. de Bruin.

Jost (8) berichtet zur Rothlaufimpfung, dass

in denjenigen Schweinebeständen dertiger Gegend, in

welchen 'seit zwei Jahren die Impfungen nach Lorenz

ausgeführt worden waren, die Seuche bis dato noch

nicht wieder ausgebrochen sei, während das betr. Serum

als Heilmittel keinen Erfolg gehabt habe. Bei der

Prüfung der Immunität der nach Lorenz geimpften

Thiere bestanden die Schweine „voll und ganz“ die Probe.

Von 1500 nach Lorenz geimpften Schweinen starb

nur eins.

I In 22 Beständen, wo Susserin ohne Culturinjee

tion nur als Schutzimpfung vorgenommen wurde, sowie

ш 12 Gehöften, wo solches zur Nothimpfung Verwen

rlung fand, sind weitere Erkrankungen nach der Impfung

nicht mehr vorgekommen, dagegen sind im letzteren

Falle in einem Gehöft 2 Schweine 8—10 Stunden nach

fier Impfung tot, zwei andere hochgradig erkrankt unter

Itethlauferseheinungen aufgefunden worden. Von den

letzteren beiden erhielt das eine die dreifache Dosis

tileildosis) desselben Susseris, das andere blieb ohne

Behandlung; beide genasen. Johne

Casper’s (1) Mittheilungen zufolge dürften nach

Massgabe der Bestellungen seit Einführung des Sus se ri n

шт 60000 Schweine mit demselben geimpft worden sein.

Das Mittel wird von dem Kgl. Preuss. Institut fiìr experi

mentelle Therapie zu Frankfurt a. M. stets auf seinen

Wirkungswerth geprüft.

Ueber die Erfahrungen mit dem Mittel in der Praxis

liegen Mittheilungcn vor von Baranski, .lost und

Pflanz.

Aus Casper’s Polemik über die Baranski’sehe

Veröffentlichung sei hervorgehoben, dass das von letz-

terem bei den geimpftcn Schweinen beobachtete und

für Rcthlauf angesprochene Exanthem von (Jasper als

ein Serumexanthem gedeutet wird, wie es auch beim

Menschen nach Einspritzung von Diphtherieheilscrum

vorkommt. - Dem von .lost mitgetheiltcn Fall, dass

zwei geimpftc Thiere innerhalb 8—10 Stunden p. i. gc

storben seien, hält С. entgegen, dass der Tod keines

falls durch das Serum herbeigeführt sei. Denn letzteres

ist nicht nur vollkommen frei von Rothlaufbaeillcn, son

dem diese vermögen auch bekanntlich, selbst in Rein

culturen inoculirt, Schweine frühestens erst nach 2 bis

3 Tagen zu töten.

Um cinc Discreditirung der Susscrin-Impfung zu

verhüten, schlägt C. vor, alle Schweine, welche den

R-othlauf überstanden haben, abzuschlachten, Weil sie

sonst unter Umständen an den Folgen der Rothlauf

endocarditis plötzlich vercndcn können. An der Ileil

wirkung des Susserin hâilt C, unter allen Unisti'iu

den fest.

Auch ist es nach t'aspcr unbedingt nothwendig,

bei jedem Todesfalle cines mit Susserin geimpfteu

Schweincs eine genaue Section zu machen, damit nicht

die Impfung unberechtigterweise als Ursache des Todes

hingestcllt oder behauptet werden kann, dass trotz der

Impfung der Tod an Rothlauf eingetreten sei.

Ferkel können bereits im Alter von wenigen Tagen

ohne Gefahr geimpft werden. Hingegen ist die Impfung

hechtragcnder Sauen mit Rothlaufculturen und vielleicht

auch mit Serum nicht ganz unbedenklich; doch theilt

diese Eigenschaft die Methode mit den Impfungen mit
anderen Präparaten (Pasteur’s Vaccin, Lorenz`sches

Serum, Porcosan cte.)` Jedenfalls sollten Impfungen

hochtragender Sauen nur vorgenommen werden, wenn

deren Besitzer dies trotz der thierìimtlichen Warnung

ausdrücklich verlangt. Edelmann.

Bezüglich der Rothlaufimpfung mit Susserin

bemerkt Pflanz (14), dass er bisher bei 200 Schweinen

Heilimpfungen mit 50 pCt. und 900 Schutzimpfungen

mit vollständigem Erfolge vorgenommen habe. Johne.

Poreosall. van Leeuwen (10) stellte einige Un

tersuchungen über die Art und die Zusammen

setzung des „Porcosan“ an und kam zu folgenden

Resultaten:

l. Porcosan ist ein stark verunreinigtes Präparat.

Die gefundenen Microorganismen sind sehr wahrschein

lich ziemlich unschädlich, nicht pathogen; jedoch, s0

lange nicht nachgewiesen ist, dass sie einen unentbehr

lichen Bestandtheil des Präparates als Impfstoff bilden,

muss man sie als Verunreinigungen betrachten. 2. Por

cosan ist nicht constant nach seiner Zusammensetzung.

3. Im Porcosan kommen lebensfähige Rothlaufbacillen

`,'or, welche zwar aller Wahrscheinlichkeit nach durch

Beifiigung von Glycerin abgeschwächt worden sind, welche

jedoch unter gewissen Umständen ihre volle Virulenz

wieder erhalten. Allerdings ist cs auch möglich, dass

sic durch langdauernden Contact mit Glycerin getötet

werden. In jedem Falle ist es schwer, den Grad der

Virulenz vorher mit Sicherheit zu bestimmen. End

ergebnis: Poreosan ist als Impfmittel gegen Rothlauf

unzuverlässig und kann unter gewissen Umständen für

die Umgebung mit Rücksicht auf Ansteckung gefährlich

werden. M. G. de Bruin.
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Verschiedenes. Casper (2) bespricht die Ueber

trngnng des Schweinerothlnnfs auf den Menschen.

Nach seinen Beobachtungen mussI nunmehr mit der Ап

schauung gebrochen werden, nach welcher die Bacillen

des Schweinerothlaufs für den Menschen unschäd

lich seien. (Í. hat zwei Fiille von Uebertragung des

Schweinerothlaufs auf den Menschen von der verletzten

Haut aus beobachtet, und je ein weiterer Fall ist von

den Kreiswundiirzten Hillcbrand. Meyer

Simmern beschrieben worden.

In dem einen von Casper beobachteten Falle hatte

sich ein Mann mit der Spitze einer Canüle gelegentlich

der Injection von ltothlaufbouillon in den rechten Mittel

linger gestochen. 4 Tage danach zeigte sich an dem

verletzten Finger starke Riithung, welche sich in den

nächsten Tagen sprungweise auf andere Finger und die

Handwurzel verbreitete. Einzelne Fingergelenke waren

stark geschwollen, blauroth; dabei bestanden schr hef

tige Gelenkschmerzen und Tcmperatursteigerung. Von

der Peripherie der Röthung aus sah man rollio Striche

und Bänder den Arm entlang verlaufen, welche ent

zündeten Lymphgefìissen der Haut entsprachen. Völlige

Heilung trat erst nach etwa 4 Wochen ein.

Leichter verlief (101 zweite Fall. Ein Arbeiter

verletzte sich den rechten Zeigefinger an den Glas

schcrben einer Flasche, in welcher virulente Rothlauf

cultur enthalten war. Auch diese Verletzung war un

bedeutend. Nach etwa 4 Tagen begann eigenthümliehc

ltöthung (105 liidirten Fingers und Sehmcrzhaftigkcit.

Wieder breitete sich die. Hautröthung spningwcise auf

die Nachbarschalt aus; unter Application von Alcohol

verbanden, die der behandelnde Arzt anordncte. erfolgte

nach etwa einer Woche Heilung.

О. bemerkt ausdrücklich, dass es sich in beiden

Füllen um Itcineulturcn des Schweincrothlaufbacillus

gehandelt hat; eine Verunreinigung mit anderen Micro

organisnicn, insbesondere mit den Streptococccn des

Erysipels, ist absolut ausgeschlossen. Es unterliegt

keinem Zweifel, dass die eigenartige, erysipelatüsc Haut

afïection in beiden Fällen durch die Bacterien des

Schweincrothlaufs bedingt war.

Die Incubationszcit betrug jedesmal ca. 4 Tage,

während Mayer ein solches von nur einem Tage fest

stellte. Eigenthümlicherwcisc sah Mayer, obwohl nach

der Anamnese nur die rechte Hand verletzt war, Röthung

auch an der linken Hand auftreten. Vielleicht hat der

Patient, ohne es zu beachten, auch an der linken Hand

eine unbedeutend@ Verletzung sich zugezogen, andern

falls müsste man an eine metastatische Wirkung denken.

Alle 4 Fälle stimmen darin überein, dass eine Be

rührung der verletzten Stelle mit rothlaufbacillenhalti

gem Material stattgefunden hat, und dass im Anschluss

hieran eine eigenthümliche Röthung auftrat, welche local

beginnend, sich sprungweise in die Nachbarschaft aus

breitete. In gewisser Beziehung erinnert der Process

an Erysipelas errans. In dem Hillebrandlschcn

Falle kam es ausserdem zur Bildung von Blasen und

nachheriger Abschuppung. Edelmann.

bczw.

Kantorowicz (9) berichtet über einen insofern

bemerkenswerthen Rothlanffall, als bei demselben in

einem Bestand von 30 Schweinen, Welche mit frisch aus

dem Prenzlauer Institut bezogencm Rothlaufscrum ge

impft worden waren, 4_5 Schweine nach der Scrum

lmpfung erkrankten und dass wenige Tage nach der

Culturimpfung 8 Schweine an Rothlauf starben und

2 nothgeschlachtct werden mussten. Johne.

Haase (6) hält das Nesselfìebel' (Urticaria) der

Schweine nnd (110 sogen. Bucksteinblattern für ver

schil-dene Krankheiten. Letztere sind nach seiner Mei

nung eine schwere Erkrankung, die ebenso ernst zu

nehmen ist, wie der eigentliche Rothlauf.

Bei den Baeksteinblattern entstehen scharf um

grenzte, viereckige Flecke auf der Haut von blaurother

und selbst schwarzer Farbe neben einem schweren, lieber

hatten Allgemeinleiden. Bei dem Nesselfieber sollen

die Quaddcln unregelmiissig und selbst rund sein, wobei

nur ein leichtes Fieber vorübergehend das Allgemein

befinden stört. Dafür jedoch, dass die beiden von H.

getrennten Krankheitsformen nicht einfach ein und die

selbe Krankheit in verschiedener Intensität sind. vermag

er den Beweis nicht zu erbringen. Edelmann.

e) Schweineseuche und Sellwelnepest. 1) Beek.

Schutzimpfung gegen Schweineseuche und Heilung der

selben durch Serum. Deutsche th. Wochenschr. 7T.

(Vorläufige Ankündigung eines Heilserums.) _ 2) ВП

der, Beitrag zu vergleichenden Untersuchungen über

die Bacterien der Schweinepest und Schweineseuche.

Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt. XV. Bd.

S. 373. _ 3) Gerosa., ti. e (1. Billitz.v Osservazioni

sulla pneumo-enterite infettiva dei 5111111 (colera dei suinil.

(Beobachtungen über die Schweinesuche.) Clin. vet..

XXII. p. 181. 193. _ 4) Jacob` Ueber Schweine

seucheimpfung. Archiv f. Thierheilkde. XXV. S. 20S.

_ 5) Karlinski. Zur Kenntnis der Tenacitíit des

Schweinepestbacillus. Ocstcrr. Monatsschr. f. Thicrhcilk.

24. Jahrg. 122. _ 6) Kaspárek, Die Schweineseuelny.

Ebendas. 481. 7) Lindqvist, С. A., Ueber die

Schweinepcst und Schweineseuche. Svensk Veterinär

tidskrift. IH. 1898. p. 370. _ 8) Müller (Plcschen).

Resultate einiger Impfungen mit Prof. Dr. Beek’s Sernin

gegen Sehweincscuche. Dtsch. th. Wochenschr. S. ‘235.

_ 9) Oster-tag, Ueber Schweincpest und deren Bc

k'ámpfung. Bcr1.th.Wochenschr. S. 145. _ 10) Preti

ncr, M., Experiment-elle Schweineseuche etc. Centralbl.

f. Bacter. 1. Abth. Bd. XXV. No. 21-22. S. 744.

11) Schreiber, Zur Schutzimpfung gegen die

Schweineseuche und Heilung derselben durch Serum.

Berl. th. Wochenschr. S. 119. 12) Smith, Th..

Ueber einen unbewcglichen Hogcholcra-(Schweinepest-)

Bacillus. Ctbl. f. Bactcr. 1. АЬ111. В(1. XXV. No. T.

S. 241. (Ref. a. d. Berl. th. Wochenschr. S. 148.) _

13) Wirgler. Einiges über Schweinepest. Thieriirzil.

Centralbl. No. 35. 673. _ 14) Die Tilgung der

Schweinepcst in Oesterreich. (Entschädigung aus Staats

mitteln.) Dtsch. th. Wochensehr. S. 255. _ 15) Die

Tilgung der Schweinepest in Oesterreich. Thierärztl.

Centralbl. No. 15. S. 288. (Besprechung der betr.

Kaiserl. Verordnung vom 2. Mai 1899.) 16) Die

Schweinepesttilgung in Oesterreich. Oesterr. Monatsschr.

f. Thicrheilkde. 24. Jahrg. 365.

Allgemeines. Kaspárek (6) bringt eine Schil

derung dcr Sehweinescuchc, ihrer Erscheinungen

an lebenden und tetten Thieren, ihrer Entstehung.

Verhütung u. s. w., ohne wesentlich Neues zu bieten.

Ellenberger.

Gerosa und Billitz (3) kommen auf Grund ihrer

Beobachtungen über Schweinepest und Schweine

scuchc zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Schweineseuche und Schweinepest sind zwei

verschiedene Erkrankungen. Sie können entweder ise

lirt oder gleichzeitig in einem Schweinebestand, selbst

vereint in einem Individuum, auftreten. 2. Das Blut

eines Esels und Schweines. welche mit Schweineseuchc

culturen geimpft waren, besass weder Schutz- noch

Heilkraft. Das Schwein hatte die Krankheit experimen

tell eingeimpft bekommen, war aber vollkommen davon

genesen gewesen. Das Scrum und die blutige Flüssigkeit

seines Blutkuchcns wurden 23 fast ncugeborencn Schweinen

eingcimpft-, das gleiche Product cines Liter Blutes'
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ren einem Esel, welcher vorher mehrfach, zuletzt zwölf

Tage vor dem Versuch mit Schweineseucheculturen in

tieirt worden war, wurde 29 Ferkcln hypodermatisch

beigebracht. Alle diese Thiere, wie auch ‘21 mit dcr

Perroncito-Bruschettini`schen Schutzimpfung während

ihrcr Krankheit behandelten Thiere starben theils an

Sehweinepcst, theils an Schweineseuehe, theils an der

“ischinfection beider. Diesem Versuclismisscrfolg wollen

indessen die Verñ”. aus verschiedenen Gründen keine

hohe Bcweiskraft zuerkcnnen. Die Perroneito-Bruschct

iini’sehc Schutzimpfung endlich, welche den Verñ". schon

1598 wenig Erfolg geliefert hatte., erwies sich diesmal

ganz unwirksam. Sussdorf.

Aetiologisclles. Karlinski (5) hat zahlreiche und

zeitraubendc Untersuchungen über die Tcnaeität des

Sehweinepesterregers angestellt und ist zu folgen

деп Schlussergebnissen gelangt:

1. Die Ergebnisse der Versuche, die man in vitro

mit dem Erreger der Sehweinepest anstellt, lassen sich

nicht ins practische Leben übertragen. 2. Der Erreger

der Schweinepest hat unter den natürlichen, in den

Sehwcineställcn herrschenden Verhältnissen eine grosse

Resistenz gegen (110 natürlichen und künstlichen Des

iufectionsmittel. Eine vollkommene Desinfcction ist sehr

kostspielig und schwer orziclbar. Ellenberger.

Smith (12) erhielt im Jahre 1897 aus dem Staate

Illinois eine Cultur, die aus der Leber eines Schweines

is-'llirt war. Bei genauercr Untersuchung zeigte sich.

dass es sich um einen Bacillus handelte, der dem echten

llogchole-ra- (Schweinepest-) Bacillus vollständig

glich bis auf die Beweglichkeit. Vor mehreren Jahren

1891) wurde auch von V. A. Moorc ein unboweglicher

Bacillus neben dem Schweineseuchcbacterium aus einem

Schweine isolirt. Die Section ergab ausgedehnte bron

ehopncnmonische Infiltrationen der Lunge. Dieser Ba

--illus` glich dem Hogcholcrabacillus, obwohl zur Zeit

keine Hogcholera herrschte. Die Impfkrankhcit der

Kaninchen war aber nicht ganz typisch. Dieser zweite

l'und stellt nun definitiv fest, dass es unbewegliehe

llngcholerabacillen giebt, denn Hogcholerasernm von

Meerschweinchen und Kaninchen agglutinirt diese Ba

e.llen ebenso wie bewegliche Arten. v. Ratz.

Böder (2) fand bei seinen Untersuchungen über

llir` Bacterien der Schweinepest und Schweinc

~euche die Eigenschaften, welche für die Unterschei

-lung` dieser beiden Seuchen als characteristisch ange

geben werden, d. h. Beweglichkeit bez. Geisselbildnng,

Wachsthum auf Agar und in Bouillon, lndolbildung

und Vergährungsvermögen, in der Hauptsache als zu

lreñend. konnte jedoch Polñ'ìrbung als ein characte

r'istisches Unterscheidungsmcrkmal nicht anerkennen.

Der von Vogcs aufgestellten Forderung nach hoher

Virulenz der Culturen War nach dem Ausfall der (15111

rnngsversuehe und demjenigen der Prüfung auf Säuren

und Alkalibildung eine gewisse Bedeutung nicht abzu

spreehcn: andererseits zeigten sich jedoch die Jod

reaction und Milchgerinnung nicht abhängig von der

Vinilenz. B. ist deshalb nicht in der Lage, die Voges

`che Anschauung bezüglich der Bedeutung der hohen

l'îrulenz für das Hervortretcn bestimmter Arteigensehaften

'1nd somit für die Artuntersehcidung überhaupt bedin

Eungslos und vor Allem als allgemeingiltig anzuerken

nen. Eine Abtrennung der Sehweinepest von der llog

chelera und Swine-Plague Billing's auf Grund der ge

ringen Abweichungen, welche sich aus den Versuchen über

ŕîiure- und Alkalibildung, sowie über das Gitlirungsver

mogen ergeben haben, dürfte nach B. im llinbliek auf

die vollkommene Uebereinstimmung aller übrigen Eigen

schaften zu weitgehend sein. .-‘\us gleichem Grunde

erscheint B. auch die Viertheilung der betreffenden

Bacterien. welche Voges und Proskauer durchführen.

als gewagt. (ìeorg Müller.

Impfung lllld Bekämpfung. Zur Schutzimpfung

gegen (110 Sehwcineseuche und Heilung derselben

durch Scrum hat Schreiber (11) aus dem Blutserum

sowohl gegen Sehwcineseuchc als auch gegen

Schweinepest immunisirter Thiere ein Präparat her

gestellt, welehes sowohl im Stande ist, die tür diese

Krankheit empfängliehen Thiere, speciell Schweine. zu

schützen, als auch daran erkrankte zu heilen.

Das von ihm producirte Sehutzserum soll eine lin

munitl'it bis zu 5 Monaten erzeugen. Die Dosis sowohl

des Iieil- als des Schutzserums beträgt für 100 kg Lc

bendgewieht l() ecm und sinkt; für jede 10 kg unter

diesem Gewicht um 0.5 ccm. Die. Anwendung (105 Se,

rums ist sowohl für den Impfling, als auch für die

Thiere seiner Umgebung gefahrlos. Johne.

М 111 10 r (8) impfte 46 jüngere und ältere Schweine,

welche an der Schweinescuche theils erkrankt, theils

der Erkrankung verdächtig waren, mit Beek`s Serum,

welches von den Höchster Farbwerkcn geliefert worden war.

Die kranken Thiere wurden gesund, und weitere Seuchen

t'rille kamen nicht vor. Edelmann.

Ostcrtag (9) theilt zu den von anderer Seite er

schienenen Veröffentlichungen über Schweinepcst und

«leren Bekämpfung Versuche mit, welche im Auftrage

des Ministers für Landwirthschaft ete.. vor nicht ganz zwei

Jahren begonnen und am 4. December 1894 abge

schlossen worden sind. Die ausgeführten Untersuchungen

hatten gezeigt:

1. dass das Blutserum sehweincpestkranker und

gegen Schweinepest immunisirter Thiere agglutinircnd

auf den Erreger der Schweinepest wirkt und dass man

das Phänomen der Agglutination als Mittel zur Identi

ticirung dcr Schweincpesterreger benützen kann; 2. dass

das Blutse-rum der von der Sehweinepest genesenen

Schweine zu Immunisirungszwccken ungeeignet ist;

3. dass es durch geeignete Behandlung von Schweinen,

Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen mit Schweine

pestculturen gelingt, ein Blutserum mit immunisircnden

Stoffen zu gewinnen; 4. dass Schweine durch Behand

lung mit abgetöteten Sehwcinepestculturen eine active

Immunität gegen die Scliweinepcst erlangen. Zum Schluss

bemerkt Verf. noch. dass seit Mitte Februar d. J. Ver

5110110 zur Bekämpfung der Schweinepest in inficirten

Bestündrm ausgeführt werden, um festzustellen. ob sich

die nach Vorstehcndcm immunisirten Schweine der

natürlichen Ansteckung gegenüber ebenso verhalten, wie

gegenüber der künstlichen Infection init Reinculturen.

.lohne.

Experimentelle Schweineseuche. Prettncr (10)

hat mit der Sehwcineseuchc 2 Versuche ausgeführt.

von welchen einer an einem Zickel die lnfectiositüt der

Seliweineseuche auch für diese Thiere beweist, der zweite

(110 ausscrordentlichc Infectiositüt der subcutanen In

jection für Schweine bekräftigt.

Das Zickel, welches mit dem linngensaft 011105

sehweineseuchekranken `Sehwcines in den Pleurasaek

geimpft war. verendete 29 Stunden nach der Impfung.

Die Section ergab in der Brusth'ohle eine grosse Menge

hämorrhagisehcr Flüssigkeit, die Pleura trübe, mit kleinen
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(ìerinnseln bedeckt, der rechte Lungenlappen dunkel

roth, im Darme eine leichte Entzündung. Ausserdem

wurde ein Schwein mit einer Bouilloneultur, welche von

dem Lungensafte. des früher erwähnten Sehwcines

stammte, geimpft und die Bouilloncultur zwisehen die

Trachealringe cingespritzt. 22 Stunden nach der Оре

ration war das Schwein tot. Der ganze Hals war an

geschwollen, die Haut roth, das l'nterhautbindegewebe

stark inliltrirt. ln dem Safte des subcutanen Binde

gewebes fanden sich viele bipolar gefärbte Bat-illen. Der

schnelle letale Ausgang ist derart zu erklären. dass

einige Tropfen in das Unterhautbindegewebe eingedrun

gen waren und ein entzündliehes Ocdem verursachten.

v. Ratz.

15. Tetanus.

1) Bax. Le Progrès vet. No. 3. _ 2) Bernhardt,

E., Tetanus bei einem 3jährigen Kinde durch antiteta

nisches Serum geheilt nebst einigen Bemerkungen über

die Wirkung des Mittels. Gazeta liekarska. No. 10, 11.

_ 3) Binot, Etude experimentale sur le, tetanus. 8.

Paris. _ 4) Blumenthal, Zur Wirkung des Tetanus

giftes. М. те11. Wochensehr., refer. in der Berl. thier

ärztl. Wochensehr. S. 376. _ 5) Bondy, Erfolglose

Behandlung eines Tetanusfalles bei einem Pferde mit

Tetanus-Antitoxin. Thierärztl. Centralblatt. No. 3. 8.41.

_ 6) Constant, L., Die Ileilung von zwei Fällen von

Starrkrampf beim Pferde durch antitetanischcs Serum.

Journ. de med. veter. Bd. 50. p. 340. _ 7) Cour

mont, J. et lll. Doyon, Le tetanus. Avec fig. 16.

Paris. S) Dahlström, II., Ein Fall von Tetanus

beim Pferd, geheilt durch Tetanusantitoxin (Behring).

Svensk Veterinäńidskrift. III. lätlö. S. 242. _ 9) Del

vincourt, V.. Contribution à Fetude du traitement du

tetanus par les injections intraeerúbrales d'antitoxine

(methode de Roux et Bassel). These. 8. 95 pp. Paris.

_ 10) Duschanek. Tetanus beim Hunde. Thierärztl.

Centralbl. No. 34. S. 653. _ 11) Haubold, Tetanus

bei einer Kuh. Säehs. Veterinärbericht. S. 114. (1)10

Krankheit trat 9 Tage nach dem Kalhen auf.) _ 12)

Haubold, Lungwitz, Tetanus-Antitoxin. Ebendas.

S. 124 n. 125. (Beschreibung zweier Tetanusfálle. we

Antitoxin mit Erfolg angewendet worden war.) _ 13)

Hell, Ein leichter Fall von l\`tarrkrampf. Zeitsehr. für

Veterinärkunde. No. 2. S. titi. _ 14) Kadyi, J., Mit

theilung über die Heilung des Tetanus. Przeglad Le

karski. No. 47. _ 15) Knorr, Die Tetanuserkrankung

und ihre Bekämpfung. Monatsh. f. prakt Thierheilkde.

X. Bd. S. 24.1. (Vortrag über bereits bekannte, in unse

ren Jahresberichten vom Jahre 1895 und 1896 referirte

Verhältnisse.) _ 16) Krokiewicz, A.. Ein dritter Fall

von Tetanus traumatieus durch subeutane lnjectionen

von Himmassc geheilt. Przegl.Lekarski. N025. (Eclatante

Wirkung: Genesung am 9. Tage der Krankheit nach

3maliger Injection, in Intervallen von 3Tagen, je eines

ganzen Kaninchenhirnes.) _ 17) Lungwitz. Tetanus

bei einer Kuh. Säehs. Veterinärbericht S. 115. (Die

Krankheit begann 12 Tage nach dem Kalben; die Nach

geburt war abgerissen und im Herausfaulen begriffen).

_ 18) Mercier, Ueber Starrkrampf und antitetanisches

Scrum. Revue veter. Bd. 21. p. 164. _ 10) de. Mia,

U.. Guarigione di due casi di tetano mediante le inje

zionc tracheali di bromidrato di chinina ed antipirina.

(Heilung zweier 'l'etanusfälle beim Pferd mittelst trache

aler Injection des Bromhydrats des Fliinins und des

Antipyrins.) Nuovo Iîreolani. lY. p. 99. _ 20) Savette,

Geheilter Starrkrampf nach Qui-tsehung des Carpus beim

Pferde. Revue veter. Bd. 24. p. 10. — 21) Schramm.

H., Zur Frage der Heilung des Starrkrampfs durch Ge

hirnsubstanz. Pnl-glad liekarski. No. 3. _ 22- Thor

„111-1111111", Ueber Tetanolysin. Zeitschrift l'. Hyg.

11. lnfeetionskrankheil. Bd. 32. S. 329. _ 23) 'l‘relut,

A., Heilung eines traumatischen Siarrkrampfes beim

Pferde, durch die subcutanc lnjeetionen von Blut des

selben Thieres. Revue veter. Bd. '24. p. 413. — 'Il'

Der Starrkrampf unter den Pferden der prcussiseher.

Armee. Preuss. statist.\'et.Bcricht. $.87. _ 25) Ueber

die Behandlung des Starrkrampfes mit Tetanusantitoxin.

Zeitschr. f. Veterinärkdc. No. l. S. 15.

Vorkommen und Allgemeines. In der preussi

sehen Armee (24) waren 1898 einschliesslich 2 Pfenlf

vom Vorjahre 53 mit Starrkrampf behaftete Pferdil

in Behandlung. 13 = 24,52 pCt. wurden geheilt, 2 =

3.77 pCt. wurden ausrangirt, 36 =~ 67,92 pCt. starben.

1 =1,88 pCt. wurde getötet, 1 blieb am Jahressehluss

in Behandlung. Der Gesamtverlust betrug

39 Pferde = 73,58 pCt. der Erkrankten.

Bei 28 Pferden hatte die Infection von Wunden

aus stattgefunden, und zwar handelte es sich 19 mal

um Verletzungen der Haut an den verschiedensten

Kiirperstellen, 'final um Nageltritt, lmal um 011101111

letzung der Mundsehleimhaut. Je lmal trat der Starr

krampf nach einer scharfen Einreibung und nach dem

Seheeren auf.

Behandelt wurden 13 Patienten mit Antitoxin:

4 wurden geheilt, 9 starben. Bei 2 Pferden hatte da»

Mittel offenbar geschadet, denn sofort nach der Injection

trat bei den verhältnismässig leicht erkrankten Pferden

hochgradige Aufregung ein, die bis zum Tode anhiell.

Von Interesse dürfte sein, dass bei der Section

eines an Starrkrampf gestorbenen Pferdes. die neun

Stunden nach dem Tode stattfand. im Grimmdarm eine

Temperatur von 39,90 C. und im Herzen eine seh-he

von 42.2° (`. festgestellt wurde. Georg Müller.

somit

Duschanek (10) hatte Gelegenheit, einen Fall run`

Tetanus bei einem Hunde zu beobachten. Es handelte

sieh um eine 13/4 Jahre alte Doggenhündin. die (zum

ersten Male) 11 Junge geworfen hatte.

12 Tage nachher zeigte sie ein höchst eigenthüm

liches Krankheitsbild: Nähtzustand mittelmässig, Haar

kleìd glanzlos. im prall anzufiihlenden Gesänge reieh~

lich Milch. Das Thier bewegte sieh ziemlich lebhaft

mit steifen vorderen Extremitäten, die beim Gehen höher

wie gewöhnlich und zligernd, stelzenartig vorgezetzt 11111—

11011: an den Hinterñissen zeigte sich diese Bewegungs

anomalie nicht. Del' Schweif wird an seiner Wurzel

vom Körper abwärts gesenkt getragen. während die

Spitze nach aufwärts gedreht ist. Die Respiration ge

schieht ea. 36mal in der Minute, ist kurz und ange

strengt. mit sehr deutlicher Rinnenbildung in der Flanken

gegend: der Herzschlag ist pochend, wiederholt sich

ca. 100mal in der Minute, ist jedoch schr variabel. Aus «ler

Scheide fliesst reichlich ehocoladenfarbige. höchst übel

rieehende Flüssigkeit, die klañ'endcn `Schamlippen sind

stark geschwollen, die sichtbare Scheidenschleimhaut

dunkelroth verfärbt. Kopf und Hals werden fast wage

reeht nach vorn gestreckt gehalten; die Hals- und

Naekenmuskeln sind deutlieh eontrahirt und fühlen sich

fest und derb an. sind aber selbst gegen starken Druel

vollkommen unempfindlich. Es gelingt nicht. den Hab~

seitlich zu beugen. doch äussert das Thier auch bei

diesen Versuchen keine Schmerzempfindung. Am Kopf?I

sind alle Knochcnvorsprünge deutlich markirt; die Stirn

haut ist in tiefe. aufrechtstehende, zur Längsaehse di“

Kopfes parallel laufende Falten gelegt: die Ohren sind

hoeh aut'geriehtet. sodass sich die Spitzen fast be

rühren. 1)10 Augäpfel sind etwas in ihre Höhlen 111

zurückgezogen: die Nickhaut tritt wenig hervor: dit

5010111 erscheint im innern Augenwinkel als breit-'r

Saum. da ausgesprochencr Strabismus diver-gens besteht.

Die Augen zeigen einen ganz eigenthümlichen, gläsernen

.‘\usdruek: dic Pupillen sind mässig verengt. .»\u.`

der Maulhiihle fliesst Speichel und ziiher Geifer in

Fäden; die Kiefer lassen sich ohne besondere Krait
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anwendung auf 6--8 em von einander entfernen: die Nase

ist trocken und rissig. Die Futteraufnahme geschieht

gierig und hastig, jedoch mit sichtbarer Anstrengung
heim Schlueken, unter sehmatzenden Geräuschen, lofter

von Husten und Kräehzen unterbrochen. Die Hündin

lässt- ihre Stimme nicht mehr hören: besondere Schreck

haftigkeit lässt sich nicht feststellen ete. Der Zustand

hesserte sich allmählich, und es konnte das Tliier, welches

mittlerweile stark abgemagert war und eine heftige

Staupcerkrankung mit Krämpfen ete. durchgemacht

hatte. nach einem Monat als vollständig wiederhergestellt

betrachtet werden. Interessant ist es. dass in der in der

nächsten Nähe des betr. Gehöftes gelegenen Gebäranstalt

seit längerer Zeit unter den Wöehnerinnen Tetanus

puerperalis geherrseht hat und bis in die jüngste Zeit

Todesfälle vorgekommen sind. Georg Müller.

Impfungen mit Serum. Bax (1) behandelte

:uit ,Erfolg einen bereits seit «l Tagen an Tetanus

erkrankten Maulcsel mit aus dem Pasteur'schen

Institut bezegenem 5 e ru 111. Baum.

Trélut (23) constatirte das Vorhandensein eines

heftigen Starrkrampfes bei einem Pferde, das 2Woehen

vorher einen Nageltritt erlitten hatte. Die Wunde wurde

mit Sublimatlösung gereinigt und dem Thiere ausser

demsubcutanelnjectionen mit seinem eigenen

Blute gemacht. 

Zu diesem Zwecke wurden abwechselungsweise je

aus der einen oder der anderen Vena thoracica lateralis,

auch aus der Vena cephaliea, 50 ecm Blut entnommen,

davon auf jeder Seite des Ilalses sofort 5 ecm injieìrt,

der Rest zur Gerinnung aufgestellt und nach einigen

Stunden das Serum, mit derselben Menge lauwarmen

Salzwassers verdünnt, wiederum zu З ccm auf jeder

Seite injieirt. Zur Emährung wurde dickes Mehlwasser

mit einer Spritze in den Pharynx gespritzt. Die Blut

einspritzungen wurden in den folgenden Tagen wieder

holt. Die Krankheit heilte rasch und voll

st ä n dig. Guillebeau.

Save tte (20) behandelte einen Fall von Tetanus,

der 25 Tage nach dem Sturze auf das Carpalgelenk bei

einem Pferde auftrat, am ersten Tage mit 50 ccm, am

'2. mit 20 ccm, an den folgenden mit 10 eem Anti

tetanusserum, von dem im Ganzen 160 eem ver

braucht wurden. Es trat Heilung ein.

Guillebeau.

Constant (6) behandelte den Starrkrampf bei

einem Pferde durch Einspritzungen von antitetani

`:ehem Serum.

Am 3. Tage erhielt das Pferd 5() eem, dann sechs

Tage nach einander 20 eem. später 10 eem, 1111 Ganzen

250 cem. Die Krankheit heilte am 25. Tage ab.

Ein 18 Jahre alter Hengst erkrankte 20 Tage nach

der Castration an Starrkrampf. Die Behandlung war

dieselbe. wie beim ersten Fall. Es wurden 2700010

verbraucht bisl zu der am 23. Tage erfolgten Gene

sung. Guillebeau.

Mercier (18) behandelte einen Fall von Starr'

krampf nach Nagcltritt beim Pferde. Die ersten

Krämpfe traten 16 Tage nach dem Trauma auf, und

erst 11 Tage nachher wurden zuerst 50 ecm, an den

folgenden Tagen je noch 10 ccm Antitetanusserum

eingespritzt. Nach zwei Wochen besser-lc sieh der Zu

stand, und 8 Tage nachher war die. Heilung einge

treten. Guillebcau.

.\uf Grund eines durch antitelanisehes Serum Roux

geheilten Tetanusfalles beim Menschen bespricht Bern

hardt (2) die Literatur dieser Heilmethode und kommt

dabei zu folgenden Schlüsse-n:

1 Die Mortalität des Starrkrampfes ist bei der

Serumtherapic mindestens um die Hälfte kleiner als bei

der bisherigen symptomatisel'ien Behandlung.

2. Die bei dieser' Methode manchmal vorkommenden

Nebensymptome sind, wenn auch scheinbar' bedenkliche!

Natur, jedoch schnell vergänglich und hinterlassen keine

üblen Felgen. Koninski.

Impfungen mit Gehirnsubstanz. Kad _vi (14) 110

richtet über zwei mittels Injectionen von normalem

Kaninchenhirn geheilte Tetanusfälle beim Men

schen. Es wurden im ersten Falle (ein 17jähr. Mäd

chen) 3, im zweiten (ein lôjährìger Knabe) 4 Injectio

nen vorgenommen. Koninski.

Auf einer Arbeit Bornsteìn’s (Ueber die anti

toxisehen Eigenschaften der Centralnerven-Substanz.

Centralblatt für Bacteriol. und Paras. XXIII. S. 141)

fussend, hat Krokiewicz (Nowinchkarsk. 1897) (16)

den ersten, Schramm den zweiten Fall der Anwen

dung der organotherapeutisehen Methode beim Tetanus

des Menschen veröffentlicht.

Im Falle Schramm (21) handelt es sich um ein

leähr. Mädchen mit ausgesprochenen Symptomen der

Krankheit; am 9. Krankheitstage wurden, wegen drohen

den letalcn Ausganges, dem Kinde zum ersten Mal

15 cem frischer Hirnemulsion (einem Kaninchen ent

nommen und ungefähr 5_6 g Hirnsubstanz entsprechend)

subcutan injieirt, worauf fast unmittelbar deutliche

Besserung eintrat. Vier Tage später wurde in Folge

abermaliger Verschlimmerung das Verfahren, diesmal

mit 10 g Hirnmasse, wiederholt. Von diesem Augen

blicke an wurde dauernde Besserung beobachtet. und

nach weiteren 4 Tagen konntel das Kind als genesen

angesehen werden. Koninski.

Tetßnolysill. Thorwald Madsen (22) hält das

von Ehrlich gefundene „Tetanolysin“ für ausser

ordentlich geeignet, um verschiedene theoretische Fragen

in vitro zu untersuchen.

Ehrlich hatte zuvor in Culturen vonTetanus

bacillen 2 Gifte gefunden. Das eine hebt die bekannten

Erscheinungen der tctanisehen Contraetur auf und wurde

deshalb -Tetanospasinin“ genannt. Das zweite Gift

äussert eine zerstíirende Wirkung auf die rethen Blut

körperehen und erhielt hiervon den Namen „Tetano

lysin". M. untersuchte zuerst die Giftwirkung des ,Te

tanolysins“ und fand hierbei, dass sieh die rethen Blut

kiirperehen verschieden dagegen verhalten, und dass ein

Theil derselben hohe Resistenz an den Tag legte, ein

anderer Theil mittlere Resistenz zeigte, während ein

dritter Т11011 der Giftwirkung in kurzer Zeit erlag.

Ferncrhin ist die (iiftwirkung abhängig von der Um

gebungstemperatur. 37° Cels. scheint das Temperatur

optimum zu bilden. Ausserdem äussert sich die Gift

wirkung verschieden nach der Menge des eingeführten

Gifles. Dabei hat sieh herausgestellt, dass mit der

Menge des (ìiftes auch die Intensität der Wirkung

übereinstimmt. Bei Feststellung der Neutralisations

Verhältnisse des Telanolysins ergab sich ein sehr com

plieirtes Neulralisationsbild und die Thatsaehe.v dass

man durch partielle Sättigung eine ganze Reihe von

Bestandtheilen mit verschiedener Wirksamkeit aussen

dern kann. Verf. unterscheidet zwei princìpiell ver

schiedene Theile des liiftes. von denen der erste Theil

in ‘2 Gruppen zerfällt:
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l. Das Protctoxin, 1,1“; der Gesamfgiftmcngc ist der

Träger der Hälfte des gesamten Giftaffectes.

2. Das Deuterotoxin, 1/9 der Gesamtgiftmenge be

sitzt 2/5 des Giftañectes.

3. Das Tritotoxin, 1/4 der Gesamtgiftmenge enthält

1/10 des Giftwerthcs.

Der zweite Theil des Giftes verfügt nur über eine

geringe Giftwirkung und М. bezeichnet ihn mit dem

Namen „Taxen“.

Fernerhin stellt Verf. bei dem Tetanolysin zwei

verschieden wirkende Giftgruppen fest und zwar a) suglo

phore = antitoxinbindende, und b) toxophore = hämo

lytisch wirkende Gifte. Schütz.

16. Hämoglobinurie und Hämoglobinärnie.

1) Albanesi. M., Contro l’ematuria (Gegen Hä

maturie). Nuovo Ercolani. IV. p. 386. _ 2) Betten

court, A., Acerca da etiología do ferrujao (hemoglobin

111-13. dos bovideos). Archivos de Medecina. Vol. 11.

No. 3. — З) Christomanos, Das Schicksal der rothen

Blutkörperchen bei der Hämoglobinurie. Virch. Arch.

Bd. 156. Heft 3. S. 582. _ 4) Fekete, J.. Rheu

matisehe Hämoglobinämic. Veterinarius. No. 19. (Un

garisch.) _ 5) Goldbeek, Neuere Forschungen fran

zösischer Pathologen (Ilämoglobinämie). Ref. Deutsch.

th. Wochenschr. S. 155. _ 6) Hellens, Hämoglobin

uric des Rindes bei Stallfütterung. Finische Veterinär

Ztschr. S. 61. _ 7) .Iackschath, Ursache des Seuchen

haften Blutharnens der Rinder Berl. 111. Wochensehr.

S. 591. _ 8) Katschinski, J., Ueber toxämisehe

Ilämoglobinuric bei den Rindern. (Russisch.) Journal

f. allg. Vet-Wiss. St. Petersburg. No. 13. 564 bis

569. _ 9) Leblanc, P., und Savigne. Ueber die

Hämoglobiniimic des Schafes. Journal de med. veter.

Bd. 50. р. 703. — 10) Ligniere, A propos de la

Paraplegie du cheval. Recueil. p. 465. _ 11) Lucet,

Ueber die „hemoglobinurie paroxystique a frigore" des

Pferdes. Rec. de med. vet. p. 209. _ 12) Lyman, R.,

Azoturie (Hämoglobinurie). The Journal of Compr. Med.

XX. p. 552. (Ueber Ursachen und Behandlung der

Hämoglobinurie. Zum Ausziehen nicht geeignet.) _

13) Malmgrcn, E., Die Behandlung der Hämoglobin

urie des Pferdes (M. hat 4. Fälle mit Natrium bicar

bonicum behandelt. und bei allen Heilung erreicht.)

Svensk Veterinärtidskrift. 1V. 1898. р. 314. _ 14)

Müller, Blutharnen der Rinder. Arch. f. Thierhcilkd.

XXV. S. 210. _ 15) Vennerholm, J., Hämoglobin

ämie mit Affection der Mm. infraspinati. Svensk

Veterinärtidskrift. III. 1898. S. 230. _ 16) Die

schwarze Harnwinde unter den Pferden der preussischen

Armee. Preuss. statist. Veterinär-bericht. S. 85.

Vorkommen und Allgemeines. Wegen schwarzer

Harnwinde (16) wurden 1898 in der preussisehen

Armee einschliesslich l des Bestandes vom Vorjahre

46 Pferde behandelt. 36 = 78,26 pCt. wurden geheilt,

‘2 = 4,34 pCt. ausrangirt, S = 17,39 pCt. starben.

Georg Müller.

Lucct (11) kommt auf Grund langjähriger Erfah

rungen sowie eingehender Specialstudien bezüglich

der llämoglobinuric des Pferdes zu folgender

Ansicht:

1. Die Hämoglobinurie ist eine toxische Allgemein

erkrankung.

2. Ursachen derselben sind: a) prädisponircnde _

kurzes Stehen 1111 Stall nach intensiver Arbeit: b) un

mittelbare _ heftige Erkältung; e) ersehwerende _

anhaltende Kälteeinwirkung, Bewegung und schmerzhafte,

reizende Einrcibungen.

3. Die Pathogenese des Leidens ist nicht auf;

klärt, auch nicht durch die. Theorien Cadeac`s (W`

änderung des Blutes durch ein bacteritisches Agen

und Lignière’s (Anwesenheit eines Streptococcus i

den subarachno'idalen und Gehirn-Rückenmarks-Flüssi

keiten).

4. Augenblicklich erscheinen nur zwei sich gegen

seitig ergänzende Theorien plausibel: a) hochacute N

phritis, b) Autointoxication musculärcn Ursprungs.

Bezüglich der Therapie ist Verf. der Ansicht. da

Thiere, welche sich stehend erhalten, von selbst genesei

ist das Gegentheil eingetreten, so seien empfehlensweril

Aderlass, Warmhalten des Patienten, Sorge für Abgai

der Excremente und des Harns, Vermeidung reizend

Einreibungen. Baum.

Aetiologisches. Lignière’s (10) Arbeit basirt а

einer Polemik gegen Lucet, der die bekannten 1111

theilungen Lignière’s über die Aetiologic d(

schwarzen Harnwinde einer abfalligen Kritik untc

zogen hatte.

Lignii-re präcisirt seinen Standpunkt noch einun

dahin, dass er sagt, dass der von ihm gefundene El

reger in jene Gruppe von Streptococcen gehört, in welch

auch derjenige der Druse eingereiht werden muss, da.q

er jedoch ganz wesentlich von dem Erreger der Drusi

des Erysipels, des Eiters ete. verschieden ist. Nn

mit ihm allein War es Lignierc gelungen, experimentell

Hämoglobinuric zu erzeugen.

Unter Berufung auf die Hämoglobinuria paroxistin

a frigore des Menschen bemerkt Lignierc mit Rech

gegen die Annahme des Kältecinflusses als einzige l'r

sache des Leidens: Temperatureinñüsse können vielleicll

einen Paroxysmus, nicht aber die Krankheit anregen

Der Hämoglobinuriker ist ein Kranker _ er leidet ai

einer Affection, deren auffälligstes Symptom die Hämn

globinurie ist. Die Kälte kann unter Umständen, Wi

erwähnt. Hämoglobinausscheidung veranlassen _ gewis

giebt es noch andere Nexen. die ähnlich wirken.

Auch die Nephritis ist nicht Ursache` sondern I-‘olrl

der Hämoglobinausseheidung. Der wahre Grund de

abnormen Allgeineinzustandes liegt aber in dem rei

Ligniere entdeckten Streptococcus. Dexler.

Schicksal der rothen Blutkörperchen bei 111111111

globinurie. Christomanos (3) konnte durch sullÁ

cutane Injectionen von Glycerin bei Kanin

chen eine Hämoglobinämie und urie erzeugen,

welche ungefähr 1 Stunde nach der Einspritzung auf

trat und 6 Stunden und länger andauerte. Einer kurze

Zeit nach der Application des Glycerins auftretenden

scheinbaren Vermehrung in Zahl der rothen Blut

körperehen, die aber durch Eindickung des Blutes in

folge der Wasser entziehenden Eigenschaft des Glycerins

zustandekommt, folgt eine mehrere Tage hindurch zn

nelunende, reelle Verminderung der rothen Blutzellen.

Diese Verminderung der Zahl tritt bereits während del'

Dauer der Hämoglobinurie ein und kann je nach «ler

Dosis des Glycerins bis auf ein Drittel der normalen

Menge herabgehen. Nach grossen Glycerindosen bech

achtete Ch. eine so starke Contraction der peripheren

Gefässe, dass er z. B. kein Blut aus den Gefässcn am

Ohre zur Blutkörperchenzählung entnehmen konnte. De

frei gewordene und im Blutplasma gelöste Hämoglobin

wird durch die Epithelien der geraden Harneaniilclwn

ausgeschieden (Hämoglobin-Infante).
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Bei der microscopischen Untersuchung des

tutes fand Ch. nach Färbung der Ausstrichprìiparate

tit Methylenblau-Eosin Unterschiede in der Tinctions

Lhigkeit mit Eosin an den rothen Blutkörperchen, die

r auf ein ungleiches Alter und einen ungleichen Hämo

lohingehalt der Erythrocyten zurückführt. Die blassen

`tlutköperchen spricht er für die älteren und dic intensiv

efárbten für die jüngeren an. Da sich nun im Blute

ur geringe Mengen zerfallener Blutkörperchen und

‘igmentschollen nachweisen liessen, sodass man unmög

ch annehmen kann, die Regeneration des Blutes finde

llein durch Zerstörung und Neubildung rother Blut

ellen statt, vermutliet Verf., dass die Erythrocyten

ieht immer gänzlich zerstört werden müssen, sondern,

ass sich das Hämoglobin derselben leichter umsetzt,

Is das Stroma. Daher könnten ein Theil des veränder

rn Blutfarbstoñ'es ausgeschieden werden und die hämo

lf-bin'zirmer gewordenen Blutkörperchen noch einige

@it circuliren, bis sie von den Zellen der Milz und des

nochenmarkes aufgenommen würden. So erklärt Ch.

uch die erst einige Tage nach der lliimoglobinaus

cheidung ihren Höhepunkt erreichende Verminderung

1 der Zahl der rothen Blutkörperchen.

Die microscopische Untersuchung деп-‚Ог

‘а n e derjenigen Thiere, die während der Dauer 1101-11111110

`lobinurìe getötet worden waren, ergab die angeführten
Yeränderungen in den Nieren (Hämoglobininfarcte); hin

шеи fand der Autor bei Thieren, welche er nach dem

tufhören der Blutfarbstofïausscheidung getötet hatte,

lie hauptsächlichsten Veränderungen an der Milz. Ch.

and das normal in der Milz enthaltene Pigment in diesen

r~ällen vermehrt; in gefarbten Präparaten fanden sich bis

teilen in den stark vergrösserten Milzzellen 30 und mehr,

gewöhnlich 5-15 äusserst blasse Erythrocyten und ein

tclne Sehüppchen goldgelben Pigmentes. Am stärksten

rar dieses Verhältnis bei den Thieren vorhanden, bei

lenen die Zahl der rothen Blutkörperchen am meisten

wrmindert war. Schütz.

Hämoglobinnrie, bezw. Blntharnen bei Rindern.

Katschinski (8) berichtet über die microchemi

schen und bacteriologischen Befunde beider

Hämoglobinurie der Rinder, welche Krankheit im

liubanschen und Terschen Gebiete, wie auch im Gou

teme-ment Stawropol beobachtet und von ihm bereits

1594 beschrieben worden ist.

Die chemische Untersuchung des Harnes ergab

Yo lgendes :

Der Harn hatte eine braunrothe Farbe, war von

alkal. Reaction, enthielt Hämoglobin und 0,35 pCt.

Eiweiss, während Zucker, Gallenfarbstoiïe und Gallen

>âuren sich nicht nachweisen hessen. Das spec. Gew.

betrug 1,0215. - Microscopisch liessen sich in ihm

Zerfallsproducte der Blutkörperchen, geringe Mengen von

lllutplättchen, zahlreiche Krystalle von oxyalsaurem und

kt-hlensaurem Kalk, Tripelphosphate und spärliche llam-v

eâurekrystalle nachweisen, während Blutkörperchen,

Harncylinder und Epithelzellen nicht angetroffen wurden.

Das aus dern Herzen, den Ohr- und Jugularvenen

'ier kranken Kühe entnommene Blut enthielt reich

liche Microeyten, zahlreiche Leueocyten und elementare

Körperchen (Zerfallsproducte der Erythrocyten). Die

Zahl der rothen Blutkörperchen war vermindert und

ihre Form verschiedenartig verändert. Im Innern der

Iïrythrocyten bemerkte man 1-2 rundliche, ovale oder

l'irnförmige, stark lichtbrechende Körperchen, deren

Durchmesser 1/д‚—'/. des Diameters der rothen Blut

игры-011011 betrug: Das Blut wurde sowohl in Form

¿es hängenden Tropfens als auch in Deckglaspräparaten,

`lie nach verschiedenen Methoden (Romanowski,

llamurowski, Melaehcwski) gefärbt worden waren,

untersucht.

Ellenberger. Schlitz und Baum, Jahresbericht. 1899.

Auch in den Microtomsehnitten von der .llilz

und den Nie re n waren diese Körperchen in den Erythro

eyten vorhanden. Mit dem Blute wurden verschiedene

Nährböden geimpft und letztere verschiedenen Bedin

gungen ausgesetzt; jedoch entwickelte sich der vermeint

liche Microparasit auf keinem der künstlichen Nährböden.

Ebenso blieben subcutane Blutinjectionen bei Kaninchen

wirkungslos.

Zum Schluss bemerkt der Autor, dass die von ihm

beschriebene Krankheit dieselbe Malaria des Rindviehs

darstelle, welche in Afrika, Amerika und Südeuropa

herrsche. J. Waldmann.

Bettcncourt (2) beschreibt die Aetiologìe

einer Rinderkrankheit, welche in Portugal vulgär

„Rost“ genannt wird und der parasitären Hämo

globinurie entspricht.

Die Erreger dieser Krankheit finden sich in den

rothen Blutkörperchen immer nur einzeln und zeigen

eine etwa elliptisehe Gestalt. Die kleinere Form hat

einen Durchmesser von 1 ‚ц und die grössere eine von

2,11. Manche sind durch einen Längsstreifen in zwei

ziemlich gleiche Hälften getheilt. Das Löffler’sche

Alkalicnblau giebt eine gute Färbung. Nach Gram

entfarbt sich der Parasit. Alle Culturversuche

fielen negativ aus, was als Beweis dafür angesehen

wird, dass es sieh um ein Plasmodium handelt. Verf.

nannte diese Krankheit hämoglobinurisches Sumpf

fieber des Rindes. v. ltsitz.

Hellens (6) beschreibt mehrere Fälle von Hämo

globinurie bei Kälbern, die er im Januar 1899

zu beobachten Gelegenheit hatte und die deshalb in

teressant sind, weil sie beweisen, dass die Hämoglobi

nurie des Rindes auch im Winter bei gleichmässìger

Stallfütterung auftreten kann. Er will ausserdem in

Blntproben, die er erkrankten Thieren entnommen hat,

typische Parasiten gefunden haben. Baum.

J ackschath (7) berichtet in einer vorläufigen Mit

theilung, dass er die Ursache des seuchenhaften

Bl utharnens derRinder in Blutproben vom lebenden und

toten Thiere, in Quctsehpräparaten der Milz und post

mortem in den Harnsedimenten in der Harnblase nach

gewiesen habe. Es handelte sich um ovale oder birn

förmige Körper, welche im Innern ein oder mehrere

Körnchen enthielten und sich leicht nach Löffler

Eirbten. Die Uebertragung erfolge nicht von Thier zu

Thier, sondern durch Zecken oder Sumpfwasser.

Johne.

Müller (Ц) hat gegen das Blutharncn der

Rinder Extract. hydrast. canad. mit gutem Erfolge an

gewandt, namentlich dann, wenn die Thiere zu Beginn

des Leidens Abführmittel erhalten hatten. Ellenbcrgcr.

Hämoglobìnämie des Schafes. Leblanc und Sa

vigne' (9) berichten über ihre Untersuchungen bc

treffend die llamaturie des Schafes die sie auch

Carceag oder parasitäre lcterohämaturic nennen.

Sie beobachteten dieselbe in einem Gcböfte im Centrum

von Frankreich, in dem sie seit 5 Jahren jährlich 40

bis 70 Thiere dahinratïte, vorzugsweise in der Zeit vom

Februar bis April. Die Krankheit beÍìel besonders

Mutterschaft: kurz nach dem Werfen und ausgewachsenc

Lämmer im Alter von 3—4 Monaten. Der Verlauf des

Leidens war bald ein apoplectischer, bald ein aeuter,

6
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in 3_5 Tagen ablaufender, bald ein chronischer mit

intermittirendcm Character.

Frische Blutkörperchen zeigten sehr rasch die Stern

form. In der Substanz einiger derselben erschienen

glänzende, lichtbrechonde Kügelehen, die auch im

Plasma nicht ganz fehlten. 1n Trockenpräparaten

nahmen diese Gebilde Methylenblau an. Der Cadaver

faultc rasch, dic allgemeine Decke und die serösen

Häute waren gelb gefarbt; die Leber war gross, brüchig,

blutrcich, die Milz gross, schwarz, mit zerñiessender

Pulpa. Nieren ödernatös. In der Harnblase ein kaffee

brauner Harn, ohne Bodensatz, reich an gelöstern Eiweiss

und Methämoglobin.

~Die Aetiologic der Krankheit blieb dunkel.

Gefüttert wurden Heu, Brennereiablälle, gedörrtes Malz.

Mehl, Baumwollsamenkuchen, Mais, Hafer, Stroh. Die

Thiere blieben ununterbrochen im Stalle.

Als Heilmittel erwiesen sich Santonin und Chi

ninsulfat innerlich und Methylenblau subcutan nützlich.

Von Chininum sulfuricum wurde früh und abends 0,5

mit 60,0 und die zwei ersten und 30,0 Glaubersalz die

zwei folgenden Tage verabreicht. Guillebeau.

17. Malignes Oedem.

l) Eisenberg, F., Ein Fall von malignem Oedem

beim Menschen. Przeglad Lekarski. No. 45, 46. —

2) Rátz, St., Zwei Fülle von malignem Oedem beim

Pferde. Veterinarius No. 18. (Ungarisch).

Ratz (2) constatirte das maligne Oedem bei

2 Pferden; in einem Falle war, mit Ausnahme des

Kopfes und der Fussenden, fast der ganze Körper em

physematös geschwollen, im zweiten Falle war das in

Folge einer Risswunde aufgetretcne Oedem auf die

Kruppe und auf den linken Schenkel beschränkt. Die

Oedemflüssigkeit enthielt ausser verschiedenen Sapro

phyten zahlreiche z. Th. sporenhaltige Bacillon und

längere gegliederte Fäden. Hutyra.

Eisenberg (1) bespricht ausführlich einen Fall

von malignem Oedem beim Menschen, mit be

sonderer Hervorhebung dcr bacteriologischen Seite.

Koninski.

18. Seuchenhafter Abortus.

l) Almgrcn, E., Ueber den infectiösen Abortus

derKühe. Svensk Veterinärtidskrift. III. 1898. S. 381.

- 2) Bang, B., Weitere Untersuchungen über den in

fectiüsen Abortus. Maanedskrift for Dyrlaeger. X.

S. 321. — 3) Kongc, W., Zur Frage über den epizooti

schen Abortus bei Pferden. Veterinarnoje Oboscenije.

No. 19. p. 732. (Russisch.) — 4) Rossi Pilo Ro

solimo, L’aborto infettivo delle vacche e le injozioni

fcnicate sistema Braeuei'. (Der infectiösc Abortus der

Kühe und die Carbolsäureinjer'tioncn nach Braeuer.)

Clin. vet. XXII. S. 277, 289, 303. (Verf. empfiehlt die
allgemein bekannte Methode aufl Grund eigener Erfah

rungen.) - 5) Behandlung des seuchenhaften Verkalbens

mit subcutanen injectionen von 2 proc. Carbolsaure.

Arch. f. Thierheilk. XXV. 210.

Bang (21) veröffentlicht eine Reihe von neuen

Untersuchungen und Beobachtungen über den

cpizootischen infectiösen Abortus. Er hat eine

Menge Beobachtungen gesammelt, welche einen sicheren

Beweis dafür erbringen, dass die Infection sehr oft durch

den Coitus stattfindet. Der Stier zeigt keine Erkrank

kung, da die Baeillen des Abortus aber sehr widerstands

ñ'ih'ig sind, können sie sich lange lebendig im Praepu

tium des Sticres halten und so von einer Kuh in eine

andere bei dem Coitus gebracht werden. Verf. theilt

einige sichere Beobachtungen mit, welche beweisen, dass

das Incubationsstadium der Krankheit sich auf mehrere

Monate erstrecken kann; dadurch wird selbstver

ständlich die richtige Erkennung des Infectionswegcs

schwierig.

Bang hat durch Versuche weiter gefunden.

dass auch Pferde und Schafe für die Wirkung

des Abortusbacillus empfänglich sind, und hat

es wahrscheinlich gemacht, dass das zuweilen beobach~

tete epizootische verwerfen bei diesen Thiereu auch von

demselben Bacillus verursacht wird. Weiter wurde fest

gestellt, dass die Bacillen nach intravenöser Injection

bald im trächtigen Utcrus zu finden sind, wo sie dann

die characteristischen Veränderungen hervorrufen. Ein

Fütterungsversueh bei einer Kuh endete mit einer

geburt, und irn Uterus befand sich etwas Exsudat mit

zahlreichen Abortusbacillen; es ist also die Möglichkeit

vorhanden, dass die Infection auch durch den Ver

dauungscanal stattfinden kann. Jensen.

Den Injectionen von 2 proc. Carbollösung gegen das

scuehenhafte Verkalben des Rindviehs (5) legen

einzelne Berichterstatter im Reg-Bez. Königsberg einen

grossenwerth bei.

Auf einem Gute trat im September' unter 30 Kühen

kurz hinter einander bei 4 Kühen Abortus ein. Durch

zweimalige Einspritzung des genannten Medieaments

unter die Haut in einem Zwischenraume von 14 Tagen

wurde sofort ein Stillstand der Seuche erzielt. Als nun

aber der Eigenthümer das Ergebnis dieser Prophylaxe

als durchschlagenden und endgültigen Erfolg ansah und

demzufolge von der weiteren Behandlung der trüchtigen

Kühe Abstand nahm, abortirten drei Wochen nach der

letzten Injection innerhalb zweier Tage wieder 4 Kühe.

Als nun die Carbolinjectionen wieder aufgenommen und

alle 14 Tage fortgesetzt wurden, war die Seuche end

giltìg getilgt. Aus dieser practischen Beobachtung dürfte

der Nutzen des prophylactischen Verfahrens ebenso her

vorgehen, wìe die Thatsache, dass zur Erzielung des

beabsichtigten Schutzes die Anwendung des Mittels in

Zwischenräumen von 14 Tagen erfolgen muss.

Ellenberger.

Kongc (3) berichtet in kurzen Zügen über

eine Epizootie des Vcrwerfens bei Stuten

eines grossen (ìestüts im Gouvernement Рона“.

die von September 1898 bis zum Februar 1899 an

dauerte.

Es abortirten insgesamt 39 Stuten. Die Mehrzahl

der Aborten cntfiel auf den October und November.

auf den December und Februar dagegen nur je 2. Das

verwerfen wurde im 3.-9. Monat der Trüchtigkeit bc

obachtet, das Maximum entfiel auf den sechsten

(3l,4 pCt.), siebenten (22,8 pCt,) und achten (20 pCt.)

Monat. - Bei den abortirten Stuten wurde stets cinc ‘

Erhöhung dcr Temperatur am zweiten und dritten Tage i

nach dem Abortus bis 39,5 und 40,00 C. constatirt.

Diese Temperatursteigerung kann auch als diagnostr

sches Kennzeichen dienen; Messungen bei 2 Stuten, die

wegen trauniatischer Ursachen abortirten, zeigten kein@l

Temperaturerhöhung. — Auf Anrathen von Prof. Rau

pach wurden zur Unterdrückung der Seuche Desinfvc

tion und strenge Isolimng der gesunden trächtigen

Stuten in vollkommen reinen Stallungen und Abwaschun-r

gen der Schamgegend mit 2 proc. Creolinlösung vorge.

nommen. Taltakowsky.
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19. Hundestaupe. ‘

1) Bohl, K., Pathologisch-histologische Verände

rungen der Ganglienzellen bei Hundestaupe. Kasaner

Mittheilungen. Bd. XV. 311. (Russisch.) — 2)

Ben Danon, Un cas de paralysie agitante chez le

chien. Revue vétérinaire. p. 81. —— 3) Hink, Gute

Erfolge mit Lactophenin bei Hundestaupe. Dtsch. th.

Wochensehr. S. 5. — 4) Jess, Der Bacillus der Hunde

staupe (Fe-bris catarrhalis epizootica caninum). Ctbl. f.

Bacter. 1. Abth. Bd. XXV. No.15-16. — 5) Malzew,

Zur Behandlung der Staupe. Archiv f. Veterinärwissen

schaften. Heft 7. S. 364. (Russisch.) — 6) Mari, N.,

Zur Frage über die Bacteriologie der Hundestaupe.

Veterinarnoje Obosrenije. No. 17. p. 663. (Russisch.)

—— 7) Mouquet, M., Contribution à Vétude des troubles

nerveux de la maladie des chiens. Recueil de me'd. vet.

p. 130. — 8) Petropawlowsky. Zur pathologisehcn

Anatomie und Bacteriologie der Hundestaupe. Russisches

Archiv f. Pathologie, klinische Medicin u. Bacteriologie.

Licfg. 6. S. 597.

Allgelleilles. Mouquet’s (7) Arbeit über die

llundestaupe ist zweifellos eine der besten, die im

verñossenen Berichtsjahrc über dieses Thema publicirt

wurden. Das Schwergewicht seiner Mittheilung liegt

darin, dass M. hervorhebt, dass alle nervösen Anomalien,

die im Gefolge dcr Staupe auftauchen können, eben

dieser Krankheit angehören und nicht eigene Krankheits

formen darstellen, die gewöhnlich nach einem besonders

hervorstecbenden Symptome neue Namen erhalten. So

reiht man in praxi unter der Bezeichnung „Paralysis“

verschiedenartige Erscheinungen ein, die in Wirklichkeit

vielleicht für paralytisch ausgegeben werden können,

häufig genug jedoch kaum den Schein einer Aehnlich

keit mit diesem Krankheitsbegriñ'e darbieten. In einem

_genau untersuchten Falle berichtet M. über motorische

Schwäche, Ataxien, locale Convulsionen, tetanoidc etc.

Erscheinungen bei einem staupekranken Hunde, der

auch noch nach einem Jahre von seinem Leiden nicht

befreit war. Die Krankheit bot somit ein Beispiel einer

typischen Staupcncuri tis, die dadurch, dass sic lange

beobachtet und exact untersucht werden konnte, ein sehr

berechtigtes Interesse darbietet. Nur in zwei Punkten

kann den Ausführungen M.’s nicht beigestimmt werden,

nämlich bezüglich seiner Anschauungen über die Patho

gencse der Staupe-Pannenritis und über Verweńhbarkcit

fles Kniephänomens.

M. sagt u. A.: Es wird allgemein angenommen,

'lass die bekanntlich im Reconvalescenzstadium der

Staupe auftretenden, nervösen Störungen auf die Ein

m'rknng von Toxinen zurückzuführen sein dürften. Des

Weiteren haben die Versuche Nocard’s ergeben, dass

die Existenz von Microorganismen in den nerviisen Ele

menten nnr selten als ursprüngliche Momente des Sym

ptomeneomplexes nachgewiesen werden kann, sodass

die Vorstellung weit plausibler erscheint, dass die Bac

terientoxine dadurch schädigend wirken, dass sie sich

mit den Nervenfasem oder Nervenzellen nach Art einer

Tinetion verbinden. Im Anfang ist dann nur die Func

tionsstörung, aber keine substantielle Anomalie aufzu

decken; erst später „les lésions de dégénérescence appa

“ In dieser Form ist die Darstellung M.’sraissent . . . .

nicht anzuerkennen. Wir wollen naturgemäss absehen

von der Art der Wirkung der Toxine; wie sie thi'itig

sind, wissen wir nicht; wir brauchen hier bildliche Aus

drücke, und es ist ziemlich gleichgültig, weichen wir

wählen: dass aber nach den primären Einwirkungen der

Toxinc später Degenerationen auftreten, ist zu allgemein

gesagt, um Begritïsverwirrungen zu vermeiden. 1. Wissen

wir ganz unumstösslich, dass cine multiple Entzündung

des gesamten Nervensystems Platz greift, die ganz

bestimmte Charactcre besitzt. 2. Hat der Name „De

generationen“ bei den Krankheiten des Nervensystems

eine ganz bestimmte Bedeutung, die durchaus nicht mit

Entartung im allgemeinen Sinne des Wortes verwechselt

werden darf.

Was den zweiten Punkt anbelangt, gegen den Ref.

einen Einwand nicht unterlassen kann, so betrifft er

die Mittheilung, dass er je nach der Erhaltung, Steige

rung oder Abschwächung des Patellarreñexes bei der ner

vösen Staupe eine prognostische Verwerthung zulässt.

Erhärtet wird die Angabe durch die Beobachtung an

überfahrenen Hunden (3 Thieren), welche verschieden

schwere Verletzungen des Beckens und der Landen

wirbelsl'iule erlitten. Zwei Hunde, die Erloschensein des

Knicreflexes zeigten, gingen zu Grunde, der dritte mit

Persistenz des Rcñexcs kam davon. Es ist mit gutem

Rechte zu vermuthcn, dass M., wenn er nur noch drei über

fahrene Hunde untersucht hätte, von dieser Anschauung

bald abgekommen sein würde, abgesehen davon, dass die

Bedeutung der Sehnenphänomenc bei traumatischcn Lä

sionen des Rückenmarkes eine ganz andere Beurtbeilung

erfahren muss, als bci der infectiöscn Polyomyclitis.

Dexler.

Ben Dancn’s ('2) mitgethcilter Fall von

Staupcneuritis hat mit der Paralysis agitansl

gewiss nichts zu thun. Er beobachtete die sattsam

bekannten, nervösen Erscheinungen nach Staupe und

fragte sich am Schlusse seiner Auslassung: War das

Symptomenbild das einer Meningitis — einer Chorea —

01001 Epilepsie — einer Sehüttellähmung? Schon die Füh

rung der Diñerentialdiagnostîk genügt, um zu erkennen.

dass der Autor auf falschem Wege sich befindet.

Dexler.

Aetiologißclles. Jess (4) hat die Aetiologie der

Staupe untersucht und einen Bacillus reinge

züchtct, welcher eine Länge von 1,8—2‚З ‚и und eine

Breite von 0,6 ‚1 besitzt. Man findet ihn im Conjunc

tival- und Nasensecret, sowie in den Organen. Mit

Carbolfuehsin gelingt eine polare Entfairbung namentlich

bei Ausstrich von Conjunctival- und Nascnsecret; in den

Bouilloneulturen gelingt die Tinction des ganzen Stäb

ehens. Mit der (ìram’schen Methode lassen sich die

Bacillen auch gut farben. Im Thierkörper sind Ver

bände bis zu 11 д nicht selten.

Auf Gelatineplatten bei Zimmertemperatur von 15

bis 16о R. geht das Wachsthum in drei Tagen vor sich,

und die Colonien sind von wetzsteinförmiger Gestalt

mit dunklem Centrum. Auf Agar tritt nach 24 Stunden

bei 37,50 reichliches Wachsthum auf, in Form eines matt

grauen Belags, dessen Ränder scharf sind, und das Con

denswasser trübt sich stark. Bouillon trübt sich nach

24stiindigem Wachsthum, und am oberen Rande bildet

sich 0111 feinfascrigcr Belag. Beim Schütteln der Cultur

erheben 51011 vom Boden ilockigc Gebilde. Auf Kar

toffeln entwickelt sich nach 48 Stunden im Brutschrank

ein weisser. sammetartiger Belag. Im hängenden Tropfen

liisst sich eine lebhafte Beweglichkeit der Baeterien er

kennen. Mit der Löffler’schen Geissclfiirbung konnte

nur eine endst'zindigc Geissel beobachtet werden.

Durch intraperitonaeale oder subcutane In

jection dieser Reincultur entsteht nach 3-4 Tagen

eine ficberhaftc Erkrankung bei Hunden und Katzen,

verbunden mit Thriinenñuss (theils auch vcrmchrtem

6i
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Nasenseeret) und blutigem Durchfall; in der Nähe der

Impfstelle treten vereinzelte, kleine, punktf'órmige, rot-he

Flecke auf. v. Ratz.

Petropawlowsky (8) hat die pathologische

Anatomie und Baci eriologie der Staupe an 6

Hunden eingehend studirt.

Als Ursache der Krankheit fand erin allen

Fällen einen Bacillus, der dem 1895 von Galli

Valerio und 1896 von Babes und Barzaneseo be

schriebenen ähnelt, sich aber von ersterem durch sein

negatives Verhalten der Gra m’sehen Färbemethode gegen

über und von letzterem durch sein Wachsthum auf dcr

Kartoñ`el unterscheidet. Während der B ab e s  B a r z a -

nes co’sche Bacillus nämlich auf der Kartoñel einen

dicken, weissbraunen, der Rotzcultur ähnlichen Ueber

zug bildet, zeigt der P.’sche Bacillus selbst nach mehr

tägigem Wachsthum hier nur einen spärlichen, wasser

hellen, mattglänzenden Ueberzug. Zur Bestimmung

der Eigenart und Virulenz der Bacillen führte Р. Im p fu n

gen an verschiedenen Thieren aus. Der Autor

findet seinen Bacillus dem Colibacillus, dem Fried

lä nder’schen Pneumobaeillus, dem Rotzbaeillus, na

mentlich aber dem Erreger der Bubonenpost (Bac. pestis

orientalis) ähnlich. Auf Grund seiner Untersuchun

gen kommt er zu folgenden Sehlüssen:

1. Bei der Staupe der Hunde lassen sich in fol

genden Organen: Lunge, Leber, Milz, Haut (in den

Pusteln), vereiterten Submaxillardrüsen, mesenterialen

und retroperitonaealen Lymphdrüsen, Gehirn und Rücken

mark stets Baeillen finden, die in Bezug auf Form,

Grösse, Wachsthum und ihr Verhalten zu den Anilin

farben den Bacillen der Bubonenpest ähnlich sind.

2. Culturen dieser Baeillen, jungen Hunden sub

eutan und intraperitonaeal beigebracht, rufen bei ihnen

die Symptome der Staupe und Eiterung an der Injec

lionsstelle hervor mit nachfolgendem Tod oder Gene

sung. Das Blutserum genesener Hunde kann die Fähig

keit erlangen, in Culturen dieser Bacillen die Vidal’sche

Reaction hervorzurufen.

3. An weissen und grauen Mäusen, weissen Ratten

und Meerschweinchen mit diesen Bacillen ausgeführte,

subcutanc und intraperitonaeale Impfungen rufen bei

ihnen örtlich Eiterung und eine rasch zum Tode fiih

rende Septicämie hervor. Bei Müusen kann auch Gc

nesung eintreten; das Blutserum solcher Mäuse erlangt

dann dieselben Eigenschaften wie das Scrum genesener

Hunde.

4. Bei mit diesen Bacillen inficirten Thieren wer

den vor allem Lunge und Leber, nächstdem Milz,

Lymphdrüseu, Darmschleimhaut, Nieren und das Central

nervensystem afficirt.

P. stellt schliesslich einen Vergleich zwischen der

Staupe und der Bubonenpcst an und folgert hieraus,

dass erstere Krankheit nicht nur in Bezug auf den bac

teriologischen Befund, sondern auch in klinischer und

pathologisch-anatomiseher Hinsicht der letzteren ähn

lich ist. und daher besonderes Interesse verdient.

‘ C. Happich.

Mari (H) macht darauf aufmerksam, dass die vor

kurzem von Dr. Petropawlowski (s. vorstehendes Refe

rat) beschriebenen Bacillen der Hundestaupe

ebenso wie diejenigen von Sehautyr höchst wahrschein

lich nur die Colibacillen sind, die mit dcr Aetiologie der

Staupe nichts gemeinsam haben. Tartakowsky.

Veränderungen im Rückenmark. Bohl (1) be

schreibt in einer vorläufigen Mittheilung seine Unter

suchungen über die histologischen Verände

rungen im Rückenmark bei Hundestaupe. Bei

Anwendung der Färbemethoden von Nissl-L enhossek.

Marchi, Weigert und Golgi an in Alcohol und

Müller’seher Flüssigkeit gehiirteten Präparaten hat er

in 9 Fällen von Hundestaupe Folgendes gefunden:

1. Der krankhafte Process ergreift das ganze Rücken

mark.

2. Die Liisionen betreffen entweder gleichzeitig allil

Rückenmarkselemente oder nur die Ganglienzellen.

3. Man bemerkt folgende Veränderungen:

a) In den Nervenelementen: entweder schwache

oder starke (,‘hromatolyse bis zum vollen Ver

schwinden der Zellen oder bis zur homogenen

Schwellung. Schwund des Kernes und der Kern

körperchen, Zerfall der Markscheide und varicose

Anschwellung des Achseneylinders.

b) Im Blutgefiisssystem: Erweiterung undBlut

füllung der Gefzísse, kleinzellige Infiltration ihrer

Wände, punktfórmige Blutungen. Der Process

loealisirt sieh vorzüglich in der grauen Substanz.

c) In den Neuroglia-Zellen: Die Zellen sind

vergrössert, intensiv догмы und homogenisiń.

d) Im peripheren Nervensystem: Zerfall der

Markhüllen.

4. Bei der nervüsen Form von Staupc entwickelt

sich eine infecti'úse Myelitis. Tartakowsky.

Behandlung. Prof. Malzew (5) macht eine kum:

Mittheilung über seine in der Klinik des Charkower

Veterinärinstituts bei Behandlung von 76 staupe

kranken Hunden gesammelten Erfahrungen.

Starke Conjunctivitis wurde sehr erfolgreich mit

1_.. proc. Creolinlösung, ulceröse Keratitis durch Ein

пении-ш einer l/2--2proe Argent. nitr.-Lösung ins Auge

behandelt. Letztere Lösung Wurde nach 5 Minuten

langer Einwirkung durch Spülung mit 1 proc. Natr. chlor.

Lösung wieder entfernt. Bei Behandlung des Nasencatarrhs

erwiesen sich aromatische lnhalationen mit darauf folgen

dem Bepudern der Nasenschleimhaut mit Chloroform am

wirksamsten. Bei beginnender Bronehopneumonie wur

den mit Pulv. Ipecaeuanh. 0,03-0,05, Natr. biearbon.

0,2-0,3 zweimal täglich zu einem Pulver verordnet, die

besten Erfolge erzielt. Bei schwacher, unregelmässiger

Ilelzthiîtigkeit that Tinet. Strophanli 4,0, Cofïei'n 0,013.

Aqu. destill. 10,0 zu 10-15 Tropfen, 3mal täglich ge

geben, gute Dienste. Als innerlichcs Desinfieiens wurde

lSalol dem Calomel und als Antipyreticum Antipyrin

dem Chinin vorgezogen. Letzteres, weil Chinin den all

gemeinen Stoffwechsel und daher auch die Phagoeythose

herabsetzt. С. Happich.

20. Typhus, Morbus maculosus.

l) Botz, Serotherapie des Pferdetyphus. Journ.

de med. veter. Bd. 50. p. 143, — 2) Fäustle, Mor

bus maculosus (Petechialfieber). Wochschr. für Thier~

heilkde. S. 162. — 3) van Harrevelt, H. G., Morbus

maculosus oder Scorbut bei einem Schweine. Hollänll.

Zeitschr. Bd. 26. S. 300. — 4) Kleinpaul, Ein Fall

von Morbus maeulosus. Archiv f. Thierheilkde. XXV.

219. —— 5) Kröning, Ein Beitrag zur Behandlung des

Morbus maculosus des Pferdes mit Argentum colloidale

Crede. Ztsehr. f. Veterinâirkde. No. 3. S. 129. (Ein

Fall; die Behandlung hatte Erfolg.) —— 7) ЬеЬшЬбГеп

Zur Behandlung der Blutlleekenkrankheit der Pferde

mit Argentum Crede. Berl. th. Wochschr. S. 135. —

8) Meissner, Zur Behandlung der Blutñeekenkrankhcit

(Morbus maeulosus) der Pferde mit Argentum Crede.

Berl. th. Wochschr. S. 133. —— 9) Röder, Die Anwen

dung von Argentum colloidale bei Peteehialfìeber de*

Pferdes. Sächs.Veterinär-Bericht. S. 31. — 10) Rood
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zant, E., Ein Fall von Petechialfieber behandelt mit

Antistreptocoecenserum. Holl. Ztschr. Bd. 26. S. 158.

— 11) Thornander, K., Die Behandlung des Petechial

ñebers mit Argentum colloidale. Svensk Veterinär

tidskrìft. IV. 1898. p. 301. — 13) Beiträge zur Be

handlung des Morbus maculosus mit Argentum eolloidale

Credé. Ztschr. f. Veterinärkde. No. 6. S. 320. (Bc

schreibung zweier Fälle, wo Argentum Credi'l von Wirkung

war.) — 14) Der Typhus unter den Pferden der preuss.

Armee. Preuss. statist. Vet.-Ber. 82.

Vorkommen und Allgemeines. An Typhus (14) er

krankten 1898 10 preussische Militärpferdc. 7=70pCt.

чтил-1011 geheilt, 3 = 30 pCt. starben.

In einem Falle entwickelte sich das Leiden im An

schluss an einen mit Lymphdrüsenschwellung verbun

denen Catarrh der oberen Luftwcge, in einem anderen

Falle entstand es im Anschluss an 01110 durch Ketten

hang entstandene Verletzung. Zweimal gelangte es nach

einem fiehcrhaften Catarrh, fünfmal nach Druse, ein

mal nach Rethlaufseuche zur Entwickelung.

Georg Müller.

Kleinpaul (4) spricht eingehend über einen eigen

thümliehen Fall von Morbus maculosus bei einem

Pferde.

Das betr. Pferd erkrankte zunächst an einem der
Lirticaria. ähnlichen Ausschlage: aus den einzelnen Quad

deln siekerte cine wässerige Flüssigkeit, und in kurzer

Zeit verlor das Thier alle Haare. Hierauf er

krankte das Pferd heftig an Morbus maculosus. Durch

Einspritzung von Jod-Jodkaliumlösung ging die Blut

ñcckenkrankheit zurück, kehrte jedoch immer wieder.

Später bekam das Pferd heftige fibrinöse Pneumonie

und Ausñuss von bernsteingelbem Schleim aus der

Nase. Nach Abheilung der Pneumonie bildeten sich

starke Pctechien, hämorrhagische Schwellungen, Bcrstun

gen und später starke Narbenbildung und bindegewebige

Wucher-ungen auf der Nasenschleimhaut. Das Thier

war nun längere Zeit gesund, erkrankte jedoch, nach

dem die Hinterbeine, au welchen grosse Hautstellen in

Folge der Blutñeckcnkrankheit abgestorben und wieder

heil geworden waren, wiederum an Morbus macu

losus. Nach einiger Zeit ging die Blutñeckenkrank

heit von Neuem zurück, stellte sich jedoch immer wie

der ein. Nachdem so das Leiden über ein Jahr

bestanden hatte, stellte sich eine Verhärtung der

linken Kehlgangsdrüse 0111. Da in diesem Zustande das

Pferd für rotzverdächtig gelten und möglicherweise die

bei dem Pferde vorhandene Dyscrasie durch occulten

Retz hervorgerufen sein konnte, so wurde schliesslich

die Tötung des Thieres angeordnet.

Bei der Section zeigte sich die Kehlgangsdrüse

wallnussgross und mit stecknadelkopfgrossen Eiterherden

durchsetzt. Auf der Nasensehleimhaut eine scharf ab

gegrenzte, bindegewebige Auflagerung, bedeckt mit einem

gelblichen, eiterigen Schorfe. Im Centrum dieser Wuche

rung das Bindegewebe weich, gelblich und eiterig. Der

unter der Schleimhaut liegende Knorpel nicht afficirt.

lm oberen Theil der Nasenschleimhaut fand sich eine

etwa pfennigstückgrosse, mit einem gelblichen, eitrigen

Schorfe belegte Stelle, nach dessen Entfernung die

Schleimhaut starke Füllung der Capillargefâisse und Ver

dickung zeigte. Im unteren Drittel der Nasenscheiden

wand starke, Streifenfórmige Verdickung, an einer Stelle

erbsengrosse, warzenartige Erhabenheit, bestehend aus

festem Bindegewebe. Im vorderen Abschnitte der linken

Lunge eine feste, schwarzrothe, auf dcr Schnittñächc

grau- bezw. braunrothe und saftreiche, kindskopfgrosse

Stelle, aus der bei Druck graugelber, schaumigcr Schleim,

theilweise reiner, Weisser Eiter hcrvorquoll. Das inter

stitielle Gewebe aufgequollen, stellenweise verdiekt. Die

Bronchialschleimhaut verdickt, in den Bronchien grün

licher, eitcrähnlicher Schleim. In der rechten Lunge

eine handtellergrosse, feste Stelle, auf dem Durchschnitt

trocken, ñeischähnlieh und grauröthlieh. Das Thier litt

demnach nicht an Retz, sondern an einem grossen

Lungeninfarct, der theilwcise zu chronischer fibrinöscr

Lungenentzündung und zur Bildung von bronchopneu

monischcn Eiterhcrden geführt hatte. Ellcnberger.

Behandlung mit Antistreptoeoceensernm. Botz

(l) behandelte einen schweren Fall von Pferde

typhus vermittelst Antistreptococeenserum 'mit

Erfolg.

Die Dosen waren folgende: 1. Tag 40 00111, 2. Tag

30 ccm, 3. und 4. Tag 20 ccm. Pause. 8., 9. Tag

30 ccm wegen schwerem Rückfall, 10. Tag 20 ecm,

11. Tag 10 00111. Pause. 12. Tag 40 00111 wegen zweitcm

gefährlichen Rückfall, 13. Tag 30 ecm, 14. Tag 20 ccm.

Von da an rasche und vollständige Heilung. Innerlich

wurde ausserdem täglich verabreicht: 300,0 Glaubersalz,

15,0 Salpeter. 100,0 Alcohol, 120,0 Ammoniumacctat,

3,0, Herba digitalis, 10,0 Naphhtol, 15,0 Chinarindc.

Guillebeau.

Behandlung mit Argentum celloidale (Crede).

Röder (9) wendete bei 2 mit Petechialfieber be

haftefen Pferden Argentum colloidale an und zwar

in der Weise, dass 0,5 des genannten Mittels in 50,0

Aqu. dest. gelöst auf einmal in die Jugularis gespritzt

wurde. Beide Pferde genascn. Georg Müller.

'/.ur Behandlung der Blutflcckenkrankheit

(Morbus maculosus) der Pferde mit Argentum

Credé theilt Meissner (8) 3 durch wiederholte intra

venöse Injectionen von 0,5 dieses Mittels (in 50,0 Aqu.

destill. gelöst) geheiltc Fälle mit. .lohne.

Lehmhöfer (7) berichtet ebenfalls über eine ge

lungene Heilung der Blutfleckenkrankheit des

Pferdes durch Argent. Crede. Johne.

Thornander (11) hat einen Fall von Реи-0111211—

fieber mit Argentum colloidale behandelt. Das

Thier bekam am ersten Tage dreimal 0,5 g und am

zweiten Tage zweimal 0,5 g, wonach gute Besserung

eintrat. Am vierten Tage bekam das Pferd Kolik und

wurde deswegen mit Morphin und Argentum colloidale

behandelt; nach zwei Tagen trat dauernde Besserung

ein. C. О. Jensen.

S. im Uebrigen über die Behandlung mit Argen

tum colloidale auch dieses (Register).

21. Mycotische Bindegewebswucherungen.

1) Klisitsch, Ueber Mucormyeosen. Russisches

Archiv für Pathologie etc. Bd. VII. S. 576—590. —

2) Saxer, Experimentelle Untersuchungen über Asper

gillus-Mycosen (Aspergillus fumigatus). Verhandlungen

der Deutschen Pathologischen Gesellschaft. Erste Ta

gung. S. 149. ‘

Мпеогшусовеп. Klisitseh (1) erzeugte durch

Impfungen mit 2 Mucorarten: mit Corymbifer und mit

Mizopodiformis bei Kaninchen und Meerschweinchen

Mueormyeosen, die er näher studirte.

Seine Versuche zerfallen in 3 Serien: Serie l bildet

4 Versuche, in denen die Thiere 4—5 ccm einer Pilz

emulsion intravenüs injicirt erhielten, worauf der Ted

nach 40—70 Stunden eintrat. Seric2 — 6 Versuche —

111 denen 1-l‘/2 ccm intravenös und 4—5 ccm intra

pel'itonaeal injicirt wurden; die Thiere fielen nach 7 bis
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10 Tagen. In Serie 3 _ 5 Versuche _ wurden 3 bis

5 ccm Emulsion subcutan injicìrt. Auf Grund seiner

Untersuchungen kommt Autor zu folgenden

Schlüssen:

1. In den Thierkürper eingeführte Sporen von M.

corymbifer und M. rhizopodiformis kommen dort nicht

zur Fructifieation. sondern entwickeln sich nur zu Fäden.

Ausser durch directe Beobachtung wird das noch da

durch bestiitigt, dass Culturen, die aus den Organen

nach 2_3 Tagen gefallener Thiere angelegt wurden,

reichliehc Mengen mit Sporen gefüllter Sporangien

zeigten, während in den Organen nach 7_10 Tagen

gefallener Thiere nie auch nur ein Sporangium nach

gewiesen werden konnte.

2. 111 den Körper eingeführte Mucorsporen rufen in

den Geweben, in welchen sie zur Entwicklung gelangen,

eine acute Entzündung hervor; an die-se Entzündung

schliesst sich nicht selten Necrose an und zwar als

Felge der Entwicklung des Pilzmyeels in den Capilla

ren, Verstopfung der nutritiven Blutgefa'sse und Com

pression der Gewebe. Die Necrose äussert sich durch

Chromatolyse der Kerne, wobei Eiweiss- und Fettdegc

neration der Zellen beobachtet wird.

3. Bei subcutaner Einführung rufen die Sporen

beider Mucorarten Eiterung hervor. Offenbar enthält

auch das protoplasma der Mycelfädcn Entzündung und

Eiterung erregende Stoffe.. Subcutan eingeführte Sporen

werden nicht selten von Leucoeythen erfasst.

4. Passagen durch den Kaninchenkörper verändern

die Virulenz der Mucorineen.

5. Zum Studium der Mucorineen im Gewebe eignet

sich am besten eine Färbung mit Anilìnwassersafranin

mit darauffolgendem Entfzirben in schwacher Essigsäure

lösung (1 :500) und Nachfarben mit Löñler’schen1 Me

thylenblau.

6. Ins Blut eingeführte Mucorspcrcn verbleiben

dort längere Zeit und wachsen in den Gefássen zu Fä

den aus.

7. Ins Blut eingeführte Mucorsporen werden zu

meist in den Nieren abgesetzt. Ein Theil der injicirten

Sporen entwickelt sich in den Geweben und Organen

zu Fäden, ein anderer wird durch den Ham ausge

schieden.

8. Durch pathogene Mucorineen hcrvorgerufene Er

krankungen _ Mucormycosen _ gehen nicht von einem

Individuum auf das andere über, d. h. sind nicht conta

giüs. Allgemeinerkrankungen können nur sporadisch und

auch nur in den seltenen Fällen eintreten, bei denen

bedeutende Mengen von Sporen verschluckt oder einge

athmet werden. Beim Eindringen geringer Mengen von

Sporen in Mund, Nase, Ohr, Lunge, in die Haut und

Schleimhäute können örtliche Erkrankungen mit Eite

rung und Gewebsnecrosc auftreten, wobei die Sporen

zu Fäden auswaehsen; aber auch diese Erkrankungen

sind, da. der Krankheitsherd nur Fäden enthält, nicht

eontagiös und nicht auf andere Individuen übertragbar.

9. Bei schweren Kachexien und dem Untergang

grüsse-rer Zellterritoricn, namentlich in Organen und

llöhlen, die mit der Aussenluft in Berührung stehen,

entwickeln sich die Mucorineen in Form von Secundiir

infecticnen, die den Verlauf dcr Primär-infection com

pliciren und verschlimmern.

Der Abhandlung K.’s ist eine farbige Tafel bei

gegebcn. C. Happich.

Aspergillusmyeosen. Saxcr (2) macht Mittheilung

von Versuchen, Schimmelpilzhcrde, die durch

Aspergillus fumigatus bedingt sind, künstlich

in den Lungen von Versuchsthieren zu erzeugen.

Der Verf. spritztc Hunden, Kaninchen etc. eine Misch

ung von Schimmelpilz- und Cocccncultur in die Vena

jugularis und konnte so bei den etwa 2 Tage nach der

Injection verendeten Thiereu Wachsthum der Schimmel

pilze in Lungencapillaren, bezw. Aesten der Lungen

arterie und auch auf der Lungenpleura mit Mortilìca

tion der betreffenden Gewebspartien erzeugen. Bei

Meerschweinchen entstanden nach der Einspritzung

schwere fibrinöse Entzündung des Brustfelles neben

ausgebreitcter Verschìmmelung des mediastinalen Binde

gewebes. Nach intraperitonaealer Einverleibung von

Schimmel stellte sich eine Peritonitis pseudotuberculosa

und Allgemeininfection ein. Microscopisch waren

Schimmelmycel-haltige Thromben und Embolien in den

Lungengefzissen zu beobachten; an einigen Verschim

melungen der Pleura und Lunge konnte S. auch die

von Lichtheim beschriebenen „actinomy'eesiihnlichcn“

degenerativen Wachsthumsformen des Aspergillus fumi

gatus nachweisen. ' Schütz.

22. Verschiedene 1nfectionskrankheiten.

1) Adrian, Ueber Syphilisimpfung am Thiere.

Archiv f. Dermatologie und Syphilis. Bd. 47. Ref.

Dtsch. th. Wochenschr. S. 194. _ 2) Albrecht, Eine

llundeseuchc in München. Ebendas. S. 197 und 198.

_ 3) Appel. O., Ein Beitrag zur Anwendung des

Locñ'ler’schen Mâiusebacillus. Aus dem hygienischen
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Blbolellpest. Bezüglich der Uebertragbarkeitl

der Bubonenpest aufSehweine, Schafe und das

Hausgeflügel fand di Mattei (16), dass ältere und

jüngere Schweine auf jegliche Art von Einführung des

Giftes unter Fieber, Appetitmaugel und Diarrhöen er

kranken, sich aber nach einigen Tagen wieder erholen.

Bei den Schafen beobachtet man auch nach Einverlei

bung grosser Dosen sehr virulenten Impfstoñ'es nur

Fieber, Abgeschlagenhcit und Ausfall der Fresslust.

Das Hausgeflügel hält di Mattei in Uebereiu

stimmung mit anderen Autoren für immun; solche oder

nur wenig empfangliehe Thiere sind aber für die Ver

breitung dieser Seuche von hervorragender Bedeutung.

In den Secrcteu der inficirten Thiere findet man die

Pestbacillen.

In einem Käfig mit geimpften Ratten zusammen

gesperrte Ratten werden nicht angesteckt, sodass die

Uebertragung von Thier auf Thier jedenfalls als nicht

häufig angenommen werden kann.

Katzen erweisen sich als sehr widerstandsfähig, da.

sie selbst dann nicht zu Grunde gehen, wenn sie an

Pest verendete Ratten gefressen haben. Da auch sie

mit ihren Excreten die Pestbacillen ausscheiden, kommt

ihnen als Zwischentrìiger eine wichtige Rolle zu, weil

sie mit ihren durch infectiöses Material besehmutzten

Pfoten und Krallen Ansteckungen vermitteln können.

Hierdurch erscheint die Thatsaehe, dass viele Völker

zur Zeit des Herrseheus der Pestepídemien im Mittel

alter alle Katzen vertilgten, in einem neuen Lichte.

Der Umstand, dass bei Ratten eine directe Ueber

tragung nicht oder nur sehr schwer erfolgt, erfuhr durch

eine frühere Arbeit Simond’s eine andere als die von

di Mattei gegebene Deutung. Viele Versuche haben

gezeigt, dass die bisher gangbare Annahme, dass sich

die Ratten vom Verdauungstiacte aus inficiren, nicht

ohne Weiteres anzuerkennen ist, da sich bei der expe

rimentellen Verfütterung von Reinculturen des Erregers,

Blut und Organen von pestkranken Thicren cin nega

tives Ergebnis herausstellte und andererseits subcutane

Impfungen sehr leicht eine Infection zur Folge hatten.

Dadurch kam Simonds (16) auf die Idee, dass das

Virus durch Ungeziefer, speciell durch Flöhe übertragen

werden könnte. Wurden gesunde Ratten mit infìcirten

oder toten, jedoch parasitenfreien Ratten in einen

Käfig zusammengesperrt, so erfolgte keine Ansteckung;

brachte man sie aber mit Thieren zusammen, welche

Flöhe hatten, so erlagen sie der Pest auch dann, wenn

sie von den kranken Ratten durch ein Gitter getrennt

waren. Dic Uebertragung durch Parasiten stünde dem

nach in Verbindung mit dem massenhaften Auftreten

von Flöhen bei den kranken Ratten, nach deren Tode

die Parasiten auf andere Thiere und den Menschen

überwandern. Den Flöhen käme demnach cinc ähn

liche Rolle zu wie den Fliegen bei der Uebertragung

des Milzbrandes und den Mosquitos bei der Verbreitung

der Malaria. Dexler.

Diphtherie. Strebel (26) beschreibt die Krank

heitsgcschichte von 5 Rindern, darunter die einer

17 Monate alten Färsc. Sämtliche Thiere hatten nc

crotische, rundliche Geschwürc am Gaumenrande, Schorfe

am Nasenspiegel, eines auch ein Geschwüre am Klauen

Spalt, die sich durch keine Besonderheit auszeich

ncten. Wegen der Aehnlichkeit der Geschwüre des Gau

menrandcs mit den diphtheritischen Geschwüren möchte

St. diese Krankheit als Rinderdiphtherie (Kälber

diphtherie) ansprechen. Da die genannte Krankheit mit

der Diphthcric des Menschen nicht identisch ist, schlägt

St. für sie den Namen Pseudodiphtherie vor.

Tercg.

Pal mìrski (1 S) bespricht ausführlich die Gewinnung

des antidiphthcritischcn Serums.

Als Object zu diesem Zwecke wird das Pferd be

nutzt und zwar deshalb, weil es besser als andere

Thiere die Wirkung des diphtheritischen Giftes erträgt

und weil sein Serum für den Menschen ungìftig ist.

Die Immunisation wird durch Impfung mit steigenden

Dosen des Virus vollzogen. Das Immunisationsverfahrcn

nimmt ungefähr 2 Monate in Anspruch, worauf ein im

munisirtes Pferd — unter fortdauernden, periodischen

Immunisationen — ein ganzes Jahr hindurch wirksames

Serum abgeben kann. Später wird es unbrauchbar

wegen Abnahme der Kraft des Serums. Uebrigens zeigt

sich die Kraft des einem und demselben Thiere zu ver

schiedenen Zeiten entnommenen Serums verschieden,

und es kann in dieser Hinsicht keine allgemein gültige

Regel aufgestellt werden.

Koninski.

Enzootiselles капоты-м... Poels (2l) wurde

beauftragt, das in den Niederlanden häufig herrschende

enzootisehe Kälbersterben zu untersuchen und

Mittel zur Heilung und Vorbeugung anzugeben. Der

ausführliche und sorgfältige Bericht beruht auf der

vollständigen baeteriologischen Untersuchung von 140
Kälbem. А

Nach P.’s Ansicht müssen als Ursache des cnzooti

schen Kälbersterbens sieben Krankheitskeime, theils ein

zeln, theils zu zwei oder drei vereinigt, betrachtet wer

den, nämlich l. die virulenten Colibacillen; 2. die Strepto

cocccn; 3. die Pseudocolibaeíllen; 4. die Proteusbacillen;

5. die Pyocyaneusbacillen; 6. die Bacillen der Septicaemia

haemorrhagica und 7. die Polyarthritisbacillen. Diese

verursachen folgende Krankheiten: 1. die Colibacillosis;

2. die Streptomycosis; 3. die Colistrcptomycosis; 4. die

Pseudocolibaeillosis; 5. die Pscudocoli-Streptomyeosis;

6. die Proteusintoxication; 7. die Pyocyaneusbacillosis;

8. die Septieaemia haemorrhagìca und 9. die Polyarthri

tis specifica. Ausserdem wird noch als 10. angegeben

die Mycosis mixta intestinalis.

Die zwei wichtigsten Wege. durch welche die An

steckung geschieht, sind die Verdauungsorganc und del'



88

Nabel: die Septicaemia. haemorrhagica entsteht auch oft

unter Vermittelung der Athemorgane und der Haut.

Alle diese Microorganismcn sind Bodenbewohner,

facultative Saprophyten und Parasiten. Die meisten

leben als Saprophyten im Darmcanal und in der Va

gina der Mutterthiere, sowie in dem verunrcinigten

Stallboden.

P. nimmt an, dass keine der genannten Infections

krankheiten durch Infection innerhalb der Gebärmutter

entstehen könne. Die Infection des Kalbes beginnt nicht

eher, als bis die Fruchthüllen bei der Geburt zerreissen.

15 mal wurde vor dem Zerreissen der Fruchthüllen das

Fruchtwasser nach Bacterien untersucht, jedoch jedes

mal mit negativem Resultat.

Die Microorganismen, welche die Ursache des Kälber

sterbens sind, können gewöhnlich ihre parasitäre Wir

kung nur dann entfalten, wenn ganz specielle Bedin

gungen dafür erfüllt sind. Für viele Streptocoecen wird

sogar eine einzige Eingangspforte nicht einmal genügen,

um eine Myeosis generalis zu verursachen. Dazu ist

nötig, dass die Eingangspforte unter dem Einfluss an

derer Microorganísmen steht oder an und für sich ein

Locus minoris resistentiae ist. Die schon entzündete

Dannmucosa, der geöffnete Nabel mit seinen zerrissenen

kleineren Gefässen und Lymphgefässen, die abgerissene

Nabelvcne und Nabelarteric mit ihren Thromben, dic

offen liegende peritonaeale Scheide, der abgerissene

Urachus können Infectionscanäle sein, weil sie überdies

wenig widerstandsfähige Stellen sind, da., was den Nabel

betrifft, schwere traumatische Verletzungen, die mit der

Geburt unabänderlieh verbunden sind, entstanden sind.

Dic Ansteckung von Kalb auf Kalb ist nur dann

möglich, wenn die Infection bei oder sofort nach der

Geburt stattfindet.

Die meisten in dem Bericht beschriebenen Krank

heiten sind für das Kalb bei oder sofort nach der Gc

burt sehr ansteckend, dagegen wenigerfürKälber, welche

bereits einige Tage alt sind.

P. nimmt an, dass die Infection bisweilen schon

geschieht, wenn das Kalb mit den zerrissenen Frucht

hüllen noch in der Gebärmutter liegt. Nach der Ge

burt kann die Infection auch durch Fäces oder das

Stroh des Stallbodens geschehen. In dem Magen ge

wisser Kälber, sogar solcher, die noch keine Milch ge

trunken hatten, wurden Heu, Rinderfaces, Reste von Stall

mist u. s.w. gefunden, alles Vehikel, in welchen manche

der oben genannten niederen Organismen durch Platten

culturen nachgewiesen wurden.

Sowohl direct bei der Zerrcissung des Nabelstranges

als auch kurze Zeit nachher können durch den Nabel

Krankheitskeime eindringen.

Die Entstehung der Krankheiten kann verhütct

werden durch:

1. durch Massregcln unmittelbar vor, während und

unmittelbar nach der Geburt;

2. durch Massnahmen während der ersten 6 Tage

nach der Geburt.

Zu 1 gehören folgende Massregeln:

а) Reinigung und Desinfection des Mutterthieres

unmittelbar vor der Geburt und ehe die Fruchthüllen

zerreissen, nämlich Waschen des Schwanzes, des Anus,

der Vulva und des Euters mit einer Зргос. Creolin

lösung; Desinfeetion des Vestibulum und der Scheide

mit einer weichen Bürste und einer lauwarmen Sublimat

lösung 1 auf 5000. Dic Scheide kann dadurch ganz

steril gemacht werden. P. macht auf die Thatsache

aufmerksam, dass die Scheide durch Ausspritzung mit

gekoehtcm und dann abgekühltem Wasser ebenfalls

steril gemacht werden kann.

b) Reinigung des Mutterthieres während der Ge

buit. Diese Massregel bezweckt zu verhindern, dass

das Kalb durch Fäees der Mutter besehmutzt werde.

\

Anus und Vulva werden stets mit Creolinlösung abge

waschen.

c) Die Infection durch Maul und Nabel muss nach

der Geburt verhütet werden. Das Kalb wird sofort nach

der Geburt auf den Rücken gelegt, die Amnionseheide

hart bei dem Nabel unterbunden und abgeschnitten und

der Stumpf in einer ôproe. Lösung von Kalium hyper

manganicum gebadet: infolge dessen trocknet der Nabel

stumpf schnell ein. Das Kalb bekommt sodann einen

Maulkorb (ein kleines, gcñoehtenes Körbchen, das gni

sitzt, mit doppeltem Boden).

Zu 2 gehören folgende Massregeln:

a) Magen und Darm des jungen Kalbes sofort nach

der Geburt in volle Function zu bringen. Dies ge

schieht, indem man das Kalb sogleich Milch trinken

lässt oder ihm _jede halbe Stunde eine kleine Menge

einschüttet.

Ь) Entfernung des fötalen Darminhaltes, indem man

Biestmilch eingiesst. Die ersten Züge aus den Zitzen

werden weggeworfen, weil darin stets eine grosse An

zahl Microorganismen vorkommen. Die Biestmilch wird

dann in eine Flasche gemolken, um einer Verunreini

gung durch Fäces vorzubeugen.

e) Ernährung und Pflege während der 6 ersten

Tage nach der Geburt. Das Kalb muss jedesmal, wenn

gemolken wird, Muttermilch bekommen, und zwar in

den ersten 24 Stunden з/.‚——1 Liter Biestmilch, am

zweiten Tage 11/2 Liter. am dritten Tage 21/2 Liter, am

vierten Tage 3 Liter, am fünften Tage 3*/2 Liter und

am sechsten Tage 4 Liter Muttermilch. Die Milch wird

lauwarm verabreicht. Die Verabreichung gekochter Milch

sofort nach der Geburt ist gefährlich. Der Maulkorb

wird nur während des Trinkens abgcthan.

Es muss stets Sorge dafür getragen werden, dass`

die Abtheilung im Stalle für die Kälber warm und mit

reinem Stroh bestreut ist und dass nicht viele Kälber vcr

schiedenen Alters in derselben Abtheilung stehen. Letz

teres würde den Thieren Ruhe und Schlaf rauben.

Die Resultate,welche P. durch diese prophylactischen

Massregeln erzielte, sind in der That überraschend. Auf

vielen Bauerngiitern, wo früher alle Kälber zu Grunde

gingen, gelang es durch Anwendung dieser prophylacti

sehen Therapie, alle Kälber zu erhalten.

Das Werk enthält ausserdem zahlreiche, sehr gut

gelungene Abbildungen der Culturen der niederen Or

ganismen und der Instrumente, welche bei der Anwen

dung dieser Bchandlungsmethode benutzt wurden.

M. G. de Bruin.

Malaria. Taylor-(27) beschreibt einen in West

Canada. beobachteten Fall von Febris intermittens

beim Pferde, welchen er für Malariafieber zu

halten geneigt ist. Der Krankheitsfall, welcher nur im

Beginne thermometrisch untersucht wurde, zog sich unter

dem Symptomenbilde einer schweren Anämie länger als

a/4 Jahre hin. Patient wurde schliesslich wegen zu

nehmender Erschöpfung erschossen.

Bei der Section wurden das Blut dunkler und dünn

ilüssiger als normal und die mesenterialen Lymph

drüsen dunkel verfärbt- und mit dunklem Blut über

sehwemmt gefunden.

Die Milz war beträchtlich vergrössert, dit`

Nieren belanden sich im Zustande der Entzündung.

Ausser zahlreichen punktförmigen Bluterg'üssen unter

das Endocard und den peritonaealen Ceberzug des Darm»`

wurden weitere, mit blossem Auge erkenntliche, krank'

hafte Veränderungen nicht festgestellt. Bei der mikro

skopìschen Untersuchung wurden in den

Sehnittpräparatcn der Lunge kleine, unregel

mässig über die Fläche vertheilte, schwarze
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Körperchen gefunden, von denen einige grösser, andere

kleiner als rothe Blutkörperchen waren. Fast alle hatten

eine mehr oder weniger runde Gestalt. Sie schienen kein

Protoplasma zu besitzen und sahen den eisenhaltigen

Körnehen ähnlich, welche bei Zerstörung des Hämo

globins der rothen Blutkörperchen zurückbleiben. Die

rothen Blutkörperchen waren von normaler Grösse, nicht

gezackt, sie erschienen runder als man sie gewöhnlich

in Schnitten sieht, was aber möglicher Weise von der

Hürtungsmethode herrührt. Weisse Blutkörperchen fan

den sieh in der gewöhnlichen Zahl und waren von nor

maler Gestalt.

Obwohl nicht viel Aehnlichkeit zwischen den Krank

licitserregern der Malaria des Menschen und den oben

beschriebenen „schwarzen Körperchen“ besteht und ob

wohl eine speciñsche Heìlwirkung des Cbinins in dem

beschriebenen Falle nicht festzustellen war, glaubt Verf.

dennoch diese in Westcanada wohlbekanntc Krankheit

der Pferde als` eine Malariaform auffassen zu müssen.

A. Eber.

Hutcheon (10) beschreibt als büsartiges Malaria

fieber der Hunde eine in der Capcolonie früher als

lìelbsucht oder Gallenfieber bezeichnete Hundekrankheit,

welche vor allem durch eine Veränderung des Blutes,

Zeistörung der Blutkörperchen und Uebertritt desl Hamo

globins in den Harn gekennzeichnet ist. Die Krank

heit kann durch subcutane oder intravenöse Injection

einer kleinen Menge Blutes von einem erkrankten Thiere

leicht auf gesunde übertragen werden, In einer kleinen

von Dr. Carrington Purvis in Grahamstown über

sandten Blutprobe fand dieser Microorganismen im Innern

vieler rother Blutkörperchen, welche den beim Texas

lieber der Rinder gefundenen Microorganismen sehr 'ahn

lieh sind.

Das erste offensichtige Krankheitssymptom ist

Sehläfrigkeit und Trägheit in der Futteraufnahme. Bei

den künstlich infìeirten Thieren kann man schon min

destens zwei Tage früher eine deutliche Temperatur

Steigerung nachweisen. Später verweigert Patient die

Aufnahme fester Nahrung, säuft aber gierig grosse Mengen

von Wasser. Urin dunkelroth, Schleimhäute blass,

später gelblich. Athem übelriechend. Tod unter

Schwächerwerden des Pulses, Beschleunigung der Re

spiration an Erschöpfung in 7-11 Tagen.

Bei der Section findet man die Leber stark ge

schwollen, mahagoni- oder tief sairanfarbig. Galle dunkel

grün, dicker als gewöhnlich. Milz geschwollen. Schleim

haut in der Funduspartie des Magens entzündet, mit

kleinen, geschwürsartigen Defecten übersäet. Dünndarm

Schleimhaut ebenfalls entzündet, desgleichen Nieren.

Rindensubstanz von dunkelbrauner Farbe. Herz mit

zahlreichen Blutpunkten besetzt. Herzbeutcl, Pleura

und Peritonaealsack enthalten gelbliehes Serum. Körper

gewebe bisweilen gelbgefárbt.

Die medicamentöse Behandlung ist wenig aus

sichtsvoll. Mehr Erfolg für die Bekämpfung der Krank

heit ist vielleicht von einer Schutzimpfung, wie sie jetzt

beim Texasfieber angewendet wird, zu erwarten. Hierzu

ist die Kenntnis des natürlichen Infectionserregers noth

wendig. Der Aufklärung dieser Verhältnisse dürfte vor~

eist alle Aufmerksamkeit zu widmen sein. A. Eber.

Guglielmi(9) wies in einem Falle ven Malaria

heim Pferde das Vorkommen des auch bei den mit

Malaria behafteten Menschen und Rindern beschriebenen

Pyrosoma bigeminum nach. Er glaubt indessen nicht,

dass die Stiche der als Zwischenträger dienenden

Sehnaken und Zecken das einzige Hilfsmittel zur Ueber

tragimg seien. Die mit den Eiern in der Oberhaut

freigevlordenen Keimschläuche und Sporen werden viel

 

mehr von den Larven als erste Nahrung mitaufgenom

men und nach deren Untergang und genügender Reifung

mit dem Trinkwasser oder in getrocknetem Zustande

zeistäubt mit der Respirationsluft aufgenommen.

Sussdorf.

наметили. Appel (3) suchte eine geeignete

Cultunnethode, die es gestattet, den Löf fler’schen

Mäusebacillus direct in flüssigen Culturen in die

Hand der Landwirt-he zu geben. Versucht wurden zu

diesem Zwecke Abkochungen von Heu, Stroh, Kartoffeln,

Erbsen und Bohnen. In allen diesen Nährböden wuchs

das Bac. typhi murium, aber die Verunreinigungen

mit sporentragenden Bactericn waren zu häufig, um

die Nährböden für grössere Massen in Vorschlag zu

bringen. Dieser Fehler fiel weg, wenn die Früchte zu

erst mit kochender Sodalösung übergossen wurden und

einige Stunden stehen blieben. Immerhin zeigten dieseA

Nährlösungen keinen besonderen Vorthcil gegenüber der

gewöhnlichen Niihrbouillon, die, wenn in 10facher Ver

dünnung angewendet, auch nicht zu theuer ist und nech

völlig ausreicht.

In allen Fällen wurden 200 ccm dieser Bouillon am

Tage vor der beabsichtigten Anlegung von Agarst :ch

culturcn mit der Oesc geimpft und bis zum nächiten

Tage im Brütofen gehalten. Die flüssigen Culturen wur

den dann beim Gebrauch mit Wasser auf einen Liter

verdünnt und nach der bekannten Methode verwendet.

Die Erfolge waren sehr günstige. In einer Gärtnerei

konnte innerhalb IO Tagen der Mäuseplage völlig ge

steuert werden. Auch auf einem Gute konnte der gleiche

Erfolg erzielt werden. Nicht möglich dagegen war es,

in einer Mühle die Mäuse zu vertilgen.

Ausserdem prüfte Verfasser die Frage, ob die Zeit

von der Aufnahme der Bacterien bis zum Tode mit der

Zahl der dem Magen cinverlcibten Bacterien in directem

Verhältnis stehe.

Aus den Versuchen geht hervor, dass die Zahl der

Baeterien auf die Dauer der Krankheit bis zum letalen

Ausgangc erst dann einen Einñusss hat, wenn sie auf

verhältnismässig wenige Individuen herabsinkt. Diese

niedrige Zahl aber wird nicht in Anwendung kommen,

wenn man die zur Mäusevertilgung benutzte Bacterien

aufschwemmnng in richtiger Weise herstellt oder wenn

man, was für die allgemeine Praxis noch sicherer er

scheint, die Verdünnung einer zuverlässigen, flüssigen

Cultur benutzt. v. Rátz.

Pyämie. Platschek (19) berichtet über eine

Heilung einer metastatischen Pyämie mit Ar

gentum colloidale Crede. Das Pferd erhielt zum

Anfang der Cur 100,0 einer lproc. Lösung und an den zwei

nächsten Tagen je drei Injectionen von je 50,0 derselben

Lösung in 2stündigen Zwischenr'aumen. Schon vom

З. Tage ab Besserung, vom 4. reger Appetit, vom 5. ab

ñeberfrei. Johne.

Rennthierpest. Lundgren (14) hat eine Reise

nach Lappland vorgenommen, um eine unter den Renn

thieren auftretende, pestartigc Krankheit zu untersuchen.

(Dieselbe Krankheit scheint auch in Nordnorwegcn und

in Finnland aufzutreten. Ref.)

Die Krankheit verläuft sehr acut und endet mit

dem Tode. L. hat nur eine Section gemacht; das Thier

hatte nicht lange gelegen, trotzdem war ein sehr starkes
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'Emphysem überall in der ödematösen Subcutis vorhan

den; weiter wurden Iiyperämie im Labmagen und in

der Darmwand, sowie degenerative Veränderungen in

den parenchymatüscn Organen vorgefunden. Bei micro

scopischer Untersuchung wurde das Vorhandensein

eines grossen, sporentragendenBacillus nachgewiesen. der

grosse .~\ehulichkeit mit dem Oedembacillus, dem Rausch

brand- und dem Bradsotbacillus zeigte: bei den vorge

nommenen Culturversuehen fand L. aber. dass derselbe

nicht anaiirob war, sondern sehr gut auf der Oberfläche

von Agar wuchs. Der Bacillus war pathogen für Meer

schweinchen und Mäuse, die nach der Impfung an hämor

rhagischem Oedem starben. Dic Untelsuchungen sind

noch nicht abgeschlossen. (l. O. Jensen.

Septicälnie. Bcsnoit und Cuill(l (4) veröffent

lichen im Anschluss an die Arbeiten von Galtier

(Dieschalu'csber. IX. 66), Liénaux (Dieser Jahresber_

XVI. 98), Conte (Dieser Jahresber. XVII. 78) 01п0

Arbeit über die hämorrhagische Septicämie des

Schafes, welche in dem durch Ucberschwemmungcn

characterisirten Jahre 1897 im Südwesten von Frank

reich sehr grosse Verluste verursachte. Wie ihre Vor

gänger unterscheiden die Autoren eine apoplectischc,

eine acute, 1-10 Tage lang dauernde und eine chro

nische Form, letztere mit einem Verlaufe von mehreren

Wochcn bis Monaten.

Die apopleetischc Form war bei der Invasion

von 1897 häufig. Beim acuten Verlaufe treten

Schlafsucht. Abgesehlagenheit, Steigerung der Körper

wärme auf 40—410, Versagen des Futtcrs, Aufblähung,

lautes Riilpsen, Durchfall ein. Der Koth 151. zuerst

grüngelblich, dann schwarz und stinkend und die Um

gebung des Afters wird beschmutzt. Als fernere Sym

ptome sind Dyspnoe, Ilusten, Ausfluss von schaumigem

Scrum, beschleunigter schwacher Puls, Blässc derSehleim

häutc und Abortus zu verzeichnen. Der gewöhnliche

Ausgang 151 der Tod; 110011 erfolgt in selteneren Fällen

auch Heilung.

Die chronische Form geht in der Regel nicht

aus der acuten hervor, sondern äussert sich mit ihrem

besonderen Character von Beginn an. Die Thiere husten,

sind in mässigem Grade dyspnoïsch wie beim Dampfe

der Pferde. Trotz evidentem Vorhandensein von Lungen

veränderungcn lassen die Percussion und Auscultation

oft im Stiche; ein eiteriger Ausfiuss läuft zur Nase

hinaus. Bei anfänglich noch guter Fresslust tritt Ab

magerung ein; später wird auch weniger Nahrung auf

genommen, eine stinkende Diarrhoe beschleunigt die

Entwickelung einer Cachexie, die tödlich endet. Durch

frühzeitiges Schlachten können die Verluste der Be

sitzer gemildcrt werden. Die Sectionscrgebnisse

der apopleetischen Form bestehen nur in der

raschen Fäulnis des Cadavers und in der Gegenwart

der specifischen Bacterien im Blute und im Saftc der

Organe.

Bei der acuten Form findet man auffallend rasche

Fäuluis, IIautödem, Blutextravasate in die blassen

Muskeln, Schwellung der Lymphdrüscn, serös-fibrinöse

peritonitis, deren Exsudatmenge bis 15 Liter betragen

kann, hämorrhagische Gastro-enteritis, hämorrhagisehe

Hepatitis` oft complicirt mit den durch die Lebercgcl

veranlassten Veränderungen. Milzschwellung. gering

gradige Nephritis, Schwellung der abdominalen Lymph

drüsen. Am Brustfell fanden die Autoren meist nur

wenig Veränderungen. In der Lunge bestehen Congestion,

rothe IIepatisation, Bronchitis, Blutung unter die Pleura,

eine sehr hochgradige, serös-ñbrinöse Infiltration des

interlobulärcn Bindegewebes, manchmal auch die der

l@trongylosc eigenthümlichcn Veränderungen. Das Herz

fleisch ist erweicht, das Blut meist gut geronnen, die

Bronchialdrüsen sind geschwollen. Den pathogenen

Bacillus findet man in allen veränderten Theilen, ganz

besonders zahlreich aber in den Lymphdrüsen.

Die Section der chronisch verlaufenden

Fälle ergiebt fast ausschliesslich eine in Verhârtuinr

übergeht-nde Bronchopneumonie, besonders in den Spitzen

lappen. Die Bronchialdriisen sind wenig afficirt. Der

Bacillus liegt in grosser Menge in den veränderten

Lungenabschnitten und in den Bronchialdrüsen.

Während die acute Form der Krankheit oft ganze

Herden in kurzer Zeit тех-111011101, befällt die chronische

Form nur etwa 5-10 pCt. des Bestandes.

Als Ursache des Leidens wurde durch zahlreichl

UntersuchungenderParisitismus cines eiförmigen S t äh 

ehens, welches zur Gruppe der Erreger der hämorrha

gischen Septicämie (Hüppe) gehört, festgestellt. Dcr

selbe erscheint ungefärbt als unbeweglicher Diplocoecus.

Im gefärbten Präparate erkennt man zwei geñ'irbte Pole

und ein ungeñirbtes Mittelstück, dessen Enden abge

rundet sind. Der Microorganismus ist doppelt so lang

als breit. Er ist leicht färbbar nach den gewöhnlichen

Methoden, nicht aber nach denjenigen von Gram und

weigert. In Culturen wächst er aërob, am besten

bei 37-390. Daher gedeiht er sehr gut in Bouillon

und Peptonagar, viel weniger üppig in Milch, Gelatine.

Serum, Kartoñ'eln. Die Bouillon bleibt während 6 bis

10 Tagen trübe, dann klärt sie sich durch Sedimentirung.

Auf Agar-Agar sind die Colonien zuerst klein und weiss.

dann tlächenartig ausgebreitet und von gelb-röthJieher

Farbe. Eine Erwärmung auf 55——60о während einiger

AMinuten genügt, um die Cultur abzutöten; dasselbe he

Awirkt die Austrocknung in kurzer Zeit, sowie die Ве—

nässung mit 1proc. Lösungen der gewöhnlichsten Des

infectionsmittel.

Die experimentelle Erzeugung der Krank

heit beim Schafe war möglich durch die 1011-0

tracheale Injection von 5 ccm Bouilloncultur. Doch ging

ein so veranlasster Anfall in Heilung über. 010501111

Menge Bouillon, intravenös injicirt, veranlasste den Tod

des Schafes in 4-6 Tagen.

Die Meerschweinchen sterben nach subcutanen und

intraperitonaealen Verimpfungen in wenig Tagen. Kanin

chen sind etwas resìstcntcr, meist sterben sie jedoch in

5-10 Tagen. Empfindlich sind ferner Mäuse, Hühner.

Tauben. Der Hund erholt sich von einer raschen In

fection, geht jedoch nach etwa. З Wochen an Cachcxie

zu Gru'nde. Pferd, Schwein, Ziege, Rind sterben eben

falls in etwa einer Woche nach der Infection.

Die Autoren vermuthen, dass der betreffende Micro

organismus als Saprophyt in feuchtem Boden schr rer

hreitet sei und dies giebt ihnen die Erklärung, warum

die Krankheit nach den Uebersehwcmmungen von Juli

bis October 1897 im Südwesten von Frankreich so auf

fallend stark vcrbreitet war. Ferner erleichtern diei

Lebcregel und die Palisadenwürmer die Einwanderung`

der Microparasiten in unverkennbarer Weise.

Bei der Bekämpfung der Seuche ist auf gute Hygiene

Werth zu legen; Gesunde und Kranke müssen möglichstl

bald getrennt und auch einer Besudelung von Futter

und Getränk muss vorgebeugt werden. Die Kranken

ställe und der Dünger sind sorgfältig zu desinficiren.

' Guillebeau. <
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Houle (17) beanstandete 5mal Hirsche, deren Fleisch

verkauft werden sollte. Er fand hochgradige Fänlnis

rischeinungen, wobei die oberflächlichc Musculatur ein

erdfahles, die tiefere hingegen ein lachsfarbcnes Aus

sehen angenommen hattc; ausserdem bestanden schaumige,

grünlich-röthliche Infiltrationen zwischen den Muskeln.

Die microscopische Untersuchung ergab das Vorhanden

sein gerader, stäbchenförmiger Bacillen mit langen,

geisselförmigen Filamenten. Röder.

Besso (5) hat im Blute eines im Aquarium der

Turiner Ausstellung an Septicämie. gestorbenen

Seekalbes einen Bacillus gefunden.

Im Blute der Robbe und dcr beiden ersten ge

impften Kaninchen hatte dieser Microorganismus eine

Länge von 2,7 /i und eine Dicke von 0.9 ‚и: während

er beim dritten, der Impfung erlegcnen Kaninchen nur

1.7 р resp, 0,5 /z mass. In gewöhnlichen Nährmedien

wuchs er kümmerlich und verlor schnell seine Lebens

Cihigkeit und Virulcuz. In Krebsbrühe aus Palinurus

vulgaris wuchs er wieder üppig` wenn er auch in den

gewöhnlichen Nährmedien kein Lebenszeichen mehr von

sich gab.

Auf Gelatineplattcn wuchs derselbe in kleinen,

runden, granulöscn Colonicn von gclblicher Farbe und

schwachem Wachsthume. Auf schräg erstaritem Agar,

bei 37°C., bildeten sich isolirte und spiiter confluirendc,

asehgraue Colonien mit starker Trübung des Condens

Wassers. ln Bouillon entstand bei 37°C. eine gleich

rnlissige Trübung und später ein Bodensatz.

Subcntane Verimpfung rief bei Kaninchen in 24 bis

43 Stunden den Tod hervor. Der anatomische Befund

bestand in geringer Milzschwellung: in zwei Füllen wur

den Gangränherde im Bindegewebe und in den Muskeln

der Bauchgegend angetreñ'en. Meerschweinchen starben

nach einer subcutanen Injection in 32—40 Stunden.

In den Muskeln der Bauchwand (in der Nähe der In

_ieetionsstelle?) entwickelte sich eine schwere, hämorrha

gische Infiltration oder ödematösc Anschwellung mit

‘inngiñnherdem Weisse Mäuse verhielten sich refracth'r.

v. Rńtz.

Seuchenartige Hundekrankheit. Seheìbel ('23)

berichtet über eine eigenartige, im Herbst 1898

unter den Hunden Frankreichs aufgetretcne

Krankheit, die durch ihre rasche Verbreitung und die

grosse Anzahl von Todesfällen Aufsehen erregt habe.

Verf. entwirft von derselben folgendes Bild, welches

der Sicherheit halber nahezu wörtlich wiedergegeben

wird.

Die Krankheit beginnt mit hoher Fiebertemperatur

(40~41° С.). Haut hart, trocken, pigmentartig.

Backen und Lippen geschwollen. Bindehaut blass, die

ftwas gelbe Pupille starr und weit geöffnet. Auge her

vorgedrängt. Nasenausfluss nur spärlich vorhanden. Ge

liimthätn'gkeit scheint beschränkt..

Die Kranken lassen den Kopf hängen, die Beine

sind sichtlich schwer beweglich; oder die Thiere liegen

mit an die Seite gelegtem Kopf fast regungslos am

Boden, ohne sich durch Zuruf oder Berührung zum Auf

stehen bewegen zu lassen. Haar glanzlos und staubig,

auch wenn die Thiere sauber gehalten werden. Puls

und Respiration beschleunigt, mitunter stürmisch, letz

tere scheinbar nicht behindert. Auscultation und Per

cussion lassen keine Erkrankung der Brustorgane nach

weisen. -- Dieses Stadium dauert etwa 2—8 Tage.

Während zu Beginn der Krankheit der Kothabsatz

normal ist, werden die Mengen später immer geringer

und schliesslich sind Schleim und Blut beigemengt.

Palpation des Hinterleibes äusserst schmerzhaft. Durst

\"`rmehrt, Futter wird überhaupt nicht mehr aufge

nommen. Die noch im Magen befindlichen Futtermassen

werden crbrochen, durch rcicliliclie Blutbeimischung ist

die Farbe des Erbroclicncn braunrotli. Am 3. oder

4. Tage erbrechen die Thiere ganze Blutcoagula. Gcifer

mit Blut untermischt fliesst in langen Strüngen auf den

Boden (pathognostisches Merkmal). Jagt man die Thiere

mit Mühe auf, so stellen sie die 4 Füsse dicht zu

sammen; sie zittern, machen einen krummeu Rücken,

haben einen schwankenden Gang` Lähmu ngserscheinungcn.

Ein Anblick zum Erbarmen. Die sehr oft bis zum

Gerippe abgemagcrten Thiere können schliesslich kaum

mehr ihren schwankenden Körper auf den Füssen cr

halten und gehen in Folge allgemeiner Erschöpfung

nach einigen weiteren Tagen zu Grunde. Recidivc mit

tödlicliem Ausgang sind zweimal beobachtet worden.

Eine Priidisposition bestimmter Rassen besteht nicht. So

kamen grosse Fleischcrbundc, .lagdhundc, Fosterriers,

Schosshunde, Pudel zur Section. Auch das Alter scheint

keinen Einfluss zu haben. Unter den erkrankten Thieren

befanden sich meist ältere Hunde (Gegensatz zur Staupe).

(Das ist doch ein Widerspruch. Ref.) - Die Erkran

kungsfzille vertheilten sich ziemlich gleichml'issig über alle

Stadttheile.

Sectionsbcfund: Die geschwollcnen Backen und

die livide Färbung der Maulschlcimhaut, die Ucherreste

des blutigen Geifers sind so pathognostisc-he Merkmale,

dass es mit llülfc dieser Erscheinungen möglich ist,

schon vor Oefïnung des Cadavers mit einiger Sicherheit

zu constatircn, ob das Thier an der fraglichen Krank

heit zu Grunde gegangen ist oder nicht. Lymphdrüsen

des Halses geschwollen. Schilddrüse meist hyper

ämisch. Trachealsehleimhaut mit Schleim bedeckt. Lun

gen lufthaltig, knistern beim Durehsehneiden. Ueber

die Schnittflächc fliesst schaumiges Blut. Her/.fleisch

mürbe; die Kammern enthalten dunkelrothe, ins Bräun

lichc schimmernde Blutgerinnsel. Endocardium geröthet,

es zeigt mitunter einzelne Blutunterlaufungen. Klappen

apparat normal. Beim Oeffnen des Verdauungstraetus

ontströmt demselben ein stinkender Geruch. — Magen

meist leer, Reaction alkalisch. Das Gewebe ist in der

Tiefe der Schleimhaut mit reichlicher, braungelblicher,

sehr oft blutiger Flüssigkeit infiltrirt und mit zähem,

glasigem Schleim belegt. ln den meisten, und immer

in den Fällen, in welchen die Thiere länger als eine

Woche krank waren, ist die Magenschleimhaut mit cho

coladenbraunen, blutigen Massen belegt, und die Falten

sind mitunter so geschwollen, dass die Schleimhaut einem

Convolut von lauter Würmern ähnlich sieht und an Aneu

rysma. racemosum erinnert. Die kleineren (101555101

zwcigungen treten deutlich hervor, die grossen enthalten

schwarzes, flüssiges Blut. Duodenum stets hyperiimisch,

Schleimhaut geschwollen und ebenfalls mit zähem, cho

coladenbraunem Schleim bedeckt. An der Oberfläche

sämtliche Darmsehlingen stark injicirt, Wendungen

ödematös. Auch bei den übrigen Theilen des Ver

dauungstractus ist die Schleimhaut meist geröthet.

Leber mürbe, stark brüchig und auf der Selinittfliichc,

über welche sich eine Menge Blut ergiesst, gelblieh

braun. Gallenblase stark erweitert, enthält flüssige,

grüngclbe Galle. —— Nieren schwach injicirt, Kapsel

leicht abziehbar; Durchschnitt heftig geröthet, Glomc

ruli treten in einigen Fällen stark hervor. Harnblase

stark ausgedehnt und prall mit Urin gefüllt. Reaction

normal; Farbe trüb. Hirn- und Rückenmarkshäutc gc

1611101, Centralnerveusystcm selbst blutrcich, doch ohne

localisirte Veränderungen. —— Das Volumen der Milz ist

ein wenig vergrössert: Kapsel gespannt, schwach icteriseh

gefärbt. Trabekeln dick, Pulpa schwärzlich zerfliessend.

Bei raschem Verlauf ist die Trübung der Parenehymc

nicht so auffallend.

Bei den vom Verf. vorgenommenen bacteriolo

gischen Untersuchungen liessen sich theils im Herz

blut, vor allein aber in der Magenschleimhaut colîartige

Baeterien nachweisen und in -Rcineulturen isoliren; die
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hiermit vorgenommenen, mannigfach modifìcirtcn In

fectionsversuche blieben aber ohne jeden Erfolg. Trotz

dem lässt Verf. auf Grund der neueren Untersuchungen

von Jensen über das Bact. coli die Frage olïen, ob

dieses schon als harmloser Saprophyt normal im Darme

der Hunde vorhandene Bacterium in Folge besonderer'

Umstände (namentlich Mischinfeetion) nicht pathogenc

Eigenschaften erhalten haben und, ähnlich wie bei der

Kälberruhr, so auch im vorliegenden Falle die Ursache

der bei Hunden seuchenhaft aufgetretenen hiimorrhagi

sehen Gastroenteritis gewesen sein könne.

In einem Nachtrag zu seinem Artikel (Berliner

thierärztl.Wochenschrift. S. 122) theilt Scheibel noch

ausdrücklich mit, dass die Vermuthung. die Verfüttcrung

verdorbenenHundekuchens könne die Ursache der Massen

erkrankung von Hunden in Frankfurt sein. nicht zu

treffend wäre. Denn einmal sei, da man auch dort die

gleiche Vermuthung gehabt habe, die Hundekuchen

fütterung ganz allgemein eingestellt worden, und ausser

dem habe sich herausgestellt, dass überhaupt nur ein

sehr kleiner Theil der erkrankten und gestorbenen

Hunde überhaupt mit Hundekuchen gefüttert worden sei,

Johne.

Stuttgarter Hundesellche. Unter dem Namen

Stuttgart-er Hundeseuche (Gastroenteritis haeinor

rhagica et Stomatitis ulcerosa contagiosa canium) be

schreibt Klett (12) sehr ausführlich eine von ihm sorg

fältigst studirte Epidemie, welche von August bis De

cember 1898 unter den Hunden Stuttgarts herrschte.

Die Seuche stellt eine schwere, aeut und meist

tödlich verlaufende, typische, contagiöse Infections

krankheit mit fast ausschliesslichcm Ergriñ'cnsein des

Verdauungstraetes in Form einer vorwiegend blutigen

Magcn-, seltener Darmentziindung in Complicationen mit

einer geschwün'gen Maulentziindung dar. Ebenso un

bekannt wie die Seuche bisher war, so sind auch deren

Ursachen unaufgeklâirt geblieben. Wahrscheinlich

handelt es sich um einen Microorganismus, welcher in

den Körper vom Verdauungscanal aus eindringt.

Die Diagnose bietet bei dcr ausgebildeten Krank

heit keine Schwierigkeiten. lm Vordergrund stehen

regelmässig das urplötzliche Erbrechen, vollständige

Inappetenz, grosse Hinfalligkcit und schliesslich soporöse

Zustände. An der Sclera sichern die nie fehlenden,

auffälligen Gefässinjectionen, in der Mundhöhle die Ver

färbung der Schleimhaut und insbesondere die Geschwüre

die Diagnose.

Der Verlauf der Krankheit ist aeut, selten per

acut und dauert meist nicht über 10 Tage. In der

Regel erfolgt Exitus letalis in den ersten 4—6 Tagen.

Ucberstehen die Thiere die Krankheit, so erfordert sie

zu vollständigem Verlauf 13-15 Tage. Nachkrankheitcn

waren nicht zu beobachten.

Die Prognose ist ungünstig, da die Mortalität

76,2 pCt. beträgt. An eonstitutionclle Veranlagung der

Thiere oder an eine bestimmte Rasse hielt sich die

Krankheit in keiner Weise.

Bei der Therapie leisteten die besten Dienste

Morphium und Chinin neben Rectalinfusioncn und sub

eutanen Injectionen von physiologischer Kochsalzlösung.

Bei frühzeitiger Zuführung der Patienten brachten auch

wiederholte vorsichtige Magenausspülungen mit kaltem

Wasser oder adstringirenden Lösungen, Eispillen und Eis

blasen auf den Leib Linderung und Besserung. Wegen

der Gefahr einer Fremdkörperpneumonie muss bei einer

Medication per os grösste Vorsicht walten.

Wegen der zahlreichen Einzelheiten der sehr aiu

führlichen, interessanten Arbeit muss auf das Original

verwiesen werden. Edelmann.

In München hat Albrecht (2) während des Herhst~~

und Winters 1898 eine seuehenartig auftretende

Krankheit unter den Hunden beobachtet, welche der

von Klett beschriebenen ,Stuttgarter Hundeseuche’

gleicht. Nur trat die Seuche in München vielleieln

etwas milder auf als in Stuttgart. Bezüglich des Wesens.

dcr Pathogenese und des Verlaufes der Krankheit

schliesst sich A. den Mittheilungen und Anschauungen

Klett’s an. Was die Uebertragbarkeit anlangt, м

hält A. dieselbe von Thier zu Thier nicht für besondcis

leicht, was auch aus seinen Versuchen hervorgeht.

Den Staupeeharacter der Seuche verneint Albrecht

ebenso wie Klett.

Die Behandlung bestand nach А. in Ruhe, Prie»

nitzumsehlügen, Darmausspülungen mit Koehsalzlösung

oder 1 proc. Alaunlösung. Als Nahrung bekamen di'l

Thiere Sehleimsuppe mit Hämalbumin -oder Hämatogen.

Edelmann.

Rabus (22) beobachtete auch in Landau (Pfalz

die von Klett als ,Stuttgarter Hundescuche* beschrie

bene (iastrocnteritis haemorrhagica mit Geschwürsbildung

auf der Maulsehleimhaut. Eine mildere Form dieser

Seuche verlief unter dem Bilde eines infectiösen Magen

danneatarrhs. Fröhner.

Syphilis. Adrian (1) hat an Schweinen mit Sy

philis cxperimentirt, indem er den Gewebssaft einer

zerfallenen Sclerose von einem bereits mit ausgebreiteten.

secundären Erscheinungen behafteten Kranken benutzte.

Er erzielte bei den zwei Versuchsthieren das Au:

schiessen eines zuerst auf die Bauehwand beschränkten.

später auf Brust und Oberschenkel übergehenden, macula

papulösen Exanthems, das unter wiederholten Remissionen

und Exacerbationen sich durch 5/4 Jahre hinzog. Вс

weiskräftige Erscheinungen ergab weder die klinische

Beobachtung, noch die Section. Die Hauterkrankuin.T

hatte nur den Schein einer Aehnlichkeit mit der speci

fischcn Syphilis des Menschen. Sie kann naturgemíìs`

bei der bekannten, hoehgradigen Reactionsñ'lhigkeit der

Schweinehaut gegen die verschiedenartigsten Sehädlich

keiten durchaus nicht als specifìsch anerkannt werden.

Dexlcr.

Nagnna oder Tsetsekrankheit. наливок, Dur

ham, Blandford (11) haben im Auftrage der König

lichen Gesellschaft der Wissenschaften in London eine

umfassende Untersuchung über die „Nagana“ oder

Tsetse-Krankheit, namentlich mit Rücksicht auf die

Lebensgeschichte des von Bruce gefundenen Haema

tozjoon, ausgeführt. Die Untersuchungen wurden zn

nächst im pathologischen Laboratorium des St. Barthe

lomaeus-Hospitals, später im bacteriologischen Labora

torium der Universität Cambridge vorgenommen. Als

Material diente zunächst das Blut eines in Afrika von

der Krankheit ergriffenen und lebend nach England

gebrachten Hundes. Die Ergebnisse der zahlreichen

Versuche sind nachfolgende:

Als hochgradig empfanglich für die Infection er4

wiesen sich Katzen, Hunde, Kaninchen, Mäuse und

Ratten (weisse und wilde). Ein Igel starb 1? Tag"

nach der Impfung, ein Esel wurde 12 Wochen nach «l'r

Impfung, schr krank und dem Tode nahe, getötet. \'-»1
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zwei geimpften Pferden crlag das wohlgenährte, kräfti

1101-0 der Infection nach 7 Wochen, das ältere und

schwächere bereits nach 8 Tagen. Weiterhin wurden

zwei Bastarde von Zebra und Pferd, sowie ein Bastard

ron Zebra und Esel geimpft, welche Prof. Ewart in

Edinburgh zur Verfügung gestellt hatte` um festzu

stellen, ob solche Bastarde gegen Nagana. immun seien.

Sämtliche Bastarde starben 8 Wochen nach 11011111

pfung. Da R. Koch über negativ ausgefallene Infec

tionsversuche bei zwei Massai-Eseln und zwei Krenzungs

producten zwischen Muscat- und Massai-Eseln berichtet,

so glauben die Verñ'. dieses abweichende Ergebnis da

11111 erklären zu können, dass Koch nur die Impfung

durch oberflächliche Ritzung der Haut, welche bisweilen

r'chlschlüge, und nicht die Impfung vcrmittelst Ein

stichs mit der Nadel zur Anwendung gebracht habe.

Meerschweinchen erkrankten ebenfalls nach der Im

pr'ung, doch nahm das Leiden einen erheblich langsa

meren Verlauf. Auch bei cingeborenen Ziegen und

Schafen 5011 1110 Krankheit nach Bruce ausserordent

lich chronisch verlaufen. Auch ein Affe (Macacus rhe

sus) und ein Wiesel wurden mit Erfolg geimpft, während

sich Tauben nach der Impfung nicht krank zeigten.

Junge Thiere erwiesen sich weniger widerstandsfähig als

erwachsene, nur bei Meerschweinchen trat dieser Unter

schied nicht hervor. Die Föten erwiesen sich stets frei

von Hämatozoen, auch wenn das Blut der Mutterthiere

grosse Mengen von Hämatozoen enthielt.

Die Krankheitsdauer hing mehr von der indi

n'duellen Empfanglichkeit der Impftbiere, als von der

Methode der Impfung oder dcr Menge des lmpfmaterials

ab. Hunde überlebten die Impfung l4-26 Tage (im

Durchschnitt 18 Tage), Katzen 22-26 Tage (1111 Durch

schnitt ‘24 Tage), Ratten 6-22 Tage (im Durchschnitt

l'.’ Tage), Mäuse S-25 Tage (im Durchschnitt 13 Tage),

Kaninchen 13-58 Tage (im Durchschnitt 30 Tage),

Meerschweinchen 20- 183 Tage (im Durchschnitt

50 Tage). ‘

Die Impfungen erfolgten subcutan, intravenös,

intraperitonaeal, oder auch durch oberñächliche Haut

ritzung: Kaninchen wurden auch in die vordere Augen

lsammer, Ratten direct in eine Lymphdrüse geimpft.

Blut kranker Thiere erwies sich bei der Impfung auch

dann vielfach noch infectiös, wenn die microscopische

Untersuchung keine Hämatozoen erkennen liess. Ausser

mit dem Blute wurden erfolgreiche Impfungen ausge

führt mit Lymphdrüseu, Milz. Knochenmark, Humor

aqueus, seröser Flüssigkeit, Oedemñüssigkeit und lieden

saft. Impfmaterial, welches erst 24' Stunden nach dem

Тode der Thiere entnommen wurde, erwies sich nicht

mehr infectiös, selbst wenn mehrere ccm injicirt wur

den. Das von lebenden, kranken Thieren gewonnene

und in einem Glase unter aseptischen Cautelen aufbe

wahrte Blut behielt seine inficirende Eigenschaft 3 bis

l Tage lang. Völlige Austrocknung machte das Blut

unwirksam, desgleichen 30 Minuten lange Erwärmung

auf 50° С. Eine Infection vom Verdauungscanal

aus gelang nur sehr selten. Dieselbe soll nach Mei

nung der Verfl'. von zufälligen Verletzungen am Maule,

an der Nase oder sonst im Verdauungseanal abhängig

sein, während Bruce anzunehmen scheint, dass die

llämatozoen die unverletzte Oberfläche des Verdauungs

canals durchdringen können.

_ Zu den hauptsächlichsten Erscheinungen der

Krankheit gehören: Muskelschwäche, Fieber, Oedemc

am hopfe, am Bauche und den Geschlechtslheilen, Ver

anderungen an den Augen und der Nase (Schwellung,

schleimig-eitriger Catarrh), Anämie. Die Section er

giebt: Vergrösserung der Lymphdrüsen, Milz- und Leber

schwellung, Degeneration der Musculatur, punktförmige

Blutungen im subserösen Gewebe, vornehmlich der

[Amge- Das Knochenmark ist oft dunkelroth, in an

deren Fällen blass gefärbt. Beim Meerschweinchen

sind die klinischen Erscheinungen ebenso wie 1110 pa

thologisch-anatomischen Veränderungen nur unbedeutend.

Der Hauptsitz der Hämahizoen 151 das Blut, wo sie

nach einer kurzen Latenzperiode (beim Hunde nach

4—6 Tagen, bci der Katze nach 5 Tagen, beim Pferde

nach 7 Tagen, beim Meerschweinchen nach 5-7 Tagen)

in ungeheurer Menge auftreten und während der ganzen

Dauer der Erkrankung nachgewiesen werden können (im

Blule von Ratten und Mäusen 3_4 Millionen in 1Cu

bikmillimeter, beim Hunde IDO-300000, beim Kanin

chen 60000 und beim Meerschweinchen gegen Ende der

Krankheit 200--500000 in der gleichen Blutmenge).

Da die Hämatozoen, noch ehe sie im Blute auftreten,

in den der Impfstelle zunächst gelegenen Lymphdrüsen

gefunden werden, so nehmen die Verlï. an, dass die

erste Vermehrung derselben in der der Impfstelle zu

nächst gelegenen Kette von Lymphdrüsen erfolge. Des

Weiteren folgern die Verff. aus dem Umstande, dass

Thiere tagelang bereits massenhafte Protozocn in ihrem

Blute bergen können, ohne sich im mindesten krank zu

zeigen, dass von den Hämatozoen ein intensives speci

11501105 Toxin nicht erzeugt wird. Verschiedene Ver

suche mit filtrirtem, bez. sterilisirtem Blute bestätigten

111050 Annahme.

Alle Versuche, ein Verfahren zur Heilung kranker

oder zur Immunisirung gesunder Thiere zu ermitteln,

sind vollständig fehlgeschlagen. Auch 1110 gesund gc

borenen Jungen inficirter Mütter erwiesen sich um

nichts widerstandsfähiger als die Jungen anderer Thiere.

A. Eber.

Pli miner und Bra dford (20) theilen die Er

gebnisse ihrer Untersuchungen über den Micro

Organismus der Tsctsc-Krankheit, das von Bruce

entdeckte Tryponosoma, mit. Die erschöpfende Be

schreibung der äusseren Form und der Lebensweise der

zur Ordnung der Flagellaten, Unterordnung Monadina,

gehörigen I’rotozoc, welche Verif. „Tryponosoma Brucii“

zu nennen vorschlagen, ist im Originale einzusehen.

‘ A. Eber.

Wildseuche. M ari u. Agareff (15) beobachteten

in Warschau in einer Menagerie Fälle von Wild

seuehe.

Es erkrankten einige Bären und 0111 Lama. Während

der Krankheit bemerkte man bei ihnen starken Husten,

ersehwerte Athmung, schleimigen, schaumigen Ausñuss

aus der Nase und bei einigen der Thiere blutigen Durch

fall. Bei der Obduction des verendclen Lamas, eines

gefallenen und zweier getöteter kranker Bären waren

nicht besonders stark ausgesprochene Erscheinungen

einer Tracheitis, catarrhalischen Pneumonie und Darm

entzündung gefunden worden.

Die Culturen aus den Lungen des Lamas und

eines Bären gaben Colonien von ovoiden Bacierien,

welche dieselben Eigenschaften wie die der Wildseuche

besassen. Ueberimpfung der Culturen auf Kaninchen

und Meerschweinchen rief bei diesen eine ähnliche

Krankheit hervor.

Obwohl die Erscheinungen bei den Bären und bei

den geimpften Thieren etwas anders waren als die gc

mcinhin bei der Wildseuche beschriebenen, so glauben

die Veriï. doch es mit derselben Krankheit zu thun ge

habt zu haben. Tartakowsky.

Verschiedenes, Balordonc addominale ist

nach Giancnla (8) 0111 niehtssagender empirischer

Name. Es ist eine höchst perniciöse Infections

krankheit, vor allem der Fohlen, gegen welche

weder therapeutische Massnahmen, noch kosmisch

tcllurischc Einflüsse irgend welche heilsame Wirkung

auszuüben vermögen. Der aculen gelben Leberatrophie

des Menschen besonders ähnlich, unterscheidet 510 51011

von ihr doch durch ihre Virulenz und ihren rapiden
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Verlauf. Sie tiitete schon in 24 Stunden. manchmal

in einigen wenigen.

In der Mehrzahl dcr Fälle tritt die Krankheit mit

schweren soporöscn Erscheinungen auf, cs besteht volles

Coma, Bcwusstlosigkeit, Verlust des Gesichts- und des

Gcmeingefühls etc., das Thier sieht und hört auch im

Gehen nichts, ist vollkommen dircctionslos. Seltener

zeigen sich Zustände der höchstgradigen, nervöscn Ex

citation. Dazu kommen in leichteren Fällen Gähnen, in

schwerercn tonischc Contractionen und Krämpfe der

Lippen und Backcnmuskcln, auch der Masscteren, welchen

oftmals Paralyse oder Parese einzelner Muskeln oder

ganzer Muskclgruppcn oder auch innerer Organe folgt.

Mit Rücksicht hierauf glaubt der Verf. neben dem

bacteriologischen Gift das Vorhandensein von Gallen

Säuren und deren deletärc Wirkung auf das Muskelgc

webe voraussetzen zu müssen. Characteristisch ist dem

Balordone die constante Lähmung des vesicoanalcn Cen

trums mit consecutiver Coprostasc und Harnverhaltung.

Hierdurch veranlasste, tiefe Verletzungen des Darmtractus

oder Blasenruptur bezw. Urämic führen meist unter

ticfstcm Coma den Tod herbei. Schon von Anfang an

besteht absolute Appetitlosigkeit, und es verhindert, wenn

in leichteren Fällen etwas Futter oder Getränk aufge

nommen werden will, die Lähmung der Schlingmusculatur

seine Weiterbefórderung; die Zunge ist sehr hart,

trocken, mit dickem, grauem, schmicrigem Belag be

deckt. Trotz der schweren anatomischcn Veränderungen

bietet die Leber wenig klinische Symptome: Gallen

lsäuren im Blutc und icterische Gclbfärbung der Sehlcim~

häute und des dadurch marsalafarbigen Harns wie bei

anderen Leberkrankheiten. Dazu kommen subnormale

Puls-frequenz und Temperatur bis zum Tode (35 -360 C.).

Als wesentlichste Obduetionscrseheinungcn ergeben

sich sehr intensive, ockergelbe Verfarbung des subcutanen

Gewebes, der Serosen und der sichtbaren Schleimhäute,

Petechien in der Conjunctiva, Nasenschleimhaut und

unter dem Visceral-, theilwcise auch Parictalperitonaeum,

Füllung des Darmcs mit höchst übelricchenden, kreide

farbigen Kothmasscn, welche im Mastdarm schr hart

Sind und der Schleimhaut innig anhaften, Gelbfárbung,

Verfcttung und Verkleinerung, zuweilen Vergrösserung der

Leber durch enorme Fettzelleneinlagerung- oder intersti

tiellc Bindegewebshypertrophie, häufig auch Milzschwel

lung, in dem etwas vermehrten Kammerwasser und der

Subarachnoidealñüssigkeit, aber nicht im Blute und den

Dejecten oder anderen Theilen des Körpels, Streptococcen.

Gegen diese schwere Infectionskrankheit hat Vcrf. einige

male und zwar mit gutem Erfolge auch in schwcrcre-n

Fällen die B1'own-Sequard’schen Injectionen von Hoden

saft verwendet. Junge, kräftige und gesunde Pferde

und Rinder müssen dazu ihre Tcstikcl lassen; dieselben

bei der Castration mittelst Torsion unter sorgfältiger

Dcsinfection entnommen und vor der Abdrehung schon

in cinc sterilisirte Binde cingehüllt, werden mit Subli

matwasser gereinigt und dann bis zum Gebrauch in

rcctifieirten Alcohol gebracht. Im Gebrauchsfallc

kommen sie vom Alcohol in eine kleine, vorher eben

falls sterilisirtc Metallprcssc, mittelst deren aus dem

durch Fenster etwas frcigelegten Parenchym ca. 30 ccm

von jedem Hoden erhalten werden. Die Injection von

15-30 cem dieses Saftes, welcher behufs dessen in

Blutscrum oder übersehüssigem Alkohol verdünnt und

subcutan oder intratrachcal eingeführt wird, erzeugt

erstercnfalls nur ödematösc Schwellung, ruft aber bald

eine Minderung desI vorher tiefen Coma hervor, Theilnahme

an der Aussenwelt und Bewusstsein kehren wieder, der

Appetit erwacht und selbst die Lähmung des Schling

apparatcs und der Harnblasc wird durch dic fortgesctzte

llcdcnsaftinjection geliehen: dann verschwinden auch

Hämatinurie und Choluric; die Temperatur hebt sich

allmählich und kann jc nach der injicirten Hodensaft

menge bis über BJO C. getrieben werden; die bc

schlcunigte und zuweilen unregelmässige und stöhnende

 

Athmung wird geregelt.' 7 zum Theil Sehr schwer er

krankte Fohlen konnten so geheilt werden, in anderen

verzweifelten Fällen erwies sich aber auch die Organ

therapic machtlos. Sussdorf.

23. Krankheiten im Allgemeinen.

1) Ducourneau, Ueber Fisteln und Absccsse, ditI

bei Hunden durch Graminccn-Grannen bedingt werden.

Revue veter. Bd. 24. p. 654. —— 2) Fröhner, Sta

tistik der chirurgischen Klinik der thicrärztlichen Hech

schule in Berlin für das Jahr 1898/99. Monatsh. lûr

prakt. Thierheilkde. Х. Bd. S. 529. - 3) Müller, Aus

zug aus dem Krankenrapport der Pferde des XII. (Iigl.

sächsischen) Armeecorps für 1898. Sächsischer Vete

rinärberieht. S. 195. -—- 4) Peter, Ein Beitrag zu den

Krankheiten der Schafe. Berliner thicrärztl. Wochensch.

S. 167. (Verf. behandelt in diesem Artikel Impctig.,

labialis und Keratitis infectiosa der Schafe. S. diest

Krankheiten.) -— 5) Rjäschcw, A., Ueber den Ein

fluss des Geschlechts auf die Morbidität bei Pferden.

(Russisch.) Arch. für Veter.-Wiss. Heft- 11. Abth. Il.

S. 539-552. — 6) Schleiffer, K., Ueberanstrengung.

Vcterinarius. No. 22. (Ungarisch.) — 7) Absccsse bei

Pferden der preussischen Armmce. Preuss. Statist. Vet.

Bericht. S. 147. — 8) Ansteckende und Vergiftimgs

krankheiten unter den Pferden des XII. (Kgl. säehs.)

Armceeorps. Sächs. Veterinärberìcht. S. 196. — D)

Ansteckcnde und Vergiftungs- (Infections- und Intoxi

eations-) Krankheiten unter den Pferden der preuss.

Armee im Jahre 1898. Preuss. Statist. Vet-Bericht.

S. 47. — 10) Die Erkrankungen der Pferde in der

preussischen Armee im Jahre 1898. Ebcndas. S. l.

Am 1. Januar 1898 hatte die preussisehe Armee

(10) einen Bestand von 987 kranken Pferden. 1m

Laufe des Jahres traten weitere 28870 Kranke hinzu.

sodass sich im Ganzen 29857 Pferde wegen Erkran

kung in Behandlung befunden haben. Es bedeutet dies

gegen das Vorjahr eine Zunahme von 1442 Fällen, dul

hauptsächlich durch eine grössere Frequenz der In

fections- und Vergiftungskrankheiten veranlasst war.

Auch die Krankheiten der Athmungsorgane und die

jenigen der Bewegungsorgane traten in grösscrcr Zahl

auf, während die Krankheiten des Nervensystems, der

Augen, der Circulatiensorgane, des Verdauungsapparales.

der Harn- und Geschlechtsorganc, der Haut und Unter

haut und des llufes im Vergleiche zum Vorjahre niedcre

Zítl'ern aufwiesen.

Die Gesamtzahl der Dicnstpt'erdel betrug

im Jahre 1898 ausschliesslich der Leib-Gendarmerie und

der Feldartillcrie-Schiessschule 77141. Es waren somit

38,74 pCt. derselben in Behandlung.

Auf die einzelnen Berichtsvierteljahre verthciltcn

sich die Krankheitsfallc in folgender Weise: I. Quartal

6037 (einschl. 987 Bestand vom Vorjahre), Il. Quartal

6969, III. Quartal 9422, IV. Quartal 7429. Die meisten

Erkrankungen kamen im VII., die wenigsten im XVII.

Armeeecrps vor. Auf die verschiedenen Walïengattungen

vertheilen sich die 29857 Krankheitsfalle in folgender

Weise: Cavalleric 20803 = 41.01pCt. der Cava-llerie

stärke. Artillerie 7564 = 33,53 pCt. der Artilleriestärkc.

Train 1025 =29,37 pCt. dcr Trainstärkc, Militär-Reit

Institut 359 = 86,50 pCt. der Stärke des Instituts, Feld

artillerie-Schiessschule 106 = 23,24 pCt. der Stärke der

Fcldartilleiie-Schicssschulc.

Von den während des Jahres 1898 behandelten

Pferden sind geheilt 27434 = 91,88 pCt., ausraugirt

306 1,02 pCt., gestorben 1006 = 3,36 pCt., getötet
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251 = 0,84 pCt., am Jahresschlusse in Behandlung ge

blieben 860 Pferde, sodass sich also der Gesamtver

lust auf 1563 Pferde = 5,23 pCt. der Erkrankten und

2.02 pCt. der Iststl'irke stellte. Im Vergleiche zum Vor

jahre hat der Verlust (durch Ausrangirung, Tod, Tötung)

um 80 Pferde abgenommen. Das Ausrangiren geschah

unter Anderem wegen Dummkoller (13), Nervenlähmun

gen (7), Rückenmarkskiankheiten (4), Mondblindheit

(10), grauem Staar (4), Krankheiten der Athmungsorgane

(11), Krankheiten der Circulationsorganc (7), acutem

und chronischem Darmcatarrh (4), Wunden (10), Wider

ristfisteln (3), Nageltritt (8), Rehe (24), Hufkrebs (4),

Knochenbrüchen (46), Verstauchung (7), Gelenkwnnden

(5), chronischen Gelenkentzündnngen (49), Sehnen- und

Sehnenscheidenwunden (8), Schnenrupluren (4), Sehnen

und Sehnenscheidenentzündungen (18), Gallen (5) etc.

Von den gestorbenen Pferden entfallen z. B. 91 auf

Brustseuehe, 8 auf schwarze Harnwinde, 36 ,auf Starr

krampf. 21 auf Hirncntzündung und acute Gehirnwasser

sucht, je 7 auf Nervcnl'zihmungen und Krankheiten des

Rückenmarkes, 22 auf Hyperämie und Oedem der Lunge,

20 auf Lungenentzündung, 26 auf Lungen- und Brust

fellentziìndung, 10 auf Brustfellcntzündung, 63 auf

m:

Krankheiten der Circulationsorgane, 462 auf Kolik, 24

auf Darmenlzündung, 10 auf Bauchfellentzündung, 18

auf Wunden, 6 auf Phlegmone, 15 auf Rehe, 57 auf

Knochenbrüche etc. Getötet wurde z. B. je 1 Pferd

wegen Retz. Starrkrampf und Hirnentzündung; 3 Pferde

tötete man wegen Krankheiten des Rückenmarkes, 10

wegen Wunden, 2 wegen Phlegmone, 2 wegen Nagel

tritt, 9 wegen Rehe, 182 wegen Knochenbriichen, 6

wegen Gelenkwunden, 5 wegen Sehnen- und Sehnen

scheidenwundcn etc. Von den im Jahre 1898 erkrank

ten Pferden litten 5311 an lnfeetìons- und Intoxications

krankheiten, 4 an chronischen constitutionellcn Krank

heiten, 148 an Krankheiten des Nervensystems, 564 an

solchen des Auges, 5 an solchen des Ohres, 1405 an

solchen der Athmungsoigane. 107 an solchen der Cir

culationsorgane. 3799 an solchen des Verdauungsappa

rates, 32 an solchen der Harn- und Geschlechtsorganc,

6001 an solchen der Haut und Unterhant, 2219 an

solchen des Hufes, 9247 an solchen der Bewegungs

organe, 28 an Geschwülsten. Nachfolgende Tabelle

giebt über die einzelnen Krankheitsgruppen eine deut

liche Uebersicht:

 

a

 

 

 

oo
`_ Ф

. -g ‘â а En 5 А ним

Krankheitsgruppen: Ё” Ё,” Ё Ё e "¿S Bestand
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l. Ansteckende und Vergiftungskrankheiten 393 5311 5326 4 147 2 225

ll. Chronische constitutionellc Krankheiten — 4 2 2 — — —

Ш. Krankheiten des Nervensystems . 7 148 69 30 44 8 4

IV. Krankheiten des Auges 12 564 548 17 1 _ 10

V. Krankheiten des Ohres . — 5 5 — — —— —

VI. Krankheiten der Athmungsorgane 12 1405 1284 11 109 — 13

VII. Krankheiten der Circulationsorganc . 2 107 33 7 63 2 4

VIII. Krankheiten des Verdauungsapparates . 13 3799 327 4 519 3 10

IX. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 4 32 27 1 5 1 2

X. Krankheiten der Haut und Unterhaut 89 6001 5907 20 27 15 121

X1. Krankheiten des Hufes . . 49 2219 2142 45 17 15 49

XII. Krankheiten der Bewegungsorgane 406 9247 8792 163 72 205 421

X111. Geschwülste . . . . . . . . — 28 23 2 2 »- 1

Summa: 987 28870 27434 306 1006 251 860

Nach dem Berichte von Müller (3) haben sich im

Jahre 1898 von den 6252 Pferden (les Xll. (K. siichs.)

Ameeeorps 2811 = 44,96 pCt. wegen Erkrankungen

in Behandlung befunden.

Hiervon wurden geheilt 2628 = 93,49 pCt., aus

rangirt 17 = 0,60, getötet 30 = 1,07 pCt., 7l Pferde

= 2,53 pCt. starben. Der Gesamtverlust durch Aus

rangirung, Tod und Tötung belief sich somit auf 118

Pferde = 4,29 pCt. der Erkrankten und 1,89 pCt. dcr

Iststärke. - Georg Müller.

An lnfections- 111111 Intoxicationskrankheiten wur

fler 1898 in der preussìaehen Armee (9) einschliesslich

'les Bestandes vom Vorjahre 5704 Pferde, d. i. 19,10 pCt.

der Gesamtzahl der Erkrankten und 7,39 pCt. der Ist

stârke behandelt. Davon sind geheilt 5326 = 93,37 p(`t.,

ausrangirt 4 = 0,07 pCt., gestorben 147 = 2,57 pCt.,

getötet 2 = 0,03 pCt., am Jahresschlusse in Behandlung

geblieben 225 Pferde. Der Gesamtverlnst betrug somit

153 Pferde = 2,70 pCt. Die verhältnismässig hohe Kran

kenziñ'er (924 Fälle mehr als im Vorjahre) ist auf ein

      

Georg Müller.

stärkeres Auftreten der Brust- und Rothlaufscuche zu

rückzuführen. Dagegen hat der Verlust gegen das Vor

jahr abgenommen. Georg Müller.

Ansteekende und Vergiftungskrankheiten (3) kamen

im Jahre 1898 bei 120 Pferden des XII. (k. säehs.)

Аппеесогрв zur Behandlung. Davon wurden 111 ge

geheilt, 8 sind gestorben, 1 ist getötet worden.

Georg Müller,

Abseesse (7) kamen 1898 bei 158 Pferden der

preussischen Armee zur Beobachtung.

In 45 Fällen ist «ler l8it'l. derselben angegeben:

8 mal an der inneren Seite des Fesselgclenks und Schien

beins, 6 mal am Halse, 5mal in der Sattcllage, 5 mal

an der inneren Fläche des Untersehenkels, 4 mal am

Kehlgange, 2mal am Widerrist, 2mal an der Vorder

fusswurzelheuge. 2 mal an der Ваш-Мина. je lmal in

der Unt-errippengegend, an der äusseren Seite des Hinter

mittelfusses, am Kaumuskcl, am Mastdarm. am Sitzbein

höcker, an der äusseren Seite des Schicnbcins, an der

Kruppe, am Sprunggelcnk, in der Kummetlage. an der

Schulter und 11111 Unterkicfcr. Georg Müller.
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Rjiischew (5) veröffentlicht über den Einfluss des

Geschlechts auf die Morbidität bei Pferden eine um

fangreiche statistische Abhandlung, zu welcher er im

Verlaufe von 6 Jahren (1892_1897) in einem Cavalle

rie-Regimcnt das Material gesammelt hat. Es wurden

nur Wallache und Stuten in Betracht gezogen. Die

Durchschnittszahl der im genannten Zeitraum beobach

teten Wallache betrug 536, der Stuten dagegen nur

312. Nicht berücksichtigt wurden grobe traumatische

Läsionen und Infectionskrankheiten.

Aus der mit vielen Tabellen ausgestatteten Ab

handlung geht hervor, dass sowohl die Morbiditiit als

auch die Mortalität bei den Wallaehen eine

grössere ist als beiden Stuten, und dass dic er

mittelte durchschnittliche Morbiditiitsziñer bei ersteren

792,91, bei den letzteren dagegen 762,50 pro mille be

trägt, während die Mortalitätszahl bei den Wallaehen

auf 44,77, bei den Stuten aber nur auf 25,64 pro mille

sich beläuft.

Ebenso ist aus der Abhandlung ersichtlich, dass

die Wallache bedeutend häufiger erkranken

an Distorsionen der Fesselgelenke, Wassersuchten der

Sehnenseheiden,Sehnenentzündungen,Darmentzündungen,

Darmeinklemmungen, Bauchfellcntzündungen, Nasenca

tarrhen, Bronchiten, Pneumonien, Brustfellentzündungen,

Lungenemphysemen, an Dummkoller, Harnverhaltungen,

periodischer Augenentzündung, Hautekzemen und aanffec

tionen der Circulationsorgane, während die Stuten prä

disponirt sind zu rheumatischer Ilulentzündung, Sehnen

sclieidenentziindungen, Schulterlahmheitcn, rheumatisellen

Alfectioncn der Extremitäten, Kolikcn, Pharyngiten,

Laryngiten, Lungenhyper'amien, Gehirnhyperiimien, Af

fectionen des Urogenitalapparates, Phlegmonen und zu

Hautflechtcn. J. Waldmann.

Schleiffer (6) giebt eine übersichtliche Darstellung

der Krankheitserseheinnngen, die bei 0chsen und

Pferden nach übermässiger Arbeit beobachtet werden.

Die hauptsächlichsten davon sind: Grosse Mattig

keit, schwankender Gang. Appetitlosigkeit, Zittern in

den Muskeln der Kruppe, der Brust und der Schultern,

Schmelzhaftigkeit, cv. auch Schwellung der letzteren und

des M. latissimus dorsi; Appetitlosigkeitf, schwacher

Puls, schnelle kurze Athmungsbewegungen mit scharf

hervortrctender Dampfrinne; zuweilen Brechbewegungen

in Folge Contraction des Zwerchfellmuskcls, sowie

Nierenentzündung mit Blutharnen und ev. partielle

Bauehfellentzündung. In nicht allzu schweren Fällen

leistet Extr. Hydrastis innerlich verabreicht (9,0g pro

die) neben absoluter Ruhe und kalten Umschlägen gute

Dienste. Hutyra.

Ducourneau (l) theilt 3 Fälle von Eindringen

von Trespen- (Bromus) und Gersten- (Ilordeum muri

num) 111-111111011 unter die liant von Hunden mit. Es

entstanden langwierige Fistelgiinge, aus denen die

Grannen operativ entfernt werden mussten.

Guillebeau.

Constitutionelle Krank

heiten.

(Ueber (icsehwülste in bestimmten Organen s. Organ

crkrankungcn und Register.)

II. Geschwülste.

1) Bodon, M., Sarcoma myxomaiodes beim Hunde.

Veterinarius. No. 1 und 2. (Ungar.) _ 2) Bostrom,

A., Maisstengclkrankheit. The Journal cf Comparat.

Medicine. XX. p. 336. _ 3) Brusaferro, St., Mol

luscoide multiplo in un bue (multiples Molluskoid bei

einem Rind). Clin. vet. XXII. p. 150. (Eine kurze

anatomische und histologische Beschreibung cines 11111011—

eigrossen Molluskoids an der Pleura des 6. lntercostal

raumcs.) _ 4) Colcy, Die Behandlung inoperabler

maligncr Tumoren mittels Injectionen virulenter Toxinc.

Aus der Deutschen Medicinischen Zeitung referirt in der

Berliner thierärztlichen Wochenschrift. S. 532. — 5;

Cuillé und Sendrail, Epithelioma eines Homes bei

der Kuh. Revue veter. 1898. р. 593. _ 6) Elliot.

H. B., Persönliche Erfahrungen über Osteoporose. The

Journal of Compar. Patholog. and Therapeutics. XlL

p. 300. _ 7) M’Fadyean, J., Das Vorkommen von

Krebs bei den Thieren. Ibidem. p. 137. (Zusammen

stellung von 63 selbstuntersuchten Fällen.) _8) Fre un d.

A., Scorbut bei einem Mastochsen. Veterinar. No. 12.

(Ungarisch.) _ 9) Jürgens. Ueber Sarcoma mediastini

antici beim Kaninchen durch Impfung erzeugt. Ver

handlungen der deutschen pathologischen Gesellschaft.

Düsseldorf. 1898. _ 10) Derselbe, Ueber die Pro

tozoen des Carcinoms. Ref. aus der Deutschen Medici

nisehen Wochenschrift. 46/98, in der Berliner Thier

ärztlichen Wochenschrift. S. 79. _ 11) Kruschinski.

L. B., Carcinoma hepatis et renis bei einer Stute.

Archiv für Veterinär-Wiss. Heft 8. Abth. II. S. 419

bis 420. (Russisch.) _ 12) Lanz, O., Experimentelle

Beiträge zur (iesehwulsttherapie. Deutsche medicinisehc

Wochenschr. No. 20. _ 13) Lignières, Zur Pasteur

ellose der Schafe. Rec. de méd. vét. p. 600. (Pelc

mik.) _ 14)Lungwitz, Carcinomatose bei einer alten.

nothgeschlaehteten Kuh. Sächsischer Veterinärbericht.

S. 118. — 15) Marshall, О. J.. Uebersicht über einen

Sammelberieht, betreffend Osteoporose. The Journal of

Compar. Medicine. XX. p. 346. (Ergebnis einer Um

frage bei einer grösseren Anzahl von Thierärzten.) _

16) Matschke, Multiple 1"ibro\ieurome bei einer Kuh.

Zeitschrift für Fleiseh- und Milchhyg. 9. Bd. S. 90.

_ 17) Metham, А. E., Vielfache Osteome am Schädel

dache eines Ochsen. The Veterinarian. LXXII. p. 174.

_ 18) Moret, Ch., Melanotische Infiltration verschie

dener Gewebe bei einem Schaf. Rec. de méd. uit.

Bull. de la Soc. No. 24. p. 493. _ 19) Morro, Lu

pinose. Archiv für Thierheilkunde. XXV. S. 216. _

20) Petropawlowsky, Archiv für Veterinärwissen

schaften. 1898. S. 107. (Russisch.) _ 21) Pfeiffer.

Carcinom der Schilddrüse beim Pferde init Metastasen

in sämtlichen Halslymphdrüsen und den Lungen.

Monatsh. für practische Thierheilkunde. Х. Bd. S. 149.

(Die carcinomatös entartete Schilddrüse wurde exstirpirl.

Ausgang letal.) _ 22) Reinemann, Lymphosarcome

im “'irbeleanalc. Archiv für Thierheilkunde. XXV.

S. 217. _ 23) Ries, N., Goitre legerement ophtal

mique; maladie de Basedow. ('ŕ) Recueil de méd. ver.

p. 145. _ 24) Tiemann, Rankcn-Neurom des Plexus

brachialis bei einem Rinde. Zeitschrift für Flcisch- u.

Milchhyg. 9. Bd. S. S9. _ 25) Teetz, Osteosarcom

beim Reh. Berliner thier-ärztliche Wochenschr. S. 579.

_ 26) Geschwiilstc bei Pferden der preussisch. Armee.

Preussischer statistischer Veterinärbcricht. S. 192. _

27) Pasteurcllosc der Rinder. Ref. Deutsche thieräntl.

Wochenschr. S. 147.

Basedow’sche Krankheit. Ries (23) beobachtete

bei einer ungemein abgemagerten Stute von ca. 12 Jahren

cin beiderseitiges mittelgrosses Struma und scheinbar ver

grösserte und weiter als normal vorspringende Bulbi.

Die Conjunctiva war, ähnlich wie die Maulschleimhaut.

schmutzig, schwach gelblich gefärbt und leicht ödeniatîf-s:

auch die Haut der Larynxgegend bot einen ähnlichen

Anblick wie die Mucosa labialis. Der Lidschluss war

normal. Naeh Exstirpation der einen hyperplastischen

Thyreoideahiilftc und Verlagerung und Einheilung der

zweiten lliilftc trat 7 Wochen per operat. Zunahme der

Fresslust, Reduction des Schilddrüsenlappens, Rückkehr
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des Appetits und normales Allgemeinbcfìnden ein. Nur

die Fäces sind noch mit den characteristischen Merk

malen des chronischen Darmcatarrhes behaftet. Unklar

bleibt es nur, warum lties hier den Ausdruck Basedow

nothwendig 1111601. Dexler.

Scorbllt. Freund (8) beobachtete bei einem

Ochsen, der längere Zeit hindurch mit z. Th. bereits in

l~`äu1nis übergegangenen Rübenschnitzeln gefüttert wurde,

Schwellung und Röthung, sowie Empfindlichkeit des

Zahnñeisches bei sonst blassen Schleimhäutcn; später

traten an dem Zahnñeische, in dem die Zähne gelockert

waren, sowie an der Nasenschlcimhaut schon bei leichtem

Bcrühren parenchymatöse Blutungen auf, während in

Folge Schwellung der Gelenke das Thier sich nicht

mehr stehend erhalten konnte. Die Section ergab neben

allgemeiner Hydrämie Blutungen im Zahnfleisehe, in

der Nasenschleimhaut, im Unterhaut- und im submu

cösen Bindegewebe, in den seröscn lläuten und blutig

seröse Flüssigkeit in der Bauchhöhle. In demselben

5111110 haben noch 40 Mastoc-hsen gestanden, ohne dass

bei diesen, trotz dcr selben Fütterung, ähnliche Krank

heitserscheinungen aufgetreten wären. Hutyra.

Lupinose. Morro (19) belichtet, dass in seinem

Kreise die Lupinose, die lange nicht mehr beobachtet

worden war, im Winter und Frühjahr des Berichtsjahres

unter den Sehafbcständen verschiedener bäuerlichen

Wirtbe wieder auftrat und zu vielen Verlusten führte.

Einzelne Besitzer verloren ihren ganzen Bestand

von 40—50 Stück. Selbst 610 vorzüglich eingebrachten

und dem Anschein nach durchaus tadellosen Lupinen

«neugten nach der Verfütterung die Krankheit, während

dem Anschein nach bedeutend schlechtere Lupinen ohne

den geringsten Nachtheil für die Schafe verfüttcrt worden

sind. In einem Falle, in welchem der Besitzer, nach

dem seine Schafe an Lupinose eingegangen waren, die

Lupinen als Streu im Pferdestall verwandte, trat auch

unter den Pferden die Lupinose auf. Die vicr Pferde

des Besitzers sollen die Lupinenstreu in den ersten

Tagen mit grosser Begierde aufgenommen, später jedoch

nicht mehr berührt haben. Zwei Pferde genasen wieder,

während dic beiden wcrthvollen der Lupinose erlagcn.

Ellenberger.

Mlisstellgelkrllnkheit. B ostrom (2) bespricht dic

Ursachen den Maisstcngelkrankhcit und kommt zu

dem Schlusse, dass bei dieser Krankheit dic Ausser

aehtlassung der Gesetze der Hygiene bei der Verfütte

rung der Maisstcngel, insbesondere mit Rücksicht auf

die Menge und die Beschaffenheit der Stengel, die Bei

gabe von reinem Wasser, von Kochsalz in geeigneter

Menge ctc., die Hauptschuld an dem Ausbruch und der

111155011 Verbreitung dieser Krankheit trage.

A. Eber.

Osteoporose. Elliot (6) thcilt seine persön

lichen Erfahrungen über Ostcoporose mit, welche

er auf der Insel Hawai, wo diese Krankheit alljähr

lich grosse Opfer unter den Pferden und Maulthieren

fordert, gesammelt hat. E. hält die Auffassung, dass

die Osteoporose diätetischen Ursprungs sei (Mangel an

gewissen, für die Gesunderhaltung unerlässlichen Stoffen

im Futter oder Ueberschuss an Stoffen, welche 610 Er

nährung ungünstig beeinflussen), für irrthümlich und

bezeichnet die Krankheit als eine klimatische. Das

Ellenberger. Schlitz und Baum, Jahresbericht. f899.

Zusammenwirken athiuosphäriscber Bedingungen (insbe

sondere Nässc, weniger Hitze und Kälte) sci das aus

schlaggebende, einerlei ob noch besondere Krankheits

keime oder Veränderungen in der Zusammensetzung desl

Futters mitwirken.

Eine Prä disposition zur Erkrankung beobachtete

E. bei solchen Thieren, welche nur vorübergehend zu

leichter Arbeit verwandt wurden und den grössten Theil

der Zeit im Stalle oder auf der Weide verbrachten.

Pferde sind empfanglicher als Maulthiere. Eingeborene

und eingeführte Pferde zeigen dic gleiche Empfànglich

keit. Die Osteoporose tritt besonders leicht im An

schluss an Wunden der Extremitäten, der Augen und

des Maules auf. E. sah auch nach Brennen oder im

Anschluss an Neurotomie die Krankheit zum Ausbruch

kommen.

Das erste Symptom der Erkrankung ist ent

weder Abzehrung oder Lahmheit oder beides zusammen.

In diesem Stadium kann die Krankheit leicht mit Rheu

matismus verwechselt werden. Als eharacteristisches

Symptom folgt früher oder später eine Auftreibung der

Obcr- und Unterkieferknochen. Allmâihlich dehnt sich dic

Lahmheit auf 2, 3 oder alle 4 Füsse aus. Das Auf

stehen wird schwieriger, die Abmagerung nimmt zu, und

dcr Tod durch Decubitus ist das Ende.

Der Verlauf der Krankheit ist verschieden. Er

kann sich auf Jahre erstrecken. Eine medicamentöso

Behandlung ist zwecklos. Verbiingung der Patienten

in andere gesunde Districte hat fast immer Genesung

zur Folge. Wo (110505 nicht ausführbar, ist schleunigc

Schlachtung der Thiere nach Ausbruch der Krankheit

das rathsamstc. A. Eber.

Geschwiilste. Mit Geschwülsten(26) kamen im

Jahre 1898 28 preussische Militärpferde zur Bc

handlung. Davon sind 23 geheilt, 2 ausrangìrt, 2 gc

storben. 1 Pferd blieb in Behandlung.

Unter ‘21 Pferden handelt-e es sich 5mal 11111 Fibrome

in der Sattellage, je lmal um Fibromc am Maulwinkcl,

Schlauch, Flankcngegend, Fesselbeugc, Widorrist und

Vorarmmuskcln, 2mal um Papillome an der Brust, je

lmal um Papillome in der Sattellage und zwischen den

Vorderglicdmassen, lmal um Sarcom am ltiechkolben,

lmal um carcinomatöse Neubildungen in der linken

Niere und den verschiedensten Drüsen, 1ша.1 11111 Nenrom

an den oberen Stümpfen des Fessclbeinncrvcn nach

Neul'otomie, lmal um Rhinosclcrom, lmal um Lipom

an der linken Halsscite und einmal um eine (111112

geschwulst am falschen Nasenloche. Georg Müller.

Lanz(12) hat es neben vielen an Menschen aus

geführten Uebertragungsvcrsuchen auch unternommen,

Geschwülstc bei Thieren künstlich zu er

zeugen und Tumore-n von Menschen auf Thiere

zu übertragen.

U. a. brachte L. einen schmalen, von seiner Unter

lage abgehobencn Streifen von der Bauchhaut eines

Kaninchensl in das Peritonaealcavum dieses Thieres~ und

beobachtete nach einem halben Jahre in dem verlagerten

Hautstreifcn die Bildung mehrerer hirsc- bis erbsen

grosser Atherome mit allen characteristisehen Eigen

schaften.

Uebcrimpfungen von Carcinomcn misslangen voll

ständig. Dagegen wurden mit Erfolg übertragen: Colloides

Strulna vom Menschen auf den 1111116, Lipomc auf Ka

ninchen und Melanosarcome auf Meerschweinchen.

Dexlcr.

Jürgens (9) 51116 einige, auf dic Frage 601111

fecfiosität del' Geschwiilste sehr interessante Experi

mente gelungen. Neben wiederholter Uebertragung me

7
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Ianotischer Sarcome vom Menschen auf Thiere berichtet

Jürgens über die erfolgreiche Transplantation eines

Rundzellensarcoms vom Menschen auf ein Ka

ninchen und demonstrirt seine Präparate.

Dic Section des erwähnten Versuchsthieres ergab

die Existenz eines wallnussgrossen Sarcomes im Media

stinalraume, das dic Lungen und das Herz mässig ver

drängt, aber keine anderweitigen Störungen hervorge

bracht hatte. Die gleichzeitigelmpfung in das Peritonaeal

eavum verliet resultatlos. Dic microscopische Unter

suchung dcr sehr weichen, graurothgefì'irbten Geschwulst

ergab, dass es sich um ein kleinzelliges Rundzellen

sarcom handelte, das sich im Stadium der vollstcn

Floreseenz befand. Dexler.

Kruschinski (11) beschreibt ein Lebel'- und

Nierencarcilloln bei einer Gjährigen Stute. Nachdem

das Thier ein gesundes Füllen geboren und sich nach

der Geburt augenscheinlich erholt hatte, magerte es

nach einiger Zeit, trotz guter Pflege und Behandlung,

progressiv ab und ging 6 Monate später an vollstän

diger Erschöpfung ein.

Die Section hatte Folgendes ergeben: Starke Ab

magerung des Cadavers, ödematöse Schwellung der Hinter

extremitäten, Vorhandensein von seröser Flüssigkeit (3 1)

1п der Bauchhöhlc, Anwesenheit einer gelben, harten,

höckerigen, von der hinteren Fläche des linken Leber

lappens ausgehenden, gegen 50 Pfd. wiegenden Ge

schwulst, welche in der Längsriehtung 60, in der Frontal

richtung 40 und in der senkrechten ‘20 em mass, mit

der Milz verwachsen war, den Magen fast ganz umfasste,

die Bauehorgane stark verdrängtc und bis auf ein Mini

mum zusammenpresste. Решет war die linke Niere von

einer 6 Pfd. schweren und denselben Character zeigen

den Geschwulst ganz eingeschlossen, welche 30 em lang

und 15 cm breit war. Leider hat der Autor die Structur

verhältnisse dieserGeschwulst nicht berücksichtigt, sodass

ihre wahre Natur keineswegs als erwiesen angesehen

werden kann. J. Waldmann.

Cuillé und Sendrail (5) beschreiben einen Epl

thelialkrebs des Hornzapfens, der nicht nur (110110111

bildung störte, sondern auch zur Durchbrechung der

linochenplatte über der Stirnhöhle führte.

Guillebean.

Matschke (16) fand bei einer Kuh` welche an

einer allgemeinen motorischen Lähmung und insbeson

dere an Blasenl'ahmung gelitten hatte, multiple Fibro

Nellrome, welche sich im Verlaufe der Nervenbahnen

entwickelt und besonders folgende Theile befallen hatten:

Unteren llals- und ersten Brustknoten, Lungen- und

Schlundgeflechte, Bauchknotcn und halbmondförmigen

Knoten des Ы.5ушра11110115. beide Armgeñechte und

die Intereostalnen'en. Edelmann.

Morot (18) hat bei einem Schafe unter der Pul

monal- und (.‘ostalpleurm in der Schleimhaut der Traehca

und der grösseren Bronchien mehr oder weniger grosse

Ablagerungen schwarzen Pigmente beobachtet. In

den Meningen war so viel Pigment abgelagcrt, dass sie

ganz schwarz gefîirbt waren. Röder.

Petropawlowsky (20) beobachtete 3 Fülle hoch

. 111-(1111501 allgemeiner Melanose bei `<<himrneln. Die

Molanomc fanden sich in fast allen Organen, bezw. Thei

len des Körpers. Tartakowsky.

Bei einer alten llündin hatte Derselb e (20) allge

meine S8N0lllßtose gefunden, deren Ausgangspunkt eine

sareomalüse Erkrankung des liuters war.

ln einer Mamma waren eine Menge knotiger, 111111

nereigrosser Geschwülstc mit vielen Erweicbungs- und

Zerfallsherden im Innern. Zwei Geschwülste befanden

sich zu beiden Seiten der Vulva, eine Menge Knoten

in der Wand des Uterus, in der Lunge, im Hemmuskel

und in der Rindenschicht der Nieren. Tartakowsky.

Bodon (1) fand in den peribronchialen und me 1

diastinalen Lymphknoten, in den Lungen, im Herzen,

in der Bauchspeicheldrüse. in den Nieren und im

Netze eines Hundes пли-001111116“ Gesehwilsto mit theil

weise alveolarer Structur, Spindelzellen und fein gt

streifter Grundsubstanz, in welch letzterer Mucin nach

gewiesen wurde.

Das hierzu angewendete Verfahren war

folgendes: Aus den in Alcohol aufbewahrten Schnitten

wurde der Alcohol mittelst Wasser entfernt und dann

die Schnitte in sehr schwache Kalilauge gelegt und

damit 5_8 Minuten geschüttelt. In _der hierauf durch

wiederholtes Filtriren geklärten Flüssigkeit entstand auf

Zusatz von Essigsìiure Trübung, die sich später zu

ñoekigcm Niederschlag verdichtete, welch’ letzterer durch

überschüssige Essigsäure nicht gelöst wurde. Hutyra.

III. Parasiten im Allgemeinen.

(Ueber Parasiten in bestimmten Organen s. Organ

erkrankungen [Register]; über Microorganismen s. auch

Seuchen und Infectionskrankheìten; über Finnen, Tri

chinen etc. s. auch Fleischbeschau.)

1) Bergmann` A., Ueber die Oestriden und deren

öconomische Bedeutung. Svensk Veterinärtidskrift. IY.

p. 433. _ 2) Bongert, Ein Fall von C_vsticercus cellu

losae in der Musculatur des Sebafes. Zeitschr. f. Fleisch~

u. Milchhyg. 9. Bd. S. 86. — 3) Brown, Zur Patho

logic der Trichinosis. Aus der Münchn. med. Wochen

sehrift. 1898. No. 37. Ref. in der Berl. th. Wochenschr.

S. 56.) _ 4) Ehrhardt, O., Zur Kenntnis der Muskel

verändcrungen bei der Trichinosc des Kaninchens. Beitr.

z. pathol. Anat. u. z. allgem. Pathol. Bd. XX. S. l

_ 5) Fettick, 0., Filariosis haematica. Veterinarias.

No. 8. (Ungarisch.) _ 6) Günther, A., Untersuchun

gen übcr die im Magen unserer Hauswiederkäuer vor

kommenden Wimperinfusorien. Zeitschr. f. wiss. Zoologie.

Bd. LXV. S. 529. Т) llink, Analccten aus der

Praxis. Deutsche th. Wochenschr. S. 4. _ S) Der

selbe, Enzootisches Auftreten von Cocnurus eerebralis

beim Rindvieh. Ebendas. S. 4. — 9) Hofmann, Karl.

Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung von Distomum

lepostomum Olsson. Zoolog. Jahrbücher. X11. S. 171.

— 10) Kanzelmacher, N.. Sarcosporidiasis bei den

Büffeln. Petersburger' Archiv f. Yeterinärwiss. 1398.

No. 9. S. 357_368. (Russisch.) 11) Kjerrulf.

(ì. und S. Nystedt, Finnen (Cysticercu's tarandi e T.

h'rabbci) im Rennthierfleiseh. Svensk Veterinärtidskrift.

1V. p. 109. _ 12) Dieselben, Helminthiasis nodulari.`

in der Darmwand und dem Pcritonaeum des Rindes durch

Ocsophagostoma inliatum verursacht. Ibid. 1V. p. 110.

_ 13) Kollo, Ueber einen neuen pathogenen Parasiien

im Blute der Rinder in Südafrika. Aus d. Zeitschr. f.

Hyg. 1898. No. 27. Ref. i. d.. Berl. th. Wochenschr.

S. 450. und Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 9. Bd.
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Ankylostomiasìs. Korbelius (14) hat die Pferde

in den Pribramer Gruben in Bezug auf das Vorkommen

des Ankylostomum bei denselben untersucht und die

Beobachtungen und Untersuchungen v. Ratz’ s in vollem

Masse bestätigt, da die in den Excrementen der Pri

bramer Grubenpferde und im Schlamm vom Verf. gefun

denen Eier und Larven und ebenso die künstlich ge

züchteten nicht dem Ankylostomum duodenalc,

sondern den Selerostomum-Arten und zwar Sclero

stomum equinum und tetracanthum angehören.

Diesen Beobachtungen nach dürften auch die in anderen

Gruben in den Pferdeexerementen gefundenen Larven

und Eier den Selcrostomum-Arten angehören, und es

wäre somit diese falsche Fährte, welche das Pferd zum

Zwischenwirth des Ankylostomum duodenale stem

peln will, zu verla-ssen und der Grund und IIerd der

Infection in einer anderen Richtung zu suchen.

v. Ratz.

Blntparasìten. Russel (40) giebt eine Schilde

rung eines von Koch in Ostafrika gefundenen

Blutparasiten beim Affen, dessen Vorkommen cr

auch bei frisch importirten Añen des Berliner zoologi

schen Gartens nachgewiesen hat.

Der Parasit wird im ungetî'irbten Blutpräparatc,

das auf möglichst dünnes Deckglas ausgestrichen wer

den soll, durch blasse Kugeln repräsentirt, die in wech

selnder Anzahl vorkommen und die Grösse eines rot-hen

Blutkörperchens besitzen. An diesen (iebilden tritt das

Phänomen der Gritïelbildung auf, welches in der Weise

abläuft, dass die zuerst unbeweglichen Parasiten plötz

lich in ihrer Randzone eine wellenfòrmige Bewegung

zeigen. Im Anschluss hieran schiessen an einer Stelle

des Randes mehrere fadenfórmige Fortsätze hervor, die

eine lebhafte peitschende Bewegung ausführen, sodass

die Kugel hierdurch bald hierhin, bald dorthin geschleu

dert wird. Die Fäden lösen sich von der Kugel, und

von dieser bleibt schliesslich nur noch etwas formlose

Protoplasmama-sse übrig. Dieser Vorgang stimmt vollstän

dig uiit demjenigen überein, der seit langer Zeit für den

Malariaparasiten der Menschen und Vogel bekannt. ist.

Die Färbung mit Boraxmethylenblau lässt erkennen,

dass sich nicht sämtliche Parasiten gleichmässig gegen

diesen Farbstoff verhalten. Dies giebt Kessel Gelegen

heit. 2 verschiedene Formen, die, wie später gezeigt

werden soll, auch physiologisch ditterenzirt sind, zu

unterscheiden und zwar:

1. Blutparasitcn `mit blasser, hoinogener Färbung

und grünlichem Farbcnton. _

2. Blutparasiten mit intensiv blauer, granuhrter

Färbung. 

Die Gestalt des Parasiten ist kugclformig. Doch

kommen vielfach Gebilde vor, bei denen ein Segment

zu fehlen scheint; dieses Fehlen ist jedoch nur schein

bar und dadurch bedingt, dass das fehlende Segment

eine schlecht färbbare Substanz enthält, die erst bei

Einwirkung von Ehrlich`schcm lläinatoxylin sich als

gekörntcr Körper erweist. Den besten Einblick in die

Structui'rerhältnisse des Parasiten gewährt Jedoch die

R'omanowskysche Methode der Chroniatintärhung.

Dit-st` verlangt cin Farbengcmisch `:on Methylcnblau

und Rosin und lässt erkennen, dass das Protoplasnm

7#
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«les Parasiten aus 3 verschiedenen Bestandtheilen zu

sammengesetzt ist und zwar aus einer blaugcfärbten,

einer rothgcfarbten und einer diese letztere umgebenden,

aehromatischen Zone. Dcr rothgefárbte Bestandtheil

wird mit dem Namen „Chromatin“ belegt. Dieser Theil

der Parasiten ist es, welcher mit der Vermehrung durch

Theilung im engsten Zusammenhange steht, denn man

kann beobachten, dass das Chromatin in einzelne Körner

zerfällt. Diese umgeben sich mit eigenem Protoplasma,

und so entsteht eine Anzahl ron jungen Parasiten.

Auch die Romanowsky’sche Methode der Färbung

bringt den Beweis von 2 Formen des Parasiten und

zwar von chromatinrcicben und chromatinarmen Indi

viduen. Die ersteren decken sich mit dcr Form1 der

durch Methylcnblauborax differenzirten Blutparasiten,

während die chromatinarmen Parasiten identisch mit der

Form Il sind. Der Verfasser sucht nun nach Analogie

dcr bci den lllalariaerregern gegebenen Verhältnisse

aus der anatomischen Differenz eine _physiologische zu

begründen und behauptet, dass der chromatinreiehen

Form I eine befruchtende Thätigkeit gegenüber der chro

matinarmen Form 11 zufalle, welch’ letztere dadurch

zum Ausgangspunkt einer neuen Entwickelungsreihc

werde.

Krankheitserschcinungen rufen die Blutparasit-en

beim Añ'en nicht hervor, dagegen ist der Verfasser ge

neigt, die starke Pigmentirung der Milz, die verdiekte

Milzkapsel und die Vermehrung der Bindegewebszüge

in der Milz auf die Thätigkeit des Parasiten zu beziehen.

Bezüglich des Vorkommens des Blutparasiten sagt

der Verfasser. dass bei längerem Aufenthalt in unserem

Klima ihre Zahl abnehmc und stellte bci Affen des

Bcrliner zoologischen Gartens die Thatsachc fest, dass

die schon seit Jahren dort befindlichen Thiere aus

nahmslos parasitenfrei waren. Schütz.

Cestoden, bezw. Tänien. ванны (33) schildert

die beim Dachs vorkommenden Cestoden (Taenia

angustata, Dithyridium taxi und die neue, von Ma

rotel [s nächstes Referat] gefundene Tl'inie [Cocho

ristica incisa]). Bei den Thieren, die die Marotel’sche

Tacnia enthielten, fand R. auch noch eine Nematode im

Dünndarm (Uncinaria oriniformis) und eine Nematode

in den Bronchien (Crenosomum sp.?). Einige Jahre

vorher hatte R. in den Exerementen eines Dachses

Eier von Trichosoma gefunden. Ellenberger.

Marotel (16) liefert eine genaue Beschreibung

einer beim Dachs gefundenen Tänia (Oochoristica

incisa, Railliet). Ellenberger.

(foenurus, Cysticercns und Finnen. Railliet (30)

bespricht eine Anzahl von ihm beobachteter Anoma

lien desScolex von Coenurus serialis, die wissen

schaftlich recht interessant sind. Er fand Vermehrung

und Verminderung der llaken und Variationen in der

Zahl der Saugniipfc. Ellenberger.

Raillict und More; (35) trafen in der tieferen

llluskclschicht desl llcrzens der Säugethiere öfters Cysti

eerkcn, deren normaler Sitz das Bindegewebe ist, so

den Cystic-ercus cellulosae und Cystieercus

boris. Der (,‘ysticereus tenuicollis, der sich ge

wöhnlich in der `Serosa entwickelt. kann sich ebenfalls

in die Muskelschiclil verirrcn. Bremse hat denselben

zweimal im Herzen gefunden, und bei einem Schalbock

fanden auch Veld'. in der oberen Schicht desI Myocar

diums einen (fystieereus, der bei der niieroscopischen

Untersuchung als t'. te 11 uirI ol lis erkannt wurde, dessen

Haken aber an Zahl und Grösse eine Verminderung ge

zeigt haben. v. Ratz.

Auch Bongert (2) hat das finnige Rindfleisch.

über das von Olt im Vorjahre (s. vorjähr. Ber. S. 85)

berichtet wurde, untersucht und bestätigt, dass es sich

thatsächlich um einen Fall von Cysticcrcus cellu

losae gehandelt hat.

Die anatomischen Eigenthümlichkeiten werden ein~

gehend beschrieben und durch Abbildungen illustrirt.

Dabei wird auch besonders hervorgehoben, dass dic von

Schwarz zuerst gefundene Spaltung der Wurzelfortsätze

an den kleinen Haken des Cyst. tenuicollis bei diesem

Parasiten auch von B. ausnahmslos nachgewiesen werden

konnte, niemals aber bei Cyst. cellulosae gefunden

wurde. Edelmann.

Morot (20) fand bei einem finnigen Schwein in der

Muscularis des Magens circa 20 hirsekorn- bis steck

nadelkopfgrosse, zum Theil noch lebensfáhige Cysti

eerken. Röder.

Moret (21) hat bei Schafen wiederholt Knötehen

im Herzmuskel, wie auch im ganzen Körper verstreut

aufgefunden, die er theils für Cysticercus cellu

losae, theils auch für Cysticercus tenuicollis, ja

sogar auch für Coenurus ccrcbralis hielt. Aller

dings war die Entscheidung in einigen Fällen zweifel

haft, weil die Knötchcn тыквы waren und irgendwelche

Seolices nicht nachgewiesen werden konnten. Moret

schlägt vor, die Fälle mit Cysticercus cellulosae beim

Schafe für echte Finnigkcit, hingegen die Fälle ron

Cysticercus tenuicollis und Cocnurus cerebralis für

Pseudo-Finnigkcit zu erklären. Röder.

Rieck (38a) fand bei einem geschlachteten Kalbe

in allen Eingeweiden, besonders reichlich im Herzen imd

in der Leber, erbsen- bis bohnengrosse Geschwülste.

welche mit einer dichten, bindegewebigen Kapsel käsig

kalkige, grünliche Massen umschlossen. In letzteren

fanden sich kleine, den Schweinelìnnen ähnliche, wasser

helle, durchsichtige, länglich-ovale Blüschen mit einem

helleren Fleck, der sich als zapfenfórmig nach innen

vorspringende Verdickung erwies. Es entsprachen die

Gebilde vollständig den in der Kalbsleber in zum Theil

noch von Blutgerinnseln gefüllten Gängen vorkommen

den Parasiten, die vielfach »- ob mit Recht ist durch

aus noeh nicht entschieden — als Cysticereus tenui

eollis angesprochen werden. Dieselben Verändenmgen

fanden sich in grossen Mengen auch in der gesamten

Musculatur, besonders reichlich in den Keulen, sodas#l

sie auf jeder Sehnittfläche bervortraten. Gg. Müller.

Hink (7) fand bei einem 18 Monate alten Rinde

im Sehädelrauine 17 haselnuss- bis taubeneigrosse С ce

nurusblasen und bei einem ljungen Stiere mit para

plegischen Erscheinungen eine wallnussgrosse Blase im

Lendenmark. Eine Vcrwcrthung der nerrösen Organe.

die gewiss zu höchst dankbaren Ergebnissen geführt

hätte, wurde nicht vorgenommen. Dexler.

Distßmell, Dl5t0llatose. In Chemnitz wurden im

Jahre 1898 von bayerischen Schafen (47) ungefähr

90 pCt. mit Leberegeln behaftet befunden, und zwar

handelte es sich in 75 pCt. aller Fälle um Distomum

hepaticum und in 25 pCt. um Distomum lanceolatum.

Im Monat November mussten bei 24,33 pCt. der baye

rischen Schafe die Lebern wegen hochgradiger Disto

matose vernichtet werden. Gg. Müller.

Römer (32)) beobachtete in einem Orte, dessen

Wiesen sehr unter wolkenbnichartigem Regen gelitten

hatten, eine Leberegclseuche unter den Ziegen.
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der 50-60 Thiere unter anämischen Erscheinungen er

legen. Der Parasit war Distomum lanceolatum.

Edelmann.

Oppenheim (24) hatte häufig Gelegenheit, Di

siomum bepaticnm in der Lunge des Rindcs

festzustellen, und zwar fand er die Distomen immer

nur in den Bronchien bezw. Bronchiolen.

Dieser Umstand scheint nach O. darauf hinzuweisen,

dass die Leberegel nach der Lunge nicht auf dem Wege

der Blutbahn von der Leber aus verschleppt werden,

sondern dass die Parasiten, wenn die Rinder cercarien

haltiges Wasser (Futter) aufnehmen, in der Maulhöhle

oder im Rachen dieser Thiere hängen bleiben und ent

weder selbst in die Traehea hinabkriechcn oder bei der

Einathmung von dem Luftstrome mitgerissen werden.

An der Hand eines besonderen Falles weist О. darauf

hin` dass es sich in Gegenden, in denen Leberegel häufig

vorkommen, oder bei Thieren, welche aus solchen Land

`111101101: stammen, empfehle, bei Lungenerkrankungen

Lu erwägen, ob nicht Distomen die Ursache dazu seien.

Unter Umständen könne die Diagnose durch Unter

.suehung des Auswurfes gesichert werden.

Georg Müller.

v. Rátz (37) hat in der Milz des Schafes

Leberegcl gefunden, die unter der Serosa oder aber

durch die Pfortader bezw. durch die Venen der Milz

in die Milzsubstanz eingedrungen sein dürften.

Die entwickelten Cercarien sind ungefähr 280 /z

lang und 230 /z breit; es ist daher kaum zu denken,

dass die jungen Leberegel, wenn sie mit der Blutströmung

in die hintere Hohlvene, von hier in das rechte Herz

und in die Lunge fortgerissen werden, die Capillaren

passiren und mit dem Blute in das linke Herz, d. h. in

die Aorta und durch die Acste derselben in fernere

Theile des Körpers fortwandern könnten. Und wenn

dennoch zuweilen ausserhalb der Lunge verirrte Leber

egel gefunden werden, so lässt sich dies nur in zweierlei

Weise erklären, denn entweder wandern die Leberegel

dem Bindegewebe entlang dahin, oder aber sie sind

durch die Venen der Leber in die hintere Hohlvene

ger-athen und gelangten, in einer der Blutströmung ent

gegengesetzten Richtung vorrückend, in irgend eine

dünnere Vene, wo sie sich dann festrannten.

v. Reitz.

Repiquet (38) sah auf der Lunge, der Leber

und dem serösen Ueberzuge der Bauchwand

einer Kuh eingekapselte Leberegel, wovon etwa 60

sich in der Nähe der weissen Linie befanden. Um jeden

Egel war eine bald sitzende, bald gestielte Cyste von

2_4 cm Breite entstanden. Einige derselben waren

verkalkt. Die Leberegel erreichten meist die gewöhn

liche Grösse nicht ganz.

Bei einem anderen Rinde wurde die Gegenwart von

Egeln in der Bauchspeicheldrüse constatirt.

Guillebeau. '

Hofmann (9) hat die Entwickelung einer

Distomenart studirt und kommt auf Grund seiner

Untersuchungsergebnisse zu folgenden Schlussfolge

rungen:

In den Schnecken der Rostocker Wallanlagen (Helix

arbustorum, Helix hortensis, Helix nemoralis, Helix

stigella, Helix pomatia, Arion und Sueeinea) kommen

2 Cercariäen vor: Cercariaeum helicis, glatt und unbe

staehelt, ferner das ihm in der Organisation nahe

stehende Cercariaeum spinosulum.

Diese beiden Cercariäen werden im Erinaceus

europaeus gcschlechtsreif. Das erstere entwickelt sich

zu dem von Olsson und Looss beschriebenen Disto

mum lcplostomum, das zweite zu dem bestachelten,

etwas kleinem Distomum spinosulum. Das` von Linstow

aus dem Igel beschriebene Distomum caudatum ist

identisch mit Distomum leptostomum. Die Eier dieser

beiden Dist-omen werden von den angeführten Schnecken

aufgenommen, und durch den lllagensaft entdeckelt. Das

Miracidinm entwickelt sich im interstitiellen Bindege

webe der Schnecke zur Sporocyste. Die anfangs 111115

ehenfórmige Sporoeyste wächst zu verzweigten Schläuchen

aus. In dem Wandepithel der Sporoeyste bilden sich

Keimballen. Aus den Keimballen entwickelt sich die

junge Larvenbrut. Diese Larven wandern aus der Spero

cystc aus und gelangen in die Niere, woselbst sie zu

den beschriebenen Cercariiien heranwachsen.

Ellenbergcr.

Filariosis haematica. Fettick (5) fand bei

einem aus Deutschland nach Ungarn importirtcn Wind

hundc bei sonst lcbhaftem Benehmen und normalen

animalischen Funetionen im Blute zahlreiche Em

bryonen der Filaria immitis und unter der Haut

des linken Unterarmes einen knäuelformigen Knoten,

der einen entwickelten Wurm enthielt. Gegen das

Lebensende wurde der Gang schwankend, das Sensorium

abgestumpft, es wurden Zwangsbewegungen im Kreise,

Abnahme des Sehvcrmögens und klonische Krämpfe in

einzelnen Gruppen beobachtet, wobei die Haut und

die Muskeln überall sehr empfindlich waren. Bei der

Section wurden zahlreiche Würmer im Unterhaut- und

Zwischenmuskelgewebe nachgewiesen, dagegen keine im

Herzen, dessen rechte Kammer trotzdem dilatirt War.

Hutyra.

lllflliol'ien. Günther (6) 51101110 festzustellen, auf

welche Art die Haussäugethiere sich mit Infusorien

infìciren. Zuerst wurde der Magen- und Darminhalt

auf etwaige Körper, die eventuell als Dauerformen an

zusprechen wären, genau untersucht.

Es gelang G. aber trotz genauester Untersuchung

des Magen- und Darminhaltes von weit über 100 Schafen,

Ziegen und Rindern nicht, irgendwelche Dauerformen der

Infusoricn nachzuweisen. Es gelang ferner nicht, in

Culturen mit Heu und Darminhalt lnfusorien zu ent

decken.

Fütterungsversuche an Thieren ergaben nun,

dass leicht eine Desinfection des Magens und Darmes

durch Salzsäure und Citronensiiurc erreicht werden

kann, ohne dass das Allgemeinbefinden des Thieres be

einträchtigt wird. Bei geeigneter Fütterung ist dann

der Mageninhalt leicht infusorienfrci zu halten. Das ge

eignetste Futter hierzu besteht aus Leimkuchen und

gekoehteln Wasser. Sobald aber zur Heufütterung über

gegangen wurde, traten Infusorien im Magen auf. Es

scheint also die Infection durch das Heu zu erfolgen.

Die Dauerformen der parasitiiren Inlusorien scheinen

sehr widerstandsfähig zu sein, denn erst durch 3stün

digcs Abkochen des Henes kann eine Desinfection er

zielt werden.

Die physiologische Beurthcilung der In

fusorien, die nach Eberlein einen Theil der Cellulosi`

in einen resorbirbaren Stoff überführen, hält Verf. nicht

für berechtigt, denn die Menge der von den Infusorien

verdauten Cellulose lsei im Verhältnis zur ganzen 111115311

der aufgenommenen Nahrung zu gering. v. Rátz.

Pentastomum taenioides. Um die Häufigkeit

des Vorkommens von Pentastomum taenioides

bei Hunden (4S) festzustellen, werden in Chemnitz die

Köpfe aller geschlachteten Ilunfle längs durehsügt. 1111

Bücherei
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.lahrc 1898 zeigten bei der Untersuchung von 3:26 gc

schlachteten Hunden 3 = 0,92 pCt. diesen Parasiten.

(le-org Müller.

Poroccpllalns. Neumann (22) fand im Bauch

fell von 2 jungen Hunden eine grosse Zahl von

Larven von Zungcnwürmern, die er auf Grund einer

~sorgfältigen Prüfung als Porocephalus monilifor

mis diagnosticirtc.

Dieser .Parasit ist im Bauchfell des Negers, des

Panthers, der Fischotter' des Indus, bei Proteles cri

status und beim Mandrill gefunden worden.

Die Hunde, an denen die Beobachtung gemacht

wurde, waren beim Autor geboren worden und hatten

ohne Unterbrechung in Laboratorien gelebt. Es war

daher möglich, die Art der Ansteckung festzustellen.

Dicselbe konnte auf die Section von zwei Schlangen der

Art Python natalensis. deren Trachea und Lungen zahl

reiche Exemplare von reifen Perocephalus moniliformis

enthielten, zurückgeführt werden. Die Section Wurde

auf dem späteren Spielplatz der Hunde, etwa ein halbes

Jahr vor der Geburt der letzteren vorgenommen. Die

Eier hatten somit eine geraumc Zeit der Austrocknung

Widerstand geleistet, bevor sie von den Hunden ver

schluckt worden waren. Guillebcau.

Sarcospol'ìdiell. Kanzelmacher (10) hat im Т1

flisser Schlachthofe bei Büffeln im @esophagus

sehr oft Cysten von Balbiana gigantea gefunden.

Von 52 untersuchten Bülïeln fand er Sarcosporidicn

bei 47. Bei 11 Thieren wurden die Sarcosporidien

Schläuche auch im Fleische des ganzen Körpers con

statirt. Sie hatten dieselbe Form wie in der Speise

röhre, waren weiss, ihre Grösse war sehr verschieden

und schwankte von einigen Millimetern bis zu 45 cm

Länge und 0,5 cm im Durchmesser. Tartakowsky.

Simondsia paradoxe. Piana (27) fand in zwei

Magenpräparaten, die schon längere Zeit in Alcohol auf

bewahrt warcn, mehrere Exemplare von Simondsia

paradoxa, über welche er Folgendes mittheilt.

Die Männchen, die an der Magonschleimhaut an

haften oder in die Mucosa eingebohrt vorkommen, sehen

wie Seidenfäden aus. Das Spiculuni ist kurz; häufig

findet man ein Nebenspiculum. Das Hinterleibsende ist

jederseits mit 5 Papillon versehen. Am Kopie finden

sich bei beiden Geschlechtern 2 kleine Papillen vor,

die am Rande der Mundöffnung stehen, neben 210015011

lichen breiten Häutchen. Die Geschlechtsöñnung der

Weibchen befindet sich 3 шт von der Mundölfnung ent

fernt. Die den Weibchen eigenthümliche Auftreibung

ist thatsächlich eine Erweiterung der äusseren Haut,

wie dies von Colucci beschrieben wurde. Durch den

Körperbau der Männchen und durch Gestalt und Grösse

der Eier istSimondsia paradoxa den Spiroptcren und

zwar der Spir. sexalata Molin ähnlich. v. Ratz.

Strongyliden. Spirig (44) berichtet über-eine

Krankheit, welche im Sommer auf einer der politischen

Gemeinde Gams gehörigen Vorweide vorkam. 102 Stück

Rindvieh im Alter von ‘/2-3,’4 Jahren wurden auf die

Weide getrieben, und auf der Hochalpe machte sich

eine Massenerkrankung geltend, als deren Urheber der

Strongylus vcntricosus erkannt wurde. Die Thiere

waren gesund, als sie auf die Alm getrieben waren.

Hirsche kommen dert nicht vor. bei denen der Wurm

bereits beobachtet ist. Wahrscheinlich handelt es 51011

um eine Infection mit einem Larvenstadium, dieses

kennen wir aber nicht, und alle Versuche, die Verf.

mit noch lebenden, weiblichen Würmern anstellte, um

Larvcnzustände '/.ur Entwickelung zu bringen, schlugen

fehl. v. Rátz.

Syngamus laryngens. Raìlliet (31) beschreila

eine Strongylusart, den Syngamus laryngeus

der zum ersten Male beim Rinde gefunden worden ist~

Willach hat früher einen Syngamus bovis be

schrieben; R. ist aber der Ansicht, dass es sich gar

nicht um einen solchen Parasiten gehandelt hat. Der

von Railliet beschriebene Parasit ist von allen hi.`

jetzt bekannten Parasiten verschieden. Man hat ihn gc

funden in der Mucosa des Larynx, besonders an der

Basis der hinteren Fläche der Epiglottis, auf den Stimm

bändern und 111 den Kehlkopfstaschen. R. zeigt eine

Epiglottís vor, an der ungefähr ‘20 Parasiten sitzen.

Einmal hat man eine Gruppe dieser Parasiten in der

oberen Partie der Trachca gefunden. Es gehört eine

gewisse Ucbung dazu, um diese Parasiten zu sehen:

man hält sie sonst für Blutgcrinnsel. Die Parasiten

kommen im Süden von Annam sehr häufig vor; man

fand sie bei einer Rindcrpestepidemie bei der Hälfte

aller toten Rinder. Die Parasiten scheinen aber ihre

Wirthe nicht zu incommodiren. Ueber die anatomischen

Eigenschaften des neuen Parasiten s. das Original.

Ellenberger.

Trichìnen und Trichinose. Petropawlowskiœâ)

berichtet über die Verbreitung der Trichinen l

unter den Thieren der Stadt Charkow; nur

Folgendes sei hervorgehoben:

Von den im Jahre 1893 1111 Charkow’schen Schlacht

hause untersuchten 11048 Schweinen, waren 78 (?) =

0,7pCt. trichinös, Während auf 84681шрог1:11°’(0501111010:`

nur 2 trichinöse kamen. Auch bemerkt der Autor, dass

er Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse sowohl mit frischem.

als auch gekochtem und gebratencm trichinösem

Fleisch gefüttert habe und jedesmal, ganz gleich in

welchem Zustande er das trichinöse Fleisch den Thieren

verabfolgt habe, starke Darmerkrankungen der Thiere

hat eintreten schen, die meist einen letalen Ausgang

genommen haben?! J. Waldmann.

Ehrhardt (-l) untersuchte dic an den Muskeln

des Kaninchens bei der Trichinose auftreten

den anatomischen Processo und stellte fest, dass

die contractile Substanz der Muskclfasern verschiedene

Veränderungen zeigt.

In den trichincnhaltigen Fasern tritt ein körniger

Zerfall ein, der zu Verfcttung und starker Quellung führen

kann. Die wachsigc und hydropische Entartung finden

sich in parasitenfreien Fasern und sind als Wirkungen

von den Parasiten ausgeschiedener Gifte aufzufassen:

in den parasitentreien Fasern ist aber in manchen Fällen

ausgedehnte Verfettung vorhanden. Regenerationsvor

gänge sind manchmal als terminale und laterale Muskel

knospen wahrzunehmen. Gleich nach der Einwanderung

der Triehinen vermehren sich die Muskelkerne, welche

zum Theil durch directe Theilung entstehen, zum Theil

auch durch mitotische Theilung. Die Zahl der Kerne

wächst ausserdem durch die Einwanderung von Leuko

cytcn und von Bindegewebszellen. Die Rückbildunf.Y

der zahlreichen Kerne in den Muskeln erfolgt durch

Quellung mit nachfolgender Auflösung des Kernes in

körnig zerfallene Fasern. Im Bindegewebe des Muskels

ist starke Füllung der Capillaren, Auswanderung weisser

Blutzcllen, Proliferation der Bindegewcbszellen, Bildung

epithelioider und runder Granulationszellen wahrnehm~

bar. Die Einkapselung der Tiichinen beginnt mit einer

Verdickung des Sarcolemms in der Umgebung der Para

siten, später entsteht eine Bindegewebsneubildung. die

durch Sehrumpfung die Röhre des gequollenen Sarco

lemms zusammenpresst und oberhalb und unterhalb des

Parasiten vollständig comprimirt. Bisweilen sind in der

Kapsel Bindegewebskerne eingeschlossen, welche die
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Bildung von Bindegewebskerncn im Kapselinnem ver

mitteln können. Um abgestorbene Trichinen war reiche

Zellanhäufung zu beobachten. v. Rńtz.

Brown (3) fand bei Trichinosis neben Leuko

ejdose eine bedeutende Vermehrung der eosinophilcn

Zellen des Blutes. Jolme.

IV. sporadische innere und äussere Krank

heiten.

1. Krankheiten des Nervensystems.

a) Erkrankungen des Nervensystems im Allge

пепел. 1) Albrecht, Radialislähmungen beim Rinde.

Wechensehrift fúr Thierheilkunde u. Viehzucht. 139.

— 2) Bcsnoit, La Tremblantre ou neuritc peri

pherique enzootique de mouton. Revue veter. p. 265.

_ 3) Besnoit und Ch. Morel, Ueber die pathologi

sehen Veränderungen der Nerven bei der Gnupperkrank

heit der Schafe. Ibid. 1898. p. 397. _ 4) Cadeac,

Sur la. meningite cerebro-spinal du cheval. Journal de

med. vet. de Lyon. p. 523. _ 5) Derselbe, Para

lysie combinée de la. queue et des sphineleres. Journ.

de méd. vét. et de zootechnie. Février. _ 6) Ualve,

Paralysie ascendente de 1a moelle chez le cheval. Re

eueil. p. 401. _ 7) Chénier, Etude clinique sur le

vertige. Revue vet. Mai. _ 8) Cnille u. Sendrail,

Exophthalmus als Theilerscheìnung allgemeiner Sarco

matose bei der Kuh. Ibid. Bd. 24. p. 4. _ 9) Dahl

ström, H., Kommt der Rückenmarkstyphus (die infec

tiöse Paraplegie des Pferdes) in Schweden vor? Svensk

Veterinärtidskrift. III. 1898. p. 188. _ 10) Dexlcr,

Beiträge zur Pathogenese und pathologischen Anatomic

des Hydrocephalus acqu. equi. Neurolog. Centralblatt.

>‘. 700 und Zeitschrift für Thiermedic. III. S. 241 u.

Autoreferat in der Berliner thierärztlichen Woehensehr.

5. 517. _ 11) Doroschenko, L., Der Tod eines

Pferdes durch Bluterguss in den Rückenmarkscanal.

Archiv für Veterinär-Wissensch. Heft 10. Abtheil. II.

5. 517_18. (Russ.) _ 12) Fröhncr, Kreuzschwäehe

in Folge Compressionsauophic des Halsmarkes. Monats

hefte für pract. Thierheilkunde. S. 123. _ 13) Haase,

Reflexionen über das Wesen der Epilepsie. Berliner

thierärztliche Wochenschrift. S. 240. _ 14) Hoff

mann, Beitrag zur Beurtheilung der geistigen Fähig

keiten dcs Pferdes und über Geisteskrankheiten des

selben. Oesterreichische Monatsscbrift für Thierheilkde.

'24. Jahrgang. S. 1. _ 15) Hygyer, Zwei Fälle von

Hysterie bei Thieren. Le Progrès vét. No. 3. _ 16)

.I acksehath, Fall einer Myelomeningoeystocele anterior

und inferior bei einem Kalbe. Berliner thicrärztliche

Woehenschrift. S. 455. (Im Original einzusehen.) _

17) Jensen, H., Ueber die infectiöse Paraplegie

(Rückenmarkstyphus) des Pferdes. Maanedsskrift for

D_vrlaeger. Xl. p. 8. _ 18) Kolmhíiusor, Ueber

Hirnkrämpfe bei Jungfasanen. Thierärztliches Central

blatt. S. 61. — 19) Krummacher, Ueber den Chole

stearingehalt eines Cholesteatoms vom Pferde. Monats

hefte für practische Thierheilkunde. S. 350. _ 20)

Malinowski, Eklampsia beim Pferde. Journal für

allg. Vet-Wiss. in St. Petersburg. No. 2. S. 76_77.

_ 21) de Mia, U., Paralísi reumatico (rheumatische

Paralyse). Nuovo Ercolani. IV. p. 116. _ 22) M eìss

ner, Defectbildung am Gehirn, verbunden mit Hydro

ccphalus internus chronicus congenìtus beim Ilunde.

Berliner thieräxztliche Wochenschrift. S. 239. _ 23)

Bloussu, Submeningeale Eiterung im Bereiche der

Zirbeldriise mit Phlebitis der venösen Sinus der Gehirn~

basis. Rec. de módec. vétér. Bull. de 1a Soc. No. 16.

p. 313. _ 23a) Mouquet, Clignotement bilateral con

vulsif des paupières, des contractions tibrillaires, des mus

cles de la face etc. Rec. de méd. vet.. p. 295. _ 24)

Ncsmelof, A. A., Ueber die Ursachen der Manegenbc

wegung. Arch. f. Vet-Wiss. Heft 7. Abth. II. S. 371_78.

(Russ.) _ 24a) Nowotny, Symptome und Verlauf

einiger durch Trauma verursachter Gehirn- und Rücken~

markskrankheiten. Thierìirztliches Centralblatt. No. 2.

S. 25 und No. 3. S. 44. (Bruch des Keilbeins; Blu

tung in die subarachnoidealen Räume. der Grosshirn

hemisphiiren; Blutung an der Gehirnbasis.) _ 25)

Prietsch, Facialislähmung bei 4 Pferden. Sächsischer

\"ctexinl'irbericht. S. 115. _ 26) Prüms, Etwas über

die Taumclkrankheit. Berliner thierärztliehe Wochen

sehrift. S. 337. _ 27) Rabieaux, Paralysie de la

machoire inferieure chez le chien. Journ. de méd. vet.

et de zooteehnie. Juin. _ 28) Raymond et Ca

déac, Paralysic combinée de la. queue et des sphinc

teres chez une jument. Ibid. p. 75. _ 29) Reeks,

C., Intra-cranial strangles abscess in a. mare. Journ. of

comp. pathology and therapeutics. p. 178. _ 30) Rii

bert, Verletzung und Lähmung des Achselgeflechtes bei

einem IIunde. Siiehs. Veterinärbcricht. S. 120. _ 3])

Roy, Cerehrnspinalmeuingitis nach einer penetrirenden

Nackenwunde beim Pferde. Revue vet. 1898. р. 342.

_ 32) Schimmel, W. C., Zur Prognose und Therapie

der Paralysis des Nervus supraseapularis. Holläind.

Zeitschrift. Bd. 26. S. 208. _ 33) Schüttler. Epi

lepsie bei einer Kuli. Archiv für Thierheilkde. XXV.

S. 218. _ 34) Siedamgrotzky, Die Geliirn- und

Riiekenmarksentzündung des Pferdes im Königreiehe

Sachsen. Sächsischer Veterinärbericht. S. 105. _ 35)

Squadrini, Paraplegia. ante partum complicata da

vertigine. Il nuovo Ercolani. p. 289. _ 36) Szidon,

Parese des Nervus peronaeus beim Hunde. llionatshefte

fur pract. Thierheilkde. S. 505. _ 37) Tapkcn, A.,

Epilepsie und Eelampsie. Deutsche thierärztl. Wochen

schrift. 353. _ 38) Tovo, Paralisi traumatici in

un vitello. Il nuovo Ercolani. p. 530. _ 39) Trin

chera. A., Sulla paralisi del mascellare inferiore del

cane (Ueber Paralysen des N. mandibularis beim Hunde.)

Clin. vet. XXII. p. 338. _ 40) Walther, Reizungen

der Intercostalnervcn. Sâìchs. Veterinärbericht. S. 113.

_ 4l) Wiedemann, Schwinzer, Anwendung der

Electricitl'it bei Lìihmungen des Pferdes. Zeitschr. für

Vcterinâirkde. No. 5. S. 264. _ 42) Wilhelm, Ein

sporadischer Fall von Meningitis cerebrospinalis bei

einem mitteljâihrigcn Pferde. Sâiehs. Veterinär-Bericht.

S. 111. _ 43) Zellmann, Chronic hydroeephalus in

a horse. The veterinary Review. p. 766. _ 44) Der

Dummkoller unter den Pferden der preussisehen Armee.

Preuss. Statist. Veter.-Bericht. S. 94. _ 45) Die Epi

lepsie. unter den Pferden der preuss. Armee. Ebendas.

S. 95. (Es handelte sich um ein Pferd, welches aus

rangirt wurde.) _ 46) Die IIirnentZüudung und acute

Gehirnwassersueht unter den Pferden der preussischen

Armee. Ebendas. S. 93. _ 47) Krämpfe bei preussi

sehen Militärpferden. Ebendas. S. 95. (Es handelte

sich um 4 Pferde, von denen 2 geheilt wurden.) _ 48)

Krankheiten des Nervensystems unter den Pferden der

preussisehen Armee.. Ebendas. S. 92. _ 49) Krank

heiten des Rückenmarkes bei Pferden der preussisehen

Armee. Ebendaselbst. S. 98. _ 50) Lähmungcn bei

Pferden der preussisehen Armee. Ebendas. S. 96. _

51) Sarcom am Riechkolben bei einem preussisehen Mi

litärpferde. Ebendas. S. 193. _ 52) Der Schwindel

bei Pferden dcr preussisehen Armee. I-Ibendas.> S. 95.

(Es litten daran 3 Pferde: 2 wurden geheilt, 1 wurde

ausrangirt.)

Krankheiten des Nervensystems (48) wurden im

Jahre 1898 bei 155 preussisehen Militärpferden (incl.

7 aus dem Vorjahre übernommenen) festgestellt., d. i.

0,52 pCt. aller Erkrankten und 0.2() pCt. der Isistîirke.

69 = 44,51 pCt. wurden geheilt, 30 = 19.35 pCt. wur

den ausraugirt, 44 = 28.38 pCt. starben, 8 : 5,16 pCt.

wurden getötet. Am Jaliressehlussc blieben 4 Pferde
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in Behandlung. Der Gesamtverlust stellte sich dem

nach auf S2 Pferde = 52,90 pCt. Georg Müller.

Wegen llirnentziinduug und neuter Hirnwasser

Sucht (4H) wurden im Jahre 1898 einschliesslich des

Bestandes vom Vorjahre 46 preussisehe Militärpferdc

behandelt. Davon sind geheilt 19 = 41,30 pCt., aus

rangirt 4 = 8,70 pCt., gestorben 21 = 45,65 pCt., ge~

tötet 1 = 2,17 pCt., am Jahresschlussc in Behandlung

geblieben 1. Der Gesamtverlust betrug demnach

26 Pferde = 56,52 pCt. Georg Müller.

Reeks (29) berichtet über einen Fall von Strepto

coceenencephalitis bei einer 5 Jahre alten Stute, die

unter Pferden gestanden hatte, welche alle verschieden

schwer von der Drusc betroffen worden waren. Nur

das in Frage stehende Thier hatte niemals Drüsen

Schwellung, Nasenausñuss etc. gezeigt. Dagegen er

krankte es ziemlich unvermittelt unter Depressions

erscheinungen und Abgeschlagcnhcit. Die Augen blieben

halb geschlossen, die Pupillen ad maximum erweitert,

die Bewegungen waren unbeholfen, Appetit, Temperatur

und Puls normal. Schon nach wenigen Tagen nahmen

die Erscheinungen in bedrohlicher Weise zu. Die Stute

war unfähig, sich auf den Beinen zu erhalten; die Zunge

hing pendelnd aus der geöffneten Maulspalte heraus,

das Athmen geschah unter sehlotterndenl Geräusch des

Gaumcnsegels, willkürliche Muskelbewegungen waren

nicht mehr vorhanden, und am 4. Krankheitstage trat

der Tod ein.

Die Section, welche sich nur auf den Schädel

beschränkte, ergab die Existenz einer grossen Menge

typischen Druseeiters mit den Schütz`schcn Strepto

eeceen im rechten Seitenventrikel und seinen Ausläufern.

Die linke Hemisphäre war verhältnismässig (?) frei; sie

enthielt nur einige erbsengrosse Eiterhcrde in ihrer

hinteren Hälfte. Dexter.

Die Gehirn-Rückenmarkseutziindung des Pferdes

(34), zumeist als „Bornaîsclle Krankheit“ bezeichnet,

trat im Jahre 1898 im Königreiche Sachsen in 23, auf

20 Ortschaften rertheilten Gehöften auf und betie]

31 Perde, 29 davon starben oder wurden getötet,

1 ist vollständig, 1 unvollständig genesen.

Georg Müller.

Cadéae (4) meint, dass die chronische Form

der Cerebrospînalmenìllgìtis sehr oft verwechselt werde

mit dem Dummkoller, sodass die Mittheilung einschlä

giger Beobachtungen von Wichtigkeit sei.

Ein 6jühriges Pferd zeigte grosse Müdigkeit, Drän

gen nach einer Seite, schwere Beweglichkeit und Un

verwendbarkeit im Zuge. Die Augen blieben halb ge

schlossen, die Ohren unbeweglich, die Unterlippe hing

etwas herab; es bestand eine leichte` l'arese im Facialis

gebiet, die Cadeac als ein besonders wichtiges Erken

nungszeichen dieser Krankheit auñasst. Die Wirbelsäule

und die ihr seitlich anliegenden Partien zeigten sieh

abnorm druckempfindlich. Aus dem Bestehen cere

braler und medullärer Symptome ist auf die Abwesen

heit der dem Dummkoller gewöhnlich zu Grunde lie

genden Atïeetionen zu schliessen, was in forensischer

Beziehung nicht ohne Belang ist.

In einem zweiten Falle bestand bei einem 11 Jahre

alten Pferde ein ganz ähnliches Symptomenbild: Nac-h

einem Anfalle maniakalisehen Characters blieben eigen

thümliche Kaumuskelkrämpfe, Deviation der Nase und der

Lippen, starke Hyperästhesic der Nackengegend, sowie der

gesamten Wirbelsäule und Steigerung der Muskclreñexe

zurück` so dass Cade-ac nicht zögerte, die Diagnose

Cerebrospinalmeningitis zu stellen. Nach 4 Tagen Ab

. fall dieser aeuten Anomalien und Auftauchen der typi

schen Erscheinungen des Dummkollers. Diese neuen

Fälle bestärkcn Gadcac neuerdings in seiner schon

früher gehabten Ueberzeugung, dass der Dummkoller

gewöhnlich als ein Folgezustand einer Meningitis  sei

es nun einer sporadischen oder einer epizootìschen Form

—— aufgefasst werden müsse. Dexler.

Krummacher (19) bestimmte den Gehalt einer

vom Pferde stammenden Plexnsgesehwulst an сытен

rîll und fand eine Menge von 16,1 pCt. der frischen

Gewebsmasse. Was die Herkunft des Cholestearìus an»

belangt. so waren die Ergebnisse Krummaeher’s gc

eignct, gewiss(` Möglichkeiten in dieser Richt-ung discu

tiren zu lassen.

Krummacher neigt weniger zu der Anschauung

hin, dass das Cholestearin in den Tumoren der Ader

geñechte in analoger Weise entstehe, wie in den Dcr

moidcysten oder etwa als Absonderungsproduct der

Epithelien (embryonale Epidermisschollen, Boström).

sondern nimmt an, dass dieser Körper durch den Blut

und Lymphstrom nach dem Gehirne gebracht und dort

an den genannten Localisationen ausgeschieden werde.

Er weist darauf hin, dass erfahrungsgemäss unter gc

wissen Bedingungen an n'elen` pathologiseh veränderten'

Stellen Stoffe abgelagert werden, die nur in geringer

Menge, wie das Cholestcarin, im Blute gelöst sind:

Kalkausseheidungen in den Gefässwänden, llarnsäureab

lagerungen in Gelenken ete. Der Umstand, dass die

Cholestcatome immer in der Nähe der blutreichen Ader

gefleehte vorkommen, würde zu Gunsten dieser Anschau

ung sprechen. Dexler.

Moussu (23) beobachtete bei einem Stier, der

vollständig haarlos geworden war, ohne dass die Ег

sache microscopisch festzustellen war, Abseedirung der

rechten Kehlgangslymphdrüsen. Nach etwa 14 tägiger

Behandlung trat über Nacht Kehlkopfpfeifen auf, auch

zeigte der Stier Hyperästhesie gegen geringgradìgc äussere

Einflüsse. Nach weiteren 8 Tagen stellten sich Symptome

der Hirnreìzung ein, und am nächsten Tage vercndctc

der Stier. Die Section zeigte, dass der Eiter vom Abscess

im Kehlgange bis zur Carotis interna gedrungen und

von hier aus auf dem Wege der Gefassbahnen bis zum

Gebiete der Glandula pituitaria. gelangt war. Aus der

Eiteransammlung an der Gehirubasis war auch die

Phlebitis der venösen Sinus daselbst zu erklären.

Röder.

Ueber ein mit einem Sarcom am Riechkolben (51)

behaftetcs preussisehes Militärpferd wird Folgendes mit

getheilt :

Е111 14 Jahre altes Pferd des Husarenregiments`

No. 17 bekam öfters Sehwindelanfälle. stürzte zu Boden

und konnte sich erst nach einigen Minuten wieder er~

heben. Das Allgemeinbefinden war anfangs nicht ge

stört, später traten jedoch Appetitlosigkcit und die

Symptome des Dummkollers hinzu. Nach Ablauf einiger

Wochen trat plötzlich der Tod ein. Später konnte

noch ermittelt werden, dass das Pferd einen ähnlichen

Schwindelanfall schon vor zwei Jahren gezeigt batte.

Es fand sich bei der 0bduction ein taubeneigrosses

Rundzellensarcom am linken Riechkolben; Schwund an

den nächstgelegenen Knochenplatten; seröse hämorrha

gische und geringe fibrinöse Ausscheidungen an den

Rückenmarkshäuten bis zum Endstüeke des Rücken

marks hin. Georg Müller.

Unter den Pferden der preussischen Armee

(44) gelangte 1898 der Dnmmkoller 20 mal zur Fest
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stellung. Davon sind bezeichnet als geheilt (i = 30 p(`t..

ausmngirt 13 = 65 pCt.; im Bestandc blieb 1 Pferd.

Georg Müller.

Zellman’s (43) Arbeit behandelt die Sympto

matologie eines Falles von Dnmlnkoller, der sich

von den bekannten Beobachtungen, die in der Veterinär

liueraturin so grosser Zahl vorliegen, durch nichts

unterscheidet.

Ueber die Section berichtet Zellman in lako

nischer Kürze: Atrophie des Cortex, beträchtliche Di

latation der Seitenventrikel und des 3. Ventrikels; all

gemeine Atrophie der Ganglienzellen, loealisirte Hyper

trophie der Glia on some places, Desolation der Blut

,eefässe und Infiltration der perivaseulären Räume mit

Leukocyten. Ein Urtheil darüber, ob die Befunde

wenigstens in ihrem grössten Tlieile sich über den

Werth unbeweisbarer Annahmen erheben, ist bei der

Unvollständigkeit des pathologisch-histologischen Be

fundes unmöglich. Dexler.

Dexler (10) bespricht in seinen beiden Arbeiten die

substantielle Basis des Hydrocephalus aequisitns dos

Pferdes in eingehender Weise. Er giebt zunächst eine

genaue Schilderung der in Betracht kommenden anato

mischen Verhältnisse und zwar auf Grund eigener origi

naler Untersuchungen, durch welche Licht in z. Th.

noch dunkle. anatomische Gebiete gebracht worden ist.

Dann folgt eine Darstellung seiner Untersuchungsmethode

und darauf die Schilderung seiner eigenen Beobachtungen

und Untersuchungsbefunde über die von ihm untersuchten,

an Hydrocephalus leidenden Pferde. Dexler hat bei

S kranken Pferden die Gehirnsection in der genauesten

Weise vorgenommen. Er kommt auf Grund seiner Unter

suchnngsbefunde zu folgenden Schlüssen:

Der dem Hydrocephalus chr. des Pferdes zu Grunde

liegende Complex anatomischer Anomalien (zu denen

neben den schon bekannten eine ganze Reihe neuer hin

zugekommen sind) wird stets beherrscht von den drei

Hauptverändcrungen: der Ventrikeldilatation des Vorder

hirns, der Deformation des Mittelhirns und einem sym

metrischen Prolaps eines Theiles des Occipitalhirnes

durch die Incisura tentorii cerebelli. Den Anstoss zum

Zustandekommen aller Abnormitäten giebt partielle Ver

legung des Aquaeductus cerebri in Folge abnorm ge

»teigerter Hirnpulsationen. Die Begründung der Theorie

Dexler’s, die sich in wcitestem Umfange auf den

Grundsätzen der Physiologie aufbaut, muss im Originale

nachgelesen werden. Ellenberger.

Eine Defectbildung am Gehirn, verbunden

mit Hydrocephalus internus chronicus con

genitus beim Hunde beschreibt Meissner (22).

Klinisch waren die auffallendsten Erscheinungen:

Kreisbewegungen nach links und totale Erblindung auf

dem rechten Auge, wobei solches auch bei genauester

Untersuchung keine Abweichung zeigte. Die Section

'les getöteten Hundes ergab: starke Abplattung des

)littelhirns mit grossen Defecten der Hirnrinde. (Näheres

hierüber im Original.) Johne.

Nesmelof (24) berichtet über einen Fall von Mn

negcnbewegung bei einem gegen 7Jahrc alten, sehr fetten

Schosshündchen, das während eines Spazierganges plötz

lich auf der Strasse hinstürzte und, nachdem es sich

wiedererhoben, unter lautem Winseln beständige Kreis

bewegungen von rechts nach links ausführte. Nachdem

Autor das Thier 8 Tage erfolglos behandelt, war es an

Erschöpfung eingegangen. Die von ihm ausgeführte

Section hat Folgendes ergeben:

Stauung im Hohlvencnsystem, Hyperiimie der Lun

gen, diastolischer Stillstand, Erweiterung und Hyper

trophic dcs Herzens. namentlich des rechten Ventrikcls,

Anwesenheit eines harten, an dcr Scheirlewand fest adhl'i

rirenden, zwischen den Tricuspidalklappcn bis in den

rechtenVorhof hincinragendcn Th rombus in demselben und

zweier senfkorngrosser, atheromatöser Plaques auf der

Intima der Aorta. dicht hinter den Semilunarklappen,

Uebertïillung der (icfässc der flirnhîiute mit Blut, serösc

Durchfeuchtung des Gehirns, Ansammlung von trüber,

blutiger Flüssigkeit in den Seitenvcntrikeln mit Trübung

des lůpendyms, Vorhandensein eines mandelkerngrossen,

das Ganglion caudatum umfassenden, gelben Erweìchungs

hordes auf dem vorderen medialen Theil des linken

Corpus stxiatum und eines ebensolchen Herdes auf der

unteren Flìiche und der linken Seite der Medulla ob

longata, von dcr Varolsbrückc bis zum Austritt der

Wurzeln des X. Nervenpaares reichend und sich auf die

Kleinhirnschcnkel zur Brücke und zur Medulla ob

longata wie auch auf die Oliven erstreckend. Nach der

Ansicht des Autors verursachte dcr Herzthrombus ein(`

starke Stauungshyperämie im Gehirn, welche zum Blut

erguss in die genannten Theile des Gehirns fíihrte.

Waldmann.

Prüms (26) beschreibt die seit Mitte December 1898

in der holsteinsehen Elbmarsch vorkommende Тише]

krankheit beim Pferde. Die betr. Thiere fielen plötz

lich um, erhoben sich wieder, kamen taumelnd zur

Krippe und verzehrten, scheinbar gesund, ihr Futter.

Plötzlich cinwirkende starke Geräusche, rasche Beleuch

tung des Stalles, das rasche Oelïnen desselben und

sonstige plötzliche Sinnesreize genügten, um kranke

Pferde zum Umfallen zu bringen. wodurch in der Nìihc

befindliche andere krankhalte Pferde so aufgeregt wur

den, dass sie ebenfalls nicderstürzten. Temperatur- und

Pulserhöhung nicht vorhanden.- Abgesehen von einigen

Todes-fallen in einigen Tagen volle Heilung. - Ursache

unhekannt. Johne.

Uhenier (7) erklärt, dass Vertigo stets von Magen

störungen ausgehe, weil:

1. Im Centralnervcnsystcm keine Anomalien gc

funden werden können; 2. im Verdauungsschlauche stets

Stömngcn bestellen; З. weil nach zwei von ihm beob

achteten Fällen nach Einguss mehrerer Liter Kaffee

schon nach wenigen Stunden Heilung eintritt — was

gewiss nicht der Fall wìire, wenn der Schwin

del im Gehirn sässcl Dexler.

Haase (13) ist in lseinen im Original nachzulesen

den Reflexionen über das Wesen der Epilepsie

geneigt, die genuine Epilepsie wegen des plötzlichen

Eintretens und heftigen Verlaufcs der Krampfanfälle,

sowie wegen plötzlichen Aufhörcns derselben auf Gehirn

druck zurückzuführen und sie für eine Rcñexepilepsic

wie jede andere anzusehen. Die Ursache sei im Gehirn

selbst zu suchen. Johne.

Kolmhäuser (18) stellte die Diagnose Hirn

krämpfe (Epilepsie), weil unter den Fasanen einer ge

wissen Ocrtlichkeit eine seuehenartiges Leiden aufgetreten

war, dem die Thiere unter agonalen Convulsioncn, die

sich manchmal öfter wiederholten, zu Grunde gingen.

Autor schliesst cine Infectionskrankheit aus, weil das

Blut macro- wie microscopisch eine normale Beschaffen

heit zeigtc, und glaubt als Krankheitsursache die da

mals herrschende grosse Hitze beschuldigen zu müssen.

Dexlcr.
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Tapken (37) schildert in einer längeren Abhand

lung seine Erfahrungen über die Epilepsie und die

Eclßnlpsie bci den Hausthieren und 11011-101110 schr

beachtenswerthe Casuistik an. Unsere. Kenntnisse über

die Epilepsie bei den Thieren lsind ja 50 dürftige, dass

man genau registrirte Krankheitsgeschichten sehr noth

wendig finden muss.

Epilepsie sah T. 0.21.1101 einem Gjährigen

Pferde, das ohne bekannte Anamnese eines Tages

während der Arbeit untel' heftigen Zuckungcn zu Boden

stürzte und mehrere Minuten im Anfalle liegen blieb;

rasche Wiederholung der Attaqucn innerhalb einiger

Stunden, dann in Pausen von 14, 16, 30 und 32 Tagen

3»5ma1 täglich. Ueber Sommer und Herbst blieb das

Pferd, das 51011 1111 anfallsfreien Intervall wenig verän

dert zeigte, auf der Weide, wo man es öfters in dem

Graben sitzen sah und annahm, dass es während der

cpileptischen Krämpfe in denselben hineingcfallen war.

Aus nicht festgestellten Ursachen ging der Patient im

Ernährungszustande zurück und wurde verkauft. 011110

dass eine Section hätte vorgenommen werden können.

Eclampsie beobachtete T. verhältnismässig häufig

1101 Absatzfcrkcln im Alter von 6-12 Wochen. Die

Anfälle traten plötzlich auf. Die Thiere fallen gewöhn

lich unter Schreien zu Boden und bleiben unter heftigen

Convulsionen, Kau- und Augenmuskelkrämpfen 1—2 Mi

nuten liegen. Nach einem oder mehreren Anl'ällen ver

schwindet das Leiden dauernd. Ausserdem berichtet

Autor über einen eelamptisehcn Anfall bei einer Kuh,

die nach dem Knall eines Schusses unter Zut-kungen

niederfiel und noch einige Stunden danach leichte Con

vulsiunen aufwies.

Puerperale Eclampsie sah T. bei einem

Pferde nach Schwergeburt und relativ häufig beim

Schweine.

Bei dem Pferde, das der Gegenstand der Beobach

tung von Eclampsie war` ergab die Anamnese, dass das

Thier früher wiederholt schwer geboren und danach

stets leichte Krampfanfälle hatte. Bei der Stute erfolgte

nach einstündigen Wehen die Ausstossung cines toten

Füllens. Nach der Geburt legte sich das Thier auf die

Seite und bekam 5 Minuten dauernde Convulsionen in

den Muskeln des Kopfes, Halses und der Hinterfüssc;

nach etwa 15 Minuten eine zweite Attaque. die sich

am selben und am nächsten Tage wiederholten. Nach

der künstlichen Entfernung der Nachgeburt blieben die

Krampfzustände aus.

Beim Schweine tritt die puerperale Eclampsie mei

stens während der Geburt auf und nur, wenn diese er

schwert oder unmöglich ist. Die Anfälle, welche nichts

Characteństische-s besitzen, dauern 1—3 Minuten und

wiederholen sich oft mehrere Male in einer Stunde.

Dexler.

Malinowski (20) berichtet über eine von ihm als

Eelampsie bezeichnete, acute Erkrankung cines Ca

valleriepferdes, welche in starken, 2-5 Minuten

anhaltenden, 7—10 mal täglich 51011 wiederholenden

Krampfanfällen und in einem eomatösen Zustande des

Thieres bestanden. Nach jedem Krampfanfalle hat der

Patient längere Zeit bewusstlos gelegen, darauf sich

vom Boden erhoben, um nach unbestimmter Zeit wieder

hinzustürzen und einem neuen Krampfanfalle 211 unter

liegen.

Die Percussion und Auscultation haben nichts er

geben, während bei der Untersuchung per rectum eine

unbedeutende Vergrösserung der rechten Niere hat nach

gewiesen werden können. Untcr häufigem Drängen hat

Patient nur sehr wenig Harn abgesetzt. Die Tempe

11112111- ist am Morgen 39,9, am Abend 40,10 С. gewesen.

Dem Patienten sind 30,0 Chloralhydrat per rectum appli

cirt worden. Am folgenden Tage war der Zustand der

selbe und wurde die Application wiederholt und dem

Thiere ein Diureticum, bestehend aus 15,0 Fruct. Juni

peri und 11.25 Natr. sulfur.. innerlich verabfolgt. Am

dritten Tage wurde bei gleichem Zustande des Patienten

dieselbe Behandlung wiederholt, während am 5. Tag(I

die tienickgcgend mit rothcr Quecksilbersalbc einge

riebcn wurde. Am 5. Tage wechselten wie früher

Krampfanfa'lle mit comatösen Intervallen ab; die

Temperatur betrug am Abend 39,50. Der Patient er

hielt 0100 subcutane Physostigmininjectien von Чз Gran.

worauf er sich bald erhob, eine grosse Menge Harn ab

setzte und anfing, Futter zu sich zu nehmen. Mit dem

6. Tage hörten die Krämpfe auf und das Thier erholtc

sich augenscheinlich, sodass 05 am 15. Tage als voll

ständig genesen entlassen werden konnte.

J. Waldmann.

Bcsnoit und Morel (З) fanden bei der 111111111!“

krankheit del* Schafe keine 1111- das blesse Auge sicht»

baren Veränderungen im Gehirn, im Rückenmark, in

den Nerven und in den Muskeln. Microscopisch (1:1—

gegen gelang es ihnen, Veränderungen des Rückenmarks

und der peripheren Nerven festzustellen.

In den grossen Zellen der Vorderhörner des Rücken

marks konnte eine Auflösung der chromatischen Sul»

stanz festgestellt werden, die Kerne lagen oft an der

Peripherie, und grössere Vacuelen traten im Protoplasma

auf. ln dem System der peripheren Nerven beschränk

ten sich die Veränderungen manchmal auf die motori

schen chige: in späten Stadien der Krankheit lag

auch eine. Betheiligung der dicken Nervenstämme vor.

In den kranken Nerven fehlten die Axeneylinder, das

Mark war zu isolirtcn oder gruppenweise vereinigten

Kügelchen geballt, die von einem kernreichen Proto

plasma umgeben wurden. ln den am weitesten tort

gcschrittenen Fällen war die Schwannsche Scheide allein

zurückgeblieben. Guillebeau.

Die im Auftrage des französischen Ackerbaumini

steriums gepflogenen Untersuchungen Besnoit`s (2) über

die Traberkl'ankheit del' Schafe deckt sich dem In

halte nach ziemlich allgemein mit der bekannten älte

ren Publication über diesen Gegenstand, die Autor im

Vereine mit Morel erscheinen liess (s. Jahresber. 18:18.

vorstehendes Referat). Besnoit berichtet hier nur seine

Ergebnisse in der Besprechung der Geschichte, Sym

ptomatologie, Diagnostik, Anatomie, Aetìologie und

Prophylaxis der Affection, die nach seinen Untersuchun

gen als eine periphere. Neuritis auf 101150001- Basis an

gesehen werden muss. Wenn nun durchaus nicht zu

leugnen ist, dass Besnoit`s Arbeit zweifellos die be

deutungsvollstc auf diesem Gebiete ist, so möchte Ref.

doch dem absprechenden Urtheil, das der Verf. gegen

die Parallcluntersuchungen Cassierer`s fällt, nicht zn

stimmen. Dexler.

Cadeac's (5) Publication über Halnnlelßehwanl

bestätigt die vom Ref. beschriebenen anatomischen Bc

funde bei dieser Krankheit. Das Krankheitsbild, sowie das

Ergebnis dcr Autopsic sind so typisch, dass die Beeb

achtung Cadéac’s in grösster Kürze referirt werden

kann. Beginn und Ursache der Affection blieben un

bekannt.

Das Sjährige Thier zeigte motorische und sensibhl

Lähmung des Schweifes, des Rectums, des Anus, der

Blase und der Vulva, sowie totale Analgesie der Haut.

des Perincums und der Krappe. Ueber den inneren

Darmbclnwinkeln bestand eine umschriebene, ödcmalö».V



107

Ansehwellung, die. ungemein druckempfindlich war. Alle

Symptome wiesen eine sehr langsame Progression auf.

Es bestand Hamträufeln mit consecutivem Eczem der

Perineal- und inneren Sehenkelgegend. Das Thier wurde

marantisch und starb nach lSmonatlicher Beobachtung.

Die Section ergab einen die Nervenstämmc der

Cauda equina einschliessenden und comprimirenden

Tumor von bindegewebiger Grundlage, topographisch,

anatomisch und histologisch vollständig analog jenem

pathologischcn Processe, den Ref. zuerst zu beschreiben

in der Lage war. Dexler.

Die Publication von Raymond und Cadéae (2S)

liber einen Fall von Hammelßcllwßnz ist so lehrreich

und genau, dass sie unsere besondere Aufmerksamkeit

verdient.

Es handelte sich um eine leährige Stute, bei der

`ich die typischen Symptome des ,.lIammelschwanzes“

im Verlaufe eines halben Jahres entwickelt hatten. Aus

der Vorgeschichte war nur bekannt, dass das Thier

Druse durchgemacht hatte. Dic Funetionsstörungen des

Sphineter vulvac und ani bewirktcn die Abschaffung des

Pferdes von der Verwendung zum Zuge. Im 5 Krank

heitsinonatc constatirte man in der Perinealgegend ein

ziemlich ausgedehntes Oedem, Klalïen der Afterüñìnung

und des Wurfes. Der Schwanz war activ unbeweglich

und analgctiseh. Die Empfindungsstörung betraf die

Schleimhaut des Rectums und der Vagina und die Haut

des Mittelñeisches und der distalen Region der Kruppe.

L'cber den inneren Dannbeinwinkeln fand sich eine

runde, leicht ödematöse, niedere Ansehwellung von circa

10 cm Durchmesser, über welcher eine gesteigerte

cutane Empfindlichkeit wahrzunehmen war. Die Bewegung

in der Nachhand schien etwas steif. Das Rectum war

überdehnt durch angeschoppte Kothmassen, die Incon

tinenz der Blase war complet.. Das Thier starb nach

etwa ‘lzjährigem Kranksein an einer Kolik.

Die Section ergab neben den Zeichen der Koth

stauung den Bestand einer hochgradigen Cystitis und

in der Cauda equina eine fibröse Hyperplasie von

r-nermem Umfange. Die Intumescenz erfüllte den

ganzen Sacraltheil des Wirbelcanales in einer Länge von

10 ern, war sehr derb und wenig vaseularisirt. Eine

l`ntersuchung der secundiiren Degenerationen scheint

nicht ausgeführt worden zu sein. Dexler.

Hygyer (15) will bei einem jungen Kätzchen und

einem Kanarienvogel Hysterie beobachtet haben, sofern

man unter Hysterie eine centrale Neurose versteht,

welche sich durch abnorme Rellexerregbarkeit in der

psychischen, sensiblen oder motorischen Sphäre charac

terisirt, ohne dass anatomische Veränderungen in den

Centralorganen des Nervensystems auftreten. Bei dem

lianarienvogel äusserte sich das Leiden speciell als

hysterische Aphonie. Baum.

Squadrini (35) theilt ausführlich die Krankheits

geschichte eines Falles von eigenthümlichen, ätiologisch

nicht aufgeklärten nervöseu Störungen bei einer Kuh

vor der Geburt mit, die ihm wegen der Dauer, der

fomplication und der Therapie erwähnenswerth erscheint.

Im “fescntlichen handelt es sich um eine im

«iebenten Monate träehtigc Kuh, bei der zuerst leichte

Bcwegungsstörungen im Hintertheile sich bemerkbar

machten. 1m Laufe von drci Wochen nahmen die mo

torischen Anomalien insofern zu, als sich das Thier

nicht langsam niederlegen konnte, sondern sich nach

langem Schwanken kraftlos fallen liess; hierzu gesellten

sich gewisse Erscheinungen von Störung des Gleichge

wichtes, welche ein häufiges Hinstürzen bedingten. Von

Seiten des Genitalapparates Vaginalprolapsund Catarrh,

heftiges Drängen und starke Schmerzl'iusscrungen. Später

hin stellten sich paroxysmale Krämpfe ein` die eine grosse

Intensität, aber kurze Dauer aufwiesen. Rasches Ab

kalhen nach Ablauf der normalen Trächtigkeitsdauer.

Da der Eigenthümer wegen der post partum andauern

den, motorischen wie trophischen Abnormitìiten (Un

sicherheit beim Stehen, (iefzihrdung des .lungen durch

Stürze, Atrophie der Musculatur der Naehhand) die

Kuh der Schlachtung zuführen wollte, wandte Squa

drini als ultimum rcfugium die Cautcrisation nach der

Methode von De Nangio an. Er verschorfte nach

Spaltung der Haut die Oberfläche der Lendenmuskeln

und schreibt die allmähliche, während 40tägiger Beob

achtung gesehene Hebung der Bewegungsfáhigkeit des

Thieres diesem Eingriffe zu. Dexler.

Wegen Lähmuugen (50) wurden 1898 37 preussisclie

Militil'pfel'de in Behandlung genommen. 21 = 56,57 pCt.

wurden geheilt, 7 = 18,98 pCt. wurden ausrangirt, 7

= 18,98 pCt. starben, 1= 2,70 pCt. wurde getötet.

Ein Pferd blieb am Jahresschlusse in weiterer Behand

lung. Der Gesamtverlust betrug somit l5 Pferde

= 40,54 pCt. der Erkrankten.

Die Mehrzahl der mitgetheiltcn Lähmungen bilden

die nach äusseren Gewalteinwirkungen entstandenen

Lähmungen des Hintertheilcs (neun Fälle), Rücken

marksliihmung (ein Fall), Gehirnliihmung (ein Fall),

Schlundkopflähmung (ein Fall). Von den Lähmungen

im Gebiete einzelner Nerven sind erwähnt: Fünf

mal Lähmung des N. radialis, dreimal des N. subscapu

laris, zweimal des N. faeialis. Gg. Müller.

Dahlström (9) macht darauf aufmerksam, dass

man in Dänemark seit ea.. 50 Jahren eine infecliöse

Paraplegie des Pferdes kenne unter dem Namen

Rückenmarkstyphus, und dass für dieselbe schon längst

gesetzliche Massregeln gegeben sind.

Merkwürdigerweise hat man fast überall, so auch

in Schweden, diese dänische Krankheit als identisch mit

der Hämoglobinurie betrachtet. D. hat jetzt die Frage

gestellt, ob diese Krankheit auch in Schweden vor

komme, und thcilt einige Beobachtungen mit, die dafür

sprechen. In einem Bestande wurden 9 von 10 Pferden

krank und zeigten die Symptome einer Paraplegie;

der Harn war normal; 2 Pferde starben und 3 wurden

getötet. Dic Section ergab nichts Besonderes. Ein an

derer Fall wurde von einem anderen Veterinär behan

delt; das Pferd hatte eine starke Paraplegie; Harn

normal. Nach 5 Tagen wurde das Thier getötet; bei

der Section land man das Blut schwarz und nicht coa

gulirt; sonst war nichts Besonderes zu notiren.

С. O. Jensen.

Tovo (38) beobachtete eine Paralysis traumatica

bei einem Kalbe, das beim Fallen der Mutter unter

diese zu liegen kam; während die Kuh sich sofort wie

der erheben konnte, blieb das Kalb vollständig gelähmt

liegen und Wurde von T. am 9. Krankheitstage zuerst

untersucht.

Es bestand normale Futter- und Wasseraufnahme,

kein Fieber; alle 4 Extremitäten waren activ unbeweg

lich, nur der Hals und der Kopf konnten hin und her

gewendet werden. Autor díagnosticirte Compression des

ventralen Theiles des Cervicalmarkes, injicirte Strychnin,

verabreichte Jodkalium per os und hatte die Genug

thuung, das Thier nach etwas mehr als zwei Wochen

vollständig genesen zu schen. Dexler.

Mouquct (23a) beobachtete einen höchst in

teressanten Fall von Fll (Facialiskl'ßllpf) bei einer

Sjährigen Stute.

Es bestand beiderseits starkes, rasch wiederholtes

und sogar hörbares Blinzeln, verbunden mit isoehronem
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Vorsehnellen des Blinzknorpels und fibrillären Zuckun

gen in den Muskeln des Gesichtes. Diese Erscheinungen

traten am ausgesprochensten während der Arbeit, beson

ders in rascher Gangart hervor, liessen sich aber auch

durch verschiedene andere Momente wie Aufregung, Per

cussion des Nasendaches etc. verstärken. Nach längerer

ltuhe verschwand der Symptomencomplex fast ganz. M.,

der die Aetiologic des Leidens nicht aufzudecken ver

mochte, vermuthct eine functionelle Störung des VII., VI.

und 111. Gehirnnervenpaares, geht aber auf keine genauere

Analyse des Falles ein. Dexlcr.

Schimmel (32) ist der Ansicht, dass die Prognose

für die Lähmung des Nervus suprascnpnlaris nicht so

ungünstig ist, als Möller. Cadiot und Fröhner bc

haupten. Er glaubt auf Grund seiner Erfahrungen,

dass jede Lähmung des Nervus suprascapularis heilen

könne, wenn nur die Behandlungsweise gut sei. Drin

gend räth er dabei eine passive und active Bewegung

des krankes Gliedes methodisch vorzunehmen. Seine

Behandlungswcise ist folgende.

Während der ersten 3-4 Wochen nach Entstehung

der Lähmung muss das Pferd im Stall stehen bleiben.

Die kranke Schulter wird zweimal täglich gehörig mit

Spiritus camphorae massirt oder, falls die Empfindlich

keit gering ist, mit Linimentum volatile. Bald darauf,

wenigstens nach 14 Tagen, beginnt man mit dem Beine

passive Bewegungen vorzunehmen: Strecken, Biegen,

Abduction. Adduction u. s. w., kurz allerlei Bewegun

gen, bei denen hauptsächlich die Grätcnmuskeln be

thciligt sind. Nach 4 Wochen führt man das Pferd

spazieren, anfangs nur kurze Zeit, etwa 5 Minuten lang,

und zwar 2_3 mal binnen 24 Stunden. Allmählich

dehnt man die Uebung aus, sodass das Pferd bald

‘2 mal täglich eine Stunde lang oder noch länger geht.

Unterdessen werden im Stall@ die Massage und die passive

Bewegung fortgesetzt. — Die auf diese Weise behan

delten Pferde wurden alle geheilt; darunter befanden

sich sogar zwei Traber, welche dieses Leiden im höch

sten Grade hattcn und welche später doch wieder auf

der Rennbahn erschienen. M. G. de Bruin.

Prof. Albrecht (l) bespricht in übersichtlicher

Weise die Diagnostik der Rndialislähmung und führt

dann 2 beim Rinde genauer beobachtete Fälle an.

Fall I. Ein 4jähriger Zugochse erkrankte ohne

jede nachweisbarc Veranlassung unter den Erschei

nungen der ltadialislähmung, die nach 3 Monaten wieder

verschwand. Behandlung: Hautreize, abwechselndWärme

und Kälte an der gelähmten Extremität, Massage und

Faradisation.

Fall II. Eine 6jährige Kuh war 4 Tage post par

tum an Lähmungserscheinungen erkrankt, „die fast genau

dasselbe Bild darboten, durch welches Möller die

Radialisliihmung beim Pferde illustrirt“. Schon 10 Tage

nach Eintritt der ätiologisch unaufklärbaren Functions

störung constatirte man Atrophie in den Anconäcn,

die nach 9 Wochen noch vorhanden war, obwohl das

Thier den betreffenden Fuss zu gebrauchen gelernt hatte.

Auch locale interne Sensibilitätsstörungen waren zu

gegen, woraus Albrecht аи! einen eentralen Sitz des

Leidens zu schliessen geneigt ist. Dexler.

Szidon (36) referirt die sehr eingehende Analyse

einer nach Schussverletzung sich entwickelnden Lähmung

des N. peronaens bei einem Jagdhunde.

Beim Stehen belastete das Thier alle 4 Extremi

täten ganz gleichmässig; beim Gehen wurde das rechte

Hinterbein bei jedem 10. bis 12. Schritte so sehr ge

beugt, dass die dorsale Seite den Boden berührte;

ausserdem ist ganz genau ersichtlich, dass die Function

der Bcnger des Sprunggclcnks auch gestört war, da mit

dem Zurückbeugen des Fussendes der Winkel des

Sprunggelenkes viel stumpfer wurde. Ausserdem be

stand eine merkliche Verdickung des rechten Beines

vom Zchcngelenke an, Missbildung der Zehen, Ех—

coriationen an den Phalangen und Atrophie der Mus

eulatur an der Dorsalñäche dieses Fusses. Die cutane

Empfindlichkeit, sowie die Reñexerregbarkeit waren an

scheinend nicht gestört. Dexler.

Rabieaux (27) macht unter ausführlicher Bericht

erstattung über die in den Lehrbüchern enthaltenen

Schilderungen del' кишит“; 01110 easuistische

Mittheilung über einen von ihm beobachteten Fall von

niehtrabischer Kieferlähmung bei einer 4 Jahre

alten Н ündin, ohne irgendwie zu neuen Gesichtspunkten

zu gelangen. Rückgang aller Erscheinungen in 12 Tagen.

Aetiologic, Pathogenese und Anatomie der Störung wurde

nicht erhoben. Dexler.

Nach einer kurzen Compilation über das, was wir

von der Unferkìefel'liihmllllg wissen, theilt Trinche rn

(39) 2 eigene einschlägige Beobachtungen an Hunden

mit, die er als einen sicheren Beweis für dic rheu

matische Grundlage `des Leidens hinstellt. Er gelangt

zu dieser Anschauung nur durch die Vcrwerthung der

klinischen Erscheinungen und die Diagnose per ex

elusioncm. Dass es Unterkieferlähmungen rheumatischer

Herkunft geben kann, wird schwer zu leugnen sein; der

Beweis hierfür wird aber erst noch zu erbringen sein.

Dexlcr.

Lähmung einzelner 0rgane, wie Penis, s. unter

Erkrankungen dieser Organe (Register!).

Walther (40) schreibt unter der Ueberschrift

„Reizungen der Intercostalnerven“ Folgendes:

Bekannt ist, dass mitunter Reitpferde auf der Renn

bahn sowie bei der Truppe nach grossen Anstrengungen

in höheren Gangarten plötzlich erkranken. Die Patienten

können sich nur schwer fortbewegen und nehmen ge

spreizte Stellung cin. Das Dcekhaar erscheint wie auf

gebürstct, trocken und rauh. Der Thorax wird über

natürlich ausgedehnt und die Rippenwandung festge

stellt. Der Hals wird tief und der Kopf gestreckt gi"

halten. Die Pferde stöhnen schon beim Versuch einer

Bewegung, ganz besonders bei der Berührung der Brust

wand äussern sie starke Schmerzen. Die Athmung ist

auf 30-80 in der Minute erhöht. Die Auscultation er

giebt die gesunde Beschañ'cnheit des Brustfelles und der

Lungen; nur die Athmungsgcräusche sind weniger tief.

sonst ohne Besonderheiten. Die innere Körpertemperatur

ist normal, nur die der äusseren Theile ist zeitweise sehr

wechselnd. Der Blutumlauf ist beschleunigt, die Arterien

sind etwas krampfhaft gereizt. Das Sensorium ist frei, die

Patienten hören auf Zurufe, achten auf die Umgebung.

besonders beachten sie jede Bewegung der Personen.

die sich mit dem Auflegen der Decken, Sättel u. s. w.

beschäftigen. Wendungen sind nur möglich. wenn der

Patient in einem Bogen geführt wird. — А11 jedem

dieser Patienten ist deutlich ersichtlich, dass das Leiden

eine Reizung der Intercostalnervcn ist, wahrscheinlich

hervorgerufen durch plötzlichen äusseren Temperatur

wechsel. Nach ca. 4—24 Stunden erscheinen dii:

Patienten vollständig gesund. Behandlung nach den

allgemeinen Regeln. — 1)10 Intereost-alnerven-Reizung

kann mit anderen ähnlichen Krankheiten, z. B. aeuter.

traumatischer, rheumatiseher Pleuritis, Pneumonia ephe

mera u. s. w. nicht verwechselt werden, das beweisen

die stets normale Innentemperatur, die volle Wegsain

keit der Lunge, die normale Beschaffenheit des Bmst

fclls, der normale Blutumlauf und das freie Sensorium.

' Georg Müller.
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Mit Krankheiten des Rückenmarkes (49) waren

1898, einschliesslich des Bestandes vom Vorjahre,

'25 preussische Militärpferdc behaftet. .Davon sind ge

heilt 10 = 40 pCt., ausrangirt 4 = 16 pCt., gestorben

Т = 78 pCt., getötet 3 = l2 pCt., in Behandlung

geblieben 1. Georg Müller.

Prof. Fröhner (12) beobachtete einen sehr lehr

reichen Fall von Compressiousmyelitis bei einem zehn

Jahre alten Wallachen, der ausserdem mit einer Zer

reissnng des Biceps femoris und mit einem Rippen

hmchc complicirt war. Die durch Dr. Willerding

ausgeführt/re Section des nach 20 Tagen verendeten

Thieres ergab u. a. die Existenz einer zwischen 4. und

5.11alswirbel liegenden, derben, gelblichen Gewebsmasse,

welche die Rückenmarkshäute umfasste und das Cervi

ealmark gürtelfórmig in der Länge von 2*/2 cm ein

sehnürte. Die nervöse Substanz war an dcr Compres

sionsstelle blutarm. grau und von derber Beschaffenheit.

Dexler.

сап-е (6) beobachtete einen Fall von durch die

Section nachgewiesener Polìollyclitis bei einem 16jähr.

Pferde (multiple, entzündliche Alterationen in der Pia,

«lem Gefássbaume der weissen und grauen Substanz etc.).

Anf die Schilderung des histologischen Befundes,

der sehr stark durch die Herübernahme missverstan

dener I-‘acten aus der humanen Neurologie beeinflusst

erscheint, kann nicht eingegangen werden, da er zu un

rersti'inrllieh ist. Interessant ist die Vorgeschichte des

Patienten. Vor 8Jahren soll er an einer Enteritis`

erkrankt gewesen sein. vor 7 Jahren an Brust

„3110110. Im Februar 97 begann das Pferd abzumagern

und eine gewisse Steifigkeit in den Gliedern zu zeigen,

die allmählich in eine allgemeine motorische Schwäche

überging und durch mehrere Monate bestehen blieb.

Schliesslich wurde es _ unfähig, sich auf den Beinen

zu erhalten _ in den Hängegurt gebracht. ln den

Streckern bestanden deutlich ausgesprochene Spasmen;

flic Hautsensibilität schien erhalten, Hirnnerven und

Sphincteren normal, Reflexe nicht geprüft. In diesem

Znstande entzog man dem Thiere 6 Liter Blut, verab

rciehte ihm 20 g Pilocarpin, 1,/2 Liter Oel per os, eine

.\loedosis, Sinapismen in die Nierengegend, Strychnin

~ubcntan und lieferte den in der Veterinärmedicin

.schon oft gesehenen, aber trotzdem nicht geglaubten

Beweis, dass alle jene Remedien, welche vor 40 Jahren

aus der humanen Therapie als unwissenschaftlich und

practisch werthlos ausgenrcrzt wurden. auch bei den

Thieren zum mindesten überflüssig sind. Der Verlauf

gestaltete sich gegen das Lebensende sehr rapid. Die

eutane Empfindlichkeit ging ganz verloren, die Nach

hand wurde total paraplcgiseh, es entwickelte sich ein

ausgedehnter Decubitus, und das Thier verende-te

’fr Jahre nach dem Krankheitsbeginne. Die Aetiologic

blieb unbekannt. Dexler.

Doroschenko (11) beschreibt einen Fall von töt

lieher Blutung im Anfangstheil des Rückenmarkseanals

bei einem Pferde, welches angeblich im Stande, wo es

sehr kurz. an der Krippe mit einer eisernen Kette an

gebunden gewesen, sich gebäurnt und so stark an der

Kette gezerrt hatte, bis diese zerrissen war, worauf das

Thier aus dem Stande herausgesprungen, mit _der

Schulter an einen Pfosten gerathcn und infolge dessen

im Stalle zu Boden gestürzt war, von wo es sich nicht

mehr erheben konnte, sondern auf der rechten Seite

liegend mit den Extremitäten regelmässige Laufbcwe

gungen ausfiihrlll und nach etwa. einer 511111110 ver

endete.

Bei der Section fand D. ausser einer blutigen ln

filtration der Haut und des Unterhautzellgewebes über

dem Kamm des 2. Halswirbcls einen bedeutenden Blut

erguss um die Medulla oblongata und um den Anfangs

theil des Halsmarkes im Bereich der 3 ersten Wirbel.

J. Waldmann.

b) Erkrankungen der Sinnesorgane (Augen und

Ohren). 1) Appleton, А. 1"., Filaria oculi. The vc

terinary Journ. XLIX. p. 95. (Vorkommen von Fa

denwürmern in der vorderen Augenkammer der Pferde

in Indien und operative Entfernung derselben.) _ 2)

Ballange'e, Die Bestimmung der Unregelmiissigkeiten

des Augenhintcrgnrndes. Rec. de méd. veter. p. 673.

(Berichtigung.) _ 3) Bayer, Die Mondblindheit oder'

periodische Augenentzündung. Monatsh. für practische

Thierheilkde. X. Bd. S. 433. _ 4) Beier, Zur Be

handlung der Otitis externa. suppurativa. Sächs. Vete

rinärber. S. 124. _ 5) Bertinelli, C.. Otorrea bila

terale in una vacca (beiderseitiger Ohrenñuss bei einer

Kuh). Nuovo Ercolani. IV. p. 167-184. _ 6) Bja

lobrzewsky, B., Infectiösc Keratitis beim Rindvieh.

Westnik obstschestwennoi Weterinarii. No. 19. p. 821

bis S23. (Russisch.) _ 7) Cadéae und Laravoire,

Operation und Heilung der Necrose des Ohrknorpels

mit Fistelbildung beim Pferde. .loumal de méd. veter.

Bd.50. р. 645. _ 8) Me. Curdy, Cotton-seed disease.

Journ. of comp. medic. and veterinary Archiv. No. 9.

_ 9) E'ckeberg und Blome, Ansteckendc Augencnt

Zündung des Rindvichs. Archiv für Thierheilkd. XXV.

S. 227. _ 10) Heisse und Winkler, Innere Augen

entzündung. Ebendas. S. 225. _ 11) Larson, S.,

Blutung im Chiasma mit plötzlichcr Blindheit und pa

thologischen Veränderungen in der Pupille. Maaneds

slm'ft for Dyrlacg. XI. р. 305. _ 12) Lucet, Ueber

eine Hornneubildung am 01110 011105 Schafes. Ree. de

med. vet. p. 160. _ 13) Markus` Il., Congenitale

Ohrlistel beim Pferde. Holl. Zeitschr. Bd. 26. p. 373.

_ 14) Messner, Erfahrungen über' Protargol in dcr

Augenheilkunde. Aus dem Centralbl. für Augenheilk.

in der Berliner thierìirztl. Wochenschr. S. 256. _ 15)

Mouquet. Beidcrseitiges convulsivischcs Blinzeln der

Augenlider, begleitet von entsprechenden Bewegungen

der Blinzknorpel und fihrillären Zuckungcn dcr Haut

muskcln des Kopfes und der Angesichtsnruskcln (Stute).

Rec. de méd. veter., Bull. de la Soc. No. 16. p. 295.

_ 16) Ncrneeck, Ein Chondrom an der Ohrmuschel

einer Ziege. Oesterr. Monatsschr. 24. Jahrg. S. 468.

_ 17) Nicolas, Luxation der Krystalllinse. Rec. de

ined. vet. p. 5. _ 18) Ollerich, Infectiöse Conjunc

tivitis und Kcralitis bci Ziegen. Archiv für Thierhcilk.

XXV. S. 227. _ 19) Peter, Ansteckende Hornhaut

entzündung bei Schafen. Ebcndas. S. 228 und Berl.

thieriirztl. Woehenschrift. S. 179. _ 20) Piscnti, G.,

Cataratta congenita famigliare nei leoni. (Familiare an

geborene Cataracte bei Löwen. Operative Beseitigung

bei 2 Ziegen.) Nuovo Ercolani. IV. pp. 356. 369. _

21) Röder, Angeborene beiderseitige Netzhautablösung

bei einem Fohlen. Sächs. Veterinärbericht. S. 33. _

22) Römer, Otitis extema bei einer Kuh. Deutsche

thieriirztl. Wochenscb. S. 216. _ 23) Schulschenko,

J., Zur Statistik der periodischen Augenentzündung der

Pferde. Archiv für Veterin.-Wiss. lleft 12. Abth. II.

S. 570-589. (Russisch.) _ 24) Uhlich, Borsiiure-Co

ca'fn-Augenwasscr bei Augencntziindungen. Sächsischer

Veterinärbcr. S. 126. _ 25) Wimmer, l-Ixophthalmus

canis. Wochensehr. für Thierhcilk, S. 1. _ 26) Augen

krankheiten bei prcussischen Militiir'pfcrdcn. Preuss.

Statist. Yet-Bericht. 101. _ 27) Krankheiten des

Ohres unter den Pferden der' preussischcn Armee.

Ebendasclbsf. S. 105. (5 Fälle, die sì'unmtlieh geheilt

wurden.) _ 2S) Die periodische Augencntzündrmg unter
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den Pferden der preussisehen Armee. Ebendasclbst.

S. 103.

Wegen Augenkrßnklleìtell (26) wurden im Jahre

1898 111 der prenssischen Armee einschliesslich 12

aus dem Vorjahre übernommener Patienten 576 Pferde,

d. i. 1,92 pCt. aller Erkrankten und 0,74 pCt. der

lstst'árke, behandelt. 548 = 95,13 pCt. wurden geheilt',

17 = 2,95 p(.‘t. Wurden ausrangirt, 1 = 0,17 pCt. ist

gestorben. In Behandlung blieben am Jahressehlusse

10 Pferde.

Bei 230 Pferden handelte es sich um Wunden

oder Quetsehungen des Auges oder dessen

Sehutzorgane (224 geheilt, 1 gestorben, 1 ausrangirt,

4 in Behandlung geblieben. Der Fall ruit tödlichcm

Ausgang betraf ein Pferd, welches sich durch einen

Sturz einen Bruch des Jochbogcns, Stirn- und

Schläfenbeins zugezogen hatte; trotz antiseptiseher

Behandlung kam es zur Eitersenkung, und der Patient

starb an llimhautentzündung), bei 67 Pferden um

acuten Catarrh der Bindehaut, bei 126 um Horn

hautentzündung (125 geheilt, 1 ausrangirt), bei 23 uur

acute Entzündung der Regenbogen- und Ader

haut, bei 120 um periodische Augenentzündung,

bei 8 um grauen Staar, bei 1 um schwarzen Staar.

Georg Müller.

Hcsse'(10) hat ill einer Weidcnden Jungviehherde

eine ausgebreitete innere Augenentziindung beobachtet,

die entweder beide Augen oder nur eines ergriñ’. Es

bestand hochgradige Lichtscheu, grosse Schmerzhaftig

keit des Augapfels, reichlicher Thränenñuss und An

sammlung eines fibrinösen Exsudates in den Augen

kammern, Welches zuweilen die ganze vordere Augen

kauxmer erfüllte, theilweise aber auch nur in Flocken

durch die Pupille in die vordere Augenkammcr hinein

ragte. ln dcr Mehrzahl der Fälle blieb die Comea

klar, und nur in einzelnen Fällen trat eine rauchige

Trübung derselben ein. Durch Anwendung von

Atropinsalbe und Unterbringung der Thiere in einem

dunklen Stallo trat baldige Besserung des Zustandes

ein, und auch das Exsudat wurde allmählich resorbirt,

sodass vollständige Heilung erfolgte.

Die Krankheitsdauer erstreckte sich auf 12 bis

14 Tage. Der Berichterstatter nimmt an, dass eine einheit

liche Ursache der Erkrankung zu Grunde gelegen haben,

müsse, da innerhalb 5 Tagen 11 Stück Jungvieh von der

Entzündung befallen wurden. Ferner nimmt der Bericht

crstatter an. die Krankheit müsse als selbstständiges

Leiden aufgefasst werden, da keinerlei Störungen des

Allgemeinbelindens auftraten. Am meisten habe die

Krankheit Achnlichkeit mit der periodischen Augen

entzündung der Pferde. Winckler (10) hat diese in der

Provinz Westpreussen nicht seltene Augenkrankheit

(exs'udative Augcnentzündung) das erste Mal im

August1869 beobachtet. Seit jener Zeit hat er sie

noch oft 111 der Höhe des Sommers unter verschiedenen

Rindviehbest-änden gesehen und behandelt. Die Krank

heit tritt niemals im Winter und bei Stallfütterung auf,

sondern immer nur bei grcllem, heisseru Sonnenschein,

Rindvich, welches in unmittelbarer Nähe grosser. spie.

gelnder Wasserflächen weidet, wird am häufigsten von

ihr heimgesucht; dieselbe kommt aber auch bei jungen

und alten Thieren vor, die entfernt von Wasseriläehen

geweidet werden. Immer aber sind heisse Tage und

grelles Licht zur Erzeugung der Augencntzündung noth

wcndig. Nicht nur rauchige. Trübung der durchsich

tigen llor'nhaut, sondern auch Bläschcn auf der ('ornea

treten zuweilen auf und führen zu oberflächlichen tie

schwüren, die jedoch durch Anwendung rother Präci

pitat- oder Zinksalbe leicht geheilt werden. Für

wöhnlich genügt zur schnellen Beseitigung der Augen

entzündung die sofortige Aufstellung der Thiere im

dunklen Stalle. Uebertragbar auf gesunde Thiere ist

die Krankheit nicht. Ellenberger.

An periodischer Angenentzilndung (28) erkrankten

1898 in «ler preussisehen Armee 117 Pferde, sodass~

mit den 3 aus dem Vorjahre übernommenen Patienten

120 derartig kranke Pferde behandelt wurden. Davon

sind angegeben als „geheilt“ 105 = 87,50 pCt., aus

rangirt 10 = 8,33 pCt. 5 Pferde blieben am Jahres

sehlusse in weiterer Behandlung.

Von 31 Pferden erkrankten im Alter von 5 Jahren

3, im 6. Jahre 10, im 7. Jahre 4, im 8. Jahre 3, im

9. Jahre 2, im 10. Jahre 5, im 12. Jahre 1, im 15. Jahn`

2, im 16. Jahre 1. Die Dauer der acuten Anfälle, die

in recht verschieden langen Zwischenräumen aufeinander

folgten, betrug 9 bis 24 Tage. In vielen Fällen war

die Erkrankung des anderen Auges in früheren Jahren

vorausgegangen. Vollständige Erbliudung trat bei 23.

Trübung der Linse bei 16, Trübung der Cornea bei

2 Pferden und auffallende Atrophie des Augapfels bei

1 Pferde ein. Georg Müller.

Bayer (3) giebt eine 55 Seiten lange, er

schöpfende Schilderung der Mondblindheit oder

periodischen Angenentziindung, die er als eine durch

Miereorganislnen bedingte, nicht eitrigc Pauophthalrniiis

definirt. Leider eignet sich die werthvolle Abhand

lung nicht zurn Auszuge, es sei dafür aber ganz

besonders auf dieselbe hingewiesen. Baum.

Sehulsehenko(23) sucht auf Grund seiner stari

stischen Beobachtungen den Einfluss der Bodenbeschaffen

heit, der Jahreszeiten und des Alters etc. auf Erkrankung

der Pferde an periodischer Angenentzündnng zu ermit

teln. Aus den im Verlaufe von 2 Jahren an den Pfer

den eincs Dragoner-Reg'iments gemachten Beobachtungen

geht Folgendes hervor:

Die periodische Augenentzündung steht in enger

Abhängigkeit- von der Bodenbesehaffcnheit und denJahres

zeiten. Besonders günstig für die Entwicklung dieser

Krankheit erweisen sich die Frühlingsmonate und dill

niedrig gelegenen Schwarzerdegegenden mit hohem Grund

wasserstand, während die. Herbstmonate und hochge

legcnen Gegenden sich als ungünstig erweisen. —— Dil`

Nähe eines grossen Flusses wirkt auf die Augen schäd

lich ein, wenn noch eine massgebende Bedingung.

nämlich eine im Verhältnis zum Flussniveau zu niedrige

Lage der Gegend, gleichzeitig vorhanden ist.

Der Einfluss des Alters auf die Erkrankung an

periodischer Augenentziìnclung macht sich vom 7. bis`

zum 12. Lebensjahre deutlich geltend. Es wurde, den

Beobachtungen anderer Autoren widersprechend, kein

einziger Erkrankungsfall im jugendlichen Alter consta

tirt. Das Maximum der primären Erkrankung und da.-l

Minimum an Recidivcn fielen auf das 7. Jahr, wobei die

primären _Erkrankungen mit dem Alter allmählich ab

nahmen. Das Geschlecht der Thiere hatte keinen 12111

fluss auf die Erkrankung. Eine vollständige Erblindung

trat bei allen erkrankten Thieren schon nach dem dritten

Anlall ein; so verloren das Sehvermögen nach dem

1. Anfall von 27 Thieren 17, nach dem 2. Anfall von

den noch schenden 10 Pferden 4 und nach dem dritten

die letzten 6 Thiere. — Mitunter' wiederholten sich ohne

jegliche äussere Veranlassung alle Symptome einer

211-111011 periodischen Augenentzündung noch nach voll

ständiger Erblindungr der Thiere, welche Beobachtung

den Angaben anderer Autoren widerspricht.

Ein gleichzeitiges Auftreten del' periodischen Augen
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cntzündung bei Pferden und der Conjunctivitis granu

losa bei Menschen wurde in keinem Falle beobachtet.

Erkrankungen an periodischerAugencntzíindung wur

den bei keinem einzigen Pferde beobachtet, das an einer

chronischen Entzündung des Thr'zinensackcs und einer

Verstopfung des Thüncncanals litt. was dem Autor die

Vermuthung nahelegt, dass hier die bcständigcl Bcspü

lung der Cornea und der Conjunctiva mit der Thräncn

flüssigkeit den Erreger unfähig macht, in die inneren

Theile. des Auges cinzudringen. Hygienisch-sanitiirc

Bedingungen hatten keinen bemerkenswerthcn Einfluss

auf die Erkrankung. J. Waldmann.

Eckeberg (9) beschreibt eine ansteckende Augen

станами, die bei 14 Kühen einer 18 llaupt zählen

llen Herde während des Weideganges unter folgenden

Erscheinungen auftrat.

Schwellung dcr Lider, Thrìinenfluss, Röthung der

Lidbindehaut und Trübung der Comea. Die (.'ornca

war der Hauptsitz des Leidens. Man sah an derselben

zunächst einen über die Oberfläche hervorragenden Fleck

von Strecknadelkopf- bis Linscngrösse. An diesem fand

im weiteren Verlaufe ein Substanzverlust statt. Es ent

stand ein kleines Geschwür, welches mit Hinterlassung

einer kleinen Narbe langsam heilte. Oft wurde die Cornea

vorübergehend getrübt und, wenn der Zustand gleich

zeitig an beiden Augen bestand, mussten dic Kühe

wegen Blindheit in den Stall gestellt werden. 4 Kühe

und der Bulle blieben gesund. Die Weide war eine

'ippigc Klecweìde. Durch Behandlung mit Calomel wurde

Heilung erzielt, währendwaschungen und Eintríiufclungen

l.on 1 proc. Lysollösuug den erwünschten Erfolg nicht

hatten. Blome (9) erwähnt diese Krankheit unter dem

Namen „Epizootische Hornhautentzündung oder

\ugenstaupe der Rinder“. Sie herrschte nach seiner

Angabe von Juli bis October unter den Rindvichbcstâin

den auf den Fettwciden 601116111- in 6‹›11Гтпр;01111пд von

Fröndenberg, Kr. Iserlohn. Etwa. 150-200 Thiere waren

erkrankt. Lichtscheu, Thränenfluss, Schwellung dcr

Bindehaut und Absondcrung eines eitrigen Secrets,

V~pìitcr milchweisse Trübung der Hornhaut mit Bildung

--ines Abscesscs, bezw. Geschwiires waren im wesent

lichen die Erscheinungen, welche dic Krankheit charac

ofrisirten. In der Regel waren beide Augen ergriffen.

lìin Theil der Thiere wurdc wegen Erhlindung ge

whlachtet. Die Erblindung. welche durch die Trübung

dcr Homhaut hervorgerufen wurde, war 11111 vorüber

gehend. Bei denjenigen Thieren, welche auf dcr Weide

icrblieben, trat in der Regel nach 2_4 Wochen eine

vollständige Abheilung der (ìcschwürc ein; nur scltcn

blieb eine unbedeutende, beschränkte, schlcieifünnigc

Trübung zurück. Anscheinend war das Leiden mit

grossen Schmerzen verbunden; trotz reichlicher Futter

aufnahme gingen die Thier:` sichtlich von Tag zu Tag

in der Ernährung zurück. Der Ref. ist dcr Ansicht,

dass diese Augenkrankheit ansteckendcr Natur ist

und unmittelbar durch Berührung, mittelbar durch

Fliegen von Thier auf Thicr übertragen wird. Für dic

lctztcre Ucbertragungsart sprüche dcr Umstand, dass

llas Augenübel in kurzer Zeit auf dic Vichbcstäude einer

ganzen Anzahl durch Zäune und Wege getrenntcr Wci

llen sich verbreitete. während Schwärmc von Fliegen

flic Augen belagerten. Eine Uebertragung auf Pferde,

Welche mit den Rindern gemeinschaftlich die Weiden

M-nutzten, wurde nicht beobachtet. Dic wenigen Thicrc,

welche im Stalle einer Behandlung mittels` Calomels in

Salbenform unterzogen wurden, genascn schneller und

in kürzerer Zeit als die übrigen. Ellcnberger.

Curdy (8) beobachtete bei in dic Stockyards von

Fan-'as City eingebrachten Rindern eine eigenthümlichc

Erkrankung, die neben cigenthümlichcn Allgemein

erscheinungcn nervöser Natur mit 011101 allgemeinen

Affection del' Augen einherging. Das Leiden scheint

den Farmcrn wohl bekannt; wenigstens geben sie an,

dass Baumwollsamcn ein gutes Mastfuttcr darstelle, in

zu grosser Menge verfiittcrt aber die betreffenden Thiere

blind mache.

DieAllgcmeincrschcinungenbcstcheninschwc

ren Fällen in Abgeschlagcnhcit, Zittern der Körper

musculatur und bedeutender Aufregung; der Kopf wird

ausgestreckt getragen, die Zunge liîingt zum offenen

Maule heraus, dic Athmung ist beschleunigt, stertorös,

die Temperatur hoch, fiebcrhaft. Für gewöhnlich sind

diese Symptome von kurzer Dauer und werden daher

oft. übersehen, und erst die Veränderungen am Auge

rufen die Aufmerksamkeit der Eigenthümer wach. Es

kommt zur Entwickclung einer ulceröscn Keratitis mit

allen ihren Bcglcitcrschcinungen, wie Lichtscheu, Thrä

nenträufcln, Excoriation der Gesichtshaut ctc. und den

gewöhnlichen Ausgang in dauernde Functionsstörung des

Schorgancs. Der Versuch C.’s, die Pathogcncse der

Krankheit aufzuklären, muss als ein so unglücklicher

bezeichnet werden, dass er nicht ernst genommen wcr

den kann. Dexler.

Peter (19) hat auf cincm Gute eine ansteckende

Hornhantenizündnng unter den Schafen beobachtet.

Dicselbe hatte 2/3 aller vorhandenen Schafe betroffen.

Die Cornea war grauweiss, an einzelnen Stellen bemerkte

man gelbgraue citrigc Infiltrationen, die später in Ge

schwüre iibergingcn. Bei Anwendung von Chlorwasser

und Borsiiurclösungen erfolgte Heilung. Ellcnberger.

Bj al ob rz e ws ky (6) beobachtete während des letz

ten Sommers 01110 ep iz o Otis ch e Verb reitu n g der

infectiösen Keratiiis unter dem Rindvieh.

Die klinischen Erscheinungen waren die bekannten.

Die stärkste Verbreitung und Entwickelung erreichte die

Epizootic in der heissen Zeit des Sommers. im Herbst

ist sic. vollständig erloschen. Mit Erfolg wurden Ab

spülungen mit schwacher Sublimatlösung vor dem Durch

brcclien dcr Abst-.esse und Sublimatsalbe in jedem Sta

dium der Krankheit angewandt. _ Von Interesse ist

die Beobachtung. dass die infoctiöse Keratitis auch auf

Büfïcl übergeht, wenn auch nicht leicht. Verf. hat sie

bei 2 Büffcln gcschen. Tartakowsky.

Nicolas (17) theilt einen Fall von 8п111пхабоп

und drei Fälle von Luxation del' Linse des Auges bei

Pferden mit. Dic letztere wurde hierbei zweimal in

601 vorderen Augenkammer und einmal im Bereich des

Glaskörpers angetrofïcn. Baum.

Larsen (11) beobachtete an der Kopenhagcncr

Hochschule einen Fall von plötzlichcr Blindheit bci

einem Pferde.

Mit dem Augenspicgel wurden Blutungen und eigen

thümliche. weisse. kolbcnförinigc Flecken in dcr Pupille

und in dcrcn Umgebung wahrgenommen. Ganz ähn

liche Ycrìinderungcn sind früher von Vennerholm bc

schriebcn und von Bayer abgebildet worden, aber eine

niihcrc Untersuchung (101 Krankheit lag nicht vor. Da

das Pl'crd etwas später an Verblutung wegen Ruptur

scincr amyloid degenerirtcn Leber starb, wurden die

Augen untersucht und man fand dann Atrophic des

Chiasma als Folge einer grösseren Blutung; in

dcr Papille waren noch Hiimorrhagicnl vorhanden. und

dic weissen Flecken schienen Piginentatrophie. zu sein.

Amyloidc Degeneration war im Chiasma nicht vorhanden.

C. C. Jensen.

Mouqnct (15) stellt cinc. Stute vor mit beider

seitigcm convulsivischcm Blinzeln del' Антипам, 110

glcitct von entsprechenden Bcwcgungcn der Blinzknor

pel und fibrilliircn Zuckungcn der Hautmnskeln des
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Kopfes und der .\ngesichts|nuskeln. Wird ein Vorder

schenkel vorgestellt., so erstreckt sich das Zittern auch

auf die ganze Gliedmassc. Diese Erscheinungen treten

besonders stark naeh vorhergegangener Arbeit bezw. Bc~

wegung des Pferdes auf. M. vcrmuthet als Ursache eine

directe oder Iteflexerrcgbarkeit des 3., 6. und 7. Paares

der Gehirnnerven. Röder.

Beier (4) fand bei Otitis externa suppurativa

folgende Behandlungsweise empfehlenswerth:

Mehrere Tage hintereinander wird der kranke Ge

hiirgang mit 5proe. Creolin-Paraftinsalbe vollständig aus

gefüllt. Dann wird eine gründliche Reinigung mit lau

warmem Seifenwasser vorgenommen und der Gehörgang

gut ausgetrocknet; sodann wird täglich 1_2mal die

kranke Fläche mittelst eines an einer Pincctte befestig

ten Wattebiinschehens mit carbolisirter Ilcbra`seher

Salbe (Emplastr. diachylon. simpl., Vaselin tiav. aa 5,0,

leni ign. m. c. Acid. carbol. 0,2) bcstrichcn.

Georg Müller.

L ucet (12) entfernte mit Hülfe des Thermoeauters

vom 0hl'e eines 4jährigen Schafes eine p_vramiden~

formige, seitlich zusammengedrückte, etwa 10 em lange

Hol'nnenbildnng, welche im Anschluss an den Biss

eines Hundes innerhalb mehrerer Monate sich gebildet

hatte und an deren Grenze zum normalen Gewebe

schliesslich Necrose eingetreten war. Baum.

Cadeac und Laravoire (7) operirten cin Pferd.

dessen 011г1шогре1 in Felge eines Bisses einen centralen

Sequester und 4 Fistelgänge aufwies. Nach Spaltung

der Haut wurde der Sequester umschnitten und entfernt

und in kurzer Zeit war Heilung eingetreten.

Guillebeau.

Markus (13) beschreibt in einem ausführlichen

Artikel die Actiologic und Therapie der Zahn

balgeyste an der Basis der 0hrn|nsehel des Pferdes,

der sogenannten Ohrfistel.

Er hebt hervor, dass stets völlige Heilung durch

eine Operation zu erzielen sei, nämlich durch die Ent

fernung der Zabnmasse und dcr seeemirenden Schleim

haut. Er führt ausserdem einige Fälle aus der Litteratur

an, die in therapeutischer und prognostiseher Hinsicht

interessant sind. Schliesslich giebt der Verf. noch ein

Verzeichnis der einschlägigen Litteratur.

M. G. de Bruin.

2. Krankheiten der Athmungsorgane.

в) Vorkommen und Allgemeines. 1) Krankheiten

der Athmnngsorgane unter den Pferden der prcussischen

Armee. Preuss. Statist. Vet-Bericht. S. 105. _ 2)

Krankheiten der Athmungsorgane unter den Pferden des

XlI.9(k. säehs.) Armcecorps. Sachs. Veterinärbcrieht.

S. 1 7.

Wegen Krankheiten der Athmnngsorgane (1) wur

den 1898 in del' ргепвв1ве11ы1 Armee mit Einschluss der

Patienten vom Yorjahre 1417 Pferde. d. i. 4,74 pCt.

aller Erkrankten und 1,83 pCt. der Iststärke behandelt.

1284 = 90,61 pCt.. wurden geheilt. 11 = 0,77 pCt.

ausrangirt; 109 = 7.69 pCt. starben, 13 Pferde blieben

am Jahressehlusse in Behandlung. Der Gesamtverlust

betrug 120 Pferde = 8.46 pCt.. Die meisten Fiillc

kamen im 11. und 111. Quartal (474 bezw. 553) zur

Beobachtung.

Bei 5 Pferden handelte es sieh um Nasenkatarrh,

bei 23 um chronischen Katarrb der Oberkiefer- oder

Stimhöhlen (16 geheilt, 3 ausrangirt, 1 gestorben, 9 in

weiterer Behandlung geblieben; einzelne Berichterstatter

haben durch tracheale Injection von LugePscher Lösung

oder durch Verabreichung von Arsenik und Jodkalìum

gute Resultate erzielt), bei 3 um einen chronischen

Katarrh dcr Luftröhre, bei 757 um acuten Catarrh des

Kehlkepfes und der Luftröhre (754 geheilt, 1 gestorben.

2 in Behandlung geblieben. Die grosse Mehrzahl der

Fälle wird auf Infection zurückgeführt; bei dem ver

endeten Pferd war der Tod durch Kehlkopfstenose be

dingt; bei der Section fand sich ein Melanosarcom von

Wallnussgrösse auf der verhärteten Schleimhaut der

oberen Kehlkopfwand), bei 70 um acuten oder chroni

schen Bronchialkatarrh (69 geheilt, 1 gestorben; gegen

chronischen Bronchialkatarrh kam mit gutem Erfolge

Extractum Hydrastis eanadensis zur Anwendung), bei 5

um Lungenemphysem (2 ausrangirt. 2 gestorben, 1 in

Behandlung geblieben), bei 32 um Hyperämie und Oedem

der Lunge (10 geheilt, 22 gestorben), bei 143 um Lungen

entzündung, Brustfellentzündung oder IJungen-Brustfell

entzündung, bei 377 um noch andere Krankheiten der

Athmungsorgane. Georg Müller.

An Krankheiten der Athmnngsorgale (2) erkrank

ten 1898 5| Pferde des XII. (k. säehs.) Armeecorps.

Davon wurden 39 geheilt, 11 starben, 1 blieb am

Jahressehluss in weiterer Behandlung. An Lungenent

zündung litten 5 Pferde. von denen 2 geheilt wurden.

an Lungen-Bnistfellentzündung 7 Pferde, von denen 2

geheilt wurden und 5 starben, und an Brustfellentzfm

dung 3 Pferde, von denen 1 starb. Georg Müller.

b) Krankheiten der oberen Lnftwege. 1) Alr

mann. Eigenartiger Fall von Druse. Berl. th. Wochen

schr. S. 456. _ 2) Bergier u. Bernard, Abñachung

der Traehea des Pferdes in Folge kreisfórmiger Zer~

reissung des interannularcn Ligamentes. Journ. de Med.

veter. Bd. 50. p. 326. _ 3) Bourges, Grippe der

Pferde (contagiöse Laryngo-Trachëitis). Rec. de mńd.

vet. Bull. de la Soc. No. 12. p. 227. _ 4) Brante, L..

Catarrhus sinus frontalis bei einem Pferde. Svensk Ус.

teriniirtidskrift. III. 1898. р. 114. _ 5) Gallier,

Ueber das Kehlkopfpfeifen und seine Vererbung. Rec.

de méd. vet. Bull. de la Soc. No. 8. р. 147. — ti)

Janzen. Kehlkopfsangina der Kühe. Archiv f. Thier

heilkun'ie. XXV. 209. _ 7) Labat, A., Les causes du

cornage chronique par aralysie laryngienne. Revue
veterinaire. p. 152. — Sl) Lavalard, Kehlkopfpfeifen.

Rec. de méd. vét. Bull. de la Soc. No. 4. p. 56—58.

_ 9) Ludwig, Sarcomc der Kopfhöhlen des Pferdes.

Zeitschr. für Veterintirkunde. No. 4. S. 183. — 10}

Maekel, Zur Erblichkeìt des Kehlkopfpfeifens. (Bc

schreibt einen beweisenden Fall.) Deutsche th. Wochen

schr. S. 275. _ 11) Mettam, Roaring. An analysis and

synthesis. The veterinarian. p. 140. _ 12) Nocard.

Ueber das Kehlkopfpfeifen und seine Vererbljchkeit. Ree.

dc méd. vét. Bull. de la. Soc. No. 4. p. 54-56. _ 13

Ries. S. N., Füllung der Sinus maxillares bei der Kuh.

Rec. de méd. vet. p. 350. _ 14) Sanson, Betretïcnd

Erblichkeit des Kehlkopfpfeifens. Rec. de méd. vet. Bull.

dc la Soc. No. 4. p. 65_67. _ 15) Tapken. Zur

Aetiologie des Nasenblutens. Deutsche th. W'ochensehr.

429. _ 16) Die Druse unter den Pferden der preussi_

sehen Armee im Jahre 1898. Preuss. Statist. Vet-Be»

richt. S4.

Tapken (15) beschreibt einen eigenthümliehen`

Krankheitsfall beim Rinde, bei welchem Навепыши1

ein Hauptsyinptom bildete.

Allluählich trat Abmagerung und Athemnoth ein,

auch zeigte sich. dass bei der Kuh vollständige Blind~

heit und Verlust des Geruchssìnnes eingetreten war.

Nach der Schlachtung fand man einen Tumor (Oster-id»
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511100111) 1111 Хач0111а0110111зи111, sowie I'mwandlung der

Sicbbeinzellen in eine. umfangreiche (icschwulstmasse.

In hühnercigrossen Höckern setzten sich die Neubil

dungen auch in die Kiefcrhöhlen hinein fort. Die

Schleimhaut dcr Oberkieferhöhlen war h_valin degenerirt.

Edelmann.

Ries (13) beschreibt zwei Fälle von exsudativer

Entzündung der Oberkieferhöhlen beim Rind mit dem

entsprechenden Nasenausñuss und zeitweiligcn Athem

beschwerden. Baum.

Janzen (ti) hat eine Anzahl Kühe, die an Kehl

kopflngina litten, mit Jodkalium und zwar mit vorzüg

lichem Erfolge behandelt. Ellenberger.

.\1 ettam (11) stellte Betrachtungen über die Grund

lage des Pfeiferdalllpfes an und kommt im (tanzen zu

.-ilinlichcn Anschauungen wie Cadeac.

Mettam hat keine eigenen Untersuchungen auge

`teilt, sondern die Verhältnisse unter Benutzung zahl

reicher bekannter physiologischer und anatomischer

Facten vom physiologischen Standpunkte aus betrachtet.,

diese Fact-en aber in einer Weise benutzt, die nicht zu

rechtfertigen ist. So wird das von Munk so gründlich

abgethane physiologische Paradoxon der Kehlkoptinncr

union neuerdings ernst genommen, dem X., XI. und

l.\'. Gehirnncrvenpaar ein zusammenhängender Kern zu

gewiesen u. a. m. Zum Schlusse berührt. Mettam noch

«lie toxische und die hereditiire Grundlage des Rohrcns,

:icbt aber zu, dass man vielleicht der Meinung sein

`filnne, dass seine vorgebrachten Conclusionen als weit

hergeholt bezeichnet werden könnten. Dexter.

Labat (7) hat seine Anschauung über die Ursachen

des Pfeiferdampfes, bezw. der Recurrenslähmnng

:nit den in der einschlägigen Literatur vorhandenen An

gaben in einer grösseren, sehr lesenswert-hen Arbeit

niedergelegt. Sie bildet im Wesentlichen den Inhalt

lli-r Vorlesungen Labat’s, die er in seinen Curseu und

klinischen Besprechungen über dieses Thema hielt.

Die Schädigung des N. recurrens durch Thrombo

-ining der V. jugularis oder durch Traumcn, die dcr

Nerv in seinem Verlaufe längs der Trachea erleiden

`Htl, bezeichnet er als unhaltbare Hypothesen. Die

Theorie Martin’s, wohl die bis heute am besten fun

«h'rte, scheint ihm nicht einwandsfrei. So sci es eine

bekannte Erfahrung, dass der Recurrens eine bandartige

t'cntiguration zeige; es sci durchaus nicht erwiesen, dass

l'fcrde mit dünnem Halse häufiger rohrcn als andere;

Рио-1150 müsse die Verlängerung des Halscs als gleich

'.r-¿rthig sehädìgend den rechten Recurrens treffen. der

`‘ich um die А. costocerviealis herumlegt, analog wie

'lcr linke den Aortenbogen umkreist: wenn es auch zu

:cgzben werden könne, dass der linke 110-011110115 durch

das' Deplaccment des Herzens im cxtrautcrincn Lehen

inter gewissen Umständen lädirt werden könne, so

~fheint Labat das gewiss alsI Ausnahme. Auch

sci die pathologische Bedeutung von Tumoren. Lymph

-lríisenabscessem die in der Umgebung dieses Nerven

«'r-'cheinen können, garnicht zu leugnen; sie sind aber

г0111511 nicht so häufig, wie Viele dies anzunehmen für

mthwendig halten.

Labat geht von der Thatsaehc aus, dass wir den

l’fciferdampf 50111 oft im Gefolge von acuten Infections

krankheiten nachweisen können, eine Erfahrung. die da

durch erklärt werden sollte. dass man an ein Ueber

sçrcifen des Entzündungsprocesses von den intrathora

calcn Organen auf die Nervenäste glaubte. Naturgemäss

müss< auch cin solcher Entstehungsmodus zugestanden

werden —— gegen seine allgemeine Annahme aber spricht

die stete Linksscitigkeit der Affection.

Ellenberger. Schlitz und Baum, Jahresbericht. 110.10.

Das Ilmiptgewicht` legt Labat gegenüber den cr

wähnten Anschauungen auf dic Wirkung der sich wäh

rend des Bestehens der Infectionen (Druse, Brust

seuche ctc.) anhäufenden Toxine und bezeichnet die.

Affection als eine toxische Neuritis. Da der experi

incntelle Beweis hierfür noch nicht erbracht werden

konnte, fiihrt Autor zur Stütze seiner Theorie folgendes

an: 1. Zunächst ist zu erwähnen, dass beim Lathy

rislnus uns die Wirkung eines Giftcs vor Augen tritt,

das auf das gesamte Nervensystem einwirkt, gewöhnlich

aber von beiden Recurrentes nur den Iinkcn schädigt.

Die durch diese Vergiftung gesetzte Störung ist hin

sichtlich des Pfeiferdampfes analog der Intoxicatiou bei

der Druse u. s. w. zu betrachten. Die von den Microben

erzeugten Giftstotïc wirken auf die primären (fentren

ebenso, wie wir dies bei der Diphthcric des Menschen

kennen, und sind so im Stande, verschiedene Nerven

zu treffen; wir kennen ja u. a. auch eine rechtsseitige

und eine doppclseitigc Recurrensparalyse, endlich eine

bulbäre Paralyse.. 2. Ist das Rohren heilbar; wenn auch

äusserst selten, so sind in der Literatur doch ganz

sichere Fälle von Heilung des Pfcifcrdampfes mitgcthcilt

worden.

Warum gerade der linke Recul-rens der toxischen

Neuritis zum Opfer fällt, ist auch Labat ein dunkler

Punkt; er sicht hierin das Resultat einer clectiven

Wirkung der Bacteriengiftc und macht damit eine Ап

nahme, die geglaubt werden kann. Dexter.

Nocard (12) bestreitet unter Anführung von Bei

spielen die Vererblichkeit des Kehlkopfpfeifens.

Nach ihm sind die Druse und alle diejenigen ln

fcctionskrankheiten, bei denen es zu einer Entzündung,

E'terung oder Induration im Bereiche der Bronchial

lymphdrüsen kommt, als häufigste Entstehungsursachc

anzusehen, denn der N. recurrens wird hierbei entweder

durch Compression oder durch Sclerose seines Neuri

lemms in Mitleidenschaft gezogen. Die weitere Folge

ist Atrophie des N. recurrens. N. kann sich nicht davon

überzeugen, dass die eng begrenzte und vom Central

organ weit entfernte Läsion des an und für sich dünnen

Nerven vererbt wird. Als weiteren Beweis giebt N. eine

.llittheilung von Lignières an, nach welcher in Argen

tinien die Drusc und auch das liehlkopfpfcifcn nur

selten vorkommen. N. meint, sobald man eine Schut-z

impfung gegen die Drusc. kennen wird, wird auch das

Kehlkopfpfeifen zu den Seltenheìtcn gehören.

Röder.

(iallier (б) spricht sich für die Vererhlichkeit

(les Kehlkopfpfeifens aus und belegt seine Meinung

durch Beispiele. Rüdcr.

Sanson (14) macht darauf aufmerksam, dass dasI

Kehlkopfpfeifell, auch wenn es durch Druse oder an

dere lnfectionskrankheiten entstanden ist, oftmals doch

vererbt Wird, denn es lassen sich hierfür zahlreiche

Beispiele anführen. L'ebrigcns sprechen hierfür auch

die zahlreichen Versuche von Brown-Sequard, welcher

bei Hunderten von Meerschweinchen, welche von Eltern

stuuuntcn, denen die Mcdulla Oder sonstige Nerveu

stränge absichtlich beschädigt worden waren. dic lipi

lepsie auftreten sah. Röder.

Lavalard (S) hat beobachtet, dass bci manchen

Pferden das Kehlkepfpfeifen verschwindet, wenn 510

aus nördlichem nach südlichem Klima gebracht werden.

Röder.

Bcrgìer und Bernard (2) machten bei einem

rohrenden Pferde dic Tracheotomie ohne Erfolg. Bri

dcr nach einigen wochen vorgenommenen Schlachtung

des Thiel-es fand man als Ursache der Trachwsiellose

S
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eine Zerrefissung der Lìgg. annularia vom I2.-22.Kuorpel

ringe der Trachea` wobei die Enden der Ringe auf eine

Entfernung von 11 cm auseinander gerückt waren. Die

Weite der Trachea betrug nur 2_3 cm.

Guillebeau.

Bourges (3) berichtet ausführlich über eine con

tagiò'se Laryngo-Traehëitìs, welche in 11/2 Monat 774 Mi

litärpferrle m.o.w. heftig ergriff. Die Infection war

durch Remontepferde bewirkt worden. Hauptsymptom

war ein trockener Husten und bei den jüngeren Pferden

sehleimig-eiteriger Nasenausfluss. Der Verlauf war gut

artig. Bemerkenswerth ist, dass diese Erkrankung keine

Immunität gegen die kurze Zeit darauf im Bestande

grassirende Brustseuche hinterlassen hatte. Röder.

Wegen Druse (16) wurden in der prenssiscllen

Armee 1898 134 Pferde behandelt. 129 = 96,26 pCt.

wurden geheilt. 2 = 1,49 pCt. sind gestorben: am

Jahresschlusse blieben 3 Pferde in Behandlung. In der

überwiegenden Mehrzahl der Erkrankungen handelte es

sich um Remonten.

Als Complicationen der Druse wurden bei

einem gestorbenen Pferde Broncho-Pneumonie, Vereite

rung der Kehlgangs- und retropharyngeale-n Lymph

drüsen, Empyem der Luftröhre, Schlundkopfentzündung

und Glottisödem nachgewiesen. Rechtsseitig bestand

hochgradiges Scheerengebiss, Zahnearies und Längsfraetur

der 1. Molare des rechtsseitigen Unterkiefers, Carionecrose

des Unterkiefers und des rechten Gaumenbeines mit

Perforation desselben nach dem unteren Nasengang.

Georg Müller.

Altmann (l) berichtet über einen eigenartigen

Fall von Вгпве, bei dem sich ein Abscess im hinteren

Theile des Beckens gebildet hatte, der mit einem von

der Schweifwurzel bis zur Mitte des Schweifes reichen

den und dort durchgehrochenen Abscess in Verbindung

stand und sich schliesslich auch noch am Damm öffnete.

Heilung. .Iohne.

c) Krankheiten der Lunge, des Brnst- und Zwerch

felles: Verschiedenes. 1) Averous, Hochgradiges

interlobuläres Emphysem bei einem Hunde mit Lungen

gangrìin. Revue veter. 1898. p. 401. — 2) Bìirner,

Eine seltene ('olikursache. Zeitschr. f. Thiermed. III.

S. 333. _ 3) Biot, Angeborener Zwerchfellslwueh beim

Schwein. Ree. de méd. vif-t. p. 418. — 4) Brante,

l.., Ein Fall von Hernia diaphragmatiea beim Pferde.

(1 1/2 m des .Tejunum und etwas Omentum in der Brust

höhle; die Oeffnung ca. 5 cm.) Svensk Veterinärtids

krift. lll. 1898. р. 110. _ 5) Eber, A.. Ueber mul

' tiple Adenombildung in den Lungen der Schafe. Zeit

schrift f. Thiermed. 111. S. 161. _ 6) Goldbeck,

Beitrag zum Studium der Lungenentzündungen des

Pferdes. Sammelreferat. Dtsch. th. Webschr. S. 164.

_ 7) lIink, Traumatische Pneumonie beim Pferde

durch Quetschung. Ebendns. S. 4. _ 6) Krüger,

Iulralaryngtale Injection von 1proe. llíìllensteinlösung

gegen chronischen Husten des Pferdes. Zeitschrift fitr

\"eterinìirkunde. No. 5. S. 2:38. (K. injirirte fünfmal

in Pausen von je 2 Tagen 10 g: der Husten verlor sich

völlig.) _ tl) Leichtensteru. I'eber „infectiiìse“

Lungenentzündungen und den heutigen Stand der

Psittacosisfrage. Aus dem Ctrlbl. f. allgem. Gesund

heitspfl. ref. in der Berl. th. Woehensehr. S. 571. _

10) Matwe-jew. W.. lîine scuehenhafte Lungenentzün
dung bei Ziegen. Канат-г Mittheilgn. 1393>.V Bd. XV.

S.. 315_324. (Russisch.) _ 11) Meltzer. Zur Behand

lung der Diimpfigkvit. Dtsch. th. Wochensch. S. 135.

_ 12) Mrotschek, Zur Behandlung des Lungen

emphysems beim Pferde. Arch. f. Vet-Wiss. Heft 7.

Abthl. Il. S. 380. (Russisch.) _ 12a) Nowikow.

A., Strongylose bei Kameelen. Weterinarnoje Obosrenijc.

No. 24. p. 934. (Russisch). _ 13) Pécus, Ein Fall

von Zwerchfellhernic beim Pferde. Journ. de Méd. vet.

Bd. 50. S. 262. _ 14) Petrowsky, A., Die Lungen

wurmkrankheit bei den Kameelen. Journ. f. öffentl.

Veterinärkd. 1898. No. 10. S. 364-367. (Russisch.)

_ 15) Porcher, Ch., Chemische Analyse der 055111

cationen der Lunge. Rec. de méd. vét. Bull. de la Soc.

No. 10. p. 186. _ 16) Pru'schkowski. J. M., Ueberdie

Wirkung des Veratrins und des Secale cornutnm au!

asthmatisehes Athmen beim Dampf. Arch. f. Vet-Wiss.

Heft 7. Abthl. lI. S. 367-370. (Russisch.) _ 17)

Sanfelici, L. e T. Pierobon, Ferita penetrante nella

cavità toracica con lesione polmonare. Guarigione. (In

den Brustkorb eingedrungene Verletzung der Lunge.

Heilung.) Clin. vet. XXII. p. 269. _ 18) Schlegel.

Matthias, Die durch den Strongylus capillaris verur

sachte Lungenwurmseuche der Ziege. Inaug.-Dissert.

Berlin. Arch. f. Thierheilkd. XXV. S. 137. _ 19Íi

Scott, W. M., Hämothorax bei einer Stute. The Vete

rinarian. LXXJI. p. 727. _ 20) Sivori, F., L'eber

eine kìisige Bronchopneumonie des Hammels, verursacht

durch den Nocard-Preisz’schen Bacillus. Rec. de méd.

vet. p. 657. _ 21) Skov. J. R., Ueber die Lungen

Wurniseuche des Rindes. Maanedsskrift for Dyrlae-ger.

IX. p. 475. _ 22) Teetz, Ueber den chronischen

Husten jüngerer Schweine. Berl. th. Wchscbr. S. 566.

_ 23) Usolzef, Versuche mit der Serumtherapie bei

der Pleuropneumonia contagiosa der Pferde. Arch. f.

Veterinärwissensehaften. Heft 1. (Russisch.) _ 24) Die

Lungenentzündung, Lungen -Brustfellentzündung und

Brustfellentzündung unter den Pferden der preussischen

Armee. Preuss, Statist. Vet-Ber. S. 109.

Sivori (20) beschreibt eine bei пишем beob

aehtete Brunello-Pneumonie mit verkästen, bezw. ver

kalkt-en Herden in Lunge, Lymphdrüsen, Leber, Nieren.

Am häufigsten erkrankt sind die Lungen, deren

Lymphdrüsen manchmal k'zisige, bezw. kalkige Verände

rimgen zeigen, trotz normalen Verhaltens des Lungen

gewebes. 1n den erwähnten Herden findet sich stets.

allein oder mit anderen vermischt, der im Jahre 1891

von Preisz und Guinard in Käseherden einer Hammel

niere und 1897 von Nocard bei ulcerüser Lymphangitis

des Pferdes angetroffenc Mierobe, dessen eingehende Be»

schreibung, ebenso wie die Uebertragungsversuehe auf

verschiedene Thiere im Original nachzulesen sind.

Baum.

Matwejew (10) berichtet zum grossen Theil auf

(irund von Erzählungen der Kirgisen über eine epi

zootische Lungenentzündung bei Ziegen, die die Kir

gisen ,.Kibeneck“ nennen.

Nach den Beobachtungen der Kirgisen kommt

Kibcneck im Herbst öfter als im Frühjahr vor. Di~.I

Kälte begünstigt die Entwickelung der Krankheit: in`

2_3 Tagen erkrankt dann die ganze Herde. Das ер

krankte Thier nimmt kein Futter auf, ist nicht im

Stande zu gehen, leidet au ИШЬ; am 2._3. Tag

t.reten Husten und Ausñuss aus der Nase auf. Die`

Krankheit dauert nicht länger als 9 Tage. 1/3 der lie-

fallenen Ziegen kommt um. Bei der Obduction findet

man Zeichen von Lungen~ und Pleuraentzündung (Ver

wachsen der Lunge und Pleura). Die Kirgisen geben

an. dass sie bei dieser' Krankheit folgende präventive

Impfung ausführen: Ein junges erkranktes Zickleiu

wird getötet und gleich darauf die befallene Lunge

herausgenommen und in feine Stücke zelschnitten; dies#

Stücken werden bei gesunden Ziegen in Hauttasehvn

hinter den Ohren gebracht. Nach dieser Impfung en

kmnkt die Mehrzahl der Thiere, aber in leichtere-1



Form; die Krankheit dauert 2-7 Tage, es erscheint

rin leichter Husten, der Appetit verschwindet nicht. —

Die Impfung zieht keine Verluste nach sich.

Die Kirgisen behaupten ausserdem, dass auch

Kameele an Kibeneck erkranken. Tartakowsky.

An Lungenentzündung, Lnngen~Brnstfellentziin

dung oder Brustfellentziindung (24) erkrankten 1898

111 der preussischen Armee 143 Pferde, 8'7 = 57,34 pCt.

`wurden geheilt, 56 = 39,16 pCt. starben; 5 blieben am

Jahresschlusse in weiterer Behandlung.

Bei 79 Pferden handelte es sich um Lungenent

zündung, die zumeist mit der Brustseuche in Ver

bindung gebracht wird, da dieselbe entweder vor- oder

nachher in den einzelnen Regìmentern zum Ausbruch

kam. Indesscn beobachtete man auch mehrfach Fälle

von sporadischer Lungenentzündung, z. B. auch bei

Pferden, die scharf eingeriebcn, gebrannt oder operirt

worden waren. Es wird für nicht unwahrscheinlich an

gesehen, dass in den zuletzt erwähnten Fällen eine In

fection, vielleicht eine Aufnahme `“on Eitcrstrepto

спасен von der eingeriebcnen, gebrannten oder opcrirten

Stelle aus zu Stande gekommen war. Corpsrossarzt

Schwarznecker ist dagegen der Ansicht, dass die

betreffenden Pferde an Sehluckpneumonie zu Grunde

gehen und empfiehlt daher, die für längere Zeit zur

Ruhe bestimmten Pferde besonders beobachten zu lassen

und vor Allem auf Stände zu stellen. zu denen Licht

und Luft genügend Zutritt haben. Ferner sollen die

gebrannten oder mit Scharfsalben behandelten Pferde

bereits am 2. Tage auf einige Stunden niedergebundcn

und während dieser Zeit durch Stallleute am Nagen be

hindert werden. Zwei Pferde, von denen das eine starb.

erkrankten an Lungenentzündung nach einer ‘lproc.

h'reolinwaschung. die zur Tilgung von Läusen ausgeführt

worden war.

Die an Brustfellentzündung erkrankten 20Fiille

gehörten ebenfalls zum Theil der Brustseuche an und

waren dadurch entstanden, dass iiltere Herde in der

Lunge bestanden und nachträglich zum Dru-chbruchc

gelangten. Georg Müller.

Beim Auftreten der Pleuropneumonia contagiosa

bei Pferden des 10. Donschen Kosakcnregiments machte

попы (23) zwecks Tilgung dieser Krankheit einen

Versuch mit der Serotherapie.

Von den 54 erkrankten Pferden wurden 26 mit

Serum. die Uebrigen nach dcr üblichen Curmethodc

mit pharmaceutisehen Mitteln behandelt. Zur Erlangung

des IIeilserums wurden einem Pferde, das die Pleure

pneumonie überstanden hatte, unter aseptischen Cautelen

1600 ccm Blut aus der Jugularvene entzogen und das

von demselben gewonnene Serum den Patienten zu je

20 ccm an der Brust subcutan injicirt. Das Resultat

war ein überaus günstiges; von den 26 mit Scrum

behandelten Pferden fiel nur eins. Alle Uebrigcn

'596.1 pCt.) genasen vollkommen und in kurzer Zeit.

‘2l Pferde hatten eine, 4 zwei Injectioncn erhalten.

(Freilich könnte die Diagnose angezweifelt werden, da

sie nur auf Grund einer gesteigerten Körpertemperatur

gestellt wurde, und die Thiere nach der Injection oft

schon nach 2-3 Tagen genasen). Von den 28 nach

Ilen üblichen Methoden behandelten genascn nur 9

'32,1 pCt.) vollkommen, 8 fielen, und von den 20 (ie

ncsenen mussten späterhin 11 als für den Militärdicnsl

untauglich ausrangirt werden. С. Happich.

Mrotschek (l2) empfiehlt zur Behandlung des

Llugelemphyßems die Gcndcn’sche Methode, welche

er bei zwei mit hochgradigcm Emphysem bchafteten,

l() resp. 12 Jahre alten Pferden mit ausgezeichnetem

Erfolg angewendet hat. Die betreffenden Patienten cr

hieltcn 2mal täglich pro dosi eine Mischung von 0,03

Strychnini arsenicosi. 0,25 Ferri arsenicosi und 2,00

Natrii jodati und wurden ausserdem mit Essig frottirt.

Bei dem einen Pferde trat nach 36t'eigigcr, bei dem

anderen nach 24tìigiger Behandlung eine vollständige

Genesung ein. J. Waldmann.

Porcher (15) hat gefunden, dass die Ossiůcutionen

der Lunge ausser aus organischer Substanz in der

Hauptsache aus Kalk, Magnesia, P205, C02 und Fluor

bestehen. Röder.

Eber (5) beschreibt Geschwulstbildungen in

Schßflllllgell, die er im pathologischen Institut(` der

Dresdener thieriirztlichen Hochschule näher zu unter

suchen Gelegenheit hatte. Auf die Einzelheiten der

Untersuchungsergcbnisse kann hier nicht eingegangen

werden.

Auf Grund dieser Untersuchungsergebnisse fasst

Eber den von ihm genau beschriebenen, in den Schafs

lungen auftretenden, knotenbildenden Krankheitsprocessl

als multiple, von den Drüsenschläuchen der Bronchial

wandungen und den ihnen physiologisch nahestchenden,

schlanchförmigen Ausstülpungen del' buchtigen Erwei

terungen dcr Terminalbronchien ausgehende Adenom

bildung auf, deren Ursache möglicher Weise in bc

sonderen, zur Zeit noch nicht bekannten, chronischen

Reizen zu suchen ist. welche auf die Wandungen der

luftführenden Wege bis in die feinsten Verzweigungen

einwirken. ‚

Е111 Analogon würde dieser Vorgang nach Eber

vielleicht in der durch Protozoen verursachten Leber

erkrankung des Kaninchens finden, bei welcher' dic

krankhaft veränderten Gewebstheile ebenfalls und zwar

in Folge starker Wucherung der Gallengiinge bisweilen

das Aussehen adenomartiger Neubildungen annehmen.

Obwohl ЕЬег’з Bestreben, die Actiologie dieses eigen

thümlichen. Geschwlllst bildenden Processes in der

Schafslunge aufzuklären, bis jetzt erfolglos waren,

möchte er die Möglichkeit, dass auch hier Protozocn

als Krankheitserreger in Frage kommen könnten, nicht

von der Hand weisen, zumal die von ihm näher dar

gelegten Eigenthümlichkeiten in dem histologischen Bau

der Schafslunge die auñ'allende Form, in der diese

lteizung pathologisch-anatoniisch in die Erscheinung

tritt, immerhin bis zu einem gewissen Grade noch cr

kläl‘lich erscheinen lassen würde. Ellcnhergcr.

Schlegel (13) hat sieh mit der durch den 511011

gylus eapillaris verursachten Lungenwurmsellche

del' Ziege beschäftigt. Er bespricht in seinem Artikel

zunächst die über diesen Gegenstand vorhandenen litte

rarischen Angaben und wendet sich dann zum klinischen

Theile seiner Arbeit. Schl. hat 187 kranke Lungen

von Ziegen, Schafen und Schweinen untersucht.

Ег fand in Sehaf- und Ziegen'lungen oft in den

selben oder in verschiedenen Wurmknoten einer Lunge

Strougylus capillaris, commutatus und lilaria. Die

dunkelbraunen bis schwarzen oder dunkelvioleten und

rothbraunen Knütchcn enthalten Str. commutatus, die

gelben, graugelbcn. bliischenühnlichen dagegen Str. ca.

pillaris, viole der grauen miliaren Knötchen enthalten

nur Eier oder Embryonen. die aspirirt wurden. Beim

Schweine fand Schl. durchgängig Strongylus paradoxus.

Bei der Ziege fand Schl. in 92,68 pCt. Strongylus ca

pillaris; beim Schaf in 22.45 pCt. Str. capillaris, in

33,67 pCt. Str. commutatus und in 4,03 p(.`l. Str. filari-a

allein; in allen anderen Füllen kamen mehrerr` “111111

arten ncln'nciuamlcr \or. —— Sirongylus lilarin kommt

also beim Schafe .selten vor, cinc 'l'hatsaclle, die mit

8*



der bisherigen Annahme im diametralcn (Gegensätze

steht. Schl. schildert dann genau die Krankheitssym

ptonie, die Diagnose, den Verlauf und die Prophylaxis

der Lungcnwurmseuche der Ziege. Es sci in dieser

Richtung auf das Original verwiesen und nur erwähnt,

dass neben den sonstigen Krankheitserschcinungen stets

auch diejenigen eines Magendarmeatarrhs beobachtet wur

den, der durch das Abschlucken der ausgehusteten Embryo

nen veranlasst wird. Es können Ziegen jed cn Alters er

kranken. Die Krankheit verläuft meist ungünstig.

prophylactisch wirkt in den (legenden, wo die

Krankheit herrscht, allein die absolute Troekenfüttcrung.

Die kranken Organe der gestorbenen, kranken Thiere

sind zu verbrennen.

Pathologisch-anatomisch findet man bei den

gestor-benen Thieren neben Magendarmeatarrh, Lungen

íìdcm u. dergl. eine Bronchitis oder lobuläre Broncho

pneumonie, bezw. lobuläre Pneumonie. Charakteristisch

lsind natürlich die Wurmknoten. Schl. liefert in seinem

Artikel weiterhin eine genaue Darstellung der Morpho

logie und Anatomie von Str. capillaris, der Eier dieses

Parasiten, der Entwickelung dieser und der Embryonen.

Die aus den Eiern ausschlüpfenden Embryonen wandern

aus den Alveolcn in die Bronchien und durch die

Trachea nach dem Schlundkopf und der Maulhöhle und

von letzterer nach aussen, wenn sie nicht abgeschluckt

werden, was ungemein häufig ist. Im letzteren Falle

gelangen sie dann mit dem Kothe nach aussen. Von

den Lungen wandern auch Embryonen nach den me

diastinalen L_vmphdrüsen; auch gelangen dabei welche

in das Blut. Die weiteren Untersuchungen Iqehlegelk

haben ergeben, dass eine directe Uebertragung des Str.

cap. von Thier zu Thier nicht stattfindet. Die

den Versuchsthieren einvcrleibtcn Parasiten (Embryonen

und Eier) riefen keine Krankheit hervor; sie wurden

wieder ausgestossen oder resorbirt. Es ist also mit

Sicherheit durch Schlegel dargethan worden, dass eine

directe Uebertragung der Strong. cap-Krankheit von

Thier zu Thier, d. h. eine diese Krankheit hervorrufende

L'ebertragung durch Embryonen und Eicr ausgeschlossen

ist. Die Embryonen und Eier müssen nach aussen ge

langen und müssen sich ausserhalb des Wirtin-s, in

dem sie entstanden sind, entwickeln, um wieder alsI

Krankheitst-rreger wirken zu können. Dem l*chie-gel

lschen Artikel sind 4 Tafeln mit sehr guten und in

structiven Abbildungen beige-geben. Ellenberger.

Petrowsky (14) theilt mit` dass` im Jahre 1897

im Uralsehen Gebiete Lungenwnrmkrankheit bei den

Кашее1еп in ziemlich grosser Anzahl (383 Fälle) beob

achtet wurde.

Der gríisste 'l'lieil der Kranken wurde von Besitzern

zum eigenen tiebrauehe wegen allgemeiner Entkräftung

und Schwäche geschlachtet. 14 dieser Капищ-11: wurden

vom Verfasser obdueirt'. Dabei fand er in den Lungen

Yeränderungen versehiedvlwr Intensität und als UrsaclnI

derselben eine mehr oder weniger crheblielnl Anzahl

ron Strongylus filaria. 'l'artakowsky.

Xowikuw (12a) will im Gebiete von Terck unweit

wm Kaspischen )leere ciml liungellwllrmkrallklleit bei

Kameelcll beobachtet haben, di~I durch Strongylus mi

crurus hervorgerufen “orden .sein und viele (lpfer gr

fordrrt haben sull: duch sind die Diagnost- und der

ganze Bericht nicht ganz einwandsfrei und zuverlässig.

Tartakmvsky.

Angeregt durch die günstigen Berichte von Fonda

und Gagny sowie von Mazzini behandelte Meltzer

(11) zwei an Dämpllgkeit leidende Pferde mit Tages

gabcn von l’ulv. Secal. cornut., Pulv. rad. Liquirit.

aa 50,0 und Yeratrin 0,1 während 40 Tagen völlig er

gebnislos und räth daher mit Rücksicht hierauf und

den Preis der Medicamento zur Vorsicht. Edelmann.

Pruschkowski (16) untersuchte die Wirkung

des Veratrins und des Secale cornutum bei 23 an

Dämpllgkeit leidenden Pferden. An 12 Thieren experi

mentirtc er mit Veratrin, an 11 dagegen mit Seeale

cornutum. Die Versuche wurden gleichzeitig an allen

Pferden gemacht und dauerten 30 Tage, während welcher

Zeit die Thiere zu keinerlei Dienstleistungen verwandt

wurden. Puls, Athembewegungen und Körpertemperatur

wurden 3mal täglich sorgfältig untersucht. Zu Injec

tionen wurde das Veratrinum purum anfangs zu 0,03

und nach 2 Tagen zu 0,05 pro dosi verwendet, nach

dem cs in 2,0 Spiritus und in gleicher Menge gekochtcn.

destillirten Wassers aufgelöst war. Es betrugen im

Durchschnitt:

Die Temperatur. Athmung. Der Puls.

Аm l. Tage 38,19 33,00 41,01

,‚ 15. ., 37,99 29,40 41,16

., 30. 38,00 28,58 40,00

Während der ganzen Dauer der Veratrinbehand

lung traten keine Complicationen auf, ausser einer

leichten Colikeischeinung bei einem Pferde im Beginn

der Versuche; es wurde im Gegentheil zu Ende der

(_’ur der Puls auffallend voll, dic systolischen Hel-1.

sehläge verstärkten sich, es trat ein freies Athmen ein.

an Stelle des Abdominaltypus erschien Costalathmung. die

Exspirationsphase wurde kürzer und die Rasselgeräuseh'l

und Crepitationen machten einer normalen Athmune

Platz. Diese Wirkung erklärt Autor durch Entfernung

des Sehleimes und der emphysematischen Luft, aus` den

Athmungswegen durch die erhöhte Contractilität der

Musculatnr der terminalcn Luftwegc.

Was die Versuche mit Secale cornutum an

belangt, so bekamen die 11 Versuchsthiere. welche nur

mässig an Dampf litten. das frisch pulverisirte Präparat

mit Brot. anfangs zu 0,25 pro Tag und Dosis. im Yer

lauf der letzten 15 Tage dagegen dieselbe Portion `2mal

täglich. Es betrugen im Mittel:

Die Temperatur. Athuiung. Der Puls.

Am 1. Tage 38,36 27,51 41,09

,_ 15. ., 38,14 24,54 39.1S

„ 30. „ 38,21 19,27 38,23

Die günstige Wirkung des Secalc cornutum schreibt

der Autor dem Cornntin und der Sphaeelinsäure zu und

zwar ihrer spasmodischen Einwirkung auf die motorischen

Elemente des Athmungsapparats und des Diaphragma.

vereint mit der Erhöhung des Blutdrucks.

Zu bemerken wäre noch, dass alle 23 Pferde sich

später mit gutem Erfolg an den Manövern bethciligteu.

Auf Grundlage seiner Yer-suche räumt Autorjedoch

dem Veratrin den Vorzug ein. namentlich bei sehwereren

Fällen von A\sthma, welche auf bronchiolitischer „der

emphysematüser Grundlage ruhen. .l. Waldmann.

T eetz (22) führt den chronischen Husten jüngerer

Schweine, welcher vielfach für die Folgen der Schweine

.seuehe gehalten werde und an dem 40-60pCt. 1u

(ìrunde gingen, auf eine durch Erkältung in den mit

Steinfussboden versehenen, modernen Schweincställen ent

standene, chronische, catarrhalisehe Pneumonie zurück.
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welche mit Schweineseuche durchaus nichtsl zu thun

habe. Zur Verhütung dieser Krankheit empfiehlt er auf

den soliden, undurchliissigen Steinfussboden (in ca. 100m

Entfernung) einen Holzbelag anzubringen, mindestens`

müsste ein solcher in Ferkel- und Pulkenbuchten ange'

bracht sein. Dieser Fussboden muss der Reinigung und

Desinfeetion halber leicht herausgenommen werden können,

Johne.

Biot (3) fand bei der Section eines halbjiihrigen

Sehweines, welches nach dem Fressen plötzlich verendet

war. einen offenbar angeborenen Zwerchfellshrnch.

Die Oeffnung befand sich links-oben im Zwerchfell

und war für den Zeigefinger durchgängig; durch dieselbe

v«raren Magen, Pancreas, Leber und Duodenum in die

Brusthöhle getreten; letztere enthielt ausserdem nur

noch die rechte Lunge und das Herz. Baum.

Pécus (13) beobachtete eine Zwerchfellhernìe bei

einem Militärpferde, das sich die Ruptur des Diaphrag

mas beim Manöveriren auf einem stark durchweichten

lieden zuzog. Der Tod trat nach 15 Stunden ein,

wiihrend welcher die Symptome der Canalisationsstö

ningen des Darmes, wie Sitzen aufdem Hintertheil u. w.,

>-ehr prägnant auftraten. Guilleheau.

Bärner (2) beschreibt eine verheilte Ruptur des

sehnigen Theiles des Zwerchfells. In den Riss war

der später stark erweiterte Magen eingetreten und voll

ständig eingclleilt. B. ist der Ansicht, dass sich aus

diesem Befunde die Thatsache, dass das Pferd öfters an

Colik litt., erklären lasse. Ellenberger.

3. Krankheiten der Verdauungsorgane.

I) Allgemeines. 1) Krankheiten des Verdanungs

apparates unter den Pferden der preussischen Armee.

l'reuss. Statist. Vet.-Bericht. S. 119. _ 2) Krankheiten

des Verdauungsapparates unter den Pferden des XII.

Zkönigl. sächs.) Armeecorps. Sachs. Veterinärberieht.

5. 197.

Wegen Krankheiten des Verdauungsapparntes (1)

wurden 1898 von den Pferden der prenssischen Armee

einschliesslich des Bestandes vom Vorjahre (13) 3812

Pferde, d. i. 12,76 pCt. der Erkrankten und 4,94 pCt.

der вышке, behandelt. Davon sind geheilt 3276 =

85.93 pCt., ausrangirt 4 = 0,10 pCt., gestorben 519

= 13,61 pCt., getötet 3 = 0,07 pCt., am Jahres

sehlusse in Behandlung geblieben 10 Pferde. Der Gc

samtverlust belief sich auf 526 Pferde = 13,79 pCt.

der Erkrankten.

Auf die Quartale vertheilten sich die Zugänge und

Verluste, wie folgt: I. Quartal Zugang 695 (einschliess

lieh 13 Bestand), Verlust 82; 11. Quartal Zugang 672,

Verlust 89; III. Quartal 1126, Verlust 186; 1V. Quar

tal 1319. Verlust 169. Die Schwankungen des IIl. und

1V. Quartals sind in der Hauptsache durch die ver

schiedene Vertheilung der Colikerkrankungen bedingt.

Georg Müller.

Krankheiten des Verdauungsapparates (2) kamen

im Jahre 1898 bei 400 Pferden des X11. (kgl. säehs.)

Armeecnrps zur Behandlung. 362 wurden geheilt, 38

starben. Die Colík allein war mit 362 Fällen vertreten

und führte 31 Verluste herbei. Georg Müller.

b) Krankheiten der Mund- und der Sehlundkopf

(Виснет-1161110 und der Speiseröhre. 1) Ales, Er

weiterung des Ductus parotideus (Stenonianus). Rec,

de méd. vet. p. 475. _ 2) Brunner, Ein Fall von

Zahnabseess. Journ. de méd. veter. Bd. 50. p. 655.

_ 3) Cadeac, Ossificirendes Sarcom (Epulis) des

Zahnfleisches der Oberkiefer bei der Katze. Ibidem.

Bd. 50. p. 405. _ 4) Christlich, A., Divertikel des

Schlundes beim Pferde. Arch. für Vet-Wiss. -Heft 11.

Abth. II. 556-58. (Russisch.) _ 5) Fckete, J.,

Ein geheilter Fall einer Schlundlistel. Veterinarius.

No. 16. (Nach Eröffnung eines Abscesses durch einen

Schmied entstandene Fistel; Heilung nach Vereinigung

der Wundrïinder mittelst Kuopfnaht.) _ 6) Gerth,

Verlust der Zungenspitze. Zeitschrift für Veterinärkde.

No. 12. S. 624. _ 7) Glassko, W., Zur Casuistik

der Oesophagotomie. Kasaner Mittheilungen. Bd. XV.

No. 2. S. Sti-96. (Russisch.) _ S) Hickes, R. J.,

IStrictur und Erweiterung des Schlundes, veranlasst

durch eine Exostose der ersten Rippe. The Journal of

Compar. Patholog. and Therapeutics. XII. p. 4. 344.

(Jiìhrlings-Fohlcn, Schlachtung.) _ 9) Kroon, Н. М.,

Ein Fall von Luftsaektympanitis bei einem Füllen. Hull.

Zeitschr. Bd. 26. S. 389. _ 10) Löflnan, Ruptur

der Speiseröhre bei einem Pferde. Finischc Veterinär

zeitschrift. S. 128. — 11) Maury, Jules, Zwei neue

Fälle von Verstopfung des Oesophagus des Pferdes mit

Johannisbrot, von welchen der eine tötlich endete.

Revue veter. Bd. 24. p. 159. _ 12) Mettam, А. E.,

Zahncysten. The Veterinarian. LXXII. p. 309. (Vor

kommen und Bedeutung dcr Zahneysten beim Pferde.)

_ 13) Misicr, Vollständige Verstopfung des Ocsophn.

gus in dessen Brustabschnitt durch einen Haarballen.

Rec. de méd. vélér. p. 298. _ 14) Mouquct, Ver

stopfung des Schlundes. Rec. de méd. vét. Bull. de

la Soc. No. 4. р. 49. _ 15) Mortensen, Fremd

körper im Schlunde cines Hundes. Maanedsskrift for

Dyrlaeg. IX. p. 391. _ 16) Nessl, Zungengeschwür

des Rindes. (Glossitis traumatica, trou de la langue.)

Thieriirztliches Centralblatt. No. 25. S. 477. _ 17)

Mc. Phail, Jos., Dilatation und Ruptur des Schlundes

bei einem Ochsen. The Veterinary Journal. XLVIII.

p. 188. — 18) Poetschke, Schlunddivertikel beim

Pferde. Zeit-schr. für Veteriniirkunde. No. 9. S. 316.

(Der Schlund war vor seiner Einmündung in den Magen

derart erweitert, dass man von letzterem aus bequem

beide Fäuste in die erweiterte Stelle einführen konnte.)

_ 19) Röder, Epulis carcinomatosa beim Pferd.

Sächchtcrinärbcricht. S. 32. _ 20) Schossleitner,

Ein Beitrag zum Maulgrind der Schafe. Berlin. thier

мы. Wochensehr. S. 205. _ 21) Schurupoff, J. S.,

Ectasie des Sehlundes beim Pferde. Archiv für Vetcr.

Wiss. Heft 11. Abth. 11. 558—559. (Russisch.)

_ 22) Stietenroth, Ptyalislnus mit Lähmung des

Schlingapparates bei Kühen. Berl. thieriimtl. Wochen

sehrift. S. 265. _ 23) Tapken, Chronischer Catarrh

und Metcorismns der Luftsiicke des Pferdes. Deutsche

thieriirztliche Wochensehr. S. 133. _ 24) Williams,

W. L., Bemerkungen über Zahngeschwülste. American

Veterinary Review. XXIII. No. 2. p. S2. _ 25)

Zwicker, Zungengeschwür bei Rindern. Berliner th.

Wochensehr. S. 145. _ 26) Die ansteckende pustulöse

Maulentzündung unter den Pferden der preussischen

Armee. Preuss. statist. Vet-Ber. S. SG. (Die. Krank

heit kam bei 116 Pferden zur Feststellung.) _ 2T)

Affectionen der Ohlspeieheldriise bei Pferden der

preussischen Armee. Ebendas. 121. _ 25) Krank

heiten des Rar-,hens bei Pferden der preussisch. Armee.

Ebendas. (24 `Pferde. von denen 22 geheilt wurden.

2 starben.) _ 29) Krankheiten der Ziihne und der

Kiefer bei Pferden der prcussischen A\r|nee. Ehendas.

S. 120. _ 30) Schlundkrankheiten bei Pferden der

prenssisehen Armee. Eliendas. S. 122. _ 3l) Wunden

und Quctschungen der Zunge und desl Митоз bei

preussisclnen Militäirpferden. Iibendas. 120.
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Sehossleitner (20) berichtet, dass er den von

Peter beschriebenen Impetigo labialis (Berliner th.

Wochenschr. No. 14) ebenfalls in gleicher Weise bei

einer Herde. von 30 Schlachtschafen beobachtet habe.

Auch Verf. hält die Krankheit für ein gutartiges Local

lciden. JohnO.

Wegen Wunden und Qnetschnngen der Zunge

und des Mailles (31) wurden im Jahre 1898 36 preussi

sche Militärpferde behandelt. 34 derselben wurden ge

heilt, 2 blieben am Jahresschlusse in Weiterer Behand

lung. Bei 16 Pferden handelte cs sich um Laden

drucke, bei 8 Pferden um Verletzung der Zunge und

des Zungcnhändchcns: einmal lag ein wallnussgrosser

Abscess an der Unterlippc und einmal Verletzung des

Gaumens vor. Ueber 10 Pferde sind nähere Angaben

nicht gemacht. Georg Müller.

Nessl (16) giebt an der Hand der diesbezüglichen

französischen Litteratur und auf Grund eigener An

schauung eine Beschreibung des zu Beginn des Jahres

1899 1111 Agramcr Comitate förmlich enzootiseh auf

tretenden „lellgenscllwlirs“ des Rindes und ist der

Ansicht, dass diese verhältnismässig günstig ver

laufende Krankheit keinen infectiüsen Character habe

und dass zur Verhängung besonderer Veterinär-polizei

Iieher Massregeln kein Grund roi-liege.

Georg Müller.

AlsZnngengeschwür beim Rind beschreibt Z wie k e r

(25) jene bekannten, gesehwürigen Defecte, welche durch

Einbohren hartfaseriger, starrer Futterpartikelchen in

der sog. Futtergrube der Zunge beim Rind entstehen und

zeitweilig wegen der verursachten Schmerzen zu gestörter

Futteraufnahme führen, Reinigung. Desinfeetion, die

locale Anwendung von adstringirenden Mitteln und eine

geeignete Diät seien die anzuwendenden Mittel. ‘

Das Leiden crfordere die vollste Berücksichtigung

des Fachmanncs und sei auch in forcnsischer Beziehung

wichtig, weil dergl. Thiere häufig wegen mangelhafter

Futteraufnahme und verminderter Leistungsfähigkeit be

anstandet würden. Höchst auffällig erscheint es, dass

der Verf. die schon seit mehreren Jahren bekannte

Thatsaehe, dass diese Zungengesehwüre die für das Rind

wichtigste lnfeetionspfortc des Strahlenpilzes in die

Zunge darstellen, mit keinem Wort-e berührt. J ohne.

Krankheiten der Zähne und des Kiefers (29)

wurden 1898 bei 38 preussischcn Militärpfcrden fest

gestellt.

34 davon wurden geheilt, 4 blieben im Bestand.

Speciell angegeben sind: 13n1a1 Ladenbrüehe mit Ab

stossung necrotischer Knochcnstücke, 4 mal Zahnfisteln

durch cariöse Zähne, 2mal Alveolarperiostitis, 2mal

Bruch eines Sehneidezahnes. lmal Bruch des linken

oberen Eekzahnes, lmal Spaltluig des zweiten Backen

zahnes der rechten Oberkieferseite. Georg Müller.

Röder (19) beschreibt eine Zahnfleischgeschwlllst

von careinomatösem Charakter bei einem etwa 20 Jahre

alten Wallach.

Aus der Maulspalte ragt rechterseits eine zer

klüftetc, fleisehfarbige Geschwulst hervor. welche etwa

die Grüsse eines Hühnereies zu haben scheint. Die

Lippen vermögen auf der rechten Seite diese Geschwulst

nicht mehr zu verdecken. Wird das Maul geöffnet und

zieht man die Lippen nach oben und unten auseinander,

so ergicbl sich, dass dic Neubildung etwas grösser als

eine Mannesfaust ist. Sie hat rechterseits die Stelle der

oberen Schneidezähne und des Zahnñeisches einge

nommen. Der rechtsseitige Eek-, Mittel- und Zangen

zahn sind nicht mehr vorhanden. Die Neubildung be

ginnt am rechten oberen Hakenzahn und erstreckt sich

bis zum linken Zangenzahn, Welcher bereits stark ge

lockert ist und schief nach vorn steht. Der linke Mittel

und Eckzahn sitzen zwar noch fest in den Alveolen.

aber das Zahnfleisch ist bereits wulstig aufgetrieben

und hat eine rötherc Farbe angenommen, als sie das

normale Zahnfleisch besitzt. Die microscopische Unter

suchung eines der Neubildung entnommenen Theiles er

wies den carcinomatösen Charakter. Georg Müller.

Williams ('24) bespricht das Vorkommen von

Zahngeschwiilsten (verirrter Zähne) am Kopf des

Pferdes. In einem Falle gelang die Entfernung der

selben durch Trepanation der Gesichtsknochen.

A. Eber.

Einen seltenen Fall von ehrenischem сжать llld

Meteorismlls del' Luftsäeke beschreibt Tapken (23?

von einem 9 Monate alten Füllen, welches in der Ohr

drüsengegend cino erhebliche, weiche. leicht gespannt

Anschwellung zeigte.

Die Behandlung mit Massage brachte keine Besse

rung; aber auch Nasenausñuss trat nicht ein. Letzterer'

entwickelte sich` als das Thier auf die Weide kam, und

vier Monate nach der ersten Untersuchung fand T. eine

hoehgradigc Anschwellung der Ohrdrüsengegend, ge

streckte Kopfstellung, schnaufendes Athmen, erschwertr

Futteraufnahme, grosse Mattigkeit.

Trocarìrung des linken und Eröffnung des rechten

Luftsaekes, aus dem ea. 1 Liter Blutwasser und einge`

dicktes Secret entleert wurde; da der gebesserte Zustand

sich bald wieder versehlìmmerte, erfolgte auch Eröñnung

und Entleerung des linken Luftsacks. Letzterer heìlle

gut aus. Hingegen machten sich am rechten Luftsack zahl

reiche chirurgiscthingriHe zur Entfernung von Secret und

Luft nothwendig, die zuletzt von dem Besitzer selbst

mittels Brenneisens ausgeführt wurden. Dabei wurde

das Pferd älter und zu einem kräftigen Thiere, das mit

3 Jahren zwar rechts noch einen chronischen Luft

saekeatarrh besass. jedoch arbeitsfáhig war.

Edelmann.

Kroon (9) beschreibt einen Fall von Tyllpanitis

del' Luftsäcko bei einem Füllen, das 5 Wochen

alt war.

Nach der Trocartpunction füllten die Luftsäekr

sich wieder mit Luft, wobei Empyem auftrat. Die

llyovertebrotomic, welche alsdann vorgenommen Wurde.

hatte anfangs wenig Erfolg. das Empyem verringerte

sich wenig, trotzdem eine `Sublimatlösung von 1 zu 1000

und eine 2px-0c. Creolinlösung eingespritzt wurden. Sogar

eine Einspritzung von 300 g 2 proc. Silbernitratlösung

half nichts. Auch auf eine Einspritzung von 200gr

Tincturajodi rcagirtc das Thier wenig. Als diese EinA

spritzung _jedoch am folgenden Tage wiederholt wurde.

entstand heftige Anschwellung. Nach der 3. Einsprit

zung von Tineturajodi war die Reaction so stark, dass

weitere Einspritzungen unterlassen wurden. Die Ап

schwellung nahm allmählich ab und verschwand nach

etwa 10 Tagen; die Secretion hört-e auf und das Füllen

genas. M. G. de Bruin.

All'ectionen der Ohrspeieheldrlise (27) wurden im

Jahre 1898 bei 8 prcussischen Militärpfcrden Gegen

stand der Behandlung. Inden meisten Fällen scheint

eine Vereiterung der retropharyngealen und тратт

dealen Lymphdrüsen vorgelcgen zu haben.

Georg Müller.
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Ales (1) beobachtete bei einem ea. 4 .lahre alten

Percheron eine geschwulst'ahnliche Erweiterung

ш 0hrspeicheldriiseugauges (Stenson’schen Са

nales); als Ursache der Erkrankung Wurdel bei der

Operation das Eindringen von Trespeähren in die natür

liche Ausmündungsöfnung des Ganges festgestellt.

Banni.

.-’lls Ptyalismus mit Lähmung des Schlingapparates

bei Kühen wird von Stietcnroth (22) ein Fall be

schrieben, den er auf eine Intoxication durch Ergotin

oder durch R_ost, Brand- oder Schimmelpilze zuriiek

пат (die Kuh war eine Müllerskuh!)

Eine Atropininjection von 0,05 vermochte den

Speichelfiuss nur durch 10 Stunden aufzuheben; wegen

hoehgradiger Abmagerung wurde das Thier künstlich

durch Eingüsse durch eine Schlundröhre ernährt und

erhielt 10,0 Kalium jodatum als Infusion in das Euter.

Nach ca. 4 Tagen vermochte das Thier wieder allein

Flüssigkeiten und später auch feste Nahrung aufzu

zunehmen. Johne.

An Krankheiten des Oesophagus (30) litten 1898

3pmussische Militärpferde. Bei dem einen handelte

es sich um einen Abscess in der Brustportion des

Sehlundes mit Durchbruch nach dem Mitt-elfcllsraum

und Tod durch jauchìge Pleuritis, bei den anderen

beiden Pferden waren Schlundrupturen die Ursache des

Todes, bezw. der Tötung gewesen. Georg Müller.

Christlich (4) beschreibt beim Pferde ein

Divertikel an der oberen Halsportion des 0esophagus,

das nach jedesmaliger Futteraufnahme in Form einer

bedeutenden Anschwellung auf der linken Seite des

Oesophagus hervortrat und Athembesehwerden und

Husten veranlasste. Beim Drucke auf die betreffende

Geschwulst streckte das Pferd den Hals und senkte

den Kopf, wobei Futtermassen, gemischt mit Speichel,

aus den Nasenhöhlen ausgeworfen wurden.

Nach dem Tode des Thiercs fand Ch., dass die

Oesophagusmuskeln auf einer Strecke von 2 Zoll durch

gcrissen waren, wodurch eine Ausbuchtung der Mucosa

im Umfange eines Gänseeies entstanden war. Unterhalb

des Divertikels fand sich eine Strictur der Speiseröhre.

J. Waldmann.

Schurupoff (21) beschreibt einen Fall von выше

des 0esophagus heim Pferde, die 2-3 Minuten nach

angefangencr Futteraufnahme in Form einer bedeuten

den Anschwellung der Mittelpartie der Halsportien der

Speiseröhre auftrat und im Verlauf von 8-10 Mi

nuten nach beendetcr Mahlzeit wieder spurlos ver

schwand, ohne irgend welche Sehluckbesehwerden zu

veranlassen. Der Besitzer des Thieres sei auf die vor

geschlagene Operation nicht eingegangen.

J. Waldmann.

Löfman (10) hatte Gelegenheit, eine Ruptur des

“esophagus bei einem Pferde zu sehen; als disponi

rende Ursache glaubt cr eine Paresis oesophagi an

nehmen zu müssen, weil nach dem Sectionsbefund nur

weiches Futter in der Speiseröhre sich befand und eine

Verletzung dcr letzteren durch die eingeführte Sonde

ausgeschlossen war. Baum.

Misier (13) fand als Ursache eines mit der Schlund

»onde nicht überwindbaren Versehlusses der Speise

rò'hl'e einen c_vlindrischen Haarballen von 7 cm Durch

messer. Die betreffende Kuh war am vierten Tage ver

endet. Verf. ist der Ansicht, dass der Haarballen durch

einen Hustenstoss aus dem Pansen in den Ocsophagus

befördert worden war. Baum.

Mouquet (14) theilt einen durch Complication mit

Fremdkörperpneumonie tödlich verlaufenen Fall von

(iesophagusverstopfung bei einer Stute init.. Die Ver

stopfung war durch schlecht gekauten Klee bedingt. Fs

gelang zwar schliesslich, den Kleeballcn zu entfernen,

aber es waren Bestandthcile des cheballcns aspirirt.

und dadurch die tödliche Pneumonie bedingt worden.

Röder.

Maury (11) beobachtete wieder (cf. diesen Jahres

bericht. XV. S. 98) zwei Fiille von Verstopfung des

oesophßgus des Pferdes durch .Tohannisbrod (Früchte

von Ceratonia siliquosa).

Die Thiere vermochten nichts mehr zu schlucken,

es bestand starker Ptyalismus und jede beigebrachte

Flüssigkeit floss sofort zurück. Bei einem der Thiere

fiel der Oesophaguspfropfen nach einem Tage und nach

subcutanen Injectionen von Strychnin in den Magen und

das Uebcl war behoben; das andere Thier aber erlag der

Verstopfung nach б Tagen. Die Section ergab eine.

Anfüllung des Brusttheils des Oesophagus auf eine

Länge von 52 cm. während dcr Halstheil ganz frei war.

Dcr Durchmesser des vcrstopffen Ocsophagusabsehnittes

erreichte 19 cm und der Inhalt, der aus Hülsen und

Samen von Ceratonia sìliquosa, Gersteumehl und sonsti

gem Futter bestand, besass die Festigkeit von Mauer

werk. Zur Vorbeugung wurde empfohlen, die Früchte

zu brechen und behufs Förderung der Einspcichelung

den Thieren dreimal täglich Getränk zu verabreichen.

Guillebeau.

Mortensen (15) hatte einen kleinen Hund in Bc

handlung wegen eines Fremdkörpers; derselbe - eine

c_a.. 15 em lange Nadel —-- wurde durch 0esophßg0t0mie

entfernt; die Wunde wurde nicht genäht, kicbte aber

bald zusammen, und in kurzer Zeit war der Hund wie

der gesund.. Der Hund war sehr klein, nur ca. ‘25 cm

lang. С. О. Jensen.

(llassko (7) tlieilt Folgendes zur Casuistik der

0esophagotoluie bei Thieren mit:

I. Inl unteren Drittel des Halses blieb bei einer

Kuh in der Speiseröhre cine grosse. Kartoffel stecken.

Die Operation wurde am stehenden Thiere ausgeführt.

Die Oesophaguswunde (З em lang) wurde mit Catgut,

die Hautwunde mit lSeide verna'ht. Am zweiten Tage

aber entwickelten sich an der Opcrationsstelle Entzün

dungscrschcinungen, weshalb man die Nähte entfernen

und die Wunde offen lassen musste. Sie wurde nun

mehr tamponirt, mit Phenollösung und mit einem aus

Jodoform und Богах bestehenden Pulver besireut. Von

Zeit zu Zeit frischtc man die Wundränder mit Höllen

stein an. In 4 Wochen trat vollständige Genesung ein.

Die Fütterung des Thicres fand unmittelbar nach der

Operation in gewöhnlicher Weise statt.

П. Der zweite Fall bezieht sich auf einen jungen,

einmonatlichen Hund, dem beim Flcischfressen ein Stück

im Oesophagus stecken blieb. Der Fremdkörper liess

sich nicht in den Magen hinunter-stossen. Die Ocsophago

tomie wurde aseptisch ausgeführt. Die Heilung vollzog

sich per primam schon nach 6 Tagen.

1H. Die dritte Oesophagotomie wurde versuchsweisc

bei einem sehr entkrìifteten Pferde ausgeführt. Die

Speiseröhre wurde in einer Ausdehnung von З cm eröff

net. Der Hautschnilt betrug 6 ein. Die \\'undriindcr
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blieben ungeniiht und die Fütterung mit Heu und Hafer

geschah nach der Operation.

Einmal täglich wurde die Wunde von Futterresten

gereinigt, mit 2proc. Phenollösung ausgcwaschen und

tampenirt. In den ersten 4 Tagen bestand unbedeu

tendc Tcmperaturcrhöhung, darauf zeigte sich eine Eite

rung. Die Wundriinder wurden von Zeit zu Zeit mit

Ilöllenstein angefrischt. Man musste darauf achten, dass

die Hautwunde nicht früher als die Speiseröhrenwunde

zuhciltc. Nach 10 Tagen waren beide völlig zuge

wachsen.

Auf Grund des ersten und dritten Falles hält sich

Verf. zu dem Schluss berechtigt, dass man bei Kühen

und Pferden die Wunden nach Oesophagotomic oñ'en

lassen kann und es nicht nöthig ist, die Thiere nach

der Operation hungern zu lassen und dann besondere

Diâit zu beobachten. Tartakowsky.

е) Krankheiten des Magens und Darmeanales. 1)

Albrecht, Acute Indigestion beim Rinde in Folge Gc

0115505 von mit Erde beschmutzten Bodenrüben. Wehschr.

f. Thierhlkdf. 209. _ 2) Derselbe, Das Luftblasen

gekröse der Schweine. (Referat.) Ztschr. für Thiermed.

lll. S. 429. _ 3) Audebcrt, Erfolgreiche Reposition

des gedrehten Colons einer Stute vermittclst der in

einen Scheidcnsehnitt eingeführten Hand. Journ. de

mcd. vet. Bd. 50. p. SS. _ 4) Barnick, Ueber

Colikbehandlung. Zeitschr. f. Veterinärkunde. Bd. 3.

S. 132. (Deekt sich mit dem im Preuss. Statist. Vete

rinärberìcht über diesen Punkt Mitgetheiltenl) _ 5)

Barrier-Butcl, Magcnerweiterung. Ree. de mcd, vet.

Bull. de la Soc. No.4. p. 51. _ 6) Bartherotte,

Tiìtliche Verstopfung des kleinen Colons durch Darm

stcine beim Pferde. Revue veter. Bd. 24. p. 85. _

_ 7) Bradley, 0. Ch., Analstenose und Mastdarm

Seheidenfistel. The VeterinaryJoul-nal. XLVIII. p. 22.

(Der beschriebene Fall betrifft ein 71/2 Monate altes

Schaf.) _ 8) Derselbe, Atresia ani. Ibidem. p. 324.

(1 Fall von Cloakenbildung beim Schafe.) _ 9) Bru

dziński, J., Ueber das Auftreten des Bac. proteus vul

garis im Stuhlc der Säuglinge; Versuch einer Behandr

lung durch Verabreichung von Bacterienculturen.

Przeglad Lekarski. No. 48, 49. _. 9a) (1111116 et

Send rail, Sarcom des Labmagens beim Rinde. Revue

veter. 18518. р. 74. _ 10) Deich, Kälberdurchfall.

Sächs. Yeteriniirbericht. S. 122. _ 11) Dreglnann,

Die Colik des Pferdes in diagnostischer, genetischer und

therapeutischer Hinsicht. Die Ursachen. Vorbeugung

und Heilung derselben mittels Massenirrigationen ge

wisser Flüssigkeiten. Berl. th. Wechsehr. 251. _

l2) .D 11 rbeck. Cardiakrebs beim Pferde. Monatsh. für

pract. Thierhlkd. X. Bd. S. 500. _ 13) 01100111

пеаи, Gastro-Enteritis dysenteriea s. hacniorrhagica des

Hundes. Ree. rlc mcd. vet. Bull. (10 1a Soc. No. 16.

p.316. _ 14) v. Dziembewski. ,.Typhoin“, ein Mittel

gegen Kìilberruhr. Aus der D. landw. Presse ref. in

der Berl. th. Wehschr. S. 20. _ 15) Eberbach. Zur

Casuistik der Fremdkörper im Magen des Pferdes. Dtsch.

th. Wehschr. S. 251. _ 16) Eckart, Hämorrhoiden

beim Pferde. Woch. f. Thicrhlkd. 8.312. _ 17) Ehlers,

Intra vitam diagnosticirte traumatische Haubenentzün

dung. Berl. th. Wochenschr. S. 146. (Dass die Krank

heit intra ritam diagnosticirt worden sei, geht aus dem

Artikel, der nichts Neues bringt, nicht hervor.) _ 13)

Derselbe, Sarcoma endotheliale am Psalter einer Kuh.

Berl. klin. Wochenschr. S. 98. (S. Original.) _ 19)

Fckcte, J., Sechs Fälle von Mastdarmrorfall. Veteri

narius. No. 16. (Ungarisch.) (Vier Fülle durch Ope

ration, zwei durch Reposition geheilt.) _ 20) Der

selbe, Pelypartige Geschwulst im Mastdarme. Ibidem.

(Ungarisch.) (Exstirpation durch Abschnüren mit einem

primitiven Drahtéeraseur.) _ 21) Derselbe, Zwei

l-‘iillc von Atrcsia ani beim Halbe. Ibidem. (Ungarisch.)

(Beide Fälle mit Erfolg operirt.) _ 22) Gavarry.

Durch Parasiten veranlasster Vorfall des Rectums. Journ.

de méd. veter. Bd. 50. p. 90. _ 23) (161-15, Zum Vor

kommen von Darmtumcren. Deutsch. th. \\"ochenschr.

S. 71. _ 24) Goubeaud, G. J., Eine neue MethediA

der Anwendung von Kohle bei acuten Indigest-ionen

der Pferde. The Journ. of Comp. Med. and Vet. Arch.

XX. p. 16. _ 25) Graf, Colik der Pferde. Vortrag.

gehalten in der Versammlung der Rossiirzte des lV.

Armeecorps am 14. Januar 1899. Ztschr. f. Veterinär

kunde. No. 6. S. 342. _ 26) Guittard, Operation

der Darmeinsehiebung bei Rindern. Le Progresa'ét.

Mai. Ref. in Dtsch. thierärztl. Wochenschr. S. 16 und

365. _ 27) Hanke, Ueben Barometersehwankungen

einen Einfluss auf die Anzahl der Colikerkrankungcn

aus? Ztschr. f. Veterinärkunde. No. 8,/9. S. 429. _

28) Hartenstcin, Pikrinsaures Kali in Desen von 0,12

in Leinsamcnschleim bei Magenwunnseuehe der Schafe.

Sächs. Veterinärberieht. S. 110. (Mit Erfolg gegeben.)

_ 29) Hell, Emboliscbe Dünndarmcelik bei einem

Füllen. Zeitschr. für Veterinärkd. No.2. S. GS. _

30) Janzen, Darmcntzündung von Pferden in Folge

verdorbcncn Trinkwassers. Arch. f. Thierhlkd. XXX.

S. 214. _ 31) Jensen, С. 0., Achsendrchung des

Magens beim Hunde. Maancdskrift for Dyrlacger. X.

p. 70. _ 32) Johnc. Papillombildung um die 1100

Cöcalklappe beim Pferd, tödliche innerel Verblutung.

Sächs. Veteriniirbericht. S. 62. _ 33) Kalkoff, Töd

liche Celik, verursacht durch Spulwürmer. Zeilsehr. f.

Veterinärkundc. No. S/9. S. 434. _ 34) Körner.

Magenkrebs bei einem Pferde. Arch. f. Thierheilkunde.

XXV. S. 221. _ 35) 111-(1111011, Behandlung des

Magendarmeatarrhs Init Creolin. Zeitschr. f. Veterinär

kunde. No. 6. S. 319. (Beschreibung dreier Fälle, we

Creolin erfolgreich war.) _ 36) Kunert. Filaria san

guinolenta im Magen eines Hundes. Arch. f. Thierhlkd.

XXV. S. 202. _ 37) Labarde, Zcrrcissung des Magens

bei einer Stute. Revue vet. Bd. 24. p. 162. _ 3S)

Lame'ris, F., Perforation der Darmwand durch Ascaris

megaloeephala. llall. Zeitschrift Bd. 26. S. 393. _

39) Lucct, Schleimhautpolyp des Rectums (Kuh). Rec.

de med. vet. p. 9S. —— 40) Lungwitz. Friedrich.

Mycotisehc Gastroenteritis beim Rinde. Siichs. Vet-eri~

närbericht. S. 116. _ 41) Mayhew, Michener. 1111115

susecption des Diinndarms bei Fohlen; Operation: Genesung.

Ref. aus Amerie. veter. Review. 1898. No. 10. p. 702

in Dtsch. th. Wochenschr. S. 5. _ 42) de Mia, L'..

Cura della diarrea infettiva dei vitelli (die Behandlung

der Kälberruhr). (Salol und Eiscnvitriol je 1,0, Bis

шиш. subnitric. 3.0 alle 24 Stunden in Milch für

2 monatliche Kälber.) Nuovo Ercolani. IV. р. 114.

_ 43) Mouquet, Paralyse des Magens, bedingt durch

kaltes Wasser? Rec. de méd. vet. Bull. de la Soc.

No. 4. p. 4S. _ 44) Prietsch, Anwendung des Chlor

baryums gegen Tynlpanitis und Celik. Siichs. Veteri

0111-110110111. S. 126. _ 45) Ratz, Parasiten im Magen

des Sehweines. Ztschr. für Thiermedicin. 111. 322. _

46) Reichenbach, ll., Verschiedenes aus der Praxis.

1. Darmtumor beim Pferde. Schw. Arch. 41. Band.

5. llcft. S. 201. _ 47) Rieux, Drei Fälle von

Indigestion beim Pferde. die zu Rupturen von Abdn

minalorganen führten. Journ. de Méd. veter. Bd. 50.

p. 454. _ 4S) Röbert. Thüringer Pillen beim Kälber

durchfall. Siichs. Veterinîirbericht. S. 125. _ 493

Röder, Uolik im Dresdener Thierspital. Ebend. S. 31.

_ 50) Schmutzer, Ueber das sog. Luftblasengekrösc

der Schweine. I.D. Giessen. 1398. Zeitschrift für

Fleisch- und Milchhygicnc. X. S. 21. 43. S9. _ 51)

Seegert, Diphtherie des Blinddarms bei einem Pferde.

Zeitschrift für Veterinärkunde. Bd. 6. S. 310. _ 52)

Stietenroth, Ueber Chlerbaryum bei der Celik der

Pferde. Berl. th. Wochenschr. S. 16. _ 53) Strebel.

Die Behandlung der Krampfcolik der Pferde und Rinder.

Oesterreich. Monatsschr. f. Thierheilk. 24. Jahrg. 337.

_ 54) Тип-51, А., Atresia dell’ ano in un vitello
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(Atresia :mi bei einem Kalbe). Nuovo Ercolani. lV.

p. 230. — 55) Uhlich, Granulöse Darmentzündung beim

Pferde. Sächs. Veterinärber. S. 111. — 56) Voinier.

Darmstein. Rec. de med. vet. Bull. de la Soc. No. 22.

p. 417. - 57) Wiesner. Darmstein bei einem 3 Monate

alten Fohlen. Archiv f. Thierheilkd. XXV. S. 222.

— 58) Willerding. Die weisse Ruhr der Kälber.

Шиш-1:15. S. 93. - 59) Chlorbarpxm. Berl. ther.

Wochenschr. S. 148. — 60) Darmcatarrh bei preussi

>schen Militärpferdcn. Preuss. statist. Veterinärbericht.

5.123. — Gl) Die Darmentzündung unter den Pferden

der preussischen Armee. Ebendas. S. 136. — 62)

Krankheiten des Mastdarms bei Pferden der preussiseh.

Armee. Ebendas. S. 137. — 63) Die Colik unter den

Pferden der prcussischen Armee. Ehendas. S. 124.

 64) Magencatarrb bei Pferden der preussisch. Armee.

Ebcndas. S. 123. — 65) Ueber Magen- und Bandwurm

Seuche. Archiv t`tir Thierheilkde. XXV. S. 211.

An acutem oder chronischen Magencatarrli (64)

litten 1898 45 preussische Militärpferde. 42 davon

wurden geheilt. 3 starben.

В handelte sich zumeist um die als „Gastricismus

D_rspepsie oder auch Verdauungsschwìiche“ bezeichnete,

\i»'lfach durch übermässige Aufnahme schlechten Futters

m Stande gekommene Verdauungsstörung. Bei dem

einen der gestorbenen Pferde fand sich Dilatation und

chronische Entzündung des Magens, Lebercirrhose und

llagenruptur, bei einem anderen Magengeschwiir und

nusgebreitetm’ Catarrh des Magcns und Zwölflinger

«larmes Georg Müller.

Barrier (5) fand bei einem Anatomicpferde eine

erhebliche Erweiterung des llagens. Gewicht 231/2 kg,

Längsdurchmesser 58 cm, Querdurehmesscr 36 em.

Peripherie der grossen (.‘urvatur 1,67 n1. die der kleinen

Vurvatur 1 ш. Der Magen vermochte 41 Liter zu

fassen.

Butel (5) berichtet in der Discussion, dass cr einen

Pferdemagen mit einem Fassungsvermögen von mehr als

N) Liter beobachtet hat. Der Magen hatte dic Form

cines Bies. Röder.

Dürbeck (l2) beschreibt cin circa kopfgrosses

Plattenepithelcareinom an der Cardia eines Pferde

magens, welches bereits im hohen Masse geschwürig

Iferthllen war. Baum.

Mouquet (43) berichtet über einen tödlich vcr

uutenen Fall von Paralyse des Magens heini Pferde.

~ Das Pferd zeigte Colikerscheinungen; im Oesophagus

*lieg an der linken Halsscitc. zeitweilig eine Welle. wie

\(›п einem Bissen herrührend, auf und ging dann wieder

ltttlab. Der Zustand verschlimmcrte sich, und am

n_uchsten Tage starb das Pferd. Bei der Section fand

‘Ich eine ausserordentliehe. Ausdehnung des Magens,

welcher etwa 25—80 Liter einer schmutzig-rothen Flüssig

keit enthielt. M. vermuthet. dass das Pferd kurz vor

'ler Erkrankung sehr viel kaltes Wasser aufgenommen

hat. Röder.

Jensen (31) giebt eine Beschreibung der kli

rfischen und pathologìseh-anatomischen Ver

hältnisse bei der Axendrehung des Magenta, eine

lngeveränderung. die an der Kopenhagencr Hochschule

tiemlich oft beobachtet wird.

Die Krankheit wird nur bei grossen Blinden gc

1111011 und steht gewöhnlich mit starker Füllung des

)lagens (grossen Fleischstücken, Knochenstüeken etc.) und

hr'fügen Bewegungen des Thieres (Hinunterlaufen auf

Treppen; fröhliches Herumspringen) in Verbindung. Die

krankheit tritt plötzlich auf und wird gewöhnlich vom

Eigentliiimcr für eine Vergiftung gehalten. Sehr starker'

Metcorismus mit Schmerzen und zunehmender Athem

noth und Erbrechen einer wässerigen Flüssigkeit sind

die constanten und sehr eharaeteristisehen Symptome.

Das Thier stirbt im Laufe von 1w?. Stunden an hoch

gradiger Dyspnoe. Die Section ergiebt die zuerst von

Kitt besprochenen Veränderungen: Axcndrehung des

Magens. Verlagerung und Stase der Milz.

(`. О. Jensen.

Da Fremdkò'per in dem Magen des Pferdes zn

grossen Seltenheiten gehören, theilt Eberbach (15)

einen Fall mit, in dem er bei der Section eines Pferdes

eine 21 cm lange Tabaksnadcl (zum Einfìidcln der

Tabaksblätter) an dcr grossen Curvatur des Magens

fand, welche in eine bindegewebigc Geschwulstmasse

eingebettet war. Der correspondirende Theil der Magen

sehleimhaut war in Handtellcrgrösse schwarzroth gefärbt

und verdickt. An der entsprechenden Stelle der Leber

befanden sich Abseesse. Edelmann.

Die Magenwlll'msellche (65) herrschte in den Kreisen

Birnbaum und Meseritz. Im letzteren trat die Seuche

auch bei Stallhaltung dcr Lämmer auf. Die erfolgreiche

Behandlung bestand daselbst in der Verabreichung von

01. terebinth. und lpree. Creolinlösung in Wermuth

abkochung (3 mal tâigl. 1 Esslöffel). Der Bandwurm

seuehe erlagen auf einem Gute im Kreise Jarotsehin von

7000 Schafen 500 Stück. Ellenberger.

ltá tz (45) bespricht einige Parasiten, die er im Magen

des Schweines gefunden hat. Bei 4 an Sehweinepest

gestorbenen Schweinen fand er Simondsia paradoxa,

über welchen Parasiten er zum Schlusse Folgendes sagt:

Nach dem Aufenthaltsorte, bezw. der Art und Weise

des Vorkommens von Simondsia paradoxa zu schliessen,

scheint es keinem Zweifel zu unterliegen` dass der Wurm

im Magen Entzündung verursachen kann, welche bei

einer )lassencinwandcrung des Wurmes gefährliche Folgen

nach sich ziehen und in Folge der eintretenden Ver

dauungsstörungen auch das Verenden des` Thieres her

beiführen kann.

In den von Rńtz beobachteten Fällen war es je

doch nicht entschieden festzustellen, inwiefern die er

wähnten Parasiten eine schädliche Wirkung ausübten,

weil alle vier Thiere, in deren Magen cr Simondsia

fand. der Schweincseuclie erlegen waren.

Bei dcr Section einiger anderer Schweine fand Rai tz

ini Magen Spil-optera strongylina; waren dieselben

in geringer' Zahl vorhanden, dann zeigte sich die Magen

schleimhaut nur unbedeutend erkrankt; in anderen

Fällen constatirtc R. schwere Veränderungen derselben.

Seine Beobachtungen liefern den Beweis, dass Spiro

ptera strongylina in Ungarn häufiger vorkommt». als in

anderen Sehwcinezucht treibenden Ländern. Anderer

seits aber ergiebt sich aus seinen Beobachtungen, dass

diese Parasiten im Magen des Schweincs durchaus keine

unsehìidlichen Gäste sind. wie man bisher geglaubt, indetti

sie in Fällen, wo sie in grösserer Anzahl in den Magen

wandern. schwere Entzündungen und Geschwürsbildung

verursachen, die zu schweren Verdauungsstörungen und

eventuell zum Tode führen können.

Endlich hat Rátz im Magen einiger Schweine auch

Gnathostomn hispidum gefunden. Diese staken un

gemein fest in der Schleimhaut und veranlassten schwere

entzündliche Veränderungen derselben. Der Parasit ist

reichlich mit Stacheln ausgerüstet, mitI denen er fest in

der Schleimhaut haftet. Ellenbcrger.

Bei der Section eines wegen Tollwuthverdachtes

getöteten und stark abgcmagerten Hundes fand Kunert

(36) in dcr eatarrhaliseh erkrankten Magensehleilllhßllt
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6 wallnussgrosse Knoten von ziemlich fester Beschaffen

heit; auf der Höhe der Knoten befanden sich strick

nadeldicke Oeiînungen. Bei leichtem Drucke entleerte

sich aus diesen Oelfnungen eine mässig dicke, blutig

eitrige Masse. Auf der Durehsehnittsñiiche zeigten die

Knoten kleine Höhlen, welche mit einem Knäuel von

Fadenwürmern, Filaria Sanguinolenfa, angefüllt waren.

Ellenberger.

Ducourneau (13) beschreibt ausführlich das kli

nische und pathologisch-anatomisehe Bild, sowie die Be

handlung dcr Gastro-Enteritis dysenterica s. 111111111“

rhagica beim 111111110.

Bemerkenswerth ist, dass in manchen Füllen auch

die von dem kranken Hunde ausgeathmete Luft recht

übel riecht. Solange noch kein Erbrechen besteht, ver

wendet D. subcutane Injectioncn von Ergotin, 2-10 cg

je nach der Grösse des Patientenf; die Injection wird

halbstündlieh erneuert, bis der Patient 10—50 cg hat.

dann nur noch stündlich oder2stündlich eine Injection,

bis Besserung eintritt. Gleichzeitig werden innerlich Bis

muthum salicylicum und Kola-Extract aa 5,0, Sirup.

Ratanhiae 80,0 und Aqu. 60,0 viertelstündlich kaffee

löffelweise gegeben. Tritt Erbrechen ein, so wird halb

stündlich 1 Kaffeelöffel voll einer 4px-oc. Natr. bicarbo

nicum-Lösung und sogleich hinterher ein Kañeelöffel voll

einer `tproc. ('itronensl'iure-Lösung eingegeben.

Zur späteren Anregung des Appetits verordnet D.

trockenes Pepton 10,0, Tinct. Cinnamomi 5,0, Tinet.

nue. vom. gutt. 20, Kolawein 200,0. Röder.

Wegen achten oder chronischen Darmkatnrrhes (60)

wurden im Jahre 1898 66 preussisehc Militiirpferde be

handelt. Davon wurden 52 geheilt und 9 ausrangirt.

5 Pferde starben.

In den meisten Fällen handelte es sich um mit

Durchfall verbundenen aeuten Darmcatarrh. Die Aus

rangirung der an chronischem Darmcatarrh erkrankten

Pferde erfolgte, nachdem monatelange Behandlung ohne

Erfolg geblieben und hochgradige Abmagerung einge

treten war. Georg Müller.

An Darmentzündung (61) erkrankten 1898 30

preussische Militâirpferde; 6 wurden geheilt, 24 starben.

Ein Theil der verzeichneten Fälle trat im Ansehlusse

an Colik auf.

Zwei Pferde erkrankten auf Dauerritten nach Zu

rüeklegung grösserer Strecken und starben in wenigen

Stunden an hämorrhagischer Enteritis. Bei einem an

deren Pferde fand man bei der Section neben starker

Entzündung des Blinddarmes noch 25 Exemplare der

Tacnia perfoliata. Bei einem weiteren Pferde, welches

nach 20 stündiger Krankheitsdauer gestorben war, stellte

man an der Uebergangsstelle aus dem Leer- in den Hüft

darm ein handtellergrosses, mit graubraunen Massen be

decktes Geschwür fest, in dessen Umgebung die Schleim

haut des Darmes stark geschwollen und ger'óthet war.

Der Hüftdarm war an der entsprechenden Stelle mit der

rechten unteren Grimmdarmlage und dem Netze verwach

sen. An dieser Verwachsungsstellc hatte sich eine faust~

grosse Gesehwulst entwickelt, welche das Lumen des

Ilüftdarmes verlegte. Vor der Geschwulst hatten sich

Futtermassen zusammengebaut, die den Durchgang vcr

legt und secundär eine Magenberstung herbeigeführt

hatten. Georg Müller.

J anzon (30) beobachtete eine Darmentzündung

bei Pferden in Folge verdorbenen Trinkwassers.

Auf einem Gute Waren nach einander 10 Pferde

an Colik eingegangen, bis J. zur Behandlung einesl

frischen Falles und zur Eruirung der Ursachen heran

gezogen wurde. Der Fall erwies sich als schleichende

Darmentzündung und wurde mit Calomel, später in Ver

bindung mit Opium, geheilt. Als Krankheitsursache er

schien ven vornherein das Trinkwasser verdächtig. Das

selbe wurde von einer im Pferdestall befindlichen Pumpe

entnommen. Dicht neben der Pumpe befand sich eine

schadhaftc Jaucherinne und einige Schritte weiter ausser

halb der Dunghof. Die Untersuchung des Wassers er

gab die vollständige Untauglichkeit als Trinkwasser we»

gen des hohen Gehaltes` an organischen Bestandtbeileu

und Sehwcfelwasserstoñ”. Nach Abstellung des Tränkcns

der Pferde mit diesem Wasser kamen keine weiteren

Erkrankungen vor. Ellenberger.

Uhlich (55) beschreibt folgende grannlöse Darl

entzündnng.

Er fand bei einem älteren, wegen andauernden

Durchfalls getöteten Pferde die graurothe und ge

schwollene Dünndarmsehleimhaut in ausgebreiteten Par

tien mit granulösen Wucherungen besetzt, deren ein

zelne Papillcn am oberen Ende roth aussahen, wie üppige

Wundgranulationen. Georg Müller.

Guittard (26) macht wiederholt auf die günstigen

Erfolge der operativen Behandlung der Darl

einschîehungen bei Rindern aufmerksam, indem er

über mehrere solcher Fälle berichtet und nochmals die

zweckentsprechende Operationsmethode angìebt, die im

Wesentlichen darin bestellt, dass das Thier auf die linkt

Seite gelegt, der rechte Hinterfuss gut gestreckt gehalten

und dann unter aseptischen Cautelen die Bauchhöhle.

durch einen senkrechten. grösseren (12-20 cm langen).

in der unteren Flanke ausgeführten Schnitt geöünet

wird. Baum.

Görgi (23) beschreibt 2 Fälle seltenerer Darl

tumoren.

In dem einen Falle wurden bei einem 12jährigen.

geschlachtetcn Pferde im Leer-darm eine gänseeigrcsse.

gestielte und mehrere kleinere Geschwülste beobachtet.

welche sich als Fibroma laevìcellulare., ausgehend

von der Darmmusculatur, erwiesen. Im anderen Falle

handelte es sich um ein Leiomyom, welches apfelgross

war und polypenartig der Rectalschleimhaut einer Kuli

anhing. Edelmann.

Voinier (56) sah bei einem Pferde, welches öfters

an Colik erkrankte, mit dem Kothe einen Ван-510111

111 der Grösse einer Mangosta-Frueht abgehen. Hierauf

traten weitere Colikantî'ille nicht mehr auf. Röder.

Bei seinen Untersuchungen über das sog. Ll"

blasengekríise der Schweine kommt Schmutzer (50)

zu dem Resultat, dass die in den Lymphbahnen des

Dames angesammeltcn Gase aus dem Darmlumen stam

men; characteristische microscopischc Veränderungen

speciell der Museularis mucosac deuten daraufhin. Dit`

Anwesenheit specitischer Bacterien konnte nicht nach

gewiesen werdeu. Der Zusammensetzung des gasfórmi

gen Cysteninhaltes erwies sich als wenig von jener der

atmosphärischen Luft verschieden; doch dürften nur un

mittelbar post mortem vorgenommene Gasanalysen ein

wandsfrei sein, da. bei älteren Präparaten die ursprüng

liche Gaszusammensetzung möglicherweise durch 1311111

sion beeinflusst ist. Baum.

J ohne (32) beschreibt einen interessanten Fall von

Papillombildnng nm «lic Ileo-Cöealklappe bei einem

Pferde, welches im Dresdener Thierspital unter Colit

erscheinungen zu Grunde gegangen War.
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Fs fanden sich im Cöcum in der unmittelbaren Um

gebung der Ilcumíindung eine grosse Menge in ihrer Ge

samtheit ein mindestens mannsfanstgrosscs Convolut

bildender, sehr gefässreicher Papillome von Erbsen- bis

Hühnereigrösse. welche an sich keine Besonderheiten

zeigten. Cöcum und (,‘olon waren prall mit einem durch

reiehliche Blutbeimengungen dunkelroth gefärbtcn Futter

hrei angefúllt. woraus ohne weiteres, da auch im Uebri

gen die Erscheinungen des VerblutungstodcsI hervor

traten. auf eine innere Verblutung geschlossen werden

musste. Als Ursache der letzteren stellte sich bei

näherer Untersuchung heraus, dass an einem der bc.

zeiehneten, grösseren Papillome ein Haufen von Fibrin

minnscln festsass, nach deren Entfernung sich an der

Oberfläche der geñissreichen Geschwulst ein ziemlich

tief gehender Einriss vorfand, aus dem der zum Tode

führende Bluterguss stattgefunden hatte.

Georg Müller.

Reichenbach (46) beschreibt den Befund cines

11)-аниса Myxoms in der linken unteren Colonlage

eines Pferdes.

Der Tumor hatte seine Lage im Darmlumcn selbst`

den betroffenen Dickdarmabschnitt complet ausfüllend,

und erstreckte sich vom Colon descendcns bis zur Becken

ñerur des Grimmdarms. An der linken unteren Colon

lage bestand ausserdem ein 22 cui langer Querriss des

Dannes mit zerfetztcn, blutuuterlaufcncn Rändern. Das

Gewicht der Neubildung betrug 25 kg, ihre Länge

75 ст, ihre grösste Breite 45 ст. Die Geschwulst zei

ligte Symptome, die Verf. auf eine Verstopfungscolik

Schliessen liessen; erst am Abende des Todestages konnte

die Diagnose auf Magen- oder Darmriss gestellt werden.

Die Gesamt-Krankheitsdauer betrug 29 Tage. R. ist

der Ansicht, dass durch das Wachsthum der Geschwulst

«ler Darm an der erwähnten Stelle gesprengt wurde.

Tcreg.

Audebert (3) berichtet über erfolgreiche Веро—

sition des gedrehten Colons.

Er versuchte bei einer 7jährigen Stute umsonst,

die gestörte Canalisation des Darmcs in gewöhnlicher

Wei<c während 5 Tagen wieder herzustellen. Zuletzt

machte er in der gut desinficirtcn Scheide einen Schnitt,

wie zur Castration, und erfasste mit der Hand die gedrehte

Beekentlexurdes Colons, dien er mit Leichtigkeit in ihre

normale Lage zurücklirachte. Den Inhalt des kleinen

Colons brachte er durch Kneten etwas in Bewegung. Eine

zweite intravenösc Injection von Chlorbaryum veranlasste

reichliche Darmentlcerung. Das Thier erhielt in den

nächsten Tagen nur eine halbe Ration Futter. Es wurde

gesund. Gnillebeau.

Krankheiten des павиан-ша (62) waren 1898 mit

Einschluss des Bestandes vom Vorjahre bei 10 Pferden

Gegenstand der Behandlung. Davon wurden 8 geheilt.

list gestorben, 1 in weiterer Behandlung geblieben.

ln einem Falle handelte es sich um Mastdarmentzündung

im Anschluss an Brustscuchc, in einem zweiten um

Phlegmone, in einem dritten um Verletzung des Mast

darrns durch zerbrechen des Thermometers beim Fest

stellen der Temperatur. Bei 5 Pferden bestand Mast

tlal'lnvorfall, dcr reponirt wurde.

In einem Falle wurde von Oberrossarzt G ranimlich

das Abniihen des Vorfalles mit etwa 20 Knopfnìihten

vorgenommen, nachdem alle. Versuche, das vorgcfallenc

Mastdarmstück zu reponiren, vergeblich gewesen waren.

Zum Nähen wurde eine sehr starke, etwa 11/2 mm

dicke, seidenähnliche Schnur verwendet; das schliesslich

abgetragenc Mastdarmstück hatte ein Gewicht von

090 g. Der Mastdarm erwies sich vom ersten Opera

tionstage ab in den hinteren Theilen functionsnnfiihig,

sodass selbst breiige Inhaltsmasscn liegen blieben und

schliesslich zu umfangreichen festen Ballen eintrockneten,

sobald nicht rechtzeitig geräumt wurde. Vom 14. Krank

heitstagc ab wurde die Defiication etwas selbständiger,

aber erst in der 6. Krankheitswoche brauchte der Koth

entlecrung gar nicht mehr nachgeholfcn zu werden. Die,

Abstossung der Hefte begann am 9. Tage. In dcr

10. Woche nach der Erkrankung konnte das Pferd

wieder zum Dienste herangezogen werden.

Georg Müller.

Luect (39) beschreibt folgenden Fall von Adellom

bildung im Rectum einer Kuh.

Er wurde zur Behandlung eines scheinbaren Mast

darmrorfalles dieser Kuh zugezogen, der sich bei der

Untersuchung als vorgeprcssler, unregelmässig gelapptcr,

blutiger Tumor von der Grüsse zweier Fäuste erwies,

welcher ca. 1:3 cm vom Anus entfernt in der Mastdarm

Schleimhaut seinen Sitz hatte. Vermittclst elastischer

Ligatur entfernt, trat ein ganz ähnlicher Tumor nach

ca. 21,/2 Monaten zu Tage, der ebenfalls entfernt wurde..

Die microscopischc Untersuchung ergab die Merkmale

cines Adenoms. Nach weiteren 3 Monaten, innerhalb

derer das Thier gcmästet wurde, schritt man zur Schlach
tung, ohne dass ein weiteres Rec-idiv Abeobachtet worden

wl'ìrc. Baum.

Gavarry (22) sali einen Vorfall des Мамам-ша

bei einem Fohlen, bedingt durch die Reizung zahlreicher

Exemplare des Gastrophilus haemorrhoidalis.

Es war unmöglich, den Vorfall zu reponiren. Es

wurde daher der Schwanz hoch gebunden und zweimal

täglich ein Clystier von lproc. Creolin verabreicht. Die

mit dcr Hand erreichbaren Parasiten wurden sofort cnt

fernt, die anderen durch arsenige Säure, früh und

Abends 1,0 111 Pulverform, abgetricben. Diese Behand

lung vermochte ein spontanes Zurückgchen des Rectums

schon nach 3 Tagen zu Stande zu bringen.

Guillebeau.

Eckart (16) beschreibt einen Fall echter 111111101

rhoiden beim Pferde. Ain Rande der Afterötïnung, am

Ende der Mastdarmschleimhaut, sasscn zahlreiche Kuijt

ehen und Siickchcn von Erbsen- bis Kirseliengrösse,

glatter Oberfläche und schwarz-bläulicher Farbe; sie

sassen mit breiter Basis auf, fühlten sich schr schmerz

haft an und veranlassten chronische Blutungen aus dem

After. Fröhner.

Brudziński (9) hat bei den dyspeptischcn Darm

catarrhen der Säuglinge bezw. Absetzlingc den Kranken

reine Nelken-Culturen des Bact. laetis aiirogenes, in

Dosen von З und mehr Eprouvctten täglich, verabreicht

und damit in einigen Fällen ganz ausgezeichnete Rc

sultate erhalten. Koniński.

Deich (10) beseitigtc Kälberdllrcllfall, welcher

auf 2 Rittergütern in hartnäckiger Weise bestand, da

durch, dass er jedem neugehorcnen Kalbe einige Stunden

nach der Geburt zweimal in 2 Stunden je 5,0 Creolin

und 1-1,5 Dermatol in abgekochlcr Milch rerabreiehen

liess. (ieorg Müller.

v. Dzieinbowski (14) berichtet über ein von ihm

hergestelltes und als Typhoïn bezeichnetcs Mittel gegen

Kälberl'llllr, über dessen Zusammensetzung er aber

keine Mittheilung macht. Sofort nach dem Auftreten

dcr Ruhr sollen 60 Tropfen in '/4 Liter frisch gemol

kcner Milch verabreicht werden. '20,0g (für 6—10 Pa

tienten reichend) З Mark. (Also ein (leheirnmittcll

Ref.) Johnc.
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Willerding (58) bespricht die weisse Ruhr der

Kälber in Bezug auf Symptome, Verlauf, Behandlung

und Prophylaxe.

Eine besondere Sorgfalt hat W. auf die Erfor

schung des Krankheitserregers verwendet. W.

hat einen ovalen Mieroorganismus in den verschiedensten

Organen, im Blute. in Exsudaten und sonstigen Flüssig

keiten des Körpers gefunden. der die Ursache der Krank

heit darzustellen scheint und der sich natürlich in be

sonders reieher Menge in den Exerementen tindet. Das

(fontagium ist tix. die Krankheit also nur durch directe

Berührung mit den Vehikeln des Infectionsslotl'es zu

übertrage n. El lenbcrger.

lioubeaud (24) hat Kohle (vegetabilische und

Knochenkohle) wiederholt in grossen Quantiliìtcn inner

lit-h bei 111-Щеп lndigestionen der Pferde zur Absor

binmg der Gase gegeben, ohne dass der erhoffte Erfolg

eintrat. Nachdem (i. nunmehr die Kohle zuvor zur

Vertreibung der darin enthaltenen Gase sorgfältig aus

glühte, will er bessere Erfolge erzielt haben.

А. Eber.

Wegen Kolik (63) wurden 1898 einschliesslich des

Bestandes 1'0111 Vorjahre 3.182 preussische Militärpferde

behandelt. d. i. 11,66 pCt. aller Erkrankten und 4,51 pCt.

der Iststiirke. Davon sind geheilt 3017 = 86,64 pCt.,

gestorben 462 = 13,26 pCt., getötet 1 = 0,()2 pCt.,

in Behandlung geblieben 2 Pferde. Der (lesamtverlust

stellte sich somit auf 463 Pferde = 13,29 p(`t. der Er

krankten. Die meisten Kranklteitstlille (1217) kamen

iln 1V. Quartal, die meisten Todesfälle (162) im III.

Quartal vor; die meisten Erkrankungen und Verluste

fielen auf den Monat October. Die besten Behandlungs

resultato hatte das Militâir-Reitinstitnt, die ungünstigsten

das 16. Armeecorps.

Bei den an Colik eingegangenen Pferden wurden

bei der Section folgende Veränderungen vorge-funden:

Primäre Magenzerrcissung 62 mal, Magenzerreissunginfolge

von Verlegung des Darmrohres 23 mal, Zerreissung des

Dünndarms lmal, Zerrcissung des Blinddarms 4 mal`

Zerreissung des Grimmdarms 29 mal, Zerreissung des

Mastdarms 5 mal, Zerreissung des Zwerchfells 11 mal,

Zerreissung des Netzes und (iekr'oses mit Einklemmung

von Darmtheilen 25 mal, Verschlingung des Dünndarms

69 mal, Achsendrehung des Blinddarms 7 111111` Achsen

drehung des Grimmdarms 76 mal, Achsendrehung des

Dünndarms 9 mal, Invagination des Blinddarms in das

Mittelstüek 1 mal, Invagination des lIüftdarms 111 den

Blinddarm 4ma1, Verlegung (mit Einklemmung) ein

zelner Darmtheile in das Winslow’sehe Loch 1311111],

Verlegung des (lrimmdarms 11 mal. Darmll'ilunung nach

Emlmlìc und Thrombose 22 mal, Fäcalstase im Hüft

darm 1 mal. solche im Blind- und Grimmdarm 19 mal.

solche im )lastdarm 1 mal. Absehnürung einzelner Dünn

darmschlingen durch (ìekr'osstrl'inge 4 mal, Darmentzün

dung 27 mal, acute Bauehfellentzündung 2 mal, Darm

stcine 8 mal, T_vmpanitis 1 mal, Stenosc des Diinndarms

3 mal, solche am Uebcrgange des Hüft- in den Blinddarm

und, solche der Beekentlexur des (_lrimmdarms 2 mal,

Zerreissung des Milzmagenbandes und Durehtritt von

Dünndarmschlingen 2 mal, '/.erreissung des Magens und

des '/nverehfells 1 mal. Drehung des Í\la.~'tdarms 2 mal,

Durehtritl von Diinndarmsehlingen durch ein Loch im

.Zwerchfell 6 111111` Sandanhiiufung im Blind- und Grimm

darm 12 mal, Lungenliihmung in Folge Tympanitis

1 mal, Gesehwür 111 der Schleimhaut des Beekenflexur

lmal. Divertikel am lliiftdarm lmal. Darmlâihmung

in Folge eines an der vorderen (lekr'osarterie befind

lichen Abseesses 1 mal. Diphtheric des Iliiftdarms 1 mal,

Hirnbaut'odem und llirnaniimie in Folge einer (,‘hlor

baryum-Injeetion 1 та1.

Betreñs der Ursachen des (`olik sind besondenl

Dispositionen. d. h. pathologische Veränderungen im

Darmeanal, ferner Streufressen, Verzehren verdorbenen

schimmeligen Lagerstrohs. Ueberfütterung, Spulwürmer.

Erkältung. Krippensetzen, Aufnahme von Sand (bei

einem an Colik verendeten Pfelde fand man neben

Achsendrehung des (lrimmdarmes etc. im Grimmdann

allein 26 Pfund Sand, der zu faustgrossen Mengen zu

sammengeballt war, und daneben noch 10—15 Pfund

verstreut im Darminhalt), Mangel an Bewegungen an

gegeben. Dass bei vielen Pferden eine, besondere

Disposition zur Colik besteht, konnte Oberrossarzt

Illanke fesstellen. lm Dragoner-Regiment No. X11 be

finden sieh z. В. unter den 80 Colikern des Bericht

jahres 28 Pferde. von denen seit der Einstellung beim

Regiment 1 Pferd bereits 22 mal, 1 Pferd 11 mal,

3 Pferde 7 mal. 2 Pferde G mal, 2 Pferde 5 mal, 1 Pferd

4 mal, S Pferde З mal. 10 Pferde 2 mal an Colik er

krankt- sind.

Characteristiseh für die ,Sludeolilŕ waren: Grosse

Sehmerzl'iusserungen bei roger Pen'staltik, dabei re

cidivirende Erkrankungen. Zu Ende der Krankheit m. 0.11“.

starkes .\ufbll'ihen. Wie sehwer der Sand aus dem

Darm zu entfernen War, darüber giebt den besten Анг

schluss die Kmnkhcitsgesehiehte eines gestorbenen

Pferdes. Dasselbe war mittels Darmstiches von der

Colik geheilt, und die Wunde hatte sich per primam

geschlossen. In Folge der starken Abführmittel be

stand 3 Tage hindurch heftiger Durchfall, so dass zum

Opium gegriffen werden musste. Am 10. Tage Tod

unter den Symptomen der Peritonitis. Im Grimmdarm

fanden sich trotz der starken Diarrhoe` noch 20Pfund

fast reinen Sandes.

Auch in diesem Jahre wurde von vielen Truppen

theilen nach dem Manöver M elasse erfolgreich zur Ver

hütung der Colik verabreicht. Die Behandlung der

('olik Wurde nach den bekannten Principien geregelt.

Ueber die Wirkungen des ('hlorbaryums liegen beson

dere Mittheilungen nicht vor, nur ist: von den meisten

Berichterstattern angegeben, dass das Mittel, in kleinen

Dosen gebraucht, zwar keine üblen Folgen hervorrufe.

aber auch den anderen Mitteln gegenüber keinen be

sonderen Vorzug verdiene. So sind im Leib-Garde-Ilu

saren-chiment von 2t) Colikern 18 mit Chlorbaryum

behandelt worden, wovon 6 Pferde gestorben sind, wäh

rend das 2. Garde-Dragoner-Regiment von 32 Pferden

keins mit (,‘hlorbaryum behandelte und nur 2 Pferde

verloren hat.

Eine besondere Methode bei Ueberflilterllllgscolik.

den Magen dureh Einführung grösserer Mengen von

Flüssigkeit zu entleeren, hat Oberrossar/.t Barniek

angewendet. Er lässt beim liegenden Coliker den

rechten Vorderfuss anseilcn und festhalten, während

tìehülfen Hals und Kruppe des Pferdes auf den Erd

boden driicken. Hierauf wird ein Maulgatler eingesetzt`

die Zunge fixirt und bei stark gestrecktem Kopfe ein

Schlundrohr langsam etwa eine Spanne weit in die

Speiseröhre. geschoben. llìeraut wird auf das obere Ende

des Sehlundrohres ein Trichter gesetzt und die Ein

fiìllung des in 6—8 Liter warmen Wassers oder Sehleims

gelösten Medicament-s (Aloe. Glaubersalz oder Natrium

biearbonicum), dem eine Stunde spiiter Schleim mit

Oel. Rieinusöl, Seifenwasser folgen, vorgenommen. Auch

am stehenden Pferde soll die Einführung der Schlund

sonde, die zur Noth durch einen beliebigen Gummi

schlauch mit starker Wandung ersetzt werden kann.

'leicht gelingen. Georg Müller.

lm Dresdener Thierspitßl (49) wurden 191 Pferde

wegen Colik behandelt. 161 wurden geheilt. 28 starben.

2 wurden von den Besitzern in lebendem Zustandt.` der

Abdeekerei zugeführt.
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Bei der Section der 28 vcrcndeten Pferde wurden

R mal Magenruptur, 8 mal Achsendrehung eines Dünn

tlarmtheils, 5 mal Achsendrehung des Colons, 1 mal In

earceration eines Dünndarmtheiles. 2 mal l)armentziin

dung` je lmal Concremente und Fl'icalstase, je lnial

Tympanitis und Peritonitis, 1 mal chronischer Magen

darmeatarrh festgestellt. Bei einem Pferd, welches der

Klinik mit Colikerscheinungen zugeführt wurde, aber

bald starb, konnte nur Endoearditis festgestellt werden.

Zur Behandlung der Colik wurden je nach Lage

des l-‘alles folgende Mittel subcutan verwendet: Morph.

ln'drochlor., Eserin. sulf., Pilocarpin hydrochlor., 11501111

Piloearpin, Arekolin hydrobromieum. lntrarenös wurde

Baryum chloratum mehrmals verwendet. Der Darm

slich wurde bei der (.‘olikbehandlung 11 mal ausge

führt. Es trat daraufhin 7 mal (lenesung ein.

Georg Müller.

Unter dem vielversprechenden Titel: Die Kolik

des Pferdes in diagnostischer, genetischer und the

притоне!- Hinsicht, die Ursachen, Verbreitung

und Heilung derselben mittels Masscnirrigationen gc

115301- Flüssigkeiten, schildert Dregmann (11) Wesen

und Diagnose der verschiedenen Kolikformen, deren

Unterscheidung nach ihm möglich ist. Er bespricht die

tïeberñillung des Magens, die Fäcalstase im Grimm

darm, die Fäcalstase im Rectum, die Einkeilung von

liothballen im Mastdarm, dic Anhäufung von Gasen im

Hagen und Darm und endlich jene Kolikformen, die

durch manchcrlei intra vitam nicht zu diagnostieirende

pathologische Zustände hervorgerufen werden. z. B.

llisloeationen, Strieturen, Concl-entente ete. In den

meisten Kolikñìllen handle es sich um Stasen im

Magen und Darm und bestehe daher die rationellstc

Kelikbehandlung darin, in den von ihm gekennzeich

neten Fällen (s. Original) mittels eines von ihm erfun

Ilenen patentirtcn Im'gators, über dessen Construction

und Anwendung aber nichts Näheres gesagt ist. hin

reichende Mengen lauwarmen Wassers oder Schleimes

zu infundiren und zwar aus folgenden Gründen'.

1. Weil dadurch an den Darin und seine Thätig

teit keine oder nur geringe Anfordemngen gestellt

werden, denn die Erweichung erfolgt durch infundirtcs

Wasser viel schneller. als wenn der Darm durch arz

nciliche Reize zur Exsudation, resp. Contraction gc

tricben wird.

2. Weil der verstopftc Darmtheil frühzeitig er

'ahmt, gereizt wird, sich entzündet und fiir amneiliehe

llinñiisse nicht mehr empfanglieh ist, eine Irrigation

¿Megen den Darm von Neuem belebt, da sie ihm die

11111211- erleichtert, die R-cizung mildert und der lint

ziindung Einhalt gebietet. indem die Darmwand von

dem rcizenden Kothe abgehoben und dauernd befreit

wird.

3. Weil die irrigirte Flüssigkeit (Wasser, Schleim

ttc.) schneller als jedes andere Heilmittel den Ort ihrer

Wirksamkeit erreicht und weil die Erfolge. welche

durch die Anwendung des patentirten lrrigators erzielt

werden sind, überraschende sind.

Johne.

Kalkeff (33) beschreibt einen interessanten Fall

1011 tödlicher Kolik durch Spulwiirmer.

Bei der Section des kurzerbetreffenden. nach

liolik verendeten Pferdes. einer altr-n Remonte, fanden `

`1011111 der freien Bauchhöhle. allenthalben aut' den

llarmtheilcn lagernd, grosse und iuittelgrosse, zumeist

sich lebhaft. bewegende Spulwiirmer. Der Dünndarm

war an einer faustgrossen lStelle durchbrochen. (11011011

HUDg vollständig mit Spulwürmern ausgefüllt. Ani

Bauehfell der Bauchwand und des Ztt'erc-hfelles hingen

allenthalben mittelgrosse und ausgewachsene Spul

wiirmer, zu Biindeln von 5 bis etwa 20 Stück vereinigt.

und zwar so, dass Iiopf- und Schwanzcndc frei in die

Bauchhöhlc hineinragten, Während ttul die Mitte des

Leibes, gleichsam wie eine Schnur und nicht breiter

wie 5 111111. das durchbohrte Bauchfell dem Bündel

einen festen Halt gab. Derartige Bündel waren 32 vor

handen. Der ganze Diinndarm war förmlich mit den

Parasiten ausgcslopft; massenhaft fanden sie sich auch

in allen übrigen Darmtheilcn. sogar im Magen. Die

Zahl von 1200 Würmern dürft-c. sicher als zu niedrig

zu bezeichnen sein. Es konnte nach dem Sections

ergebnisse kein Zweifel bestehen, dass die Einwande

rung der in Bündcln betindlichen Würmer in die Bauch

höhle schon bei Lebzeiten stattgefunden hat. Deliri

erstens war die Befestigung am Bauehfell eine sehr

innige, zweit-ens waren an den durchbohrten Stellen

desselben leichte Auflagerungen und Yerdickungen bc

merkbar, drittens zeigten sich auf der Ausscntliiche. des

Dünndarmes viele stecknadelkopfgrosse Röthungen, theils

frischroth, theils violett oder schieferfarbig verblassend,

die als Durchbruchspunkte angesehen werden konnten.

Georg Müller.

Strebel (53) behandelt dic Krampfkolik del'

Pferde und Rinder mit einer Mischung von Aethcr und

Chloroform im Verhältnis von 3:1 und giebt von der

Mischling Pferden 10-12 g mit 700—800 g Wasser

und event. nach 20-25 Minuten eine zweite Desis.

Beim Rinde kann die dreifache, _ia sechsfache

Dosis nehmen. Die Behandlung hat schr gute Erfolge.

Ellcnberger.

Chlorbaryuln (59) als Mittel zur Kolikbehandlung

der Pferde wurde von Ehrhardt wegen der Netli

wendigkeit seiner intravenöscn Anwendung nicht sehr

beifiillig beurtheilt. Die Redaction der Berliner thier

iirztlichcn Wochenschrift inacht hingegen darauf allf

merksam. dass das tïhlorbaryum selbstverständlich kein

Allheilmittel sei. aber gerade in dem Umstand. dass es

intravenös angewendet werden müsse, liege für den

Sachverständigen der Vortheil. dass 501110 Anwendung

ihm allein vorbehalten bleibe, während die Aloiipille

und das Physostigtnin von jedem Laien angewendet.

werden könnten. Johne.

llthll

`@tietenroth (52) theilt einen tödlich verlaufenen

Fall rou mit (lhlorbarynln behandelter Kolik mit, hïilt

aber trotzdem das Mittel für ein sehr gutes. Näheres

s. d. Orig.

Prietsch (41) wendete Clllol'bßl'ylllll vielfach bei

Rindern und Pferden 11111 sehr gutem Erfolge an. bei

ersteren zu 10—15 g in Wasser gelöst peros bei Тут

‚111111111, bei letzteren zu t).75-1.25 g intravenös oder

zu 8-12 g per os bei Koliltell. lis erselze alle an

deren abführendeu Salze und habe (1011 101111011.

nur kleine Mengen nOthwcndig sind.

absolute Reinheit Haupterfordernis.

Johne.

dass

Allerdings sci

Georg Müller.

d) Krankheiten der Leber und des Pancreas.

1) Bodon. M.. Dilatation der (lallcnblase und des

(ìallenganges bei einer liatze. Veterinarius. Nod-1. -

2) Pirre und (ìianeola. Experimente über die Wir

kung des~ Wusserdainpfes auf Lebt-i'blutungen. Referat

Berl. thierëirztl. \\'oehensch. 5.531. — 3) I'atschke.

1llllltiplc Lellcl‘necrose heini Rind. libeudus. 5. 575.

(Betrifft einen Fall dieses pathologisehen Processes mit

lmchgradigem, das `Schlachten nothwcndig niacin-uden
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Allgemeinleiden.) _ 4) Schmidt, Chulaemia traumatica

(leterus gravis) bei einem Circuspferd. Sachs. Vet-Ber.

S. 112. _ 5) Taylor, H., Ein Fall von Lebcrruptur.

The Veterinary Journ. XLIX. р. 413. (Betrifft einen

Pony.)_ б) Thudichum, Ueber den chemischen Pro

cess der Gallcnsteinkrankhcit beim Menschen und den

Thieren. Virchow’s Arch. Bd. 156. Heft 2. S. 384.

Bodon (1) fand bei einer Katze, bei der im Leben

hinter dem `Schaufelknorpel eine fast wallnussgrosse,

rechts davon mehrere bolinen- bis haselnussgrosse (le

schwülste abgctastet wurden und bei der auch die

Untersuchung mittelst Röntgenstrablen auf das Vor

handensein einer Geschwulst in der Lebelpfortengegend

Iiindcutete, die выюпыаве Samt dem bis auf Finger

dicke erweiterten und geschlängelten Dnchlß eySticllS,

zum Theil auch den D. hepaticus, stark erweitert, so

dass die gesamten Gebilde zusammen eine faustgrossc

(ieschwulst darstellten. Die Erweiterung war die Folge

eines chronischen Cat-arrhes des Zwölffingerdarmes und

consecutiver Entzündung des Ductns eholedochus, der

vollständig obliterirt vorgefnnden wurde. Hutyra.

Thudichuin (6) hat Untersuchungen über den

chemischen Process dcr Güllensteinkrßllkheit bei Men

schen und Thieren angestellt.

Er zweifelt auf Grund seiner an einem grossen Ma

terial während mehrerer Jahre gemachten Versuche da

ran, dass Bilirubin, dessen Formel er als (`9H9N02

angiebt, ein normaler Bcstandtheil frischer Men

schen- oder Ochscngalle ist: denn niemals ver

mochte cr mehr als Spuren dieses Farbstofïes aus ganz

frischer', klarer Galle mit Chloroform auszuziehen. In

vielen Fìillcn war dieses Bemühen vollkommen resul

tatlos.

Die übrigen Ausführungen des \"crf.’s, mit denen

cr lediglich die Auffassungen Naunyn's in seiner

Schrift über Cholclíthiasis widerlegt, eignen sich nicht

zum Auszug und müssen im Original nachgelesen

werden. Schütz.

e) Krankheiten der Bauchwand; Hernien; Ver

schiedenes. 1) Bellet, E., Erfolgreiche Reduction eines

Darmaustrittes beim Pferd. Rec. dc med. vet. p. 687.

_ 2) Christiani, Operative Behandlung des Koppens

bei einem Pferde. Zeitschr. f. Veteriniirkunde. No. 11.

S. 529. (Betrifft ein Pferd, bei dem die Dicckerhofl'sche

Operation mit vorübergehendcm Erfolg ausgeführt worden

war.) _ 3) Emmerich, Acute Bauchfellentzündung des

Rindviehs. Arch. f. Thierheilkd. XXV. S. 222. _ 4)

I`ekete, J., Zwei Bruchopcrationen mit Heilung per

primam. Veterinarius. No. 16. (Ungarisch.) _ o)

Grimme, Bruchschnitt mit (_'omplicationcn. Deutsche

th. Wochenschr. S. 145. _ 6) Harger, S. J. J.. Das

hoppen und seine operative Behandlung. The Journal

of Comp. Med. and Vet. Arch. XX. p. 22. _ 7) 11011

mann, Zwei auf neue .\rt operirte und geheille Hoden

sackdarmbrüche (llcrn. scrot. bei Pferden. Vater und

Sohn). Berl. th. Wchschr. S. 551. _ S) .liihnichem

Erhaltener Urachus bei einem 14 Tage alten Hengst

fehlen. Heilung durch Ligatur. lìbendas. S. 194. _

11) Knoll, Zur Bauchfcllentzündung des llindcs. Eben

«laselbst S. 146. _ 10) Krúlikowski. S., Ueber die

radicale Operation der Hernien beim Pferde. Przeglad

Weterynarski. p. 161. (lîmptichlt die blutigc Methode.)

_ 11) Labat, A.. Unvollständige Heilung cines Nabel

bruches beim Fohlen durch Abbinden. Vollständige

lleilung durch das Auflcgcn von Sentir-ig. ltr-me ret.

Bd. 24. p. 397. _ 12) Lanzillotti-Buonsanti. X..

Tre casi di ernìe ventrali voluminose trattati col metodo

radicale. Clin vel. XXII. S. 313. 325. 337. 349.

(3 Fälle von volumin'osen Bauchbrüchen.

die Radicalmethode behandelt wurden.)

nowski, Ueber die blutige Behandlung

Hernien. Journ. für allg. Veter.-Wiss. .

S. 293_95. (Russisch.) _ 14) Mark, (

angeborencn Nabelbruches bei einem zweij

Bayerischer Verband. Heilung. Rec. de mi

_ 15) Mendola, M., Ernia. dell’ ute

ernia ventrale bilaterale. Nuovo Ercolan

305. (Uterushernie bei einer träehtigen

von beiderseitiger Bauchhernie.) _ 1

Radicalcur eines Bauchbruches bei einer

méd. vet. Bull. de la Soc.. No. 24.

Mieckley, Beiträge zur Füllenliihme.

heilkd. S. 183. _ 18) Mitteldorf, Cor

und Mastdarm-Bruch bei einer Kuh. \\

Thierheilkd. S. 352. _ 19) N_vstedt.

capsularis peritonaei bei einem Schwein.

riniirtidskrift. lll. 1898. р. 279. _ 20)

Ueber einen Fall von Erbrechen beim Rini

Centralbl. No.8. 139. _ 21) Pécus

des Kopper-Halsbandes von Meyer. Jour!

Bd. 50. p. 449. _ 22) Pfeiffer. Op<

eines incarcerirtcn Leistenbruches bei ‹

Monatsh. f. pract. Thicrheilkd. X. Bd. E

Porath, Operative Behandlung des

Dieckerhoff. Zeitsclir. für Veterinärkd.

(P. operirte 6 Pferde mit befriedigende

24) Rassau ('1`sintau-Kiautschou), B:

einem Pferde und dessen Heilung dure

Ebcndas. No. 8/9. S. 407. _ 25) Rep

C_rsten am Mesenterium der Kuh. .louri

Bd. 50. p. 394. _ 26) Rieck, Ascites

infolge von Thrombose der hinteren HoÍ

Veteriniirbericht. S. 117. _ 27) Sch

Ueber Pilocarpinbehandlung bei Bauchwa

Hunde. Dtsch. th. Wehschr. S. 147. _ 21

A., Pcrforirende Bauchwunde bei der Ё

narius. No. 2. (Ungarisch.) _ 29) Sk

handlung des Nabelbruches bei Fohlen.

for Dyrlaeger. l.\'. р. 426. (Verf. hat

in Behandlung gehabt und empfiehlt 1

mit Klappen.) _ 30) Derselb e, Hoden

Pferde. Ebendaselbst. p. 430. (Verf. ha

wegen diesel' Krankheit behandelt und 1

Castration mit bedeckter Scheidenhaut nt

das beste Resultat giebt.) _ 31) Wilhe

die Aetiologie der Nabelvenenentzündun

Landw. Jahrb. d. Schweiz. Bd. 13. S.

Wöhner, Innerer Bruch beim Ochsen.

Thierhlkd. S. 211. (Unter 15 Füllen w

Erfolg der Flankenschnitt gemacht, 2mal

Mastdarm aus beseitigt: 4 andere Thier

schlachtet werden). _ 33) Zwieker,

ration bei Pferden. Berl. th. Wehschr.

Zwin-ner, Operative Behandlung des

Dicckerhoff. Ztschr. f. Veterinärkunde.

(Z. operirte 7 Pferde mit befriedigenderr

die Pferde übten die Untugcnd nachhe

aus: 1 Pferd koppte überhaupt nicht n

Die Bauchfellentzündung unter dcn Pferd

schen Armee. Preuss. Statist. Voten-Bel

36) Hernien bei Pferden der preussisch.

daselbst.

Mit Bauchfellentziindnng (35) kam

zehn preussischc Militiirpferde zur Be

Obductionen der gestorbenen 1() Pferde

die Peritonitìs in ti Fällen secund'ár du

Erkrankungen von llintcrleibsorganen bei

(i

Emmerich (3) macht darauf auf

man bei der Section der Rinder oft ein el
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tonitisches Exsudat findet, ohne einen Fremdkörper nach

weisen zu können. Es handelt sich um eine serofibrinöse

гения-та; die Aetiolegie ist dunkel. Die Beschaffen

heit des Exsudates weist auf eine septische Infections

quelle hin; aber die Wände des Vcrdauungstractes

sind intact. -— Das Krankheitsbild ist ziemlich constant

und wird von E. wie folgt geschildert:

Die Krankheit tritt unter dem Bilde einer schweren

indigestion auf, gänzliches Aufhören der Rumination,

vollständige Unthìitigkeit des Pansens, Kothabsatz ganz

gering: Körpertemperatur nur wenig über die Norm cr

höht (39,5 bis 40,0“ C.), die Haut kühl, die extremitalcn

Theile, zumal die Ohren, kalt. Characteristisch ist der

schwache, sehr beschleunigte Puls, wie er niemals bei

einer einfachen Indigcstion gefunden wird. Nahrung

und Geträn kwerden gänzlich verschmâiht, und dcr trübe

Blick offenbart ein schweres Allgemeinleiden. Jegliche

Behandlung ist erfolglos. Eine aufîiíllige Erscheinung ist

auch, dass sich die Thiere auf Druck auf den Rücken

nicht einbiegen, eine Erscheinung, welche bei der Fremd

körperverletzung stets in erheblichem Grade gefunden

wird. Die Krankheit endet stets tödlich und zwar gc

vöhnlich am 4. oder 5. Tage. Es ist indessen mehr

als wahrscheinlich, dass der Anfang der Krankheit über

sehen wird, und dass dieselbe schon mehrere Tage be

standen hat, wenn die ersten auffälligen Erscheinungen

wahrgenommen werden. Ellcnberger.

Knoll (9) berichtet über zwei hochgradige Fälle

von Blnchfellentziilldllng beim Rinde, bei denen

eine traumatische Ursache nicht nachgewiesen werden

konnte. Der macroscopische Befund der Milz deutete

auf Milzbrand hin, jedoch konnten im Blute keine Milz

hmndbacillen, wohl aber stark tingirte, rundlic-he Bac

terien, die vereinzelt oder „etwa zu dreien“ zusammen

lagen, nachgewiesen werden. Johne.

Bei einem an Banchwassersueht leidenden Hunde

entfernte Schmidt (27) zweimal innerhalb 4 Tagen je

4l Wasser durch Punction und verschrieb hierauf

Pilocarpin. hydrochloric.. 0,3 auf 150,0 Aqu. dest.. wo

von der Besitzer eigcnmächtig täglich 1 Esslöffel voll

zweimal verabreichtc. Nach 6 Tagcu abermals Punetion

und Entleerung von 1 l Fliissigkeit. Hierauf Steigerung

der Pilocarpindosis auf 11/2 Esslöffel, worauf nach

l~l Tagen der Hund gesund war. Eine von den Ex

tremitäten ausgehende und sich auf den Rumpf fort

setzende Alopecia hörte mit dem Aussetzen des Pilo

rarpins auf und die Behaarung wurde wieder ersetzt.

Edelmann..

ltepiquet (25) fand auf dem parietalen Blatte
des Peritollaellllls einer Kuh eine grosse Zahl erbscn

bis taubeneigrosser степ, die aus einer dünnen, glatten

Membran und einer klaren, leicht beweglichen Flüssig

keit bestanden. Seltener enthielten dic Blüschen ge

ronnenes Blut. Das Gesamtgewicht dieser Neubildungen

betrug mehrere Kilogramm. Diese (Íysten sind den

тщетен zuzuzühlcn. Die Injection von 1 ccm Inhalt

in die Bauchhöhle cines Meerschweinchen veranlasste

eine nach 27 Tagen tödlich endende Peritonitis.

Guillcbeau.

Bellet (1) berichtet von Vorfall cines cn. 60 ein

langen Coecumthcilcs durch eine etwa daumengrossc

Впишите beim Pferde. Der betreffende Darintheil

Wurde nach Erweiterung der Wunde reponirt; letztere

heilte nach Vernähung bci entsprechender Diät inner

halb zehn Tagen vollständig. Baum.

Wegen Herniell (36) wurden 1898 6 prcussischc

Militärpferde in Behandlung genommen; 5 davon wurden

geheilt, 1 getötet. Bei einem Pferde, welches in dcr

Leistengcgend eine schmerzhafte, zweifaustgrosse Schwel

lung bekommen hatte, wurden bei der Operation neben

einer bedeutenden Quantität schwach röthlieh gcfárbtcn,

klaren Wassers die Reste cines cntartetcn Hodcns ent

fernt. Georg Müller.

Mesnard (16) opcrirte mit Erfolg einen Banch

brach.

Er legte nach gründlicher Reinigung des Operations

fcldes, der Hiinde und dcr Instrumente die Bruchpfortc

am Banc-he der Kuh frei, brachte die Darmsehlingen

zurück, nachdem cr die Bruchpfortc etwas erweitert

hatte, und verniihte die Wunde mit Etagennaht. Heilung

per primam. Röder.

Pfeiffer (22) beschreibt cinc operative Heilung

cines incarcerirten Leistenbrllches bci einem Hengste,

die insofern interessant ist, als die lieposition der Darin

scblinge selbst nach Eröffnung des Hodensackes nicht

möglich war, sodass die blutige Erweiterung des inneren

Lcistenringes vorgenommen werden musste. Zur Ver

hütung von Darmvorfrillen erfolgte sodann die Castration

unter Anwendung einer Kluppe mit bedecktcr Scheiden

haut. Heilung glatt innerhalb 3 Wochen. Baum.

Hoffmann (Т) berichtet über zwei auf eine

neue Art geheilte Hodensßckdal'lnbl'iiche bei zwei

Pferden, Vater und Sohn, und bemerkt zuniichst

hierzu, dass es sich hierbei nicht um Vererbung einer

Verstümmlung, sondern um eine Vererbung elterlicher

Eigenschaften handle. Bezgl. der Operation selbst ist auf

das Original zu verweisen, da die Beschreibung dcr

selben ohne die beigefügten Abbildungen nicht recht

verständlich ist. Johne.

Malinowski (13) berichtet über einen Fall von Her

llietolllìe, welche er bei einem 20 Jahre alten Pferde

mit günstigem Erfolg ausgeführt hatte, und glaubt be

haupten zu dürfen, dass das Pferd garnicht so empfind

lich gcgcn Bauchfcllverletzungen sei, wie. man es anzu

nehmen pñegc, weshalb man in den meisten Fällen zur

chirurgischen Behandlung dcr-Hermien zu greifen hütte.

J. Waldmann.

Erkrankungen des Nabels und der Nabelvene.

Zwicker (33) empfiehlt im Anschluss an eine frühere

Beobachtung (Berl. th. Wschr. 1898. No. 23) die Ra

dicalopcration bei Nabelbl'iicllell der Pferde

ohne Eröñfnung des Bauehfellsackes als ungefährlich.

J ohne.

Mark (14) empfiehlt auf Grund günstiger Er

fahrungen den Baycr’schen Verband (s. (adict: Exer

cices dr chirurgie hippique) zum Schutz der Operations

wunde nach Nabelbrnclloperationen. Baum.

Grimme (б) opcrirto unter schr ungünstigen Vel'

hiiltnissen den incarcerirtcn Nabelbrllch eines 11/2 jiiln'.

Fohlens mit. zunächst günstigem Erfolge.

Anl neunten Tage nach der Operation trat jedoch

beim Verbandwcchsrl cin Leerrlarmrorfall ein, welcher

eine neue Operation nothwendig machte. die ebenfalls

gut gelang. Die Wunde hciltc ohne Eitcrung. G rim luc
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zieht :ius der ersten Óperation die Lehre. dass es sich

empfiehlt, dic tieferen Lagen der Etagennaht möglichst

eng '/.u machen und dass der innere Bauchschnitt bei

entsprechender Antiseptik den Vorzug verdient.

Edelmann.

With 011111 (31) begann die Untersuchung über

«lic Aetiologie der Nabelvenenentziindnng beim Kalbe

durch die bacteriologisehe Analyse der erkrankten Organe

von fünf h'iilbern. ln der Nomenclatur schliesst er sieh

an Esehcrich (dieDarmbact'erien des Säuglings. 1386)

an. was besonders bemerkt werden muss.

Er fand:

1. Den weissen verflüssigendenStaphylococcus (Esche

11011): nicht p_vogen: verursacht eine mehrere Tage

anhaltende, seröse Infiltration der Haut um die

lmpfstelle.

2, Den reiben verllüssigendenStapliylococcils(Esche
ric hlî; nicht pathogen.

З. Den Streptococcus coli brcvis (Escherieh); nicht

pathogen.

4. Den Streptococcus 0011

nicht pathogen.

graeilis (li s c 11 0 ri 011);

5. Den Microeoccus eandieans (Flügge); nicht

pathogen.

6. Den Microcoeeus ovalis (Escherieh), nicht pa

thogen.

7. Die Tetradencoecen (Escherich); nicht pathogen.

8. Das Bacterium coli commune a (Eseherich);

nicht pathogen.

t). Das Baeterium 0011 commune b, sehr pathogen.

Morphologisch wie Bact. 0011 00111. a, jedoch lang

samcres Wachsthuin, geringere Nagelbildung.

stärkere Gasentwicklung. Beweglichkeit sehr gross.

10. Das Baeterium septicaemiae haemorrhagieae

(1111рр0); pathogen.

11. Das Baeterium lactis aerogencs (Escherich):

nicht pathogen.

l?. Das Bacterium anthracoïdcs (Hüppe): nicht

pathogen.

13. Das Bacterium vulgarc (Proteus Hauser); nicht

pathogen.

14. Den Bacillus subtilis (Ehrenberg): nicht. pa

thogen.

15. Eine kleine llefc: nicht pathogen.

Die Ergebnisse der bacteriologischen Untersuchung.

nach Organen geordnet, waren folgende:

lis wurden angctvrotïen:

lm Nabel; Alle Arten,

lm lìxsudat der (ìclenkc: Alle mitI Ausnahme

des gelben verflüssigcnden Staphyloe.. Streptoc. coli

brevis, Bar-t. authracoid.; kleine Ilcfe.

Im Darm: Microc. ovalis. Streptoe. coli gracilis,

Streptoc. coli brevis. Tetradcnc., Bact. coli 00111. а.

Baet. coli com. b. Bact. vulg., Bact. lact. aiirog.

Inl pericarditischen Essudatc: Microc. ov..

Baet. coli com. a.

1n den Nieren: gelb, verllüss. Staphyloe., IÉtreptoc.

0011 grae.` Bact. culi com. a, Bact. vulg.

1n den Augen: Streptoc. coli gracilis.

ln der (talle: Bact. coli com. b.

111 der Milz: Streptoc. coli grae... Bact. coli com. u.

1n der Leber: Baci. coli com. a, Bact. lact. aerog.

Dir

liürper sehr verbreitet. die pathogencn hielten sich nur

nicht pathogenen Bacterien waren somit 1111

an wenigen Orten auf.

Die :tn Nnbelstrungenlziindung erkrankten 112111101

'/.eigten eine liiii'p«'i'\\'îii'iiie bis zu 40". Durchfall. bei ofl

gut erhaltener Sauglusi. aneneatarrh, Sehlnfsueht. .\n

Kabels. diinntlüssigen lioth.Schwellung des grosse

Schwäche, Tod nach mehrwücheutlichei

Verlaufe.

Bei der Section fand der Autor Abi

treibung des Hinterleibes, tìbrinöse Syn(

dener Gelenke, besonders der Carpal-, Kn

hauptsgelcnke. eitrigen Belag auf der Nas

im Nabel einen abgekapselten Abseess с

fibrinöse Peritonitis, Pleuritis. Pericardi

wenig Inhalt und blasser Schleimhaut.

Die Versuche mit dem Bacterium s

haemorrhagicae (l-Iüppe) ergaben,

Virulenz desselben beim Durchführen dure

bedeutend steigern kann. 1 cem Reineult

tötete ein Kalb in 24 Stunden an fibrinösci

Eine Reincultur von einer am 19. Tage gei

tion des Kniegelenkes zeigte eine Abnahm

dieses Microorganismus, indem 20 ccm de

eine Polyarthritis verursachten, die aber

abheilte. Auf Grund dieser Erfahrung 1

Verf., dass diesem Microorganismus bei d

der Krankheit doch nur eine untergeordn

zukomme.

Dic Gewinnung des Bactcrium ee

b geschah in folgender Weise:

Bei zwei lebenden катет wurde. e

dem tödlichen Ausgangc der Nabel eine

oberflächlichen Desinfeetion unterzogen.

man etwas sterile Flüssigkeit in die

knetete dieselbe und zog mit der Spritze

Flüssigkeit heraus; dieselbe enthielt den

commune b. Dieser fand sich auch im D

lenkcxsudat und in sehr grosser Zahl in i

Die intraperitonacale Injection von l e

in Bouillon verursachte bei Ratten, Me

und Kaninchen den Tod schon in 11-12

Section ergab eine fibrinös-seröse Periton

Pericarditis und eine Milzschwcllung. Kä'

25 ccm dieser Cultur suhcutan eingespri

gingen ebenso rasch ein. Man beobachtet

Schwäche, 40° С. Körperwärmc, 115 ll

110 Athemzüge. Durchfall. chass man

0,1-1 ecm, so traten dieselben Erscheinun

bcssertc sich der Zustand rasch und nac

schienen die Thiere wieder gesund' zu sein.

3_5 Tagen trat. ein Rückfall, der sich

ankündigte. ein. Es erschienen bald al

der h'âilbcrseuche. oft etwas Albumìnur

einigen Wochen trat in Folge allgemeiner

Tod ein.

Die Sei-tion ergab stets tibrinüse.

ansal-, Ellenbogen-` Carpal- und А tlanto-Oc

Darmcatarrh, manchmal Milzschwellung.

Die Verfütterung von lebender

culturen. die der Milch in der Menge voi

litcrn zugesetzt wurden, verursachte nie rÍ

Beschwerden bei liälbern, auch dann niel

selben vorher eine abführende Menge von

halten hatten. Hierin besteht ein wesen

schied zwischen dem Bacillus von \\'ilhel

jcnigen ron .l 0 11 s e n.

Filtrirtc keimfreie Bouilloneultuien u

erwürmte, dadurch ebenfalls keimt'rei gema

in demselben Medium verursachten bei Mei

nach intraperitonaealer liinspritzung eine

El eem eine (111-115121510. Initl lleiliuig ablaufen

200111 einer dieser Flüssigkeiten veranlass

liëilbern eingespritzt-. eine 3—18 Stund

Schwäche, D_vspnoe. Durchfall und
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.lnfall von Collaps. Doch crholtcn sich die Kälber

wieder und ein Rückfall blieb aus. Die erwärmte

Bouilloncultur, die die toten Bacterien noch enthielt,

wirkte entschieden kräftiger als das Filtrat. Nach

der Erholung blieb den Thieren keine Angcwöhnung an

das Gift zurück; nach jeder neuen Injection erkrankten

sie cher stärker als vorher.

Steigerte man die Menge des Filtratcs über 3 ecm,

:pritzte man z. B. 5 cem intravenös ein, so starben die

Thiere entweder sofort, oder sie erholten sich vorüber

gehend, aber ein Rückfall mit allen Erscheinungen und

Veränderungen der typischen Kälberseuchc war unver

meidlich und führte nach einiger Zeit den Tod herbei.

Auch Mäuse, Ratten. Meerschweinchen, Schafe waren

gegen die von lebenden Kcimen befreitel Bouillonculrur

sehr empfanglieb.

Der Schlusssatz von Wilhelmi lautet: Wahrschein

lich handelt es sich bei der Kälberseuche in den meisten

Fällen um eine streng localisirte Infection mit einer

Yarietŕit des Bacterium coli commune, unt-er (leren Stoff

wechselproducten sich ein sehr giftigcs Toxin befindet.

welches auf dem Wege der Circulation zu allgemeiner

lntoxication führt und die bekannten Krankheitserschci

nungen hervorruft. Guillebcau.

.'lficckley (17) bespricht dic Р1111е1111111ше und

lhut- dar, dass dieselbe in der Regel nicht durch In

fection vom Nabel aus entsteht. Trot-z aller möglichen

l'orsichtsmassregeln, die eine Infection aussehlossen,

hat M. doch 18 Fälle von Füllenlähmc beobachtet.

Die Behandlung der Fohlen vor und nach der Gc

liurt ist die unter Meptischen Cautelen vorgenommene,

denkbar peinlichstc. Die Stute wird zum Abfchlen in

eine eigens dazu bestimmte Box gebracht, die nach (10111

.let gehörig gereinigt und desinticirt wird. Das hilfe

leistende Personal muss Arme und Hände mit Sublimat

11115501- vorher gehörig reinigen. lst das Fohlen geboren`

т wird die Nabelschnur bei dem auf der Seite liegen

den Fohlen handbreit vom Bauch des Fohlcns sachge

uuiss abgetrennt. Der Stumpf wird nach der Entblutung

sofort mit Sublimatwasser gewaschen und mit Holztheer

hestrichen. lst das Fohlen im Stande sich zu bewegen,

~c wird es mit der Mutter in die zugctheilte Box zurück

gebracht. Eine Infection des Fohlens durch den Nabel

bt dadurch 50 gut wie ausgeschlossen. Trotzdem kamen

Erkrankungen vor. М. beschreibt 18 von ihm be

obachtete Fülle. Unter diesen belinden sich 3, die

allenfalls als vom Nabel aus nach.der Gebiut inlicirt

gelten könnten. Die Sectionsbofundc der übrigen 15 Fülle,

bei denen die Nabelgefässe vollkommen gesund und vcr

ïachsen erschienen, sprechen nicht für diesen Ent

~tehungsgang Vielmehr muss angenommen werden,

dass die Infection des Jungen viel früher, bereits im

Mutterleibe stattgefunden hat, und dass die Füllenlähme

auf eine krankhafte Disposition der Mutter selbst zurück

zuführen ist. Dies bestätigt auch die Erfahrung cr

prnbtcr Züchter, die den Beweis erbringen können, dass

einzelne Stuten hintereinander' nur Fohlen geboren haben,

die an Füllenlähme eingingen. Welches der Krankheit-s

'.'rreger ist, welchen Veränderungen cr unterliegt, ist

freilich auch hiermit noch nicht erschlossen. Es scheint

aber, dass bei den Müttern im Spätherbst in dcr letzten

lliilfte der Träehtigkeit ein nicht zusagendes Futter

einen schädlichen Einfluss ausübt. Ob im vorlie

genden Falle, bei dem die Stuten noch spät auf der

Weide waren, die Aufnahme von reichlich mit Reif be

fallenem Gras zu beschuldigen ist, wiire nicht unmög

lich. Es würde diese Annahme unter Umständen dic

Meinung Dietrich’s in seiner (iestütkunde (1824) be

stätigen. Auch er behauptet, dass die Ursache der

Füllenlähme schon während des embryonalen Lebens

Ellenberger, Schütz und Blum, Jahresbericht. 1899.

gelegt werd'` und auf eine nicht zusagondc Ernährung

der Mutter zurückzuführen sei. Ellenberger.

Koppen und Erbrechen. Hargcr (6) bespricht dnx

operative Behandlung des Koppens und thei1t4 eigene

Beobachtungen mit. In 2 Fällen resecirte H. je ein

Stück des M. sternohyoideus und des M. sternc-thyreoi

deus. In beiden Fällen besserte lsich der Fehler des

Koppens, wenn er auch nicht völlig beseitigt wurde. In

2 anderen Fällen operirt-e H. wie in den ersten beiden

Füllen, entfernte aber weiterhin noch ein Stück des

jenigen Astes vom N. aecessorius, welcher die beiden

Mm. sternomaxillarcs innervirt. Bei diesem Pferde.

sistirte das Koppen vollständig. А. Eber.

Péeus (21) beschreibt das Klipper-Halsband von

Meyer als ein Geschirrstüek von birnf'órrnigcn Um

risscn, dessen schmülercr, zum Auflegen auf die Trachea

bestimmter Theil, aus zwei in der Mitte durch drei

Kettenringe verbundenen Metallarmen besteht.

Die freien Enden der letzteren tragen einen zum

I'mfassen des Nackens dienenden Schnallriemen und

cinc kur/.e Schleife die für die Befestigung des ltingcs

an die Stallhalfter bestimmt ist. Ueber die 3 Ketten

ringc des ventralen Abschnittes gebt eine starke linut

schukbinde, welche die Verbindung zu verkürzen, resp.

den Zirkel zu öffnen bestrebt ist. Der stumpfc, durch

die birnforniige Form bedingte Winkel der Metallarme

hat die Bestimmung, dem М. sternomandibularis anzu

liegen. Da zur Einleitung des Koppens eine Contraction

der Nackenmuskeln stattfindet, so bewirkt dieser Vor

gang einc Verengerung des Ringes durch Hebung des

Nackenriemens. wobei vorzugsweise der Druck auf den

М. sternornandibularis gesteigert wird. Beim Nachlass

der Muskelcontraction besorgt der Zug der Kautschuk

binde auf der ventralen Seite eine Entlastung des be

treñ'enden Muskels.

Der Koppel'ring beseitigt das Koppen sehr sicher.

sobald er gut liegt und besonders seine Beziehungen

zum 11. sl'crnomandilmlaris sachgeml'iss regulirt werden.

Das Versiiumcn des letzteren führt zu Misserfolgen.

Guillcbeau.

Oppenheim (20) beobachtete Erbrechen bei einem

Ochsen, das wochenlang anhielt und mehrmals täglich

sich wiederholte und zwar gewöhnlich, nachdem das Thier

mit dem Wicdcrkauen begonnen hatte.

Bei der Schlachtung fand sich eine bedeutende

Erweiterung des Labrnagens, dessen Schleimhaut

ñeckig geröthet, stellenweise grau verfiirbt und mit

kleinen “111-2011011 besetzt war. Die Muscularis war am

Pförtnerende auf 7cm verdickt. Der ganze Labmagcn

war mit feinem Sande ausgefüllt und enthielt nur geringe

Spuren Putters. Die Schleimhaut des Lösers und des

Darmcs zeigte die Veränderungen des chronischen Ka

tarrhs. Das Thier hatte 4 Monate den Stall nicht ver

lassen und keine Symptome der Lecksueht gezeigt.

Georg Müller.

4` Krankheiten dcr Kreislaufsorgane, der Milz,

der Lymphdrüsen, der Schild- und Thymusdrüse.

a) Allgemeines. Krankheiten der Circulations

organe unter den Pferden der preussischen Armee.

Preuss. stat. Vet-Bericht. S. 114.

Wegen Krankheiten der Circulationsorgane win-

den 1898 einschliesslich des Bestandes vom Vorjahre

109 prcussische Militärpferdc behandelt. Davon sind

9
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geheilt 33 = 30,27 pCr., ausrangirt 7 = 6,42 pCt., ge

storben 63 = 57,79 pCt., getötet 2 = 1,84 pCt., am

Jahresschlusse in Behandlung geblieben 4 Pferde. Der

Gcsamtvcrlust beting also 72 Pferde = 66,05 pCt. der

Erkrankten.

Bei 4 Pferden handelte es sich uni Entzündung

des Herzbcutels (1 geheilt, 3 gestorben), bei 14 Pfer

den um Klappenfehlcr (3 geheilt, 3 ausrangirt, 7 ge

storben, 1in Behandlung geblieben), bei 11 Pferden

um Herzlähmung, bei 4 Pferden um Herzrnptur, bei

4 Pferden um acute Herzinsuftieienz, bei 7 Pferden um

Entzündung und Thrombose der Blutgefässe (1 geheilt,

2 ausrangirt, 2 gestorben, 1 getötet, 1 in weiterer Ве

handlung vcrblieben), bei 36 Pferden um andere Krank

heiten der Blutgefässe, zumeist Gefässrupturen, so z. B.

9mal um eine Ruptur der Aerta, bei 5 Pferden um cinc

Entzündung der Lymphgefässe (4 geheilt, 1 gestorben;

das letztere Pferd hatte sich der grossen lSchmerzen

wegen wiederholt mit voller Wucht auf den Boden ge

worfen und dabei eine Zwerchfellsruptur etc. zugezogen),

bci 15 Pferden, die. sämtlich geheilt wurden, um Lymph

drüsenentzündung etc. Georg Müller.

b) Krankheiten des Herzens. 1) Avérons,

Ausserordcntlich grosses, cndoearditisches Essudat auf

dcr Valvula tricuspidalis bei einer Ziege. Revue veter.

Bd. 24. p. 540. — 2) Bissaugc, Carcinoma fibrosum

auf der Herzbasis beim Pferde. he Progres vet. p. 145.

-— 3) Bruin, G. de, Die traumatische Pericarditis des

Rindcs. Monatsh. f. pract.'1`hierheilkde.' X1. Bd. S. 1.

- 4) Gagny, Die Herzübermiiduug der Rennpferde.

Rec. de méd. vét. Bull. de la Soc. No. 10. p. 197. 

5) Doenecke, Ein Osteosareom am Her/.en cines Pfer

des. Zeitschr. f. Flciseh- u. Milehhyg. 10. Bd. S. 34.

— 6) Hauck, Degeneratio myoeardii adiposa und Hä

moglobinämic. Berl. th. Wochenschr. S. 482. — 7)

Jensen, С. 0., Ulceröse Endocarditis beim Hunde.

Maanedsskrift for Dyrlaeger. X. p. 65. — 8) Katzke,

Verletzungen der Vorderfusswurzel in Folge einer Nei

gung zum Hinstür/.en — ein pathognomonisches Zeichen

der Herzkrankheiten bei den Pferden. Berl. th. Wochen

sehrift. S. 108. _ 9) Kroon, H. M., Palpitatio eordis,

verursacht durch Erschreeken. Holl. Zeitschr. Bd. 26.

S. 388. - 10) Labarde, J., Abscess in der Scheide

wand der Herzkammern bei der Kuh. Revue vétér.

Bd. 24. p. 668. — 11) Mette, Herzruptur bei einem

Pferde. Archiv f. Thierhcilkde. XXV. S. 221. -- 12)

Mozarsky, Seltener Fall von Herzh_\'pertrophic bei

einem Pferde. Archiv f. Veterinärwiss. 1898. No. 4.

S. 126. (Russisch.) — 13) Pctropawlowsky, N.,

Endocarditis ulcerosa beim Hunde. Ehendas. 1898.

No. 9. S. 393. —— 14) Schmidt, ldiopathisehc Herz

hypertrophie. Berl. th. Wochensehr. S. 108. (1111 Ori

ginal nachzulesen.) —— 15) Thomassen, M. H. J. P.,

Actiologie und Pathogenesis von lìndoearditis acuta.

11011. Zeitschr. Bd. 26. S. 143 u. 263. —— 16) Tras

bot, Acute Endocarditis des rechten Herzens beim Pferde.

Rec. de méd. vet. p. 529. — 17) Dersclbe, Ueber

die Herzübcrmüdung bei Rennpferden. Rec. de med.

vét. Bull. de la Soc. No. 12. р. 206.

Katzkc (8) versucht durch den Untersuelulngsbe

fund bei sieben Truppenpferden nachzuweisen, dass deren

Disposition zum Nierlerstürzen und zu Verletzun

gen der Vorderfusswurzel die. Folge cines bei diesen

Pferden vorhandenen Herzfehlers sei (s. auch Buch

stcdt, Zeitschr. f. Veterinärkde. 1898. S. 317; Boije,

d. Bericht. Bd. Ill. S. SS). Stärkere Muskelarbeit im

Dienst führe in Folge Insuflleicnz des Herzens zu Ohn

machtsanfällen und zum Niederstiirzen in der Richtung

der Bewegung. Er fordert seine Militärcol

prüfungen auf.

Trasbot (16) beschreibt eine Belli'r

des rechten Herzens bei einem Pferde, di

gewöhnlichen Symptomen, Anschoppun

Gallenstasc, Lungengangrän im Anschlus

embolicn, Hämorrhagien der Nieren, pu

und plötzlichem Tode verlief. Das Kran

mithin sehr verwischt und die Diagnos

anfangs nicht klar und einwandsfrei.

auf Grund folgenden Herzbefundcs, den

vorfand:

Herzschlag kräftig; iin Bereich der

hälfte zwei etwas verstärkte, im Rhyl

Töne, über der hinteren Herzhälfte Ver

zweiten Tones. Ausserdem ist ein dopp(

tensives Geräusch, und zwar ein der Syst

vorausgchendes und ein während letzterer

nehmbar. Diese Symptome führten Tr.

acute rechtsseitige Endocarditis mit Verd

sufficienz der Tricuspidalis.

Die Section ergab folgenden 111

Klappcnapparate des Herzens waren n(

nahme der Trieuspidalis. Hier zeigte s

ca. 5 em langes Blutgerinnsel von der Di

mens, mit uncbcner, weissgrauer 01101

Oberes, etwas ramiticirtes Ende zwisehe

vorragte. Die infolgedessen bedeutend 11

cuspidalis war lediglich cin wenig verdiek

nung des rechten Ventrikels fand Tr. d:

des beschriebenen Pfropfens zusammenhä

Spitze des vorderen Papillarmuskels; dit

sich nach Entfernung der Neubildung ver

und grau gefärbt. In der Umgebung

Stelle von ca. 1 cm Durchmesser war cal

bemerkbar, die sich peripher allmählich \

dem fanden sich am hinteren Papillarmm

afticirte Stellen.

Petropawlowsky (13) beschreibt

Endocarditis ulcerosa bei einem Hunde`

welchem 2 Wochen vor seinem Tode ei

am Vorderarm entfernt worden war.

Bei der Obduction fand sich an t

stelle ein Geschwür mit normal heilende:

Herz war stark erweitert, die Wände de

kammer waren sehlalî, von gelber Farbe,

tricularklappen stark höckerig, und auf ‹

befand sich an ihrer dem Ventrikcl zug

ein Gcschwür von 1 cm Durchmesser.

klappen der Aorta und Art. pulmonalis

ändert. Die Milz war stark vergrössert

frische zahlreiche hämorrhagisehe infarct

fibrosa der Nieren liess sich nicht ablöst

sehicht hatte eine gelbe Farbe und enthl

Zahl gleicher Infarcte, wie die Milz. ‘Í

Jensen (7) hat bei der Kopenhagen

3240 kranken Hunden 13 Fälle von lll

eardifis beobachtet.

Die Krankheit entsteht gewöhnlich

Cle-eration an der Schwanzspitze oder na

ulceröser Hautentzündung` die beim Hunt

ist; die Diagnose ist fast immer leicht.

ceration findet man Symptome, die auf

Herzkrankheit hinweisen mit grosser Hel

ein starkes septisches Fieber; dazu komn

noch hâimorrhagisehe Diarrhcc und Album

auch multiple Hämorrhagien in der Iris.

endet gewöhnlich nach 3—7 Tagen mit



einem Fall wal' der Verlauf mehr chronisch insofern,

als der Hund, bei dem die Symptome weniger ausge

sprochen waren, nach ca.. 2 Monaten starb. Bei der

Section waren gewöhnlich die Aortaklappen oder die

Valmla bicuspidalis oder beide zusammen erkrankt,

seltener dagegen die Pulmonalklappen und die Valvula

rricuspidalis; nicht selten fand man auch eine nlceröse

Perfomtion der Herzschcidowand. Immer wurde wůiter

eine multiple embolische Nephritis constatirt. ln den

Thrnmben wurden iheils Coeeen, Lheils kleine` ovoide

Висте—111211 vorgefunden; auch der Bacillus coli communis

war zuweilen, doch nicht in Reineultur zugegen. _ ln

einem Falle scheint die Krankheit sich durch Ansteckung

aaf einen anderen Hund verbreitet zu haben.

С. О. Jensen.

A \ crous (1) beschreibt ein ausserordentlich grosses

endocarditisches Exsudat.

Ег fand nämlich bei einer Ziege eine seit einem

)lonat bestehende, starke D_vspnoe, Tympanitis, Venen

puls. venösc. Stauung und bei der Section eine Peri

canlitis. sowie ein 18 g schweres, umfangreiches. tibri

níìses Exsudat auf der Valvnla tricnspidalis, das StL-nose

und Insufiicienz bedingt hatte. tìuillebeau.

Hauck (ti) berichtet über einen eigenthiimlichen

Full von Degeneratio шумы-1111 adiposa und 112i 11111

globinämie.

_ Das betreffende Pferd erkrankte nach nur 24511111

‘ligger Stallruhc an typischer Hiimoghibiniimie, erhob

sich aber nach ea. 24 Stunden, frass etwas Heu, zeigte

aber 3 Tage lang eine vollständige Anurie. Am G. Tage

legte sieh das Pferd, ohne sich wieder erheben zu

können, zeigte uriìmische Erscheinungen und cntleerte,

I‘trims schmutzig-braum'othen, diekflüssigen Urin. Tod

noch in dcr Nacht. Bei der Section zeigte sich vor

allein die Kruppcnmusculatnr sehr charakteristisch cr

krankt. die Nieren waren etwas vergrösscrt und von

schmutzig gelbbrauner Farbe; die Nierensubstanz war

miirbe, brüehig. Das Herz war welk. schlaff, lclnnfarben.

inürbe, leicht zerreisslich, beim Zerth'iicken zwischen

den Fingern fertig. (Sollte dieser Fall nicht richtiger

als acute diffuse Nephritis mit seenndäircr llerzdegene

ration aufzufasscn sein? Dafür spricht doch entschieden

die .knuriin 'Der Ref.) .lohne.

)lozarsk) (1'2) beobachtete einen seltenen lfall

ixeentrischcr НепЬуренгорШе bei einem Pferde, wel

ches an aeuter parenchymatöser Nephritis, complieiri

mit zweiseitiger fibrinüser Pin-umonic, gestorben war.

Das Herz hatte eine beinahe runde Form, mass in der

Länge 42 em, im Querumfangc 71 em und weg 11 Pfd.

'1nd 67 Solotnik. Tartakowsky.

Bis-sauge (2) fand bei einem anscheinend dîimpligàr

gewordenen und dann plötzlich verstorbenen, 24 Jahre

allen Pferde ein Т ein langes und .5 cm breites (‘аг

спеша 11111-0511111 an dem lÍrsprunge dei“ Aorta auf

dell rechten Herzohl“, das sich leicht herausschälen

liess, aber zu einer Sclerosirung dcr Aortenwand und

einer Vercngerung des Aortenlumens geführt hatte.

Baum.

Labarde (10) fand bei einer plötzlich verendeten,

r-is dahin gesunden Kuh einen eigrossenAbSeess ill der

Stheidewand beider Herzkammern. tjníllehenu.

Doenceke (5) fand bei einem l'íjiihrigen Pferde

Ain Osteosarcom der rechten Vorkammerwand des

Herzens. Die rechte Vorkammcr hatte fast 3/4 111 L'mfang

‘md die Grösse eines Mannskopfes. im übrigen zeigte

das Herz bei intactem lv'lappcnapparate eine Hyper

trephie der Ventrikelmusculatur besonders an der rechten

Kammer. Edelmann.

'fi-nsliot (17) schildert «lie Herzübermiidung bei

Rennpferden.

Zuerst bemerkt man lcichtelirmüdung und 501112111

heit wahrend der Bewegung. Während der Ruhe vcr

hiilt sich das Pferd ganz normal, aber auffällig ist. dann

die Bliissc der sichtbaren Schleimhäute. Der Puls ist

schwach und etwas verzögert. Zuweilen sind die Jugu

larcn etwas .stärker gefüllt; in hochgradigen Fällen be,

steht Yenenpuls. Die Temperatur ist normal. Der erste

Her/.ton ist verdoppelt'. Bei der Bewegung werden die

Herzsclilëige stark und tumultuös. Röder.

Pagny (4) 112111 1111. bei Rennpferden oft beob

achtete Herziibel'miillullg für eine Folge des rücksichts

losen Trainirens.

Wenn die Ucbcrmüdung noch nicht allzu ausge

prägt ist', so kann durch Ruhe und Diiit Heilung; cin

treten. Zu deren Unterstützung cmplichlt С. folgende

Mischung. von welcher täglich einmal 20g dem Trink

wasser zuzusetzen sind: L`offeïn 3,0, Convallaria-lixtraet

2.0, Spartcïnum sulfuricum 0.5, Aqua 100,0. _ Ат

Abend ist dem Pferde in gekoehtem Hafer folgendes

Puber zu geben: l-Inzian, Stib. sulfurat aa. 10.0, Pulv.

Veratri 0,25. Röder.

Bruin (3) giebt eine 23 Seiten lange Abhandlung

über die traumatische Pericarditis des Kindes,

welche sich nicht zum Auszuge eignet. und deshalb im

Original nachzulesen ist. Baum.

с) Krankheiten der Blut- nud Lymphgeñisse, ller

Milz. Sehild- und Thymusdriise. 1) Bergman, A.,

l'lin Fall von Pseudeleukaemia lymphatica et lienalis

beim Pferd. Svensk \'eteriniirtidskrift.. 111. 18115.

р. 351). _ 2) Bissane'e. Lymphadenome beim Hunde.

lie Progres vet. р. 173. _ 21) Bodo 11, M., Haematoma

lienis beim Hunde. Veterinarias. No. l-l. (Ungarisch.)

- 4) Bournav, .l., _\rterio-vcnöses _\neur_vsma beim

Hunde. .Revue \\'~t. Bd. ‘24. р. 603. _ 5) Gagny.

Blutungen bei liennpfcrilen. Hee. de med. vet. Bull.

de la Foe. No. S. 11.1.56. - (l) t`uill«'l u. Send rail,

Sarcomder retropliarvngealen und unteren Hals-Lymph

driisen beim Schweine. Revue veter. 1895. 1LT-lh'.

_ 7) Dies-elllen, l'erforatien der Aorta durch

einen im 0esophagus eingeklemmten Frclmlkörpcr. Revue

vetiirinairc. 13115. р. 7411. _ S) Dieselben, Sar

coniatöser lv'ropf beim Hunde mit Metastasen nach

der Lunge. 111-1110161. 1898. р. 590. _ 9) Hink,

Schwierigkeit der Diagnose bei traumatischcr Gastro

Perilonitis` Pericarditis nud Carditis der Rinder. Dtsch.

th. Welischr. 5. «L -_ 10) Hummel, Pel'niciíisc Aniimie..

Arch.f.Thierhkde. XXV. 218. _ 11).lanuschkewsky,

Julius. L_vmphcxtravasate bei Pferden und ihre Heilung.

\\'estnik Obs" hestwennoi Veteiinarii, No. 23. p. 1063.

(Russisch.) _ 12) Kaupp, B. F.. Leukaemie. The Journ.

of Compar. Bled. XX. р. 339. (Il Fülle beim Rinde.)

—— 13) Loth, Innere Verbluumg vom Aneurysma

der Hüft-tirimmBlinddarmarterie aus. Zeitschrift für

Veteriniirkumle. No. 5,1). h'. 432. _ 14) Ult. lieu

kiimie und t'hyluslhrombose bei einem Hunde. Dtsch.

th. Welischr. 5. 197. _ 15) Repiquet. Wurm-Ancu

rysma und '[‘hrombose der _\rteria Unstrut-erica, dcr

Arti-ria eolica dextra und ihrer Aesle. Journ. de l\léd.

viiter. 1111. 50. р. 650. _ lli) Roy und tiuneu.

Thrombose der hinteren .\orta bei einer Stute. Revue

veter. Bd. 23. р. 286. _ 17) Schwarznecker, Die

Behandlung von Blutextravasaten. Preuss. statist. \'et.

Bericht. S. 1411. — 18) Spinka. Einiges über die
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Milz. Thieriirztl. Centralbl. No.31. 606. (Sammel

referat über patholorische Veränderungen an der Milz,

Milzcxstirpation etc. _ 19)Zerreisst1ngen von Blut

gefässen bei Pferden der preuss. Armee. Preuss. stat.

Vet-Bericht. S. 117.

Zerreissungen von Blutgefássen (19) wurden 1898

bei 21 preussischen Militär-pfcrden festgestellt.

Neunmal war die Aorta zerrissen (in 3 Fällen befand

sic-h die Ruptur an der Ursprungsstelle der Aorta, so

dass Blutung in den llerzbentcl und Tod durch Ег

stickung erfolgt war, in 6 Fällen war die hintere Aorta

zerrissen), dreimal die Kranzarteric des Herzens, zweimal

die Lungenarterie, zweimal die hintere llohlvene, einmal

die vordere llohlvcne, einmal die l'fortadcr, einmal die

rechte innere Schenkelarterie und je einmal die Gekrös

arterie und Aestc derselben. Georg Müller.

Roy und Guneu (16) fiihren die Thrombose del'

Aorta auf ein Trauma, bestehend in einem heftigen

Sturze mit zahlreichen oberflächlichen Verletzungen,

zurück. Guillcbeau.

Bournay (4) beobachtete ein congenitales Anell

гуашь auf der rechten Seite des llalses, in das

die Carotiden und die .lugularvenen miindeten.

Der Umfang des Tumors war schr veriinderlich. ani

grössten beim Senken des Kopfes, bei welchem Anlasse

er den Umfang eines Apfels erreichte. Auf das Be

finden des Thicres hatte dieser Tumor keinen Einfluss.

Guillebeau.

Gagny (5) bespricht die schweren, letalen Bill

tnngen, die bei Rennpferden zuweilen während oder

sogleich nach dem Rennen eintreten.

Bei jungen Vollblutpfcrden findet sich nicht selten

als deren Ursache die Berstung eines Aneurysmas der (ic

krösarterie. Bei den älteren llennpferdcn sind Lungen

blutungen nicht selten, cs können aber auch andere

Organe Sitz der Blutung sein. Manche Pferde blnten

während des Rennens nur aus der Nase. und man nimmt

in Trainerkreisen an, dass diese letztere Blutung here

ditiir ist. Die bisher vorgenommenen Sectionen ver

moehten noch keine einwandsfreie Aufklärung über die

Ursache der Blutungen zu geben. Röder.

Seliwarzneeker (17) empfiehlt bei Шипени

немец am Widerrist die Entleerung des Extravasates

mit der Hohlnadel; es ist aber für gründliche Desin

fection der Haut ete., sowie der Nadel zu sorgen und

nach dem Ablliessen der Flüssigkeit sofort Ungt. acre

in der Umgebung des Extravasatcs einzureiben.

Georg Müller.

Bodon (3) beschreibt ein Hämaioma liellis beim

Hunde.

Er fand bei der Section eines leährigen Neufund

liinders die Milz 3() em lang, 24 cm breit, 15 cm dick,

und 4 kg schwer, die Kapsel verdickt und im Innern

mit Blutgcrinnseln und blutig-serien Flüssigkeit ange

fiìllt. In der Nähe der Spitze befand sich eine. strah

lige Narbe (Folge einer Yerwiindnngh. Der Magen

war gegen das Zwerchfell gedrückt und in dcr Weise

disloeirt, dass der Pylorus sich hinter der Cardia befand.

Hilti-ra.

Bissauge (2) beobachtete bei einem llunde

llymphatlenome der Hals. der oberfläclilichcn

und tiefen Leistenlyinphdriisen, welche sich innerv

halb weniger Wochen so bedeutend vergrößerten. dass sie

den Tod des Thieres bedingten; die tiesehwiire wurden

anfangs für 'l'uliereuloscknotcn gehalten. llaum.

Vjunge Pferde`

 

Janusehkewsky (11) hat mehrm:

folg die operative Behandlung der Lyn]

bei Pferden angewandt; er zieht des

dieselben, wenn die Haut intact geblieben

zu überlassen; sie werden gewöhnlich in

resorbirt. 'l

Hummel (10) beschreibt einen an

von perniciò'ser Anämie.

Das betr. Pferd verweigerte die Naht

zeigte ein rauhes, glanzloses Haarkleid, s

rung und schlatïe, auf Stoss leicht fluctl

decken. Der Puls war klein, hart, 68 1

nute wiederkehrend, die Herztöne metall

Athmung nicht angestrengt. Freiwilliger

vorhanden, der durch Druck erzeugte k1

matt. Die Lidbindehäute und Maulsch

blass, letztere auch heiss und trocken. D

driise nicht geschwollen. Innere. Köi

40,101). Der abgesetzte Koth kleingel

einer glänzenden Schleimsehicht überzoge

führen im Schritt starkes Schwanken i

Die Behandlung bestand in Einstellen in

luftigen Raum, strengster Diät, Verabreichi

mitteln und Abwaschen des Körpers mit

und nachfolgender Einpackung. lnnerh:

trat unter dieser Behandlung vollständig

ln früheren Zeiten hat Ref. öfter Geleg

welche den Winter übel

heissen Ställen gestanden hatten, an 1

behandeln. Hierbei haben sich neben

gienischer Pflege öftere kleinere Ac'

Transfusionen von 200 bis 500g friset

bewährt.

01t(1t) beschreibt den pathologisei

Baucheingeweide eines Hundes und fasst

als Leukämie und Chylusthrombose zus

Die Darmwand ist fast um das Dop

die Chylusgefl'isse sind unter der Seres

kröse erheblich erweitert und prall gelïil

ist in diesen erweiterten Gefässen geroi

sache der t'hylusthrombosc ist in der leul

artung der Gekröslylnphdriisen zu sucÍ

Veränderung zeigt die Milz. Im Blute s

eyten und besonders deren polynuele'ár(

vermehrt. Eine ausführliche Bcschreibu

nisse der microscopischcn t'ntersuchungei

5. Krankheiten der Harnoi

1) Almy, Essentielle Polyurie bein

de med. vet. Bull. de la Soc. No. 12.

Bogolawlenski, N., Entfernung eines

Harnröhre einer Stute. Archiv für Vet.

Abth. lI. S. 378-80. (Russ.) — 3)

abscess (renale und paranephritische Eitt

Stute. Ree. de méd. veter. Bull. de la

p. 232. — 4) Colin` Blasensteine be

Rec. de med. vet. p. 735. — 5) Des

tritie beim Pferd. Ree. de me'd. vet. I

No. 20. p. 377. — 6) Ebstein, Uebei

Amphibien. Virchow’s Archiv. Bd. 158

—— 7) Кейсы, J., Auñallend grosser B

Pferde. Veterinarius. No. 19. (Ungar

cines 165 g schweren Stcines aus der Bl.`

А 7a) Fettick, O., ‘LDrei Fälle von D

beim Hunde. Ibidem. No. t). — 8) Kl

llarnstcine bei unseren Haussäugethier

Thiorheilkd. XXV. S. 336. — 9) Lei;

gres vét. No. 16. —— 10) List. E. J..

pung oder Prolapsus vesicae bei einer Si



133

nf Compar. Med. and Veter. Arch. XX. No.3. p. 164.

— 11) Markus, H., Ein Fall von Ncphritis chronica

beim Pferde. Holl. Zeitschr. Bd. 27. S. 25. — 12)

de Mia, U., Catarro della vescica. (Blasenkatarrh beim

Pferd.) Nuovo Ercolani. lV. p. 116. — 13) Röbcrt,

llamfìstel bei einer Kuh. Sächsisch. Veterinärbcricht.

51118. —— 14) Schmidt, J., Necrotisircnde Nieren

entzündung bei einem Fohlen. Maancdsskrift for Dyr

lacger. X. p. 179. - 15) Tomanck, 1~`remdkiirper

in der Harnblase und secundäre Sedimenlbildung in der

Над-111611112. Thierärztl. Centralblatt. No. 13. S 243.

_16) Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

bei Pferden der preussischen Armee. Preuss. Statist.

\'et.Bericht. S. 141.

Wegen Krankheiten der llam- und Geschlechts

orgue (16) wurden im Jahre 1898 36 preussisehc

.llilitärpferde in Behandlung genommen. Davon sind

geheilt 27 = 75 pCt., ausrangirt 1 = 2,77 pCt., gc

>torben ‘5 = 13,89 pCt., getötet 1 = 2,17 pCt. 1111

Bestand blieben 2 Pferde. Der Gesamtverlust betrug

somit 7 Pferde = 19,44 pCt.

2 Pferde litten an Nicrenentzündung (heide star

hen), leerd starb infolge einer Zerreissung der linken

Ncbennicrc, 4 Pferde lit-ten an Krankheiten der Harn

Маге (З geheilt, 1 gestorben; die Section dieses Pferdes

ergab diphtheritische Entzündung der Blase und `Nieren

entzíindung), 3 an Entzündung und Sehwellungder Yor

haut infolge Smcgma-Ansammlung, 22 an Samen

strangfistcln (17 geheilt, 1 ausrangirt, 1 gestorben, 1 ge

tötet, 2 in Behandlung geblieben; dic Heilung wurde

bei l2 Pferden durch Operation, bei mehreren Pferden

durch Act-zmìttel und innerliche Verabreichung 111111011

kalium, bei einem Pferde mit Argentum colloidalc cr

zielt), 4 Pferde an Wunden der Scham und_Seheidc.

Georg Müller.

Schmidt (14) beschreibt einen Fall einer ellrig

neerotisirenden Nierenentziindung 11010111с111 1~` t» hlt-n,

die möglicherweise durch Infection von dem Nabel aus

entstanden sei. Im Harn und Nierengewcbc fand Seh.

neben Coccen Mengen von einer Bacillusart, die er als

identisch mit dem Pyclonephritisbacillus des Itindes

betrachtet. Cultivirungsversuche wurden jedoch nicht

angestellt. С. 0. Jensen.

Markus (11) handelt über einen Fall von Nephritis

chronic; beim Pferde.

Die Erscheinungen während des Lebens

Waren Polyuric, Rückgang der Ernährung uml schliess

lich eine hartnäckige Diarrhoe, wobei dünnllüssigc,

stinkende Fäccs entleert wurden. Temperatur 37,90 C.,

Pulsschlag 50, Athmung normal. Dic Fresslust war

ziemlich gut. Ferner zeigte sich Oedetn an der Brust,

am Bauch und den Gliedmassen. Der Urin war sauer,

hatte ein specitisches Gewicht von 1024 und enthielt

1.5 р. M. Eiweiss. Dic microscopischc Untersuchung

ergab einzelne hyaline und körnigc Cylinder. lose lipi

thelzellen, Leukocythen und ganz vereinzelt rothc Blut

körperchen, ferner Krystallc, unter welchen besonders

oralsaurcr Kalk in sehr grosser Menge vorkam.

Bei der Section zeigte sich, dass eine Nephritis

chronica parenchymatosa. et interstitialis vor

handen war, ferner eine Cirrhosis hepatis mult-iloeularisI

S. atrophica und in einem Theile des Coecnm (denn

man hatte nicht alle Organe bei der Section) Entel-itis

(111-0111021 ulcerosa. M. G. de Bruin.

Cocu (З) fand bci einer Stute zwischen den Dorn

fortsätzcn der beiden letzten Rückenwirbcl einen Fis-tcl

gang, aus welchem viel Eiter floss. Dic Stute vercndcte,

“nd bei der Section stellte sich heraus, dass der Fistcl

gang mit einer grossen Eiterhiìhle in V‘rbindung stand,

in wclehcr sich die rechte Niere und etwa 6 Liter Eiter

befanden. Die Niere war mit Abscessen besetzt.

Röder.

Nach Leblanc (9) sind weisse, ßbrös-plastische

Fleeke an der Oberfläche der Niere des Канты

durcit kleine, artcriellc Etnbolien infectiüscn Ursprungs

bedingt. Die Infection findet gewöhnlich vom Nabel

aus statt. Baum.

Fettìck (7 a) beobachtete die Zuekerharnruhr bei

drei Hunden.

Im ersten Falli: enthielt der Harn 10 pCt. Zucker,

und es wurde durch dic Section cinc Hypcrplasie. und

huehgradige fcttige Infiltration des Lebergcwcbes nach

gewiesen. lm zweiten Falle enthielt der Harn ti pCt.

Zucker, und es wurdel bei der Section nur fettigc Infil

tration der beber und chronische hämorrhagischc Ne

pln'itis vm'gcfundcn. lm dritten Falle war die primäre

Erkrankung eine hoehgradigc Uareinomatosc der Schild

driise, der Epiglottis, der lieber.Í der Milz, der mesen

terialen Lymphknoten und des Pankreas. Die klinischen

Symptome boten nichtsl Besonderes; im ersten Falle

waren beide Augenlinsen milcltig getrübt. llut-yra.

List (10) beschreibt einen Fall von Blasenvßrfall

bei einer Stute. welcher 6 Wochen nach der Geburt

zur Behandlung kam und nur durch Amputation des

vorgefallencn Blasentlncils mitlelst des Ecraseurs nach

vorheriger Unter-bindung geheilt werden konnte.

A. Eber.

lilim mer (S) bespricht in einer grösseren Abhand

lung, der 126 Litteraturangaben beigegeben sind, das

Yorkommcn von Harnsteillen bci den Haussiiuge

thicrcn, die Eigenschaften und Zusammensetzung der

Harnsteine. dic Ursachen der Steinbildung, die Ent

wickclungszcit derselben u. dgl.

llarnsteine, sind beobachtet worden bei Pferden,

Est-ln, Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, Hunden,

Katzen, Kaninchen, Haushühnern, Kameelen, Ratten,

bei einem Wolf. liänguruh, Set-hund u. s. w. Bezüglich

dcr lläuligkcit der Urolithiasis ist zu erwähnen, dass

bei der Section von 3300 Hunden 12 (= 0,38 pCt.),

von 24() Katzen eine (= 0,22 pCt.) mitI llarnstcincn

behaftet waren. Von 2100 Krankheitsfiillen bei Pferden

kommen 11 (= 0.5 pCt.) auf die Urolithiasis, Mit dem

Alter nimmt dic Disposition zur Steinbildung zu.

Das (iesehlccht scheint auf dic Bildung der Harnstcine

keinen Einfluss auszuüben, wohl aber traten bei männ

lichen Thiercn weit häufiger Symptome der Uro

lilhiasis auf.

Die Ursachen der Urolithiasis sind noch nicht

genügend bekannt. Ausser der nur noch geschichtlichcs

interesse beanspruehcndcn „lithämischen Diathesc"

werden von den inneren Ursachen Vererbung, Erkran

kungen des llarn- und Gesehleehtsapparates (llarnröhren

stricturcn.y Erkrankungen der Prostata, Blascninsufficienz,

Entzündungen der llarnwege, namentlich der Blase). so

wie t'irculationsstíirungen speeieller erwähnt. Letztere

werden von verschiedenen Autorenals die wesentlichste.

Ursache der Steinbildung angesehen, so berichtet.

lilaschkc, dass von 136 an llarnsteinleiden erkrankten

Personen 131 (= 97 pCt.) mit erheblichen Erkrankungen

des Circulationsapparatcs behaftet waren. ln der Thier

hcilkunde ist aut diese L'rsaehc bisher nicht genügend

geachtet worden. Von den äusseren Ursachen der

Urolithiasis dcr Thiere spielt das Eindringen von Fremd

körpern in die Harnwcge eine geringe Rolle. lIäuliger

dürften in den Ilarnwegen selbst entstandene Gebilde

(Krystalle. von Harnsalzen, abgestossene Epithelicn,
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l~`ibringerinnseL necrotische (It-websfetzen. abgesterbene

Parasiten etc.) mit der Harnsteinbildung im ursächliellen

Zusamlnenhange stellen. Die 1<`1'en1dk'eirper können die

Ilamsteinbildungr nur dann veranlassen. wenn die Stein

Iiildner (Harnsalze) in übersiittigtcr Lösung;r sich befinden.

Letzterer Umstand wird wiederum. wie nâiher ausge

führt. wesentlich von der aufgenommenen Nahrung bc

stimmt. Ellenhergcr.

Colin (4) berichtet ven einer llündin. 111-10110 an

allgemeiner 501111110110 und Lungeneinphyscin litt und

nach einigen Tagen tot aufgefunden wurde. Die 800111111

ergab neben Lungenemphysem die Anwesenheit von

sechs Ilarnsteinen im Blasenhals. Retentien «les Urins

wurde nicht пир-110111111. Banni.

Desonbry (5) hat bei einem Hengste nach wr

ausgegangener lÍrethrotemie durch die Lithntritie einen

В1азепз1е1п entfernt.. welcher vor «ler Zertrünnnerung

die Grösse einer Orange hatte und welcher, 1110 die

“Eig/'ung der Fragmente ergab. 150 g Weg. Die Wunde

wurde effen gelassen und antiseptiseh behandelt.. Sie

war am 23. Tage nach der Operation völlig 101110111.

Der Stein bestand aus 27.5) p(`t. organischer Substanz.

‘2&57 pCt.. Tricalciumpht»splint und 43,52 pt't. Calcium

carlmnat. Röder.

Ebstcin (13) 11050111‘01111 ein Совы-111110111 aus der

НашЫаве 011101 111610 (Rufo calamita). welches. 1110

sich bei der chemischen Untersuchung ergal», als ein

VPhosphatstcin angesehen werden musste.

Femer erwähnt; 11. 0111 Ilarneonerement aus

der Ilarnblase einer Schildkröte (Testudo graeca),

die. an den Folgen einer Verstopfum,r des Darmes ein

gegangen war. Bei der ehemisclnfn Untersuchung,r stellte

sich heraus. dass der 510111 zum allergríissten Antheilc

aus Ilarnsìinre. welche als saures. harnsaures 111111 auf

trat, bestand.

An sonstigen )littheiluneen über 11011 seltenen lle

fund von lIarnsteinen bei .hnphihien isty eine

Notiz von Virchow über einen Blasen- (liloaken'f)

stein einer 11001'0550111111111610 beachtenswerth: 1101

11101 stchricbenc Stein weg 351 g und bestand grössten

theils aus phosphersaurein Kalk. Schütz.

Iiogojawlenski (2) beschreibtI ausführlich die

Entfernung eines Staines aus del' Hnl'nl'öhl'e einer

Stute ohne Neues zu bringen. Waldmann.

Tamanek (15) exa-ahime aus der Harnröhre

eines Stutfuhlens stückweisc ein 4 em langes. 17 nun

breites. bìrnförmiges. feinsandizes Sediment.

Dasselbe, zeigte, in «Ier Richtung seines Liingsllurch

messers einen offenbar durch einen lïtrohhahn verur

sachten Iiinschnilt'. an dessen 1211111: noch cin Stück eines

rothgefl'irbten lŕ'trehhahns zuriiekgeblieben war. Nach

Iintfm'nllng dieses l@ediments kam T. beim Sendiren in

«Ier Blase auf einen lîìngliehen. festen. Ieichtbewegliehcn

(tegenstand, der sich als ein 10 0п1 langer, 1 ein dicker

Itapsstrohstengel erwies. 8 )Innate verhcr war in dem

betreffenden Fralle mit Rapsstroh gestreut worden. und

es unterliegtI keinem Zweifel. dass zu dieser Zeit. 1101

1010111: 11'31111'01111 fles \\'ii|l.ens, das oben cr\\'iihnte Stück

in die Blase eingedrungen 11111. Yon da an war denn

1111011 1111011'100110111101' Scheidenanstluss 010. zugegen ge

wesen. Georg Müller.

Almy (1) beschreibtl einen in Heilung überge

кипит-1111011 von Ро1у11110 1101111 111111110. Die Actio

111210 bIìcb unbekannt. Der I'rin, С 1 pro Tag. 11111

neutral. wasscrhell, frei ron Eiweiss und

(1011. 1,002. Durch Bremnatn'um wurde]

6. Krankheiten der männlichen

organe.

l) Barrier. M., Contribution ."1 l' et

pathogenic de la paralysie de la verge 1

Recueil. p. 70. — 2) Boos u. Römer.

Penis (myogener Natur) und Behanilli

Dtsch. th. \\'echensehr. S. 34B. — З)

Il.. I’restatah_\‘pertrophie bei einem HunfÍ

Ileilung. Svensk Yet'eriniirtidskrift. III.

_ 4) Danou, B. Fmt-tur des Ruthenknee

llnnde. Tod in Folge. von Harnverhaltung

1898. р. 402. —— ô) Fekete, J., Samen

kept'gresser tlesehwulsl. Operation. He

narius No. 16._ (I'ngarisch.) — 6) liniîg, .`

und Prelaps des Penis bei einem Pferde.

1’01111111101501. XI. p. 209. - 7) Keele

Fälle von Amputation des Uterus. Ameri

Review. XXIII. No. 2. p. 120. (Betrit

I'terusvorfall. l Fall genesen, 1 Fall mit

grange). — S) Ketel-itz. Надев-111112111

f. Thierheilkd. XXV. S. 223. — 9) Rob

der Iluthe beim Rinde. Ree. de med. \

10) Röder. (farcint'rnla glandis penis bein

Veteriniìrbericht. S. 32. — ll) Tetzn

für Veteriniirkundc. XI. — 1:2) Yerner

l<`a|l von Peniscarcinom beim Pferde.

nîirtidskrift. III. 1395. р. ‘224.

Robin (9) beobachtete 201111188“;

einschliesslich der Ilarnrühre. heir

führ in der Mitte zwischen Sförmìger K

freiem 1111110 des Penis.

Die Symptome, welche diese bei d

gefundene Veränderung intra vitam veru

leichte (‘elikerseheinungen. blutiger Ha

Schwellung in der Ruthengegend. Die l

durch zahlreiche Scaritieatiunen. aus wel

zlu'ückgestmite blutige llarn ergoss. zum

gebracht. erschien aber nach 2 Wochen.

wiederum in Dienst gestellt; wurde, abern

ritiealienen wurden erneut und so das 01

doch stiess sich im Anschluss hieran ei

niertitieirtes lIautstüek der Bauehwand ai

Thier ohne weiteren Zwischenfall gemìi

sehlaehtet wurde.

Ríìd er (10) berichtet über ein 0111111

penis bei einem dem Dresdener Thiers!

ration zugeführten. (î .Iahre alten Wallacl

Die Eichel ist in eine ovale, knollige. ‘

1111110 (leschwulst 1011 doppelter Faustgrö

dell. Die zerklüftete Oberfläche ist an 1

derb. an anderen weich und schwierig.

teren Stellen lassen sich ganze Fetzer

üIn-lriechenden. neerotischen Gewebes abb

dem die leicht entfembarcn Stücke weggt

finden sich in der Geschwulst Löcher 1

Durchmesser und 3—5 0111 Tiefe. Ап 1

Fläche der Eichel reicht die Neubildung

Grenze der Eichel nach hinten und hat 1

rühre ergriffen. welche etwa S em von

entfernt durchbrochen ist, sodass der L'

Durchbruchsstelle abeiesst. Nach «Ier А

in wenig,r Wochen Heilung ein. G

i Barrier (1) theilt seine Erfahrun

Actielogìe der Penislähmung beim

die darin gipfeln, dass 1110 überwiegende
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l-'a'lle traumatischen Ursprungs sind. ln der Regel handle

es sich um die Verletzung der Perinealgegcnd durch

Fussstösse von Seiten roher Kutscher, die auf diese,

Weise gestürzte Pferde zum Aufstehen

wollten. 

B. gelang es in einem Falle, nicht nur die Spuren

einer derartigen Misshandlung in der Mittellleischgegend

nachzuweisen. sondern er will sogar eine interstitielle

chronische Neuritis des einen N. pudendus internus

beobachtet haben.

In der sehr lebhaften Discussion wird die An

schauung B.’s über die Pathogenese der Pcnisla'hmung

insofern nahezu allgemein verworfen, als nach den

llittheilungen von Weber, Benjamin. Moller-eau

und Menveux die meisten Fälle zweifellos eentraleu

Ursprungs sind und sich gewöhnlich im Gefolge von

Infectionskrankheit-en entwickeln. Nur Chauveau er

wähnt, dass er Gelegenheit hatte, mehrere Fälle voll

ständig zu seciren und dass er stets Läsionen der Penis

nerven in der Höhe des Sehambcinbogens und ascen

dirende Degeneration gefunden habe. Dexler.

veranlassen

Ho'eg (6) constatirte eine ìitiologisch nicht aufge

папе Lähmung des Penis, die im Anschlusse an eine

schwere Colik bei einem 14jährigcn Hengste aufgetreten

war und zur dauernden Entwerthung des Thiercs führte.

Einiges Interesse ist der Publication H.’s nur durch

die Betrachtung des therapeutischen Theiles abzuge

winnen; er zeigt, dass man nicht im mindesten gesonncn

ist, bei allen Zuständen, die mit Recht oder Unrecht

den nervösen Erkrankungen zugezählt werden. jene The

mpie zu verlassen, die auf der niedrigsten Stufe der

Empirie steht. Das betreffende Thier erhielt u. a. Sca

ritìcationen, Creolinwaschungen des Penis. Suspensorimn;

Einreibungen des Perineum mit Kampherspiritus und

ломает; dann in bunter Folge: Eichenrindenabkoehun

gen zu Waschungcn des Penis, Einreibungen der Damm

gegend mit Ol. terebinth. Hierauf Consilium. Injection

von Strychnin in den Penis (l), subcutane Application

von Veratrin; endlich Arnica. Nach dreimonatlieber

Kmnkheitsdauer wurde der Penis in die Vorhaut ein

genâht und das Thier als unheilbar getötet.

Dexler.

Boos und Römer (2) beschreiben zwei Fälle von

Lähmung und Vorfall des Penis bei einem Hengste

und einem Wallach, welche nach schwerer Colik

auftraten und für myogener Natur gehalten wurden.

lm ersteren Falle war alle Behandlung erfolglos, sodass

zur Amputation des Penis geschritten werden musste,

welche in der Klinik dcr Hannoverschen Hochschule

glücklich ausgeführt wurde und der auch keine störende

Nacherkrankung folgte.

Der andere Fall wurde durch Massage, Biidcr,\\'ascluin

gen mit Burow’scher Lösung, Anlegung eines Suspen

soriums innerhalb 14 Tagen geheilt. Edelmann.

Tetzner (11) beobachtete gleichfalls zwei Fiillc

von Penislällmllng beim Pferde mit dem gleichen

Heilerfolge, den Boos und Römer gehabt haben.

Dexler.

7. Krankheiten der weiblichen Geschlechts

organe.

в) Krankheiten des 0variums, des Uterus, der

Vagina und (les Enters. 1) Amiehau, Die Verhiir

tung des Gebärmutterhalses und die Drehung des Uterus

als Geburtshindernis. Journ. de méd. véter. Bd. 50.

р. 136. — 2) Ball, V., Ein seltener Fall von Ovarial

«Tsten bei der Eselin. Ibidem. Bd. 50. p. 714. _

3) Biot, Uterusperforation bei einer Kuh mit Heilung.

Rec. de mcd. vel. p. 153. _ 4) Block, Wird die

Metritis der Kühe durch Streptocoecen oder durch spe

citische Erreger hervorgerufen? Berl. th. Wochensehr.

S. 423. _ 5) Bouchet, Perforation der Gebärmutter'

bei einer liull. Rec. de med. vet. Bull. dc la. Soc.

No. 2. p. 3S). _ 6) Brante. L., Reseetio mammae vaceae.

((ìangränösc Mastitis. Exstirpation der linken Hälfte

des Enters. Heilung.) Svensk Veterinärtidskrift. lll.

1898. p. 113. _ 7) Colin, Ovarialcyste bei einer

Stute. Rec. fle med. vet. p. 474. _ 8) Eckmcyer,

lteñcxio uteri bei einer Stute. Wochenschr. f. Thier

hcilkde. S. 181. _ Э) Flyborg, G.. Amputation des.

Uterus bci Kühen. Svensk Vetel'iniirtidskrift. III. 1898.

р. 204. (Fl. hat 7mal diese Operation wegen Vorfall

gemacht` indem er eine starke Ligatur um das Collum

uteri legte; 6 Kühe wurden geheilt.) _ 10) Gallier,

Reposition des vorgcfallcnen Uterus. Rec. de med. vct.

p. 151. _ 10a) Guillcbcau, G., Fälle von Uterus

krebs bei Kiihen. Schw. Arch. 41. Bd. 6. Heft. S. 254.

_ 11) Hammerschmid, lneompletcr Prolapsus uteri

beim Rinde. Thieriirztl. Centralbl. No. 34. S. 677.

_ 12) Heurgren, B., Die Behandlung der Versie utcri

durch die Aufhöngemcthode. Svensk Veterinärtidskrift.

IV. p. 61. (Von 15 Fällen sind 13 geheilt.) _ 13)

llink, Eigenartigcr L'tcrusvorfall bei einer Kuh durch

einen Mastdarmriss. Deutsche th. Wochenschr. S. 5.

_ 14) Koiranski, M., Prolapsus vaginae, uteri. vesi

eae urinariac et rccti equi chronica. Arch. f. Veter.

Vt'iss. Heft 9. Abth. lI. S. 475_7S. (Russisch.) _

15) Kroon, ll. M., Torsio uteri bei einer Kuh. Holl.

Zeitschr. Bd. 26. S. 540. _ 16) Derselbe. Behand

lung von purulcnter Mastitis. Ebendas. Bd. 26. S. 446.

_ 17) Leblanc, P., Abscessbildung, Erysipel und

Fistclbildung am Enter der Ziege. Journ. de Med. véter.

Bd. 50. p. 332. _ 18) Dersclbe, Brandige Mastitis

bei der Ziege. Ibid. Bd. 50. p. 272. 459. _ 19) Lee,

D., Vollständige Umsiülpung des Uterus bei einer Stute.

The Journal of compar. Med. XX. p. 378. (Im An

schluss an eine Frühgeburt: Heilung.) _ 20) Louis,

A., Uterustorsion, chronische Peritonitis. Rec. de méd.

vet. p. 427. _ 2l) Lueet, A., Uterusruptur im An

schluss an Torsio uteri. Ibidem. p. 357. _ 22)

Michaelis, Gebännuttervorfall bei einer Stute. Zeit

schrift f. Veterinärkunde. No.6. 5.318. (Reposition

bewerkstelligt.; nachherigc Blutung durch Tamponade

gestillt.) _ 23) Nülseh, Torsio oder Versie utcri?

Schw. Arch. 41. Bd. 4. Heft. S. 179. _ 24) San

felici, L. u. S. Vicariotto, Enorme raccolta sanioso

purulenta nel cavo uterino di una. cavalla. Clin. vet.

XXII. p. 529. (Ansammlung von 42 l rahmig-eitriger

Flüssigkeit im Uterus einer Stute. Entleerung. Irri

gation des Uterus mit 0,5prom. Sublimat- und dann

mit 2proc. Tanninlösung. Heilung in 14 Tagen.) _

25) Simon, Beitrag zur Therapie der Metritis septica.

Deutsche th. Wochenschr. S. 154. _ 26) Strebel,

M., Zur Fruelitliâìlterdrehung bei der Kuh _ Lageberich

t-igungsverfahren. Schw. Arch. 41. Bd. 2. Heft. S. 71.

_ 27) Taufer. Ueber die Torsio utcri. Monatsb. f.

pract. Thicrhcilkdc. X. Bd. S. 489. _ 28) Thirion,

Vaginaltumor mit Neigung zu natürlicher Abstossung.

Ree. de méd. vét. p. 353. _ 29) Wolf, Gebärmutter

Umdrehung, Welche Unverdaulichkeit vortiiusehte, bei

einer hochtragenden Kuh. Sâichs. Veteriniirber. S. 119.

Ball (2) beschreibt sehr grosse 0Vßrißlcy8tell bei

der Eselin.

Das linke Ovarium wog 1643 g und hatte einen

Umfang bis zu 48 cm; das Gewicht des rechten Eier

stockes betrug 1353 g, der Umfang erreichte 43 cm.

Jeder Eierstoek enthielt mehrere Cysten, deren llüssiger

Inhalt liellgelblich bis katïeebraun, leicht fadcnziehcnd,

seh'áumend und geruehlos war. In der linken Niere

kamen mehrere erbsengrossc, in der rechten eine nuss

grosse Cyste vor. Guillebeau.
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Colin (7) fand bei einer an Blinddarmrerstopf'ung

zu Grunde gegangenen Stute, welche einmal abortirt

hatte und stets sich widerspenstig beim Beschlagen

zeigte, das linke 0Vlrillln суете entartct, sodass es

30 cm lang, 22 cm dick, bezw. breit und über 51/2 kg

schwer war. Baum.

Block (4) theilt zu der Frage, ob die Мец-11111

der Kühe durch Streptococcen oder durch

einen speeifischen Erreger hervorgerufen

werde, einen Fall von tödlich verlaufener Metritis

bei einer Kuh in Folge einer Torsio uteri bei totem

Fötus mit, in Folge dessen nicht nm bei ihm, sondern

auch bei dein Besitzer dcr Kuh und dessen Familien

mitgliedern und Nachbarn, welche bei der Geburt ge

holfen hatten, am Arme und der Hand linsengrosse

Bläschen mit klarem Inhalt in grosser Zahl entstanden

seien.

Letzterer sci alsbald eiterig geworden; nach 4 Tagen

hätte sich aus einigen Bläschen eine grosse Menge grün

lichen Eiters entleert, andere hätten geöffnet werden

müssen. Verf. sci 14 Tage daran krank gewesen, der

Besitzer mehrere Monate. Ans diesem Falle folgert

Verf. — allerdings ohne selbst cinc bacteriologische

Untersuchung des Pustelinhaltes vorgenommen zu haben

—, dass es sich hierbei nicht um Streptocoecen gehandelt

haben könne. Hätte es sieh um Streptococeen gehandelt,

so würde doch eine örtliche Eiternng oder eine allge

meine Sepsis entstanden sein. Nach seiner Meinung

müsse es sich um einen Erreger handeln, der leicht die

unvcrlctzte Haut durchdringe. Johne.

Simon ('25) behandelte die scptische Metritis

einer Stute, bei welcher Nachgeburtsrcste von einem

anseher entfernt worden waren, zunächst durch Infusionen

mit 1prom. Sublimatlösung und innerlichcr Verabreichung

von мы. biearbonie. 150,0, Kal.jodat. 10, gelöst in starkem

Kalïcc, Ат anderen Tage Infusion von 41 lauwarmcm

Wasser mit 4 Esslöffel voll Lugol’sehcr Lösung, was

alle 3 Stunden wiederholt wurde; innerlich 100 g Extract.

hydrast. fluid. auf viermal innerhalb 12 Stunden. Heilung

nach З Tagen. S. legt Wcrth darauf, dass der Thier

arzt die Infusionen täglich wenigstens einmal selbst

vornehme und empfiehlt die Lugol’schc Lösung auch

bei Kiìhcn. Edelmann.

Guillcbeau (10a) beschreibt 7Fälle von 11101113

krebs bei Kühen.

Die Erkrankungen betrafen die Uterushörner, ein

mal auch den Gebärmutterkörper und den Cervical

kanal. Nur in einem Falle trat der Krebs in Form

von abgegrenzten Gesehwülsten hervor, sonst zeigte er

sich stets als gleichmässige, streifige Infiltration des

Gewebes, und zwar fünfmal der Muskelhaut, einmal

auch der Schleimhaut. Die Gebärmutter zeigte an der

erkrankten Stelle stets eine erhebliche Verdiekung ihrer

Wand, sowie eine derbe Consistenz des Gewebes. Das

Gewicht des Organes war in allen Fällen vergrössert.

lm Gegensatz zum Krebs des Menschen fehlte stets Ent

artung, Zerfall und Neerosc. Das Gewebe der verän

derten Partien bestand zum grössten Theile aus strafïem

Bindegewebe, zwischen dem sich Epithelnester in Form

von Strängen vorfandcn, welche geschlängelten, tubu

lüsen Drüsen ähnelten, aber ohne Lumen und Basal

membran waren; es fanden sich auch mehrschiehtige

Epithelsträngc. Metastasen wurden in 5 Fällen beob

achtet. Dreimal waren die Lymphdriisen befallen und

der benachbarte Theil des Bauchfells schwartig ver

ändert, einmal fand sich ein seenndärer Knoten im

Enter. Ein Fall war durch sehr zahlreicl

auf Scrosa, Netz, in Leber, Milz, Lungen,

Herzmuskel ausgezeichnet, auch trat hier

cireumseriptc Geschwulstbildung in der Gel

Bouchet (5) beobachtete einen Fall

tion der Gebärmutter mit Ausgang in

einer 4 Jahre alten Kuh, welche im 7. 1‘

hatte.

Bei dem am 7. Tage nach dem Al

nommenen Versuch, die theîlweise zuri

Nachgeburt zu entfernen, hatte B. das

dic centrale, mürbc Gebärmutterwand mit

zu perforiren. Obgleich zunächst Symptoi

tischen peritonitis eintratcn, erfolgte 1

binnen weiteren 15 Tagen, sodass das Tl

werden konnte. Wie sich bei der Schlacl

stellte, war die perfor-irte Stelle und ih

mit den benachbarten Organen verwaehsel

Lucet (2l) theilt 3 Fälle von Spent`

Uterlls bei Kühen im Anschluss an Tors

mit, wobei stets die gestreckten Gliedmass

zuerst den Riss passirt hatten und daher von

der Zerreissung angesehen werden. Die Ge

Kühe bringt L. in Zusammenhang mit I

Loehien. welche nach Verschwinden des L

höhtem Masse sich einstellen.

Biot (3) beobachtete einen ca. 1,2

Uterllsvorfall, verbunden mit 15 cm 1an;

rendern Riss der Wand.

Da das Thier ausserdem stark туш;

getrieben war, erschien die Schlachtung an

wurden zunächst die angesammelten Ga.i

des Troicarts entfernt. Mit dem Einsinken

Hinterlcibes trat zugleich eine Kontraction

’ 0111, wobei sich innerhalb weniger als 5

Durchmesser der Perforationswunde auf 5 ci
Die Reposition des Vorfalls gelang nunnlel

das Thier genas.

Koiranski (14) beschreibt einen

Vorfall bei einer Stute, der zunächst mit ei

ausstülpung begonnen hatte, welche vom В1

holt reponirt worden war, sich aber bei

llinlegen des Thieres wieder eingestellt hz

Aus diesem Grunde war von dem Eig

Pferd vermittelst einer Hängcvorrichtung m

teren Theil höher gestellt worden, allein se]

wöchentliches Halten des Thieres in jener Е

sich nicht allein erfolglos erwiesen, sonde

so heruntergebracht, dass es sich nicht n

Füssen halten konnte. Ausserdem gesel

der Scheidenausstülpung noch ein Gebärmi

und Mastdarmvorfall. In diesem Zustand

Thier K. zur Behandlung überwiesen. Nac]

alle vorgefallcnen Theile mit einer It

5 proc. Carbol- und 1,’5proc. Sublimatl

fieirt und den Mastdarm ohne Schwierig

hatte, gelang es ihm, den Utcrus, nachdem

mit kaltem Wasser und einer 10proc.

einige Zeit bespült hatte, in seine frühere L

bringen und ihn in derselben vermittelst de

Hand eine halbe Stunde zu fixiren und

wähnten Tanninlüsung auszuspülen, wor:

Reflexe aufhörten und die Blase von selbs

male Lage zurücktrat. Darauf wurden no(

lippen vermittelst 4 Nähten aneinander gf

einer vierwöchentlichen Behandlung mit 'l

lungen konnten die Nähte entfernt und п

geheilt entlassen werden.



Gallier (10) theilt folgendes einfache Verfahren

zur Reposition des vorgefllllellell [Леню mit. das ihm

recht gute Dienste geleistet haben soll.

Nachdem der Uterus gut gereinigt ist, stellen sich

zwei kräftige Personen an den Kopf des Thicres; zwei

andere Personen schieben quer vor dem Euter ein Brett

hin, das eine Ende desselben wird auf einen Tisch oder

ein Fass gelegt; drei bis vier weitere Personen heben

«las andere Ende auf und legen es ebenfalls auf eine

feste Unterlage. Man nöthigt nun die Kuh zum Nieder

knien, was bald erfolgt. Die Hinterfüssc verlassen den

Boden und damit hört das Drängen fast ganz auf; der

Operateur kann nunmehr ohne viel Mühe und mit un

lglaublicher Raschheit den Uterus zurückbringen.

Baum.

Taufer (27) bespricht die Torsio uteri.

ln ätiologischer Beziehung hebt er hervor,

dass die Kühe schon deshalb besonders für das Leiden

disponirt seien, weil die Ligamenta lata uteri sich nicht

längs des ganzen Seitenrandes des graviden Uterus

homes anheften, sondern den vorderen Theil des Hornos

ganz frei lassen. Prädisponirend dürften ferner wirken

ausschliessliche Stallfütterung, Weidegang an steilen

Bergabhängen, voluminöses Futter, erschlaflte Bauch

wandungen und Geschlechtsorgane infolge vorhergegan

gener Geburten u. s. w. Betreffend der eigentlichen

bewegenden Ursache glaubt T., dass die L'tcrustorsionen

durch die Rellexbewegungen des Fötus, und zwar in

den letzten Tagen der Trächtigkeit, ja sogar erst

während der Eröñfnungswchen entstehen (das Genauere

darüber s. Original). P. hält im Ucbrigen nur Viertel-,

halbe und Dreívierteldrehungen für reponirbar.

Baum.

Strebcl (26) erwähnt vier Methoden zur Her

stellung der normalen L'teruslage bei eingetretener

Prnchthälterverdrehnug; es sind dies:

1. der Bauchschnitt und die directe Wendung des

111-1115. 2. das Aufziehen des Mutterthieres an den

Hintergliedmassen. 3. die Lageberichtigung am stehen

den Thiere. 4. die Wölzung des Mutterthieres. Jedes

run den angeführten Verfahren kann nach St. zum

Ziele ñìhren, jedoch bevorzugt er die 4. Methode, da er

hiermit in allen Fällen, wo überhaupt eine Lageberich

tigung des lů'uchthälters möglich war, guten Erfolg ge

habt habe. Tercg.

Nülsch (23) wendet sich gegen die von Strobel

vertretene ältere Theorie, nach welcher die Gebär

напевать“; eine Torsion des Utcrus um seine Ver

ricalachse darstellt, indem er beweist, dass` die Verdre

hung des Uterus stets eine solche um seine Längsachse

sei, die, je nach Stellung und Haltung des Thieres, den

Eindruck einer Verticaldrchung erwecken kann.

` 'I'ereg

Louis (20) beobachtete Utemstorsioll, verbunden

Init chronischer Peritonitis bci einer Kuh. Die Uterus

wändc waren verdickt, das rechte Horn enthielt einen

abgestorbenen, etwa vier Monate alten Fötus. Die Kuh

war vor ca. sieben Monaten belegt worden. Baum.

Kroon (15) beschreibt einen Fall der Gebär

muttcrverdrehnng bei einer Stute.

Die Drehung war nach links und betrug 180°, so

dass K. bei der Exploratio per vaginam mit der Hand

in den Uterus kommen und die Lage des Füllens bc

Stimmcn konnte. Letzteres lag in Seitenlage, den Kopf

seitwärts gedrängt; die Vorderbeine waren in den Knien

gebogen. Nach Desinfection der Vagina wurden die

Fruchthiillen zerrissen und der Kopf mit einer Schlinge

um den Hinterkiefer angeschleift. Hierauf wurden die

Vorderbeinc rcponirt. Dic Rotor-sion kam, während das

Thier stehen blieb, zu Stande, eincstheils dadurch, dass

das Fruchtwasscr abñoss, anderntheils weil es gelang,

den Kopf und die Vorderbeine in die Vagina zu schaffen.

Das Füllen wurde nun, ~ohne viol Zugkraft anzuwenden,

herausgczogcn. Die Stute genas vollkommen.

M. G. de Bruin.

А michau (1) beobachtete ausser' sechs Fällen von

Drehung der trächtigen Gebärmutter, bei welchen die

Drehung sich auch auf die Scheide erstreckte., noch

zwei Fälle von Drehung vor dem Uterushals. Die erste

rcn konnten reponirt werden, die letzteren endeten mit

einer tödlichen Peritonitis.

Ein anderer Fall von Geburtshindernis bei

dcr Kuh bestand in einer bedeutenden ñbröscn Ver

hiirtung des Gebärmutterhalses, die zul'Nothschlaehtung

führte. Guillebeau.

Thirion (28) beobachtete bei einer Kuh ein Va

ginalflbl'om, welches wiederholt Scheidcnvorfall verur

sachte. Der Tumor durchbrach allmählich die Schleim

haut, sodass er schliesslich im umgebenden Gewebe wie

das Ei im Eierbecher stak; er liess sich dann leicht

mit der Hand ausschìilen. Das Gewicht der ovalen Gc

schwulst betrug 5 kg, die Länge '25, die Breite 18 cm.

Baum.

Leblanc (18) beschreibt einen Fall von aout-cr,

nach fünf Tagen tödlich cndendcr Mastlfis der Ziege,

bei welcher er einen nach Gram färbbaren Micrococcus

fand. Culturen wurden nicht angelegt. In einem

zweiten Fall fand L. ein nach Gram färbbares Stäbchen.

Guillebcau.

Kroon (16) räth an, bci purulenter Mastitis von

Kühen, 'welche nicht mehr gemolken, sondern zum

Schlachten gemästct werden, die Zilzen zu aniputiren.~

Nach Amputation derselben tropft der Eiter regel

mässig ab, die Anschwcllung des Enters nimmt ab und

die Fresslust kchrt wieder. Die Amputation der ganzen

Zitzen ergab bessere und schnellere Resultate, als die

von Harms und Vennerholm empfohlene Methode,

nach welcher nur das untere Drittel der Zitzcn ampu

tirt wird. M. G. de Bruin.

Leblanc (17) beschreibt eine durch einen Eisen

draht verursachte Fistel im Entel' einer Ziege, durch

welche dauernd Milch abñoss. '

Ein Catheter wurde in die Zitze eingeführt und

die Fistel wiederholt zugenäht. Der Verschluss konnte

jedoch nicht erzielt werden, vielmehr gesellte sich im

Verlaufe der Zeit Abscessbildung in der Drüsc dazu.

Die Milchsecretion nahm jetzt ab und nach 40 Tagen

schloss sich die Fistcl von selbst'. Guillebeau.

Ъ) 1)1е auf Milch пш] Butter bezüglichen Referate

finden sich, soweit sie nicht zur Physiologie gehören,

als 7. Unterabtheilung des Capitcls „Fleischbeschau

und Nahrungsmittelkunde“ am Ende des Be

richtes.

c) Geburtshülfliehes. 1) Albanese, M., Tre casi

di embriotomia per distocia fetale (3 Fälle von Embry

otomie bei abnormer Lage des Fütus). Nuovo Ercolani.

1V. р. 102. - 2) Albrecht, Ueber den practischen

Werth neuerer geburtshülf licher Instrumente. Wochen

Schrift für Thierheilkunde. S. 9. (А. empfiehlt nach

seinen Beobachtungen in der Geburtshülfc und nach an

gestellten Versuchen den Bohrer von Kaiser, die dä

nische Kettensäge und das Embryotom von Pflanz.)
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_ 3) Dersclbe. Einiges über Geburtshülfc bei kleinen

Hunden. Zeitschrift für Thiermed. 111. 412. _ 4)

Azzaroli. A., Le irrigazioni uterine nella ritenzione

della placenta nelle vacche (die L'terusirrigation

bei der Eiliautrctention der Kühe). Nuoro Ercolani.

'IV'. p. '20. _ 5) Bissauge, Das Glycerin in der Ge

burtshülfc. Rec. de. ined. vet. p. 337. _ 6) Bour

nay, J., Kaiserschnitt bei einer Kätzin. Revue veter.

Bd. 21. p. 599. _ 7) Brante. L., Ein Fall von Ily

flrallantois raceae. Svensk Veterìnìirtidskrift. 111. 15118.

p. 109. _ Ч) В101101111. Entfernung der Eihîiute 1101

«ler Kuh. Maanedsskrift for Dyrlacgcr. X. p. 36. (Verf.

empfiehlt. eine theilweisc Chloroformnarcose während «ler

Ablösung.) _ 9) de Bruin, М. G., Ein Fall ron H_vdral

Iantois` bei dem Rinde. IIolI. Zeitschr. Bd. 27. S. 1. _

10) ("roci, G., Alcune considerazioni sul seeondamento

della vacca (Einige Beobachtungen über dic Nachgcburt

der Knh). Clin. vet. XXII. p. 243. _ 11) Ehlers,

Beckenbrueh als Verhinderung der Geburt bei einer

Kuh. Berl. th. \\'ochcnschr. S. 194. 12) Faure,

Unüberwindlichcs Geburtshindernis bei einer Kuh. he

dingt durch eine Doppclmissgeburt ron ca. 67 kg Körper

gewicht. Jnurn. de med. veter. Bd. 50. р. 39S. _

13) Fekctc, J., Ein Fall von Geburtshindcrnis. Ve

tcrinarìus. No. 17. (Ungarisch.) _ 14) Grimme. Be

obachtungen aus der Geburtskunde. Dtsch. th. Wochen

scllrift. 294. (Spiitgeburt, Verletzungen bei der lle

gattung, Muttermundgeschwulst und (iebiirmuttcrruptur,

anüekhleiben des Fütuskopfes in der Gebärmutter.) _

l5) Holiday, Operative Entfernung des trìichtigcn

Uterus. Rec. de med. vet. p. 424. _ 15a) Kassel

mann, Der Kaiserschnitt beim Schwein, seine Indica

tionen, Ausführung und Erfolge. Dtsch. th. lVochschr.

S. 109. _ 16) Laithwood, J., Ein Fall von Kaiser

schnitt. The Journal of t'ompar. Patholog. and Thera

peutics. XII. p. 4 11. 335. _ 17) Lucet, Spontanaus

stossung cines lebenden Kalbes mit der Brustwand

anliegendem Kopf. Rec. de med. vet. p. 159. _ 18) Lung

witz, Eine einfache Kopfschlinge zur Entwickelung der

Frucht. Siichs. Veterinärbericht. S. 127. _ 19) Der

selbe, Zwillingsmissgeburt bei einer Kuh. Ebendas.

S. 119. _ 20) )Iisicr, M., Verlagerung in Folge Seiten

biegung des Ilalses bei der Kuh. Rec. de med. vet.

p. 356. _ 21) Plath, Schwergcburt (Bauch-Querlage)

beim Pferde. Zeitschrift für Veterinîirkunde. No. 7.

S. 365. _ 22) Rab, C. J., Lithoten'on. Holl. Ztschr.

Bd. 26. S. 161. _ 23) Reichenbach, H., Ein Fall

aus dcr Geburtshülfe heim Pferde. Schw. Arch. 41.Bd.

5. lleft. S. 206. _ 24) Derselbe, Kaiserschnitt an

einer Hündin. Ebend. S. 216. _ 25) Schicllerup,

Geburt per rectum bei einer Stute ohne Zcrreissung des

Anus. (Eine Fistcl blieb zurück.) Maanedsskríft for

Dyrlaeger. X. p. 45. _ 26) Schmidt, Lithopüdion

bei einer als hochtragcnd verkauften Kuh. Sachs. Ve

teriníirbericht. S. 119. _ 27) Schüttler, Wendung

des abgetrennten Vordcrtheils der Frucht bei einer Kuh.

Dtsch. th. Wechschr. S. 446. (S. Original.) _ 28)

Dersclbe, Widerstandsfiìhigkeit der Kühe 110111160

hurtsact. Ebcnd. 5. 447. — 29) Strobel, M., Er

folgreiche Geburtshülfe bei einer Kuh mit einem bice

phalo-bispinalen ca. 70 kg schweren Foctus. Journ. de

med. veter. Bd. 50. p. 400. _ 31) Taetz, Vor dcr

Geburt erfolgter Abgang der Eihiiute. Berl. th. Wochen

schrift. S. 266. _ 32) Dcrsclbe, Ueber die Wichtig

keit des Abnchmens der Nachgeburt bei Kühen. Ebend.

S. 422. _ 33) Troussier, Die allgemeine Centractur

des Foetus als Geburtshindcrnis bei der Kuh. Journ.

de meri. veter. Bd. 50. p. 26. _ 34) Villemin,

Fülle von (lclmrtshülfe. lbidem. p. 275. 35)

Witzigmann, liydramnion und Hyrlrallantois bei einer

Kuh. Wechschr. f. Thierhcilktle. S. 310. _ 36) Ge

lmrtshülflichc Lehrcursc. Thicrâirztl. Centralbl. No. 10.

S. 187.

Albrecht (3) thcilt seine sehr beat

Erfahrungen über die. Geburtshilfe bei kit

mit. Es muss auf diesen Artikel verwi

weil der Inhalt desselben auszugsweise ni

geben ist. ohne Wesentliches auszulasscn.

]

Kassclmanu (15a) hebt zunächst

die сем-шпане bei Schweinen sowohl

sehlügigcn Lehrbüchern. als auch bezüglich

in den Zeitschriften ziemlich stiefmüttcrl

werde. Geburtshülñichc Eingriñ'e sind

nöthig bei Schweinen, welche zu jung d

Alter von 5_6 Monaten besprungcn werd

steht das Geburtshindcrnis in der Regel

dcr (ìeburtswege, welche sich durch nic

lasst.

In solchen Füllen hat K. 25 mal den A

ausgeführt und zwar beiThicren, welche säm

und nicht über ein Jahr alt waren. S

ist kurz folgendes; Am nicht narkotisìrtc

kcnschnitt rechts oder links unter antisc

telen, Durchschneidung des Bauchfells`

des nächstgelegenen, triichtigen Gebär

Schnitt durch die. Gebürmutterwand und

cines .lungen thunlichst mit der Eihüllc,

der IIand in den Uterus und llcn'orziehun;

gelegenen Jungen u. s. w. Die Blutung

bürmutterwundc steht schr bald. Nich

Nachgeburt-sreste gehen stets innerhalb l(

p. \'. ab. Sind alle .lungen entfernt, so At

Uterus mil 3 proc. Borsìiurclüsung per Yagi

dcr Wunde aus. worauf schr bald Contract

eintritt. Naht der Uterus- und Bauchwu

sondere Ileftung von Bauchfell, Musculat'

Als Nachbehandlung Irrigationcn mit 3 pi

oder Burow`schcr Lösung in den nät

5 Tagen.

Von den operirten 125 Schweinen sint

einige Thierc, bei denen die Geburt schon 15

im Gange gewesen war, kränkelten lang

rend alle diejenigen Fälle starben, in v

eine Fl'iulnis 'der Jungen eingetreten w

bieten deshalb stets eine mindestens zweifel!

Bournay (6) vollzog unter der

einer vollkommenen Asepsis den Kaiserscll

Katze. Nach 8 Tagen konnte das Thit

geheilt entlassen werden.

Reichenbach (24) gelang es bei

mit zu engem und rhachitisch degener

durch den Kaiserschnitt noch ein Jung

Die Mutter, bei der bereits alle Anzeicht

nitis vorhanden waren, starb während der

Holiday (15) empfiehlt die operativ

des trächtigen Uterns bei Hündinnen,

Hunden grösserer Rasse belegt wurden od

bekannt ist, dass sie schwer gebären.

sehliigige, mit Erfolg operirtc Falle mit.

Villemin (34) beschreibt die liiilfe Il

von zwei Fällen von Schìstosoma reflexlui

vollzogener Embryotomic zur Ausscheidu

Ein Fall von Drehung der Gebärm

Kuh war durch den Vorfall der Harnbl

Harnröhre complicirt. Mehrere Stunden na

der Gebärmutter und Ausstossung des .
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die Blase reponirt. Eine mm folgende C_vstitis

heille ab.

V. bringt bei seinen geburtshülfliclicn Operationen

häufig einen kurzen, stumpfen, mit einem ringförniigcn

Handgriff versehenen Haken zur Anwendung, dessen

Brauehbarkeit- er 50111 rühmt. Guillebcau.

Тает: (82) betont die Wichtigkeit des Abnehmens

ller Nuhgebllrt 1101 Kühen und kommt zu folgendem

501111155:

Im eigensten Interesse der Landwirthe ist bei einer

jeden Milcbkuh (110 Nachgeburt im Winter spätestens

am dritten, im Sommer am zweiten Tage abzunehmen,

andernfalls ist die Milch von derartigen Kühen nur im

Hausgebrauch zu verwenden, keinesfalls aber als tadel

lese. insbesondere Kindermilch, zu verkaufen.

‚1011110.

В15 sa nge (5) empfiehlt die Anwendung von Glycerin

llei Sehwergehllrten, um dic Geburtswcgc schlüpfrig

zu machen. ferner die Injection von lauwarmem Wasser

mit Glycerinzusatz in die Scheide, um kräftige Uterus

i'untractionen herbeizuführen, oder wenn seit Oeñ'nung

der Eihîiute liìngere Zeit verflosscn ist, Einspritzung

von 15-30g Glycerin event. mit Zusatz von Bella

«lonnaextract, um die Eriiñnung des Muttermundes her

beizuführen. Bei faulenden Foetcn ist der Zusatz cines

Desinfieiens rathsam. Baum.

Nach Lungwitz(18) kann man 51011 01110 50111 01п—

fache Kopfschlinge zur Entwicklung der Frucht

in der Weise construiren, dass man das eine Ende eines

Strickes nahe bei (1055011 Mitte zwischen den Windungen

«les gtriekcs, d. h. durch diesen selbst hindurchführt.

llurch Ziehen an dem durchgeführten Strickende kann

umn (110 Schlinge beliebig verkleinern, 1101111 Ziehen an

beiden Enden behält 510 (110 ihr gegebene Weite bei.

Georg Müller.

Reichenbach (23) beschreibt einen Fall aus der

Geburtshilfe beim Pferde, der 51011 1101 der Untersuchung

als eine „Querbauchlage mit verschrìinktcn

Gliedmaßen“ darstellte.

Da eine Entwickelung des Jungen sich als unmög

_lich herausstellte, Wurde das Pferd getötet. Die Ob

Íluetion bestätigte die Diagnose. Es fanden sich ausser

dem starke Iirümmungen der Schienbeine, eine. Ver

llriimmuug und feste Verwachsung dcr Ilalswirbelsiiulc,

'lt-rgestalt, dass der Kopf, von rechts nach links auf

:f'bogem seitlich vom “'iderriste auf der linken Schulter

lagerte. Missbildung des Gesichtes, die Nase links cin

gf-driiekt, der ganze Kopf in Siehelform cingcbogen.

Verf. zieht hieraus den Schluss, der Embryo müsse sich

i.ters in dieser [rage befunden haben, sonst wären die

\erlinderungen am Skelett des Jungen nicht so ausge

prägt gewesen. Tereg.

Fekete (13) beschreibt einen Fall von Geburts

hindernis.

Er fand bei einer 3jiihr. Kuh, dic bereits` seit

24 Stunden heftige Wehen hatte, zwischen den Vorder

liìssen (105 111 normaler Lage mit dem Kopfe und den

varderñissen aus den Geburt-swegcn hervorgetrctenen

halbes einen armdieken, straffen Strang zwischen der

Ilberen und der unteren Seheidenwand angespannt. Nach

erfolgter Abtrennung desselben ging (110 (icburt anstands

los von Statten. llutyra.

Troussier (33) fand folgendes Geburtsllindel'nis

bei einer Kuh:

Y Das verhältnismiissig kleine Junge war in Kopf

\ordcrfusslagc und aufrechter Stellung in das Becken

getreten. Die im (.‘arpus gebogene linke vordere Glied

masse riss in Folge des Zuges an einem Stricke ab.

Eine stark nach vorne und oben gerichtete Verbiegung

(101 hinteren Gliedmasscn veranlasste ein Aufstcmmen

derselben auf den knöcherncn Beckeneingang. Doch

gelang es init der Hand die Hintcrfüsse in das Becken

einzuführen und so den Abzug (105 Jungen mit- unter

den Leih gestreckt gehaltenen llinterbcincn zu ermög

lichen. (,iuillebeau.

Rab (22) beschreibt den Mnmillcationsprocess in

utero in einem Fall von zwei Steinfriichten bei einer

Kuh, den er zu beobachten Gelegenheit hatt-e.

Die For-ten waren (i Monate alt und hatten das

Aussehen eines Stückes gei'îiucherlcn Fleisches. Der

Körper zeigte Wülstc und Rinnen. welche mit einer

braunen, geruchloscn, klebrigcn Masse bedeckt waren.

Die Früchte waren 35 und 38 0111 lang, die Köpfe 17

resp. 180111, die IIinlm'bcinc 32 resp. cm. Der

Mumificationsprocess hatte 31/2 Monate gedauert.

M. (i. de Bruin.

de Bruin (9) beschreibt ausführlich einen Fall von

Hydrallantois, den er bei einer Kuh beobachtete, die

71/2 Monat träehtig war.

Der Bauch hatte sowohl links als rechts einen be

trächtlichen Umfang. Weder bei rectaler noch vaginaler

Untersuchung war (110 Frucht zu fühlen; die ganze

Bauchhöhle schien gleichsam durch einen stark ge

spannten Ballon ausgefüllt zu sein. Eine Probepunction

in der rechten Unterbauchgegend lieferte eine helle

Flüssigkeit. Welche eine Spur Eiweiss enthielt. Die Be

handlung bezwcckte, eine Frühgeburt; einzuleiten. Die

Erweiterung des Gebärmutterhalses war jedoch nicht

möglich, sodass mit dem Charlier`scbcn Troear eine

Punction des Allantoissaekes in der rechten Bauehseitc

vorgenommen wurde. Während das Thier stehen blieb.

wurde unter aseptisclien Cautelen 60111 vor dem rechten

Arens cruralis S 0111 tief cingestochen` Durch die Hülse

wurden in drei Yiertelslundcn 601 Flüssigkeit entleert.

Der Zustand des Thieres besserte sich darauf sichtbar.

Elf Tage nach der Function stellten sich

die ersten Wehen ein; der Cervix uteri wurde soviel

erweitert. dass cin totes Kalb geboren werden konnte.

Die Nachgcburt blieb zurück. konnte jedoch nach einigen

Tagen geholt werden. Die Kuh genas vollkommen. Das

Kalb zeigte Erscheinungen allgemeiner Wassersucht.

Der Verf. glaubt als primäre Ursache in diesem Falle

die Torsion eines Theiles der Fruchthüllen annehmen

zu müssen, wodurch eine veniise Stauung und 11)/1110115

(101 Allantoishühle entstanden seien. Darauf folgte eine

Ausdehnung des Urachus und der Totalen llarnblase.

Infolge dieser Ausdehnung wurde der Abfluss des Blutes

durch die Art-eriae umbilicales nach den Placentac ge

hemmt und es entstand Staining in der hinteren Aorta.

Dies führte zur Stauung sowohl im linken Herzen als

auch durch den Ductus Botalli im rechten Herzen. —

М. G. (10 Bruin.

d) Krankheit-en post partum. 1) Black.I J., Eserin

und Chlorbaryum bci Kalbefieber. The Journ. of Com

par. Medicine. XX. p. 445. — ‘2) Block` Burow,

Müller, Behandlung von lialbelicber mit Jodkalium.

Zeitschr. f. Veterinärkunde. No. 5 S. 257. (Es wurden

im (tanzen Е) Kühe behandelt; 'i davon sind genesen,

2 wurden geschlachtet.) — 3) Brüller, Zur Schmidt.

Kolding`schen Behandlung (105 Kalliefiebers. Wochenschr.

f. Thierheilkde. S. 245. (Von 32 mit .Iodkalium behan

delten Füllen wurden 22 = 69 pCt. geheilt.) — 4)

Ehlers, Meine erst-en vier Fiille von paralytischcin

Kalbefieber mit .Iodkalium behandelt. Deutsche thier

ärztl. Woehenschr. S. 273. - 5) Fekctc, J., Drei

Fülle von Gebiirparalyse. Behandlung: Massage. nass

warnic Einhüllungen, Eserininjcetion. lleilung. Veteri



narius. No. 17. (Ungarisch.) _ G) Freytag, Möbius,

Die Jodkaliumbehandlung des Kalbefiebcrs. Siichs. Ve

terinärbericbt. S. 121. (Fr. u. M. behandelten je 1 Fall

erfolglos.) _ 7) Graac, Paraplegie post partum. Fin

nische Veterinär-Zeitschr. S. 59. _ S) Bartenstein,

P., La. tiifvre vitulaire. Paris. — 9) Hartenstein, Die

Jodkaliumbehandlung des Kalbctiebers. Siichs. Veterinär

bericht. S. 121. (War in 3 Fällen untel' gleichzeitiger

Anwendung von Coñeïn von Erfolg.) _ 10) Hink. Zur

Therapie und Prophylaxe der Geburtsll'ihmc (Kalbcfleber).

Deutsche th. Wochenschr. S. 3. _ 11) Lehmann, Zur

Behandlung des sogen. Milchfiebers, der Gcbärparese bei

Kühen. Berl. th. Wochenschr. S. 158. (Betrifft einen

Fall mit Heilung ohne neue Gesichtspunkte.) _ 12)

Hoijer, Die Schmidt’sche Behandlungsmethode des

Kalbeñebers. Finnische Veterinär-Zeitschr. S. 1. _ 13)

Jensen, С. O., Ueber die Bedeutung der Schmidt`schen

Jodkaliumbehandlung der Geburtsparesc beim Rinde.

Zeitschr. f. Thiermed. IlI. S. 1. _ 14) Derselbe, Be

richte iibcr die in Dänemark erreichten Resultate mit

der Schmidt`schen .lodka-liumbehandlung gegen das Kalbe

lieber. Maanedsskrift for Dyriaeger. IX. p. 369 u. X.

p. 244. (Siehe Zeitschr. f. Tliicrmed. Il_I. S. 1.) _ 15)

Iwanow, Leo, Ueber dichbl'irparcsc dcr Kühe. (Russisch)

Arch. f. “den-Wiss. Il. 11. Abth. П. 561-564. _

111) van der Linden, H., Beitrag zur .lodkaliumthe

rapic bci (ìeb'rirparcse. Holl. Zeitschr. Bd. 26. S. 172.

_ 17) Lorenzetti, J., Della febbre puerpcralc о

meglio metroperitonitc settica nella vacca. (Ueber das

Puerperaltìeber oder besser dic septische Perimetritis

der Kuh.) Nuovo Ercolani. IV. p.67_b`1. _ 18) Lung

wi tz, Jodnatrium-lnfusionen in das Euter bei einem leich

ten Fall von Kalbefieber. Sächs. Veterinärbcricht. S. 121.

(Hatten anscheinend Erfolg.) _ 19) Derselbe, Die

.lodkaliumbehandlung des Kalbeficbers nach Schmidt

Kolding. Ebendas. _ 25) Marini, A., Due parole ancora

sulla febbre puerperale nella vacca. (Noch 2 Worte über

das Puerpcralñcber der Kuh.) Nuovo Ercolani. 1V.

p. 134, 145. _ 21) Mermelstein, L., Zur Behand

lung dcr Gebärparalyse. Veterinarius. No. 15. (Ungarisch.)

_ 22) Nevermann, Die Jodkali-Behandlung des

Kalbeficbers. Berl. th. Wochenschr. S. 1. _ 23) Portel',

E. C., Nux vomica bei Kalbetieber. The Journ. of Comp.

Medicine. XX. p. 449. _ 24) ltazsowits, 1".` Behand

lung dcr (icbl'irparalyse mit .lodkalium. Heilung. (1)10

eine Kuh gehörte der ungarischen Rasse an!) Veteri

narius. No. 21. (Ungarisch.) _ 25) Rusterholz, A.,

Beitrag zur Statistik über die Schmidt’sche Behandlung

des paralytisehen Kalbetìebers. Schw. Arch. Bd. 41. H. 4.

S. 153. _ 2G) Saass. Eine Beigabe zur Statistik über die

Behandlung des paralytischen Kalbetiebers mit .lodkali.

Berl. th. Wochenschr. S. 155. _ 27) Schwarzkopf,

Beitrag zur Behandlung der Gebärparesc nach Schmidt.

Ebendas. S. 156. _ 2S) Siebert, Behandlung der Ge

burtslähme nach Schmidt-Kolding. Ebendas. S. 74. _

29) Squad rini, Paraplegie ante partum complicata da

vertigine. (Paraplegic vor der Geburt durch Schwindel

complicirt.) Nuovo Ercolani. 1V. p. 289. _ 30) van

dc. Velde, H.. Untersuchungen über das Wesen und

die Pathegenese des Kalbctiebers (Gebärparese und Sep

ticaemia puerpcralis). Monatsli. f. prakt. Thierheilkde.

XI. Bd. S. 97. _ 31) Wilhelm, Die .lodkalìumbc

handlung des Kalbetìcbers. Sächs. Veterinärbericht.

S. 121. _ 32) Witt, Zur Behandlung des Milchficbers

mit Jodkalium. Berl. th. Wochenschr. S. 5. _ 33)

Zimmermann, A., Behandlung der Gebîirparalysc. mit

Jod nach Schmidts Methode. (Zusammenfassendcs Re

ferat.) Veterinarius. No. 8. (Ungarisch.) _ 34) Bc

1'ichte über in Schweden vorgenommenen Versuche mit

der Sehmidtkchcn Behandlungsmethode der Gebiirparesc.

Swensk Yeterin'artidsskrift. Ill. 1895. p. 263 11.284. IY.

p. 22 u. 248. _ 35) Eine Beigabe zur Statistik über

die Behandlung des paralytischen Kalbcticbers mit Jod

kali. Thierärztl. Centralbl. No. 11. S. 203. .

Allgemeines über Knlbefleber. П.

(30) hat Untersuchungen über das W1

Pathogcncsc des Kalbefiebers an|

Ergebnisse dieser Untersuchungen sell

Schlusssl'itze zusammengefasst:

1. 1n den 14 Fällen dm Kalbefìel.

laire), bei denen ich die Erscheinungen

Gelegenheit hatte, bin ich hauptsächlich d

Form (Gebl-irparesc) begegnet.

2. Yon 12 Fällen, we der Ausg

Kenntnis kam, war derselbe 7ma1 tödli

3. Die Zahl der bei den verschich

fundenen Arten von Mierohcn belief

Streptococcen, Staphylococccn, Colibacil

4. Nach meinen Beobachtungen mu

lialbeficber ebenso, wie bei dem Kindbet

einfache lnfcctionen unterscheiden. die ‹

drei Microoganismen im Zustande der

sacht werden und gelnischtc Infectionen

durch die Vergesellschaftung zweier oder

Lebewesen.

5. In den einfachen Infectionen wur(

coccus 4 mal, der Staphylococcus und

coli je lmal angetrotïcn.

ti. Bei den Mischinfectioncn seheii

coccus dic wichtigste Rolle einzunehmen, ‹

wart des gleich häutig vorkommenden

dürfte oft von iiusserern Schmutz hcrrü

für die lnfcction irrelevant sein.

7. Nach dem Vorgang von Nocard

muss man den Sitz dcr die Krankheit

Infection in die Gebärmutter verlegen.

Leiden als cinc Intoxication von Seitel

Microben ausgesehiedencn Gifte auf; und

die ersteren zunächst in der Gebärmutt

unt-er Umständen aber auch in das Blut

S. Wenn man das Krankheitsbild

Krankheit befallenen Kühe mit demjen.

welches die mit den verschiedensten l

inlicirten Versuchsthiere zeigen, so mu

schliessen. dass dic Mannigfaltigkeit de

regcr und die Glcichförmigkeit der Symp

zu einander stimmen.

9. Die Streptococcen des Kalbeti

keiner Weise weder durch ihre morpho

durch ihrel biologischen, noch durch ihr(

zeugenden Eigenschaften zu unterscheidei

Menschen isolirten.

10. Ausserdem giebt es auch bei dc

des Kalbeficbers noch Varietiitcn, wie di

Menschen der Fall ist. Die Yersehieder

und der Cultur beweist ihr Vorhandens

die abweichende Art des Verhaltens de

gegenüber demselben Antistreptococcer

ein- oder viclwerthig.

11. 1)1е Versuche, welche gemacht‘

verschiedenen. von Kalbeticbererkranktcn

tccoccen für Kaninchen virulent zu mae

von Erfolg begleitet gewesen.

Das Kalbctieber ist somit eine lin

durch `verschiedene Microorganismen, sow

auch vergescllschaftete, hervorgebracht

(Streptococeen, Staphylococccn, Bacteriu

allgemeinen Eigenthümlichkeitcn nach

Microorganismen denjenigen des Mensch

gestellt werden.

Behandlung des Kalhetlebers. Hi

Kalheficber mit Subcutaninjecti

созыв natrosalicyl. und 0,1-0,15 I

25 aq. (event. nach 24 Stunden wiedl

bindung mit Eisübersehlägen auf den 11
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von reinem Terpentinül über den ganzen Rücken, Be.

decken des Halses und Rumpfes mit in kochendes

Wasser getauchten Tüchern gute Erfolge erzielte.

Der Sehnlidt-Kelding’schen Theorie kann II.

nicht beipflichten und hat in einem Falle mit dessen

Behandlungsverfahren schlechten Erfolg gehabt.

Als Vorbeugung bleibt das Beste Verringerung der

Ration auf ein Viertel eine Woche vor dem Kalben.

Edelmann.

Porter (23) wandte flüssigen Extract von Nux

vomica zur Behandlung des Kalbefiebers an und

sorgte zugleich für regelmässige Entleerung der Blase

lind des Mastdarms. Ven 14 Patienten im llerbst 1896

und Frühjahr 1897 genasen 10. А. Eber.

Black (1) erzielte gute Erfolge bei der Behand

lung des Kalbefiebcrs mit ìntravenöscr Injection

von Eserin und Chlorbaryum. Von 6 mitgetheiltcn

Fällen verlief nur 1 tödlich. A. Eber.

Mermelsteìn (21) behandelte 6 Fälle der

Gebärparalyse mit Abführmitteln,

tien ete. und erzielte in 3 Fällen Heilung.

In einem 7. Falle hat er am ersten Tage der Ег

krankung das Sellmidt’sclle Verfahren angewendet und

wiederholte die Infusion am nächsten Tage, worauf eine

aufi'allende Besserung eintrat, doch ist das Thier am

dritten Tage infolge Lungenentziindung umgestanden.

11. ist geneigt, dem beobachteten Jodeatarrh der Luft

wege einen ungünstigen Einfluss auf den Verlauf zuzu

schreiben. IIutyra.

Excitan

Behandlung des Kalbeflebers nach der Schmidt

sehen Methode mit Jodknlium. Jensen (13) giebt

eine Zusammenstellung der Ergebnisse der von dänischen

Thierärzten bei der Gebärparcse der Kühe in An

wendung gebrachten neuen Behandlungsmethode mit

Jodkaliumeinspritzungen in den ausführendcn Apparat

des Enters und spricht sich zum Sehlusse wörtlich wie

folgt aus:

„Eine Statistik. wie die auf obige (h'undlage auf

gebaute, ist selbstverständlich mangelhaft; das Material

der berichteten Krankheitsfällc ist etwas ungleichartig,

die Krankengeschiehten nicht alle genau genug cte.,

aber ganz zweifellos wird man aus der von mir be

richteten Zusammenstellung den berechtigten Schluss

ziehen dürfen, dass die Jodkaliumbehandlung der Gebär

parese gute Resultate giebt, indem die Itlort-alitätsziñcr

durch dieselbe bedeutend heruntergesetzt wird und die

Besserung und Heilung viel schneller eintritt, als nach

tlen früheren Behandlungsmethoden.“ Ellenbergcr.

Rusterholz (25) legte eine Statistik über die

Schmidt-Koldìng’sche Behandlung des Kalbe

fiebers an.

Bs wurden von 35 Thierîírzten 197 Krankenberichte

eingeliefert. Das Gesamtergebnis war` dass von den

197 erkrankten Thieren 154 = 78,17 рот. geheilt wurden;

40: 20,30 pCt. wurden geschlachtet», 3 = 1.52 pCt.

starben. Von den 154 Kranklicitsfiillen, die in Heilung

übergingcn, mussten, obgleich das eigentliche Kalbelìeber

einen günstigen Ausgang nahm, wegen anderer Krank

heiten nach einigen Tagen noch 11 getötet. werden. R.

kommt, nachdem er vcrgleichend die bei den früheren

Behandlungsmethoden seitens einer Reihe von Autoren

gewonnenen statistischen Mortalitâitsziffern angeführt hat.

ш dem Sehlusse, dass die Mortalitâitsziffer sich

bei der Schmidt’sehen Behandlungslncthodc

Writ günstiger stellt, nämlich zu 14,02 pCt.

’1`creg.

Die Jodkaliumtherapie (35) bei paraly

tischem Kalboficber wurde, wie eine von der n.-ö.

Landes-Veterinär-Abthcilung aufgestellte Statistik er

giebt, von 24 thicrürztlichen Bcrichterstattern bei 60 Pa

tienten angewendet. Der Erfolg war günstig, da

75 p(`t. der erkrankten Kühe zur Heilung gelangten und

nur 21 pCl.. verendeten. Der Ausbruch der Erkrankung

fiel in 25 Fiillen auf den 2., in 19 auf den 1., in 9 auf

den 3., in 5. auf den 4., in 2 auf den 8. Tag nach der

Abkalbung. Nach erfolgter' Infusion von .Iodkalium er

hoben sich im Zeitraume, zwischen der 2. und 9. Stunde

23 Stück, in dem zwischen der 10. und 20. Stunde

16 Stück. Die übrigen Genesungsfälle beanspruchten

eine noch längere Zeitdauer. Georg Müller.

In einer Statistik über die Behandlung des

paralytischen Kalbcfiebers mitJodkali, welche

auf Grund der Mittheilungen von 24 Thieriirzten zu

sammengestellt worden ist, theilt Saass (26) mit, dass

von 60 behandelten Kühen 45 geheilt, 2 geschlachtet

worden und 13 vercnrlet seien. ' Johne.

Lindner (34) theilt als Resultat der Schmidt

scheu Behandlungsmethodc der Gebürparese

mit, dass er 12 Fülle behandelt habe, wovon 10 geheilt

wurden. de Ron hat 24 Fälle behandelt: davon sind

20 geheilt, 1 ist geschlachtet worden und 3 sind an

Pneumonie gestorben. Rye Frennesen berichtet über

9 Fi'illc: 5 geheilt, 2 gestorben, 1 geschlachtet und 1

an Pneumonie verendct. Westmann hat 3 Fälle und

Kjellinann 1 Fall behandelt: alle geheilt. Hallander

berichtet über 15 Fälle: 13 geheilt, 1 geschlachtet und

1 gestorben. Brante hatte unter 24 Krankheitsfì'illen

4 Todesfälle. Bergstrand hat von verschiedenen

Thier'arzten Míttheilungen über 165 Fälle bekommen;

in 134 Fällen (81,2 pCt.) trat (iencsung ein, doch

wurden von diesen später 4-5 wegen Pneumonie ge

tiìtct. C. О. Jensen.

Nc ver mann (22) berichtet (im Anschluss an einen

Artikel in No. 35 des vorigen Jahrg.) über die Jod

kali-Behandlung des Kalbefiebers theils aus

eigener, theils` aus der Praxis von 41 Thieriimten. Es

sind 358 Fülle tabellarisch zusammengestellt, von denen

296 (= 82,(58pCt.) geheilt. 37 (= 10,33 pCt.) geschlachtet

und 25 (= 6,98 pCt.) gestorben sind.

Bei Hinweglassung der in ihrem weiteren Verlaufja

nicht sicher zu berechnenden Notsehlachfungsfiillc würden

92 pUt. geheilt worden, SpCt. verendet sein. Nach den

früheren Statistiken betrug jedoch die Mortalität 40,8 bis

60 pCt. Euterentzündungen traten nach der Jodkaliinfu

sion nur 2 mal ein. Eine strenge Ast-psis sei notbvrendig`

das Eingeben von Arzneien per os sei theils als gefähr

lich, theils als überflüssig zu unterlassen, vor allem sei

nach de Bruin für eine entsprechende Lagerung zu

sorgen, bei welcher' der Speichel aus dem Maule ab

fliessen könne und Fremdkörperpneumonie vermieden

werde. An der nach dem Aufstehen abgemolkenen

Milch, die in spätestens 8 Tagen in der früheren Menge

abgesondert wurde, hat sich nic eine Veränderung wahr

nehmen lassen: dagegen hat Verf. ani Tage nach der

Infusion reichlich schlcimigen Nascnausñuss (Jod

sehnupfcn: lief.) und nach dem Aufstehen Durchfall be

obachtet. Johne.

Hoijer (l2) beschreibt in einem längeren Artikel

die Schmidt`sclie Behandlungsmethode des
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Kalbefiebers und will sehr gute Erfolge damit

erzielt haben; er ist sogar der Meinung, dass durch

diese Methode das Kalbetieber aus einer undankbaren

zu einer dankbaren Krankheit geworden sei.

Baum.

Siebert (28) veröffentlicht 54 von ihm nach

Schmidt-Kolding behandeltcr Fülle von Geburts

ll'ìhlne. 36 hiervon gcnasen, in 7 Fällen trat der Tod

in Folge einer Pneumonie ein, nachdem die eigentliche

Geburtsl'ahme gehoben war. Verf. h'zilt diese Behand

lungsmethode, welche den Verlauf dieser' Krankheit

faetisch beeinflussen könne, für die beste der bis jetzt

bekannten.

Sie führt um so rascher und sicherer zur Heilung.

je rascher nach Eintritt der Krankheit sie angewendet

werde. Alle anderen Umstände 501011 011110 Einfluss auf

ihre Wirkung. Alle anderen Medicamente,'ausser einer

Aloöpille zu Beginn der ersten Erscheinungen, wiiren

entbehrlich. Wichtig 501 es, den Thieren eine möglichst

normale Lage zu geben. um das Aufbliìhen und das

Ueberlliessen aufgestossenen Mageninhaltes in die Luft

wego zu verhüten. Der Umstand, dass bei Kühen mit

fehlerhaften oder kranken liutern, sowie beijungen oder

älteren Kühen, deren Euterthütigkeit die rolle Höhe

noch nicht erreicht oder 501100 überschritten habe, die

Geburtslîihine nicht vorkomme, scheine auf die Richtig

keit der Schinidt’schen Theorie hinzuweisen. dass das

Buter, bez. gewisse sich in demselben bildende, giftige

Spaltungsproducte von liiwcisskörpern der Ausgangs

punkt dcr Erkrankung wären. . Joline.

Lungwitz (19) wendete die Jodkaliumthera

pie nach Schmidt-Kolding in 7 Füllen an, und

zwar Ginal mitErfolg. lmal musste notgesehlaehtct

werden, doch war in diesem letzteren Falle das Krank

heitsbild insofern ein unrcines, als nach stundenlanger

Lähmung immer noch 40,70€. Innentemperatur zugegen

war. Bei der Schlachtung fand sich übrigens ausge

breitete Tuberculose. Georg Müller.

Nachdem Willi elm (31) in 2 Füllen das Schmidt

50110 Verfahren erfolglos angewendet hatte, erhöhte

er in einem dritten, sehr schweren Falle (110 Dosis auf

15,0 bez. 20,0 bei gleicher Wassermenge. Pat. stand

schon nach 11/2 Stunden auf; das Milchquantum blieb

um 4 Liter zurück. Georg Müller.

Iwanow (15) berichtet über 16 Fülle ron Ge

bìirparese bei Kühen, von denen er 14 mit gutem

Erfolg nach der .Schmidtsc-hen Methode behandelt

hat. namentlich durch wiederholte Einspritzungen grosser

Mengen einer 2proe. Jodkaliunilösung in die Milch

kanäle, bei gleichzeitiger subeutancr Injection einer

10proc. Lösung des (.‘otfeilL natrio-salicylici.

Ausserdem bemerkt I., dass er von 14 an der tie

bürparcse eingegangenen und von ihm seeirtcn Kühen

bei 12 Thieren eine katarrhalisehe Mastitis \'orgefundcn

und in den Milchkuniilen Streptoeiilecen nachgiiwviesen

habe, was ihn zur Annahme berechtige, dass die Gebär

parese eine Intoxication mit Baeterientoxinen sei, die

im kranken Enter sich entwickelten. J. Waldmann.

Schwarzkopf (27) berichtet in einem Beitrag zur

Behandlung der tlebiirparesc nach .Schmidt über

fünf Fälle, davon einen mit tödlichem Ausgang` warnt

aber vor einem zu frühzeitigen abschliessenden Urtheil

über diese Methode. Johne.

(eiraao (7) beschreibt einige Fälle

fieber, die er nach der Schmidt’scher

gutem Erfolge behandelt hat.

Ehlers (4) hat vier Fälle von pa

Kalbefieber erfolgreich mit Jodkz

delt und zieht daraus folgende Schlüsse:

1. Е5 muss für gute Lagerung 1100

Patienten, welches alle 3—6 Stunden z

ist, gesorgt werden. Das Lager muss Wa

2. l-Iserininjectionen glaubt Е. neb'en

bohren zu können wegen ihrer cracuirend

erregenden Wirkung.

3. Jodnatrium hält Е. für besser als t

er löst das Salz nur in 1/2 Liter warmen

4. Die Lösung lasse man nicht läng

im Euler. Darauf stiindl. Melken.

5. lîine fortwährende Wache bei der

notwendig, damit dieselben bei den Au

Unterstützung finden.

Bei der Behandlung des Milchfieb

kalium verwendet Witt (32) zur Ermö;

möglielisten Ast-.ptik statt des von Schin

nen lnfusionstrichters eine Ballonspritze,

mit 250 g Inhalt, der bequemer und 5

führen sei als ein Glastrichter, der leicl

und aseptiseh gehalten werden könne 111

0100 sichere Gewähr dafür biete, dass С

gestellte Jodkaliumlösung auch bei (11

steril bleibe.

8. Krankheiten der Bewegung

n) Allgemeines. 1) Krankheiten d

organe unter den Pferden der preuss

Preuss, Statist. Vet-Ber. S. 158. ——

der Bewegungsorgane unter den Pferder

sìichs.) .\rmeeeorps. Sächs. Veterinürber

Wegen Krankheiten der Bewegni

kamen 1898 einschliesslich des Bestandes

9657 preussische Militärpferde = 32.34

krankten und 12,51 pt't. der Iststärke i

Davon sind: geheilt 8796 = 91.05 p(

163 = 1,68 ptit., gestorben 72 = 0,74

205 = 2,12 pCt., am Jahresschluss i

geblieben 421 Pferde. Der Gesamtverlt

auf 440 Pferde = 4.55 pCt. der Erkran

Von den 9657 Krankheitsfällen biv

heiten der Knochen 1557 = 16,12 рС1.

3798 = 39,32 pCt., der Muskeln, Sel

scheiden. Schleimbeutel 4302 = 44,54 p

G

Wegen Krankheiten der Bewegui

kamen 1898 im X11. (K. siichs.) Armeecorr

zur Behandlung.;`

Hiervon wurden 1258 geheilt, 12 aus

tötet'. 4 starben, am Schlüsse des Jahre

41 in Behandlung. Knochenbrüehe ereig

45 Pferden. von denen 2 starben, 23

mussten, 1 am Schlüsse des Jahres in wi

lung verblieb. An Gelenkerkrankungen lit

von welchen 665 geheilt wurden, 1 starb

und 3 getötet werden musst-en, 20 verbliel

schlusse in weiterer Behandlung. Erkl

Muskeln, Sehnen, Sehnenschc-iden und

wurden 511 behandelt, davon verliefl tüt
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den geheilt, 6 Patienten mussten ausrangirt werden, 1S

blieben am Schlusse des Jahres in weiterer Behandlung.

Georg Müller.

Ь) Knochen, Knorpel und Gelenke. 1) .\lmqvist,

li. J., Ueber die Behandlung des Spats. Svensk Vete

rinârtidskrift. III. 1893. p. 58. (Uebersichtsartikel;

Verf. empfiehlt u. a. eine Salbe von Acid. arsenicos.,

Hydrarg. bichlorat. aa 4 g und Ung. canth. simpl. 50 g.)

_ 2) Barrier, Pathogenese der Fracturen des Meta

carpus bezw. Metatarsus und der Phalangen bei Renn

pferden. Rec. de méd. vet. Bull. de la Soc. No 14.

p. 277. _ 3) Derselbc, Ruptur der Fesselgelenke.

Rec.' de. méd. vct. p. 686. (Nichts Besonderes.) _

4) Beckett, А. J., Splitterbruch des Femur beim Pferde.

The Veterinarian. LXII. p. 274. (Beobachtung bei

einem schweren Coliker.) _ 5) Blanc, Ankylose des

Fesses des Pferdes, bedingt durch eine Verrenkung des

Fessels und eine Fractur der ersten Phalange. Journ.

de Méd. vétér. Bd. 50. p. 138. _ 6) Blisnakof, D.,

Fractur und Reseetion einer Rippe beim Pferde mit

günstigem Ausgange. Arch. f. Чита-“155. Heft 8.

АЬШ. П. S. 420-22. (Russisch.) _ 7) Bravelli,

C., Frattura comminutiva del pasturalc di una cavalla

tSplit-‘terhruch des 1. Zehcngliedknochens bei einem

Pferde). Clin. vet. XXII. p. 6. _ 8) Butel und

Bourges, Vollständige Luxation des Fesselgelenkes in

folge Fractur der Gleichbeine. Rec. de méd. vet. Bull.

de la Soc. No. 4. p. 69. _ 9) C-adéac, C., Verrcn

kung der vorderen Fessel bei einem galoppirenden Voll

hlutpferde. Journ. de Méd. veter. Bd. 50. p. 23. _

10) Derselbe, Zur spontanen Kniegelenksentzündung

_des Hundes. Ibidem. Bd. 50. p. 531. _ 11) Cadóac,

t". und Matrion, Anatomische Veränderungen der chro

nischen Knicgelenksentzündung bei einem Fohlen. Ibid.

Bd. 50. p. 146. 257. _ 12) Calvé, J. Diel Behandlung

der Ueberbeine. Rec. de méd. vet.. p. 676. _ 13)

Derselbe, Ueber den Spat. Ibidem. p. 681. _

14) Capitani, O., Frattura del cranio in un cavallo

(Schädelbruch bei einem Pferde). Nuova Ercolani. IV.

p. 246. 262. _ 15) Carougcau, Verrenkung des Ell

bogens beim Hunde. Journ. de Méd. veter. Bd. 50.

p. 335. _ 16) Carougeau und Poi-cher, Ver-allge

meinerte Osteo-Periostitis des Hundes. Ibid. Bd, 50.

p. 193. _ 17) Cavard, Bruch des Fesselbeins mit

Heilung. Rec. de méd vet. p. 735. _ 17a) Cha

pellier, Ein Fall von Luxation des chselgelenks.

Ibidem. р. 157. _ 18) Christiani, Eitrig-jauchige

Entzündung des Ellenbogengelenks im Anschluss an eine

Verletzung des Vorarmes. Zeitschr. f. Veterinärkundc.

No. 11. S. 532. _ 19) Derselbc, Zerreissung der

Kniegelenksbänder bei einem Pferde. Ebendas. No. 11.

r'. 530. _ 20) Cordonnier, Zerreissung der Seiten

händer des Fesselgelenkes und quero Durchtrennung

der Strecksehne und der Haut bei einem englischen

Yollblutpferde in Folge eines Sprunges über ein Hinder

Journ. de Méd. veter. Bd. 50. p. 397. _ 21)

Corner, E. M., Brüche der Rippen, Brüche und Ver

lagerungen der Wirbelsäule. The Veterinarian. LXXII.

p. 161. (Zusammenstellung und kritische Besprechung

der in englischen und amerikanischen Zeitschriftenlver

C-ñ'entlichten Fälle.) _ 22) Derselbe, Brüche der

Schambeine, der Kniescheibe und des Strahlbeins. Ibid.

LXXII. p. 32. (Zusammenstellung der in englischen

und amerikanischen Zeitschriften veröñ'entlichten Fülle.)

_ 23) Cuillé und Scndrail, Fractur und Luxation

der Wirbel beim Pferde. Revue veter. 1898. р. 595.

_24) Dieselbe n, Necrose des Zungenbeines als Folge

der Druse. Ibidem. Bd. 24. p. 1. _ 25) Eberlein,

lieber den Spat der Pferde. Inaug.-Diss. Berlin. _

26) Ellerman, H. L. LG., Bruch des Brustbeines mit

septico-pyämischen Erscheinungen. Holl. Zeitschrift.

Bd. 26. S. 452. _ 27) Hauke, Zur Behandlung der

Gelenkwunden. Zeitschr. f. Veterinärkundc. No. 5.

S. 261. _ 28) Hartl, Osteom am Hornfortsatze des

Kindes. Thierärztl. Uentralbl. No. 10. S. 179. _ 29)

Heinrich, Bruch des Stirn- und Nasenbeins. Zeitschr.

f. Veterinärkunde. No. 7. S. 367. _ 30) J ely, Etudes

Cliniques. Deuxième Série, und Revue vet. Bd. 24.

р. 606. _ 31) Derselbe. lt'zithselhaftc Fracturen des

Fessels. Revue veter. Bd. 24. p. 214. _ 32) Der

selhe, Ueber die Schale des Pferdes. Ibidem. Bd. 24.

р. 141. _ 33) Knipscheer, J. M., Spattheoricn und

Spatbehandlung. Holl. Zeitscln'. Bd. 26. S. 354 u. 434.

_ 34) Lee, D., Zwei Fälle von Kieferbriichen. The

Journ. of compar. Medic. XX. p. 379. (Unterkiefer

brüche. beim Pferde.) _ 85) Liehmann, Wadenbein

bruch bei einem Pferde. Thier-iirrtl. Centralbl. No. 15.

S. 285. (Das Wadenbein war infolge llufschlages im

oberen Drittel gebrochen.) _ 36) Lübke, Ueber per

forirendes Spalhrennen. Zeitschrift f. Vcteriniirkunde.

No. 3. S. 133. (Beschreibung zweier Fälle, wo heini

Brennen das Spruuggelenk geölïnet worden war, aber trotz

dem die. völlige Heilung, bezw.Bescitigung der Lahmhcit

erfolgte.) _ 37) Lüthens, Bruch des Vorarms bei einem

Pferde und Heilung desselben. Ebendas. No. 11. S. 541. _

3S) Maequecn, J., Die Pathologie und Behandlung

des Spat, eine kritische Betrachtung. The Journal of

Compar. Phatholog. and Therap. XII. 119. (Kritische

Besprechun der Abhandlung von Eberlein über diesen

Gegenstand. _ 39) Mathis und Morey, Splitterbruch

des Ischiums beim Pferde. Journ. de mcd. veter. Bd. 50.

p. 653. _ 40) Mörkeberg, W., Zwei neue Operations

mcthoden gegen Spat. (Das perforirendc Brennen nach

Fröhner und die von Bosi empfohlene gleichzeitige

Neurectomie des N. tibialis und des N. peroniius.)

Maanedsskrift for Dyrliiger. XI. p. 255. _ 41) Morey,

A., Splitterhruch der Laden. Journal dc Med. veler.

Bd. 50. 392. _ 42).Derselbe, Querbruch mit

Splittern des rechten Unlerkieferastes heim Pferde.

Tödlicher Ausgang. Journ. de Méd. veter. Bd. 50.

p. 711. _ 43) Níihr, H. P. H., Fract-ur des Fessclbeins

cines Pferdes. Maanedsskrift for D_vrlìiger. IX. p. 390.

_ 44) Derselbe, Frac-tur der llinterkicfcrbeine beim

Pferde. Ibidem. IX. pp. 336 und 389. _ 45) Nord

heim, ZweiFällc von vera]tetchpatlahmheit geheilt durch

die Doppel-Neurectomie. Ztschr. f. Veterinärkde. No. 10.

S. 494. _ 46) Pfeiffer, Polyarthritis und Кош-1115

intertubereularis bei einem Pferde (Gelenkrheumatismus).

Monatssehr. für pract.'1`hierheilkde. X. Bd. S. 155.

(Ausführlich bcschriebener Fall.) _ 47) Plósr., B.. Ab

mcisseln einer Exostosc von der Inncnfliiche des Meta

carpus. Veterinarius. No. 13. (Ungarisch.) _ 4S) Pohl,

Suhluxation der Halswirbelsiiule bei einem Pferde. Zeit

schrift f.Veterinii.rkde. No.6. 8.312. _ 49) Regner, G.,

Ein Fall von Gonitis chroniea bilateralis congenita beim

Pferde. Svensk Vetelinärtidsskrift. Ill. 1898. p. 116

_ 50) Reichenbach, II., Beckcnbruch bei einem

Pferde. Schw. Archiv. 41. Band. 5. Heft. S. 210.

_ 51) Riaschew, A., Zur Casuistik der erfolgreichen

Behandlung von Querbrüchcn der Schien- und Fessel

heine bei Pferden. Petersb. Archiv f. Veterinärwissen

schaften. 1898. No. 11. S. 493-408. (Russisch.) _

52) Richter, Luxation des Fesselgelenks heim Pferde.

Ztschr.f.\'eterinärkdc. No.7. 8.366. _ 53) Schimmel,

Die Spatoperation nach Bosi. Oesterr. Monatsschr. f.

Thierhcilkde. 24. Jahig. S. 73. _ 54) Schröder,

Verrenkung der Ilalswirbel bei einem Pferde. Ztschr.

für Veteriniirkde. No.6. S. 314. _ 55) Soos, E.,

Querbruch der Tibia bei einem 3jìihr. Fohlen. llcilung.

Veterinarius. No. 17. (Ungarisch.) _ 56) Steuding,

Wirhclcaries bei einer Kuh. Ztschr. für Fleisch- und

Milchhyg. 9. Bd. S. 45. _ 54) Taylor, H.. Bruch

der Gleichbcine und des Schulterblatlhalses (Pferd).

The Veterinary Journ. XLVIII. p. 16. _ 58) Teetz,

Beitrag zur Heilung der 1~`csselhcinbrüche. Berl. thier

ìirztl. Wochsohr. S. 265. (Enthält nichts Besonderes.)

_ 59) Tempel-Chemnitz, Behandlung der Ueber

beine mit Melville’s Ossoh'nc. Dtsch. thicrìimtl. Wochsehr.

S. 302. _ 60) Tetzner, Acutcr tielenkrheumatismus
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(Ptdyarthritis rheumatiea acuta) des Pferdes. '/.tschrift

f. Veterinärkde. No.2. S. 53. _ 61) Trinchera,

A., Lussazione dell’ omero destro in un cavallo (Luxation

der rechten Schulter bei einem Pferde. Heilung nach

25 Tagen durch Einrenkung und Scharfsalben.) Clin.

vet. XXII. p. 436. _ 62) Vogt, Doppelneurcetolnìe

bei Spat. Wochschr. f. Thierhkde. S. 53. _ 63) Der

s el b c, Verstauchung des Kronengelenks mit dummkollcr

ähnlichen Erscheinungen. Ebendas. S. 197. _ 64) Wald

mann, Carcinoma medullare planocellulare am Unter

kiefer 011105 Pferdes. Ztschr. f. Thiermed. 111. 199. —

65) Zschokke, E.. 1701101 Entwickelungsstörungen der

Knochen. Ebendas. lll. S. _ 66) Acute Entzün

dung der Beinhaut unter den Pferden der preussischcn

Armee. Preussischer statistischer Veterinär-Bericht.

S. 161. _ 67) 1)10 acute (ìelenkentzündung unter den

Pferden der preussisclien Armee. Ebendas. S. 171. _

68) Chronische (ielenksentziindungen bei Pferden der

preussisehcn Armee. Ebendas. S. 182. _ 69) Gelenk

krankheiten bci Pferden der preuss. Armee. Ebendas.

S. 166. _ 70) Gelenkwundcn bei Pferden der preuss.

Armee. Ebendas. S. 170. _ 71) Knochenbriichc bei

Pferden der preuss.Armee. Ebendas. S. 162. _ 72) Krank

heiten der Knochen unter den Pferden der preussischcn

Armee. Ebcndas. S. 159. _ 73) Ein Osteosarcorn bei

einem prcuss. lttilitl'irpferde. Ebendas. S. 166. (Die

Neubildung hatte ihre Lage vor der Vercinigungsstellc

der beiden Unterkieferäste und wurde operativ entfernt.)

_ 74) Verstauehungen bei Pferden der preuss. Armee.

Ehcndas. S. 169. — 75) Yerrenkungen bei Pferden der

prcuss. Annee. Ebendas. S. 170. _ 76) Ueberbeine

unter den Pferden der prcuss. Armee. Ehcndas, S. 162.

_ 77) Zerreissung von Gelenkbändern bei Pferden der

preuss Armee. Ebcndas. S. 170.

Wegen Krankheiten der Knochen (72) wurden 1898

111 der preussischen Armee 1557 Pferde behandelt.

1212 = 77,84 pCt. wurden geheilt, 54 = 3,46 pCt.

ausrangirt, 182 = 11,76 pCt. getötet. 57 = 3,66 pCt.

starben, 52 blieben am Jahresschlusse in weiterer Be.

handlung. Die meisten Erkrankungen (500) und Yer

luste (124) kamen im 3. Quartal vor.

Auf die verschiedenen Truppengattungeu entliclen

die Knoehcnkrankheiten in folgenden Verhältnissen:

liiirassicrc 172 = 2,52 pCt. der lststärke, Ulanen 235

= 1,81 pCt., Dragoner 374 = 2.11pCt., Husaren 314

= 2,59 p(`t.. Artillerie 386 = 1,71 pCt.. Train 44 =

1.26 pC-t. Von den Verlusten entfielen auf die Kürassiere

35 = 0,51 pCt. der Iststärkc, L'lanen 55 = 0,42 pCt.,

Dragoner 52 = 0,29 pCt., llusarcn 49 = 0,40 pCt.,

Artillerie 70 = 0,31 pCt., Train 24 = 0,68 pCt.

Georg Müller.

Wegen neuter Periostitis (66) wurden in der

prcussischen Armee im Jahre 1898 446 Pferde be

handelt. 433 wurden geheilt und 2 ausrangirt; 11

blieben in 110110101 Behandlung.

Der Sitz des Leidens ist bei 250 Pferden an

gegeben. 145 mal war die Innenñäehc der Metaearpal

knechen, 10mal (110 Innenfliichc der Metatarsalknochen,

13111211 (110 Aussenflächc der letzteren` 15mal die Innen

fläche der Unterschcnkclbeine. 13111211 das Sprunggc

lenk. Smal (101 Voi-arm. 7111211 das Fessclbein, 5mal das

Vorderfusswurzclgclcnk und lmal das Kronbein Sitz der

Periostitis. Georg Müller.

(_‘arougeau und Porcher (16) bezeichnen als

diffuse Osten-Periostilis des Hundes eine ossiiìcirende

Perioslìlis, die gleichzeitig an mehreren Extremitäten

die. Epiphysen befÍ'illt und ziemlich häufig bei Hunden

11111 verseliicdeuem .\ltc1' vorkommt.

Das Leiden tritt namentlich am oberen und unteren

 

Ende der Tibia, am Carpus, Tarsus und

knochen auf, etwas seltener an den Rip

Dic Thiere haben einen weiten t

massen werden leicht gebeugt gehalte

gewölbt und der Habitus deutet auf

der ergriffenen Seite hin.

In 'átiologischcr Beziehung h:

auf chronischen Rheumatismus, Säure

vationsstörungen bezogen, ohne für

dieser Hypothesen einen Beweis erbri

Joly (30) bespricht die ,.08Íéite dt

er als die Gewerbekrankheit der Thier

Sie ist es, welche langsam, aber

der Jahrhunderte das gegenwärtige

schiedenen Rassen ebenso wie die Reil

logischen Equiden schuf, welche 010 111

entwickelten Gruppen zum Verschwind

wenn man sie lange mit tödlicher E

lässt. Der Mensch dcr Gegenwart h:

Naturgesetze und verwandelt die norma

der Knochen in pathologische, und die

entstandene Gelenksankylose, rareficir

ferirende Ostitis werden von den Elter

Nachkommensehaft vererbt. Diese A:

werden an den pathologischcn Process

langen (Osteoarthritis des Kroncngele

verknöeherung u. s. w.) eingehend eröl

insbesondere auf die früher entwickelt

\'erf.`s über Spat und Solipedisation (:

bericht) verwiesen.

Zsehokke (65) bespricht eine 1

wicklungsstörnngen der Knochen und

gauge auch Fälle teratologischer Art (

einzelner Knochen und ganzer Gliedr

Er bezeichnet diejenigen Hcmmungsb

auf einer Störung des Knorpelwachsthl

kretinistisehe und die auf gestörte

sirenden als rhachitisehc Bildunger

ist in der Regel eine postembryonal

nurbei jungen Thiereu vorkommt. Con;

ist ungemein selten. Z. beschreibt 011

taler Rhachitis höchsten (trades (Apla

das ganze Skelett war nur bindegev

einige Knochen waren durch einzelnl

Knorpelstücke angedeutet und nur gam

vorhanden; die Muskeln waren rudime

Der Cretinismus besteht verwalten(l

plasie des Knorpcls und in einem pri

thumsabschluss der Knochen und geht

Struma einher. Bei den Thiereu ist

selten; Z. hat 3 Fälle dieser Krank

beobachtet und untersucht. Ueber di

und die angeschlossenen Bctrachtunge

Waldmann (64) beschreibt eil

Unterkiefer eines Pferdes, das sich 21

medullare planicellularc erwies. Der

rapid 111 einigen Wochen entwickelt,

zu verursachen. Dic Geschwulst hatte

verdrängt und zum Ausfallcn gebracht

Hartl (28) beschreibt ein Osten

Setze cines achtjährigen Ochsen deuts.

Das` betrcñende Horn war, vom Ht

gen, auf eine Entfernung von 13cm

ging cs in einen unregelmässig rundli(

der einen grössten Querdurchmesser
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einen grössten Umfang von 90 cm aufwies und an seinem

Ursprunge einen zweiten, circa faustgrossen, gestielt

aufsitzenden Tumor erkennen liess. Die ganze Masse

wog 11kg. Auf dem Querschnitt bot die (ieschwulst

«las Bild des spongiösen Knochens, bei dem die Knochen

bëilkehen in der Mitte unregelmässig, gegen die Peri

ripherie mehr radiär geordnet waren. Die von den

Knochenbälkehen begrenzten, oft die Grösse einer Erbse

und darüber erreichenden Räume waren von einer roth

lieh-grauweissen, gallertigcn Masse ausgefüllt, welche

bei der microscopischen Untersuchung einen myxoma

tíìsen Character aufwies und nur an wenigen Stellen

Fettzellen erkennen liess. Fast die Mitte dcr (ric

scliwulstmasse nahm eine nicht ganz eigrossc. von einer

Membran mit Schleimhautüberzug ausgekleidcte Höhle,

wohl die letzte Fortsetzung der liornzapfenhöhlc. ein,

von der aus sich ein Gang in der Richtung der Horn

spitze eine Strecke weit verfolgen liess. leorg Müller.

Knochenbrüehe (71) erlitten im Jahre 1898 111 der

preussisehcn Armee 445 Pferde. Davon sind: geheilt

140 = 31,46 pCt., ausrangirt 46- = 10,33 pCt., gestorben

57 = 12,80 pCt., getötet 182 = 40,89 pCt., am .lahrcs

schlusse in Behandlung vcrblieben 52 Pferde. Der Ge

`amtverlust betrug demnach 285 Pferde = 61,79 pCt.

«li-r Erkrankten. Die meisten Knochenbrüehe kamen

wie früher im Ill. Quartal vor. 1111 Verhältnis die

meisten Knochenbrüche (30 = 0,85 p('. der Iststärke)

halte der Train, die wenigsten (83 = 0,46 pCt. der Ist

stìirke) die Dragoner zu verzeichnen. Zunächst dem

Train rangiren die Kürassire mit 53 Fällen = 0,77pCt. der

lststärke. Die Fracturen betrafen:

Die Kopfknochen 32 mal (13 mal das Hinter

linuptshein, .Smal die Stirnbeine, 4 mal das Nasenbein,

2 mal die Zwischenkiefcrbeine, je 1 mal den Oberkiefer,

«las Keilbein, das Joehbein, das Thriinenbein` das

b'ehl'a'fenbein), die Knochen der Wirbelsäule und

Iles Rumpfes 108 mal (14 mal den 3., 12inal den l».,

4_mal den 2., 4 mal den 5., je 1 ша1 den 6. und 7.11als

wirbcl, 10 mal Lendenwirbel, 8 mal Rückenwirbcl. 5 mal

fins Kreuzbein, 5 mal Rippen, 2 mal Schweifwirbel,

4J mal Bcekenknochen), die Knochen der Glied

r'iasscn 305 mal (100 mal das Fesselbein incl. 15 mal

lissuren, 85 nial das Untersehenkelbein incl. 3 mal

Fissuren, 39 mal die Speiche incl. 6 mal Fissuren,

mal das Scliienbein, 22 mal das liufbcin inel. 12 mal

Vissuren, 11 mal das Ellenbogenbein, 8 mal das Kronen

le|n incl. 2 mal Fissuren, 7 mal das Oberarmbein, 5 mal

«las Oberschenkelbein, 2 mal das Sehulterblatt und je

1 mal das Strahlbein, Erbscnbcin und Griffelbcin.

Von 115 geheilten Knochcnbriiehen bezw. -Fissurcn

Wurden geheilt: Kopfknoehen 15 mal = 46,87 pCt.

der Kopfknoehcnfracturen (4 mal Brüche der Nasen

keine, 4 mal der Stirnbeine, 3 mal des Hinterhaupts

brins, je l mal des Unterkieferbeins, .lochbeins, Zwischen

kteferbeins und Thränenbeins), Knochen der Wirbel

saule und des Rumpfes 28 mal :25,92 p(`t. der

tracturen der Wirbelsäule und des Rumpfcs (24 mal

llniche von Beckenknochen. 2 mal von Rippen. 2 mal

en Schweifwirbeln), Knochen der tiliedmasscn

mal = 23.60 pCt. der Gliedmassen-Fracturen bczw.

llssuren (52 mal Brüche des Fesselbeins incl. 24 Fissurcn,

'I та! Brüche des Hufbeins incl. 2 Fissuren, (i mal

Finiehe der Speichc incl. 6 Fissuren, 3 mal Brüche dos

l'lvmnenbeinì 2mal Brüche des Ellenbogenbcins. Die

tracturen des Unterschenkels stellten sich bei mehreren

l'fffrden nicht unmittelbar nach der Einwirkung der

besuche (Hufschlag), sondern erst später, z. B. in einem

talle erst am 17. Tage ein. Ein Splitterbrueb des

linken. Unterkiefers war in Folge der Einwirkung

der handare entstanden. Georg Müller.

Ellenberger, Schlitz und Blum, Jahresbericht. 1899.

Morey (41) entfernte bei einer Fractal* des Unter

kiefers in der Gegend des Zwischenzahnrandes dic.

Splitter und liess die Wunde aus-spritzen. Nach 20 Tagen

erfolgte Heilung, doch kam zuerst nur ein Gebiss aus

Kautschuk zur Verwendung. Guillebeau.

Blisnakof (6) behandelte ein Pferd, das beim

Fallen auf einen eisernen Haken sich einen Bruch del'

letzten Rippe auf der rechten Seite und eine grosse

Wunde in der entsprechenden Flankengegcnd, ohne

Eröffnung dcr Bauehhöble, zugezogen hatte.

Das obere Brucbende konnte man durch die Weich

theile nicht durchfühlcn, das untere Ende dagegen

hatte die Muskulatur durcbbohrt und sich gegen die un

versehrte liant gestützt. Zwischen beiden Fractal-enden

lagen dicke Muskelsehichten, die eine Vereinigung der

selben unmöglich machten. Aus diesem Grunde ent

fernte der Autor, am stehenden Pferde, ein gegen 10 ein

langes Stück von dem unteren Ende der Rippe. Nach

15 Tagen war die Operationswunde geheilt, während

der Ileilungsproccss der Wunde in der Flankcngcgend

cingetrctener Complicationen halber (3 maliges Reiss-cn

der Nähte) sich aufB Monate hinzog, nach welcher Zeit

das Thier seine gewöhnlichen Arbeitsleistungen ohne

jegliche Störung verrichten konnte. ‚1. Waldmann.

Die Mitthcilung von Lüthens (37l betrifft ein

4_iiiliriges Ackcrpferd, welches sich in Folge Sturzes

einen vollständigen Bruch des linken Vorarmes zuge

zogen hatte. Das Pferd blieb, nachdem sich ein Schie

nenverband als unbrauchbar erwiesen hat-te, oline jeden

Verband im Hängezeug stellen. Nach 14 Wochen konnte

gewöhnlichen Dienstleistung verwendet

Georg Müller.

es zu seiner

werden.

Joly (31) beschreibt einen Fall von Рис!“ del'

Р1ш1а11х prima vorn links, der sich bei der Bewegung

des ungesatteltcn Pferdes an der Leine ereignete.

Eine Woche vorher hatte. das Thier cine lletzjagrl

mitgemacht. Durch die Fractur war der Knochen in

2 grosse und viele kleine Stücke zersplittert worden.

Die gewöhnliche Annahme, dass es sich in derartigen

Fällen, die nicht selten sind, um eine verborgene Frac

tur handle, die plötzlich deutlich werde, befriedigt nicht

vollständig. Bei dem betreffenden Thiere. war das Kron

gelenk der Sitz einer Arthritis deiormans gewesen und

die beiden Phalangealknochen liessen raretìeircnde Ostitis

erkennen. Diese Verhältnisse machten das Zustande

kommen des Unfalles begreiflicher. Guillebeau.

Cavard (17) erzielte bei einer 14jährigen Stute

Heilung eines Fesselbeillbrllehes (vorne links) unterliips

verband innerhalb 45 Tagen, während welcher das Thier

mit Ililfe eines llängeapparates stehend erhalten wurde.

Banni.

Reichenbach (50) constatirte bei einem Pferde

einen Beekenbrueh.

Das Thier war beim Bcrgabfnhren auf dem Pilaslcr

ausgeglitten, aber nicht ganz zu Fall gekommen, indem

cs ihm gelang, sich mit tief unter den Leib geschla

gcucn llintcrgliedmusscn aufzurichten, wobei hauptsäch

lich die linke liintergliednmsse in Action trat. Der

Bruch betraf das Sitzbein an seiner inneren linken

Fläche in dcr Nähe des Foraulen ovale. Es trat völ

lige Heilung cin. Tercg.

Mathis und Morey (39) verschafften bei cincin

Falle von Splitterbruch des Isehinmsbcim Pferde dem

Eiter Abfluss und iiberliessen die Ablösung der Split-ter

10
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der Eiterung. Vollständige Heilung in 2 Monaten. Die

Fractur war durch Absturz über einen Felsen ent

standen. Guillebeau.

5065 (55) heiltc einen Querbruch der Tibia bei

einem 3 jährigen Fohlen durch Anlegen cines Gypsver

bandes, verstärkt durch zwei Holzschienen an der

äusseren und inneren Fläche des Unterschenkels und

einer entsprechend geformten Hohlsehiene aus Blech

an der hinteren Fläche desselben und des Sprungge

lenkes. Nach zehn Wochen wurde. das Thier vor den

Wagen gespannt und ging weder im Schritt noch im

Trab lahm. Hutyra.

Barrier (2) behauptet, dass bci der Nervosität

der Rennpferdc jede geringgradigc Störung, wie z. B.

verzögerter Sprung, 5011011 genügt, um die Blutzufuhr zu

den extremitalen Knochen und Muskeln vorübergehend

zu unterbrechen. Durch diese unterbrochcne Blutzufuhr

wird auch die Ernährung des Knochens verzögert und

unterbrochen, sodass er zur Fractur disponirt.

In der Discussion, die 51011 an Barriers Vortrag

anschloss, giebt Janson an, dass nach seiner Ueber

zeugung als pathogenetische Factoren die Schnelligkeit

und das Gewicht des Pferdes und die widerstandsfähig

keit des Knochengewebes in Frage kommen. Mcnveux

hingegen legt das Hauptgewicht auf die Disharmonie in

der Entwickelung der Muskulatur und der Knochen. Die

Muskeln sind zu stark, die Knochen zu schwach entwickelt.

Röder.

Wegen Ueberbeinen (76) wurden 1898 einschliess

lich des Bestandes vom Vorjahre (19) 635 preussische

Militärpfcrde behandelt. Davon wurden 613 geheilt und

3 ausrangirt. 19 blieben in weiterer Behandlung. Bei

364 Pferden findet 51011 der Sitz der Ueberbeinc ange

geben.

Sie wurden gefunden: 146 mai an der Schienbein

Innenñäche des linken, 131 mal an derjenigen des

rechten Vorderfusses, 12 mal an der lnnenfliiche des

Metacarpus beider Vorderfüsse, 39 mal an der Aussen

íiiiche des linken, 30 mal an derjenigen des rechten Meta

carpus 10 mal an der Aussenfliiehe des rechten, 8 mal

an derjenigen des linken Metacarpus. Ausserdem fand

man 4mal Exostosen am Fesselbcin, 2 mal an der

vorderen Fäche des Sehienbeins, lmal am Vorarm,

1 mal an der Schulterblattgräte.

Einige Berichterstatter haben durch Benutzung des

englischen Pñasters in Verbindung mit Druckverbiinden

sehr gute Erfolge erzielt. Bei sorgsamem Auflegen des

Druckverbandes konnten sehr ausgebreitete Exostosen

völlig beseitigt werden. Georg Müller.

Tempel (59) verwendet seit 6 Jahren zur Be

seitigung von Ueberbeinen bei Pferden aus

schliesslich Ossoline, ein Geheimmittcl, von dem

eine Flasche, welche für ungefähr 10 Ueberbeinc reicht,

6-7 Mk. kostet.

T. reibt das Mittel mittels Kork und Leinwand

liippchens stets selbst 5—10 Minuten lang ein. Wenige

Stunden darauf schwitzt Serum aus, welches zu einem

festen Scherf eintrocknet, der während 8—4 Wochen

nicht entfernt werden darf. In dieser Zeit bilden sich

nicht zu lange bestehende Ueberbeinc vollständig zu

rück; bei älteren ist eine zweite Einreibung nothwendig.

Narben und haarlosc Stellen bleiben nicht zurück. Etwa

vorhandene Lahmheit verschwindet 3-5 Tage nach der

Einreibung. Die erkennbaren Ursachen der letzteren

und damit der Ueberbeinc (fehlerhafte Stellung etc.)

sind natürlich gleichzeitig abzustellen. Edelmann.

 

Le Calvé (12) versuchte zur Bel

Ueberbeilen zwei Operationen, Per

Osteotomie, die erstere ohne, die letztei

gutem Erfolg.

Plósz (47) hat bei einem 16jähr. P1

nussgrosse Exotose von der Innenfli

tacarpusknochens abgemeisselt und

deckung der Knochenwunde mit dem vor

Periost die vier Hautlappen mittelst Kr

einigt. Am 26. Tage war Patient vollk

und ging weder im Schritt, noch im Tra

Joly (32) fand in Fällen von Schl

eine Arthritis deformans des Kronengelex

Schale sind folgende drei Stadien zu unl

1. Veränderungen des Knorpels o

2. Arthritis und ossificirende Р

Ankylose.

З. Osteoarthritis, Periostitis und

Als Ursachen nimmt J. Uebermüdun

keit der Prädisposition (Uebermiidung d

nerationen) an.

Eber-lein (25) hat genauere Unt

über den Split del' Pferde angestellt

folgenden Ergebnissen.

Der Spat der Pferde ist nach Е.`5 l

eine primäre Ostitis rarcfaciens und (

Sprunggclenkknochen, vornehmlich de:

Os tarsale III und des Metatarsus, we

eine eigenthümliche, chronische Arthritl

Fusswurzelgelenke, hauptsächlich des

dis-talen, und eventuell auch eine Perio

mit Hyperostosenbildung an der innerer

Fläche des Tarsus, vornehmlich wiederr

centrale, dem Os tarsale III und dem lv

E. bestreitet nicht, dass sich der Spat

einer anderen Veranlassung, z. B. infolg

des Bandapparates und 1m Anschluss

entwickeln kann, jedenfalls sind dies abel

wenig Erkrankungsfälle, die in der Defir

rücksichtigt zu werden brauchen. Natür

unter „Spat“ nur den sog. Knochen

Andere am Sprunggelenk vorkommende

stände, als der sog. Blutspat, seröse Sr

spat, traumatische Spat führen diese Í

Unrecht. Diñ'erentialdiagnostisch ist F(

achten:

Zu Verwechselungen mit Spat könnt

Gonitis chronica, Distorsion der Ph

Schale, der Hahnentritt oder Zuckfuss un

Zustand Veranlassung geben. Befolgt

einer exacten Untersuchung den Grundsa

„Spat“ nur dann 20 stellen, wenn ande

liche. und Lahmheit bedingende Veränd

samten Schenkel fehlen, so wird es in

11011 5010, (110 richtige Entscheidung zu

Am häufigsten geben Anlass zu V

1. Der sog. seröse Spat, welcher

feuchter oder weicher Spat genannt wir

Hygrom der Bursa des M. tibialis ante!

nichts mit dem Spat zu thun. Die ent

pation ergiebt an der Bursa Fluctuatioi

2. Unter Blutspat verstehen einig

Varix der Vena saphena, andere ebenfall:

Bursa. Auch hier entscheidet die Palpa

3. beim sog. fibrösen Spat, welch

Verdickung der Haut an dieser Stelle z

4. Der sog. traumatische Spat. Е

zeichnung wird falscherweise jene allgem



des Sprunggclcnks verstanden, welche einem Stoss,

Schlag. Stich oder einer ähnlichen mechanischen Läsion

ihre Entstehung verdankt und infectiös oder nicht in

fectiös verlaufen kann. Sie stellt eine Periarthritis

traumatica dar, ist mit dem Spat aus folgenden Gründen

nicht identisch und daher demselben auch nicht zuzu

rechnen:

a) Jene entwickelt sich eoncentrisch, dieser dagegen

excentrisch. b) Jene entsteht plötzlich mit einer erheb

lichen Anschwellung im Anschluss an ein Trauma,

dieser dagegen allmählich und mit einer kleinen, localen

Auftreibung. c) Jene zeigt Erscheinungen einer aeuten

Entzündung (Schmerz, Wärme ete). dieser dagegen 111

der Regel nicht. d) Jene verläuft häufig mit' Infection,

dieser dagegen nie. e) Dieser ist stets mit einer Er

krankung des Knochengewebes und der Gelenklliichen

verbunden, während jene diese Erscheinungen nicht zeigt.

Ellcnberger.

Unter dem Titel Spattheorien 111111 Spatbehandlung

bespricht K nip scheer (33) die Untersuchungen, welche

man in neuerer Zeit über die Ursachen und die Ent

wickelung des Spatlcidens anstelltc, sowie die Ansichten

über dic Erblichkcit dieses Gebrechens.

Eberlein, Barrier und Joly haben vor einiger

'/.cit ausführliche Mitthcilungen über den Spal` gemacht,

allein auch sie gelangten zu keiner Uebereinstimmung.

Barrier sucht dic Ursache in mechanischer Gewalt,

in einer übermässigen Dehnung der Bänder des Sprung

gelenkes, wodurch diese entzündet werden. Erst secun

dâr würden die kleinen Knochen, die Knochenhaut, dic

Synovialís der Gelenkkapscl und schliesslich der Gelenk

knorpcl ergriffen. Das Leiden würde sich demnach von

aussen nach innen eoneentrisch entwickeln. Eberlcin

behauptet jedoch, gesehen zu haben, dass bei einem be

ginnenden Spatleiden immer die kleinen Knochen zuerst

entzündet waren, dass von da aus der Process sich nach

der Gelenkhöhle ausdehntc. und hierauf erst nach der

Umgebung, demnach cxcentrisch. Auch er sucht die

l'rsache in der Foreirung des Sprunggelenkcs. Eber

lein nennt den Spat ein speeifischcs Leiden wegen der

Weise, wie cs sich entwickelt, und betrachtet es als nicht

identisch weder mit der Arthritis chronica deformans,

noch mit der Ańhritis sicca ulcerosa des Menschen.

Knipscheer willjcdoch dieBcnennungArtliritis chroniea

deformans beibehalten, weil die Ansichten über die

Pathogencse auch heute noch auseinander-gehen und weil

man ebensowenig in der Medicin des Menschen einig

ist über den Entwickelungsgang bei verschiedenen chro

nischen Gelenkentzündungen. Nach .loly's Ansicht ist

«ler Spat die Aeusserung eines Entwickelungsprocesscs,

der bereits in vorhistoiiseher Zeit bei dem Pferdege

schlecht begann und sich noch stets'zur Vereinfachung

der Glicduiassen fortsetzt. Die. Erblichkeit würde dann

dcr einzige causale Factor, das Leiden unabhängig von

mechanischen Einflüssen sein.

Knipsehecr kann sich dieser Auffassung nicht

anschliessen, weil die Praxis lehre, dass die Erblich

keitstheorie nicht so exclusiv hingcstellt werden kann.

Wenn auch nicht in allen, so kann doch in den

meisten Fällen die Ursache in einem Körperbau gesucht

werden, der nicht für die Dienste geeignet ist, welche

man von dem Pferde fordert. Untauglichcr Körperbau,

verkehrter Stand der Glieder, ein schlecht gebaules

Sprunggelenk sind, wie wir wissen, erblich. Geringe

Grösse, zu wenig Volumen des Körpers bei Pferden,

welche schwere Lasten ziehen müssen, prädisponiren

daher zum Spat. Auch bei einer forcirten Kölperbcwe

gung werden die Sprunggelcnke verhältnismässig mehr

angestrengt, je weniger dic Leuden- und Beekenmuskeln

entwickelt sind. Ein Sehr muskulöscs llintertheil er

fordert ebenfalls kräftig entwickelte Sprunggelenke.

Auch heftiges Temperament fällt ins Gewicht, weil

die Tliicrc ihre Sprunggelenkc verhilltnisniiissig zu sehr

anstrengen. Und dass in jugendlichem Alter, wenn die

verschiedenen Körpertheile sowohl histologisch, als was

den inacroscopischen Bau betriñt, noch nicht völlig ent

wickelt sind, der Spat leichter auftritt, als in späterem

Alter, ist gleichfalls genug bekannt. Von grossem Ein

fluss sind endlich auch die Winkelbildung des Sprung

gelenkes. der Stand des Schienbeines und die Grössen

verhältnisse des Gelenkcs.

Bei der Besprechung der Behandlung sagt K., dass

der Erfolg der verschiedenen Behandlungsmethoden aus

dem Umstand zu erklären ist, dass dadurch in der

Nähe des crgrilïenen Gelenkes eine acute Entzündung

hervorgerufen wird, welche eine Fortsetzung des Pro

cesses, namentlich dic Entstehung des Yerwaehsens,

veranlassen kann. welchem Umstandc jetzt das Aufhören

der Lahmhcit zugeschrieben wird. Schliesslich erwähnt

er die günstigen Resultate, welche Schimmel an der

Thierarzncischulc zu Utrecht mit der Neurectomie nach

Bosi erzielte. M. G. dc Bruin.

Schimmel (53) hat die Spatoperation von Bosi,

die bekanntlich in der Durehschneidung des N. tibialis

4—5 0111 oberhalb des Calcancus und in der Durch

sehneidung des N. peronacus profundus 8—100111 ober

halb der Sprunggelenksbeugc besteht, bei einem Pferde

vorgenommen. Die erstere Durchschneidung findet am

vorderen Rande der Achillessehne, die letztere am hin

teren Rande des M. cxtcnsor digit. longus statt. Die

Operation hatte guten Erfolg. Ellenbergcr.

Vogt (62) berichtet über ein init Erfolg durch die

Doppelncurectoniie behandeltes Spatkrankes Pferd. Die

Arbeitsfähigkeit wurde durch die Operation wieder voll

ständig en'eicht. Fröhner.

Le Calvi'l (13) hat wiederholt in Fällen von

511111, in welchen die Veränderung scharf abgegrenzt

war, die linochenncubildung auf operativcm Wege ent

fernt und so Lahniheilcn, welche bisher verschiedenen

Behandlungsweiscn widcrslaiideii hatten, geheilt.

Baum.

Wegen tielellkkranklleiten (69) wurden 1898 0111

schliesslich des Bestandes vom Vorjahre 3798 preussi

sche ¿llilitii rp fer d c. behandelt.

Davon 511111: geheilt 3481 = 91,65 pC-t., ausrangirt

1111 = 1,73 pCt., gestorben 7 = 0.18 р01„ getötet

14 = 0.36 pCl., am Jahrcssehlussc in Behandlung ge

blieben 230 Pferde. Der (iesaintverlust betrug ST Pferde

= 2,29 pL't. der Erkrankten. Die meisten Erkrankun

gen (1074) brachte das II., die meisten Verluste (38)

das 111. Quartal. Verhältnismässìg die meisten Gelenk

krankheiten hatten die Pferde des Militär-ltoit-lnstituts,

die wenigsten diejenigen des XVII. Armeccorps. Von

den verschiedenen Truppcngattungen hat-ten dic Dra

goner die meisten, der Train die wenigsten Gelenk

krankheiten. Georg Müller.

Wegen acuter Gelenkentziindnng (67) wurden

1898 11101. des Bestandes vom Vorjahre 505 preussi

sche Militärpferde behandelt. Davon sind: geheilt

459 = 91,25 рС1., ausrangirt '2 = 0,39 рС1., gestor

ben 3 = 0,59 pCt., getötet 3 = 0,59 pCt. In weiterer

Behandlung verblieben am Jahresschlusse 36 Pferde.

Bei 501 Pferden sind die erkrankten Gelenke benannt

worden.

Demnach waren betreden: das Fessclgelcnk 144111111

= 28,74 р1‘1.‚ das Sprunggelenk 102mal :20,25 pCt.,

das Kronengelenk 78mal = 15,56 pCt., das Schulter

10*
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gelenk 78111211 = 15,56 pCt.,

5,58 pCt., das Kniegelenk 24mal = 4.79 pCt., das

Vorderfusswurzelgelenk ‘24mal = 4,79 pCt., dus Hüft

gelenk 201nal = 3,99 pCt., das Ellenbogengelenk 3mal

= 0,59 pCt. Bei der Behandlung kamen kühlende,

später Priessnitz`sehe Umschläge. scharfe Einreibungen

und subeutane Injectionen von Atropin und Morphium

zur Anwendung. Georg Müller.

das Hufgelenk 28111111 =

Wegen chronischer Gelenkentzündnng (GS) wurden

im Jahre 1898 111 (101 preussisehen Armee mit

Einschluss der vom Vorjahre übernommenen 123 Pat'.

1433 Eferde behandelt. 1269 = 88,55 pCt. wurden

geheilt, 49 = 3,41 pCt. ausrangirt, 2 = 0,13 pCt. ge

tötet. 1 Pferd ist gestorben, 112 sind am Jahres

sehlusse in weiterer Behandlung geblieben. Der Ge

samtverlust belief sieh auf 52 Pferde = 3,62 pCt.

Von den einzelnen Gelenken waren betroffen:

das Sprunggelenk 450mal = 31,40 pCt., das Kronen

gelenk 435111111 = 30,35 pCt., das Fesselgelenk 295mal

= ‘70,59 pCt., das Hufgelenk 9'2111al = 6,42 pCt., das

Hüftgelenk 28mal = 1,95 pCt., das Kniegelenk 111111111

= 1,25 pCt.. andere Gelenke 115111111 = 8.02 pCt.

Von 433 Pferden, welche wegen Erkrankung des Sprung

gelenks behandelt wurden, litten 392 = 90,59 pC-t. an

Враг, 23 = 5,71 pCt. an Hasenhaeke und 18 = 4,15рС1.

an Rehhein. Bei der Behandlung des Spats wurde

häufig das Brennen mit dem Stift ausgeführt und hier

mit gute Resultate erzielt. Zweimal wurde der Spat

sehnitt nach Bosi 11nd einmal die Durehsehneidung

des N. tibialis und N. peronaeus „mit befriedigendem

Erfolge“ ausgeführt. Georg Müller.

Cadéae und Matrion (11) schildern ausführlich

die bei der chronischen Kniegelenkserltziilldlmg des

Fohlens sieh ausbildende Abñachung der Rellfortsiitze

des Femurs als Folge des Druekes der Knieseheibc auf

den osteoporotisehen Knochen. Aetiolegiseh ist das

Leiden auf eine Infection vom Nabel aus zurückzuführen,

wobei ein sehwaeh virulentes Contagìum aufgenommen

wird. Guillebeau.

Verstßuchungen (74) kamen unter den Pferden der

preussisehen Armee im Jahre 1898 172311101 zur Beob

aehtung. Von diesen 1723 Patienten wurden 1636

= 94,95 pCt. geheilt, 7 = 0.40 pCt. ausrangirt. In

weiterer Behandlung blieben 80 Pferde.

Von den einzelnen Gelenken Waren unter 1625

Pferden betroffen: das Pesselgelenk 963 mal =

59,26 pCt., das Kronengelenk 505111111 = 31,07 pCt.. dus

Sehultergelenk 86 mal = 5,29 pCt., das Hüftgelenk 31 mal

= 1,90 pCt., das llufgelenk 17mal = 1,04 ptt., das

Sprunggelenk 111nal= 0,67 p("t., das Kniegelenk 6 mal

= 0,36 pCt., das Carpalgelenk 5n1al = 0,30 pCt., das

Ellenbogengelenk 2mal = 0,12 pCt. Von 464 Fiillen

mit Verstauehung des Fesselgelenkes waren betroñ'en:

206mal das linke, 142n1al «las reehte Vorderfesscl- und

55mal das linke 11nd 61 mal «las rechte llinterfessel

gelenk. Die 286 Fälle mit Verstauehung des h'ronen

gelenkes hatten ihren Sitz 149mal vorn links, 9411101

`«'orn rechts, 23 mal hinten links, 20u1al hinten rechts.

Georg Müller.

Verrellkllllgen (75) kamen 1898‚1101 33 111011551

sehen Armeepferden zur Behandlung. 28 derselben

Wurden geheilt, 2 ausrangirt, '2 getötet. 1Pferd sta.rb_

Angegehen sind: 18mal Verrenkung (101111110

scheibe (nach oben), 3mal des Fesselgelenkes, je lmal

des Kronengelenkes, des Hüftgelenkes, des Kreuzllnrm

heingelenkes und des dritten Halswirbels. 1111111 lag

Yerrenknng der Wirbelsi'iule und Rückenmnrksquetsehung

vor, woran das Pferd starb. Zur Heilung

ständigen) Luxation des Kreuzdarmbeingele

Zeitraum von 3 Monaten nöthig. Ge<

Carougeau (15) erwähnt, dass bei

kung Iles Ellbogens des Hundes der Ver

dislocatio ad longitudineln lateral dislocirt

heilung ist oft sehr verzögert. l

deóac (9) beobachtete eine Verrou

Vorderfesseln bei einem Sjährigen Vollhl

auf der Rennbahn im Galopp bewegt wur(

Die Schultergliedmassen sanken plötzl

der Reiter wurde über den Kopf abgeworfe:

Tötung des Thieres fand sich eine Verlage

lenkenden vor, sowie vollständige Zerreissi

der auf der volaren und lateralen Seite, pal

des medialen Ligaments, während der dors

des Bandapparates unversehrt blieb. Das

beinhand war von den Sesambeinen gröss

gerissen.

Butel und Bourges (8) beobachtet:4

13jährigen, langgefesselten und zehcnweitgef

vollständige Luxation des Fesselgelenkes

Wie sich bei der Section heiausstel

Luxation bedingt durch Querbrueh der h

beine, bei gleichzeitiger Zerreissung der

der Seitenbìinder des Gelenkes und der

Das untere linde des Metacarpus befand si

gehroehenen Gleichbcinen, sodass die Gele

Fesselgelenkes völlig von einander getrenn

Chapellier (17a) berichtet über ei

Fessellllxatioll einer Stute mit Heilung du`

und Fixationsverband.

Blanc (5) beschreibt die Ankylose

eines Pferdes, welches infolge einer Einreil

pentinöl auf den Bauch in eine solche .

rieth, dass es sieh in diesem Zustande de

derfuss hraeh und im Fesselgelellk luxl

einer mangelhaften Behandlung bildete

fangreieher Gallus und eine Bockbeinstellux

die Arljleitsfl'ihìgkeit wesentlich beeinträeln

Schlachtung Anlass gab.

Mit Gelenkwnnden (ТО) kamen in

97 preussisehe Militärpferde in

Davon sind: S3 geheilt, 5 ausrangirt, 1g(

tötet, 2 in weiterer Behandlung geblieben

Bei 70 Pferden handelte es sich i

Sprunggelenk. 1811101 11111 das Vorderfus

9n1al um das Fesselgelenk, Gmal um d

5mal um das Kronengelenk, 21nalum

und lmal um das Buggelenk. Andauerm

der Wunden mit 1prom. Sublimatwasse:

band mit Tannin, Thioform, Jodoform e

scharfe Einreibungen ums Gelenk waren

liebsten Behandlungsmethoden. G

Hauke (27) empfiehlt bei Gelenkw

Alaunlösung.

Der betrefïr'inde Fuss wird, je nael

letzung das Fessel, Vorderfusswurzel- ode.

betrifft, in ein entsprechend hohes, п

lOproe. Alaunwasser gefülltes Fass gest(

mindestens 24—48 Stunden belassen. D

Wasser wird nach Ausschöpfung einer

Quantität wieder lauwarmes nachgefüllt

gesetzt. Bei Fesselgelenkswunden hört
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.\usfluss nach etwa 4Sstündiger, bei Sprunggelenkswun

den erst nach etwa 965tiìndiger permanenter Appli

cation der Alaunbäder auf. Georg Müller.

Zorreissnng von Gelenkhändern (77) wurde 1898

bei 9 preussischen Armeepterden festgestellt (6 geheilt,

je 1 ausmngirt, gestorben und getötet). Bei 6 Pferden

sind die. 'betr. Bänder angegeben. In 4 Fällen waren

die Seitenbänder des Fesselgclenks, in einem Falle das

äussere gerade Band der Kniescheibe und in einem Falle

die sog. Kappe am rechten Sprunggelenk zerrissen.

Georg Müller.

Tetzner(60) beschreibt 2Fiille von Gelenkrlleuma

tismlls beim Pferde., von denen der eine acut auftrat

und einen tödlichen Verlauf nahm, während der andere

mehr chronisch verlief, zur Zeit zwar geheilt ist, aber

trotzdem noch nicht als abgeschlossen angesehen werden

kann. Dic Section des gestorbenen Pferdes ergab: mul

tiple sero-fibrinöse Gelenkentziindung nebst multipler

Fehnenscheidenentzündung, Zerreissung des linken,

hinteren oberflächlichen Zehenbeugcrs; aeuter Milz

tumor: Endocarditis ulcerosa. Ausführliches ist im Origi

nale. in welchem auch die Literatur eingehende Berück

sichtigung gefunden hat, nachzulesen. Georg Müller.

c) Muskeln, Sehnen, Sehnenscheiden und Gallen.

1) Brante, L., Ruptura muscul. gastroenem. bei einem

Hunde. Svensk Veteriniirtidsskrift. III. 1898. p. 112.

(Heilung nach 6 Wochen. Behandlung mit Gipsbandage.)

- 2) de Bruin, M. G., Zerrcissung des Musculus

gastrocnemius nachGebärparese. IIoll.Zcitschr. Bd. 27.

34. _ 3) Gagny, Paul, Behandlung der Gallen

und Sehnendehnungen mit subcutanen Einspritzungen

von Terpentinöl. Rec. de med. vet. Bull. de la Soc.

No. S. р. 142—147. — 4) Le. Calve, (lelenkgallen.

Ree. de med. vet. p. 740. _ 5) Carougeau, llinken

hei einem Pferde nach Eröñ'nung eines Absccsses im

Musculus sternc-cleido-mastoideus. Journ. de ined. vet.

Bd. 50. p. 648. _ 7) Disterew, J., Zur Casuistik

der Bursa. mucosa occipitalis. (Russisch.) wissenschaftl.

A\bhandl. des Kasan`schen Meten-Instituts. Bd. XVI.

Heft 5. S. 443_51. _ 8) Fekete, J., Psoasabsecss

infolge von Punction desl Pansens, Veterinarius. No.17.

(lingarisch.) _ 9) Fríi hner, Acute degenerative Muskel

atrophie der Rücken- und Kruppenmuseulatur bei einem

l'ollblutpferde im Anschluss an das Abwerfen. Monats

Миг f. pract. Thierhlkde. X. Bd. S. 354. — 10) Hell,

Partielle Zerreissung der Achillessehne. Zeitschrift für

l'eterinärkde. No. 2. S. 67. (Das Pferd wurde. weil

nach zweiwöehentlìchem Stehen im lIiingegurt. keine

Besserung eingetreten war, geschlachtet.) _ ll) Hintz,

.leuter Muskelrheumatismus der Hunde; Behandlung mit

521101 und Dampfbädern. Dtsch. th. Woehschr. S. 5. _

l?) Jacoulet, Operative Behandlung der Sehnen

.scheiden- und (ìelenkgallen. Ree.. de med. vet. Bull.

dela Soc. No. 22. p. 457. -— 13) Lanzilloti

Buonsanti, N., Due nuovi casi di asecssi cronici del

niastoido-omeralc alla base del collo del cavallo. (Zwei

neue Fälle chronischer Abseessc im M. sternocleido

mastoideus [M. humero-mastoideus] an der Basis des

Pferdehalses. Clin. vet. XXII. p. 361. 385. 424. _

14) Lisi, G., Fistola del sacco della sinoviale della

articolazione metacarpo-falangea. (Fistelder metaearpe

Phalßngealen Sehncnscheideneapsel, Punktfcuer. Durch

bruch in die Gelenkkapscl, Eröffnung der Kapsel auf

T_cni. Ausspülung mit 2prom. Sublimatlösung, antisep

tischer Verband mit 3_4 tägigem Wechsel. Heilung nach

50Tagen.) Clin. vet. XXII. p. 205. _ 15)1\I:irk,

Ds Ueber die Behandlung der Sehnencntzündungen.

'i'tf'rinarius No. 20. (Ungarisch.) _ 16) Matr-ion,

Abreissung des medialen tibriisen Bandes vom Tuber

calcanei zur Achillessehne und laterale Disloeation

der letzteren. Journ. de Med. veter. Bd. 50. p. 520.

_ 17) Meincke, Behandlung aeuter und chronischer

Sehnen- und Schnensclwidencntzündung mit Wasserglas

verbiinden (Liquor Natrii siliciei). Ztschr. f. Veterinär

kde. Хо. 8/9. S. 425. _ 17a) Moore, R. C., Schädi

gungen dcs Flexor metatarsi. The Journ. 0f (fompar.

Medicine. XX. p. 221. (Diagnose und Behandlung der

Einreissung des Fl. m.) _ 18) Itekatc, Zerreissung der

Beugesehnen an beiden Hinterfüssen beim Pferde. Dtsch.

th. Wochschr. S. 419. _ 19) Gallen bei Pferden der

prcuss. Armee. Preuss. Statist. Vet-Ber. S. 191. _

20) Krankheiten der Muskeln, Sehnen, Sehnenscheiden

und Sehleimbcutcl unter den Pferden der preuss. Armee.

Ebendas. S. 184. _ 21) Der Muskelrheumatismus unter

den Pferlen der preuss. Armee. Ebendas. S. 187.

(Es waren 38 Pferde in Behandlung; 37 geheilt, 1 111

Behandlung geblieben.) _ 22) Muskelwunden bei Pferden

der preuss. Armee. Bbendas. S. 186. _ 23) Quet

sehungcn und Zerreissungen von Muskeln bei Pferden

der preuss. Armee. Iibendas. S. 186. _ 24) Schleim

beutelerkrankungcn bei Pferden der preuss. Armee.

Ebendas. S. 192. — 25) Schnen- und Sehnenseheiden

Wunden beil’ferdcnderpreuss.Armee. Ebendas. 8.188.

(205 Pferde wurden behandelt; davon 185 geheilt, 8 aus

rangirt, 5 getötet., 2gestorben, 5in Behandlung geblieben.)

_ 26) Schncn- und Sehnenseheidenentziindungen unter

den Pferden der preuss. Armee. 'Ebendas S. 189. _

27) Sehnenzerrcissungen bei Pferden der preuss. Armee.

Ebendas. S. 188.

Wegen Krankheiten der Muskeln, Sehnen, Sehnen

scheiden oder Schleimbentel (20) wurden im Jahre 1898

incl. des Bestandes vom Vorjahre (125) 4298 preussi

sehe Militiirpferde behandelt. Davon sind geheilt

4099 2: 95,40 pCt., ausrangirt 43 = 1,00 pCt., ge

storben 8 = 0,19 pCt., getötet 9 = 0,21 pCt., im Be

stande geblieben 139 Pferde. Der Gesamtverlust betrug

60 Pferde = 1,40 pCt. der Erkrankten. Die meisten

Erkrankungen (1553) brachte das II., die meisten Ver

luste (26) das III. Quartal. Verhältnismässig die

meisten Erkrankungsfiille hatten die Dragoner, die

wenigsten die Artillerie.

Von den 4298 Fällen diesel' Gruppe betrafen

a) die Krankheiten der Muskeln 498 (20 Bestand

vom Vorjahr); davon sind geheilt 470 = 94,37 pCt.,

ausrangirt 6 = 1,20 pCt., gestorben 5 = 1,00 pCt.,

getötetl 1 = 0,20 ptt., am Jahressehlusse in Behandlung

geblieben 16 Pferde; b) die Krankheiten der Sehnen

und Schnenseheiden 3736 (104 Bestand vom Vor

jahre); davon sind geheilt 3567 = 95,47 pCt., aus

rangirt 36 = 0,96 pCt., gestorben 3 = 0,08 pCt., ge

tötet 8 = 0,21 pCt., am Jahresschlusse in Behandlung

geblieben 122 Pferde; c) die Krankheiten der

Sehleimbeutel 64 (1 Bestand vom Vorjahre), davon

sind geheilt 62 = 96,87 pCt., ausrangirt 1 = 1,56 pCt.,

am Jahresschlusse in Behandlung geblieben 1 Pferd.

(ieorg Müller.

Quetsehungen oder Zerreissnngen von Muskeln

(23) kamen im Jahre 1898 bci 281 preussischen

Militarpferden zur Feststellung. Davon wurden 268

geheilt und 5 ausrangirt. 8 Pferde blieben am Jahres

schlusse in Behandlung. Von 157 Pferden handelte es

sieh bci 126 um Quetschungcn, bei 31 um Zerreissungen.

- Die Quetschungen betrafen 63mal die Schulter

muskeln, 36 mal die Kruppenmuskeln, 11 mal die Muskeln

des Vorarmes, Smal die Muskeln des Unterschenkcls,

3mal den M. sternoeleidomastoideus. je 3mal die Muskeln

des Armbeins und der Knieschcilw. Die Zerrcissungcn



betrafen lßmal den Schienbeinbcuger, 3mal den breiten

Brustmuskcl, 2mal den M. sternccleidolnastoideus, 2mal

die Kniescheibenmuskeln, je lmal den inneren schiefcn

Bauchmuskel, den langen Auswärtszieher des Hinter

schenkels, den mittleren Auswärtszieher des Hinter

schenkels, den Streeker des Oberschenkelbeins und den

gemeinschaftlichen Zehenstrecker. Georg Müller.

Wegen Mußkelwlllldell (22) kamen 1598 131

preussische Militâirpfcrdc in Behandlung. Davon

wurden 121 geheilt, 3 starben, l wurde ausrangirt, 1

getötet, 5 blieben in weiterer Behandlung.

Ein Pferd lief gegen eine Wagcndciehsel, ,wobei die

Spitze derselben am unteren Theil des Halses links

neben der Luftrühre den gemeinschaftlichen Kopfhals~

muskel durchtrenntc und dann zwischen dcr Halspartie

des breiten gezahnten Muskels und des Kappenmuskcls

in der Richtung von unten nach oben bis zum Schulter

blattknorpcl auf etwa 40 cm Länge cindrang. Heilung

in 4 Wochen. Georg Müller.

Fröhner (9) beschreibt einen weiteren Fall (s.

XVIII. Jahresbericht S. 138) von neuter, degenerativer

Апорте derRiieken- undKrnppenmnskulatur bei einem

Vollblutpferde, die .sich im Anschluss an das Werfen

entwickelte und zwar in so hoehgradigem Masse, dass

innerhalb 8 Tagen nach der Operation die Rücken- und

Kruppenmuskeln vollständig geschwunden waren. sodass

die betreffende Stelle ganz eingefallen und skelcttartig

abgemagert erschien. Dieser Zustand blieb ungefähr

6 Wochen unverändert, dann trat ziemlich rasch Besse

rung und Heilung ein, sodass das Pferd 9 Wochen nach

der Operation entlassen werden konnte. Baum.

de Bruin (2) berichtet über einen Fall von Zer

reissnng des Musenlns gastroenemius nach Gebär

parese.

Er eonstruirtc bei dieser Gelegenheit eine Bandage

von Eisenblech mit einer eisernen Stütze an der Rück

seite. Das Thier war in 2 Monaten wieder geheilt. Der

Artikel enthält zugleich eine Zeichnung, welche die Form

und Anwendung der Bandage deutlich veranschaulicht.

M. G. de Bruin.

Fekete (S) beschreibt einen Psoasabscess.

Er fand bei einer Kuh, die innerhalb 48 Stunden

sechs-mal punctirt worden war, eine kopfgrosse cnt

zündliche Gesehwulst. Am 10. Tage entleerte sich nach

Eröffnung der Geschwulst ea. 1 Liter Eiter, mit Gewebs

fctzen vermischt, und aus einem benachbarten, der

Wirbelsäule dicht anliegenden Abseess noch б Liter

ähnlicher Inhalt. In drei Wochen erfolgte vollständige

Heilung. Hutyra.

Carougeau (б) berichtet über einen Fall von

grosser Schmerzhaftigkeit einer Narbe, die sich 2 Jahre

nach Eröffnung eines Abscesses im Musculus sternoeleido

mastoideus gebildet hatte und die starkes Hinken ver

ursachte. Die Excision der Narbe, gefolgt von einer

Heilung auf erstem Wege, beseitigte das Hinken. Nach

dem Verf. lassen Operationen im Bereich der Kummt

lage manchmal schmerzhafte Narben zurück.

Guillebeau.

Wegen Sehnen- 111111 Sehnenseheìdenentziindung

(26) wurden 1898 111 der preuss-ischen Armee ein

schliesslich dcs Bestandes vom Vorjahre 3222 Pferde,

d. i. 10,79 pCt. aller Erkrankten und 4,17 pCt. der

Istsfiirkebehandelt. Davon sind geheilt 3113 = 96.61pCt.,

ausrangirt 18 = 0,55 pCt., gestorben 1 = 0.03 pCf.,

getötet 1 = 0,03 pCt., am Jahresschlus

lung geblieben 89 Pferde. Auf die Quart

sich dic Krankheitsfalle folgendermasser

363 (incl. 84 Bestand), II. Quartal 1223

1108, IV. Quartal 528.

Der Sitz der Sehncnentziìndun

Pferden angegeben worden. Es waren 1

rechte Vorderfuss 784111111 = 44,74 рС

Vol'derfuss 694u1al = 39,61 pCt., beie

182mal = 10,38 pCt., der rechte Hinter

2,79 pCt.. der linke Hinterfuss 40mal

beide Hintcrfüsse 3mal = 0,11 pCt. Von

Sehnen und Schnenseheidcn waren 1111101

ergriffen: Die 11uf- und Kronbeinbeugeseh

819mal = 43.31 р(‚‘1.. die Fesselbeinbeu

375 mal = 19,99 pCt., die Hufbeinbeu(

313mal = 16,55 pCt., die Kronbeinbeui

233mal = 12,32 рС1., die Huf- und Ff

lsehne 3mal = 0,16 pCt., alle 3 Beugcseh

1.85 pCt.. das obere Unterstützungsbz

0,16 pCt., das untere Unterstützungsba

0,95 pCt., die Achillcssehne 3mal = С

untere Sehnenscheide der Beugesehnen 59 m

die obere Sehnenscheide der Beugesehni

1,32 pCt., der gemeinschaftliche Zehenstri

0,16 pCt., die Sehne und Sehnenscheide d

med. 2mal = 0,10 pCt.

Bei der Behandlung derartiger 1

Allgemeinen nach den bekannten Grundsä

worden. Oberrossarzt Günthcrberg zii

acre das Collodium cautbaridatum vor, n

längere, feste Aufliegcn des Schorfcs ein g

auf die Sehne ausgeübt werde, Oberross:

empfiehlt bei Priessnitz’sehcn Umschlägen

Gummipapiers Billroth-Battist zu verwe

infolge seiner grösseren Haltbarkeit billig

G

Meinicke (17) lässt in Fällen von а

entzündung, die voraussichtlich erst nach e

wieder zum Ausgleich kommen werden, zunä

energisch kühlen und legt dann einen

band an, der nach Befinden über 3 Monati

G

Sehnenzerreissungen (27) wurden

Pferden der preussischen Armee fest

Davon sind 30 geheilt, 4 ausrangirt,

Behandlung geblieben; 1 Pferd wurde

34 Pferden waren total oder partiell zeri

der Schienbeinbeugcr, 9mal die Sehnc

beugers, 4mal der Fesselbeinbeuger. 2m:

beugesehne, lmal die Sehne des Kron

beugers, 11nal die Sehne des Zehenstrceli

das iiusserc Seitenband des vorderen Fes

G

Rekate (18) beobachtete eine Ze

Bengesehnen an beiden Hinterfüssen

Oberflächliehcr und tiefer Zehenbeuger

Höhe der Gleichbeine, an der Stelle, we

beuger durch die Schne des Kronbeinbeu

tritt, vollständig durchgerissen. Ursache'

Pariren auf absehits'siger Bahn. Das P1

sehlachtet.

Matrion (16) beschreibt eine Al

medialen librösen Bandes vom ТвЪет

Achillessehne bei einem feurigen Hengste,

blicke von Stuten heftig gegen die Wa

schlug und hierauf sofort das linke Hint

haft in Bcugung behielt. Der Tarsus sehr
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an, das Gehen war sehr schmerzhaft und von einem

lateralen Abgleiten der Achillessehnc vom Tuber cal

сапе? begleitet.

Während eines halben Jahres kamen verschiedene

Hautreize zur Anwendung; die laterale Disloeation der

Achillessehne wurde zum Dauerzustand; auf dem Tuber

entwickelte sich eine kleine Exostose, und das llinkcn

m'schwand, sodass das Thier seine volle Arbeitsfähig

keit wieder erlangte. Guillebeau.

Gagny (3) empfiehlt zur Behandlung von Gallen,

Schnendehnungen und Stollbenlen die snbeutane Injec

tion von je 1 g Terpcntinöl an der latemlen und mc

«lialen Fläche. Um möglichst Asepsis zu erzielen, мы

cr zu 50,0 Terpentinöl 1 g einer 5proc. aleoholischen

tìuajacollösung zusetzen.

In die Gallen hinein spritzt C. ausserdem 1-2 g

folgender Lösung: Antipyrin und Tannin aa 10,0,

Alcohol. rect. 100,0.

Es tritt umfangreiches Ocdem ein, welches dem

Thiere 2-3 Tage grosse Schmerzen bereitet` sodass es

.sogar das Futter versagt. Eine Oetînung der sich etwa.

bildenden, weichen Stellen der Haut ist nicht nöthig, da.

der darunter befindliche Eiter meist resorbirt wird.

Röder.

Gallen (19) sind im Jahre 1898 bei 248 preussi

sehen Militärpferden Gegenstand besonderer Bc

handlung gewesen. Davon sind 222 geheilt, 5 ausmn

girt, 20 in weiterer Behandlung geblieben; 1 Pferd wurde

getötet.

Unter 190 Pferden handelte es sich 50 mal um

Fesselgelenkgallen, 50mal um Gelenk- und Sehnen

scheidengallen am Sprunggelenk, 3mal um Kniebogen

gallen, 72mal um Gallen der unteren Sehnenseheiden

dcr Bengesehnen, 11mal um Fesselstrecksehnengallen,

-lmal um Strecksehnengallen am Carpus.

Georg Müller.

Le сапе (4) theilt 3 0perationsverfahren gegen

Gelelhglllen mit, welche sämtlich Compression der er

weiterten Gelenkkapsel durch mehr oder minder inten

sive Narbenbildung bezwecken.

Die letztere wird in leichteren Fällen durch Ех

stirpation eines länglichen Hautstüekes über der Galle

herbeigeführt; sicherer ist der Erfolg, wenn auch von

der unter der Haut liegenden aponeurotisehcn Schicht

ein entsprechendes Stück entfernt wird und Faseien

und Haut. gesondert genäht werden; bei der meist

"trspreehenden Operationsart endlich wird auch aus der

Íìelenkkapsel selbst ein Stück exstirpirt und eine ent

Sprechende Naht angelegt. Baum.

Jacoulet (12) beschreibt drei Fälle, bei denen

er die Sehnensehelden- bez. die Gelenkgallen untcr

Beptischen Cautelen öffnete, nöthigenfalls auch ein

Stück der verdjckten Sehnenscheidcnwand entfernte

hierauf die Wunde vernähte und einen die Bewegung

der Gliedmasse möglichst hindernden Verband anlegte.

Heilung per primam. Völliges Verschwinden der Galle

und volle Gebrauchsf'a'higkcit nach mehreren Monaten.

Röder.

Wegen Sehleimbeutelerkrnnknngen (24) wurden im

Jahre 1898 mit Einschluss des Bestandes vom Vorjahre

64 preussische Militärpfe rde behandelt. 62 Pferde

wurden geheilt, 1 Pferd wurde ausrangirt, 1Pferd blieb

am Jahressehlusse in weiterer Behandlung.

Unter 48 Pferden handelte es sich 20mal um Piep

hackc. 14mal um lStollbeule, Gmal um Entzündung des

Schleimheutels am Schultergelenk, 2mal um chronische

Entzündung des Schleimbeutcls am Sprunggelenk, 2mal

um Entzündung des Sehleimbeutels am mittleren Um

dreher des Oberschenkcls, je lmal um Verletzung des

Schleímbcutels am Sprungbcin, um Verletzung des

Schleimbeutels des Zehenstreekers am Fesselgclcnk, um

Entzündung des Sehteimbeutels am vorderen Fessel

gelenk und um Bursitis podotrochlearis. Georg Müller.

Distercw (7) beschreibt eine Genickheule, ent

standen durch Entzündung der Barsa mucosa occipi

tßlis bei cinem Pferde, die im Verlauf cines Jahres

sich entwickelt. einen Umfang von 32 cm Länge, 21 cm

Breite und 18 cm Höhe erreicht und eine harte Con

sistenz besessen hat. Die chirurgische Behandlung.

welche in einer Erweichung und Spaltung der Ge

schwulst', wie in regelmässigen Ausspiilungen des Ab

scesses mit einer 2proc. Carbolsìiurelösung bestanden,

ist resultatlos gewesen. — Das Thier war nach 9tâig.

Behandlung unter Erscheinungen hochgradiger Depres

sion und einer von der Naehhand ausgehenden, allge

meinen Lähmung eingegangen.

Bei der Section hat I). die Bursa occipitalis zu

einem mit Granulat-ionen und dicken Eitermassen be

deckten, dickwandigen Absccss von 24 em Länge,

17 cm Breite und 14 em Höhe umgewandelt gefunden

und in der Sehl'idclhíihle einen periduralen, über dem

Kleingehirn und dem verlängerten Mark gelegenen, mit

verkl'istem liiter ausgefüllten, 6 X 4 cm niesscnden

Abscess eonstatirt, der vermittelst eines durcit das

Foramen magnum führenden Fistelganges mit dem

Bursalabscess in Communication gestanden und eine

bedeutende Compression des Kleinhims veranlasst

hatte. J. Waldmann.

d) Verschiedenes. 1) Baldoni, A., Le injezioni

sottocutanee di atropina e morfina nelle zoppicature

reumatiche di spalla. (Die. subcutanen Injectionen von

Atropin und Morphin bei der rheumatischen Schulter

lahmheit.) Aus der Mailänder chirurg. Klinik. Clin.

veter. XXII. pp. 1. 15. 27. 38. — 2) Gagny, Eine

Lahmheit bei ltennpfcrden. Ree. de méd. vet. Bull. de

la. Soc. No. 14. p. 290. — 3) Eichhorn, Freytag,

Lungwitz, Uhlich, Morphin- Atropin-Injeetion bei

Rheumatismus des Pferdes. Siiehs. Veterinìirb. S. 122.

— 4) Gusew, W., Zur Behandlung der Schulterlahm

heit. Archiv für Vet-Wiss. Н. 12. Abth. II. 5.608

his 610. (Russisch.) - 5) Heieek, Chron. Schulter

rheumatismus. Wochenschr. für Thierheilkdc. S. 105.

ы 6) Joly, Zur Gleichheinliihme. Rev. ret. Bd. 24.

p. 343. —— 7) Labat, A., Ungewöhnlich grosse. Granu

lationen auf Wunden der Gliedmassen bei Pferden.

Ibid. p. 705. — 8) Malkmus, Die Operation der

Brustbcule. Deutsche thicrürztl. Wochenschr. S. 162.

— 9) Markus, Il., Complicirtc Nackentistel bei dem

Pferde. Holl. Zeitsehr. Bd. 20. 228. — 10) Pelte

sohn, Zur Aetiologie und Prophylaxe des Rheumatis

mus.' Ret'. aus der D. Med. Ztg. 1898. S. 64—68 in

Berliner thierìirztl. Woehenschr. S. 56. — 11) Plosz,

Bela, Heilung des hoehgradigen Zuckfusses durch Ope

ration. Zeitschrift für Thiermed. III. S. 198. —— 12)

Dersclbe, Die Behandlung des Muskelrheumatìsmus

mit Atropin-Morphiumlösung. Zeitschr. für Thiermedìc.

III. S. 194 und Veterinarias. No. l. (Ungarisch.)

13) Sanfelici, L., Pistola del garrese con carie delle

apofisi spinose guarita di prima intenzione. (Widerrist

fistel mit Caries der Dornfortsiitze geheilt per primam

nach Abtragung der Dornfortsätze, Auskratzung etc.

innerhalb 12 Tagen.) Clin. vet. XXII. p. 30. —— 14)

Schimmel, Die Ursachen des Stclzfusses bei Fohlen.

Oesterr. Monatsschr. für Thierheilk. 24. Jhrg. S. 171
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und 11011. Zeitschr. Bd. 26. S. 341. — 15) Schmidt,

Einiges über die Actiologic der Bugbeulen. Monatsh.

für practische Thicrheilkuude. X. Bd. S. 161. — 16)

Derselbe, Warme Iileieumschläge zur Erzielung

schnellerer Reinigung und guter Granulation an Extre

mitätenwunden. Säcbs. Veterinärber. 8. 123. — 17)

Sozewitsch, Seuchenhaft-ínfeetiöses Lahmcn der

Pferde. (Petscl'ietschui.) Archiv für Velcrinärwiss.

Heft 8. р. 381. (Russisch.) — 18) Stein, Beobach

tungen bei Anwendung von Atropin -Morphium-Injee

tionen gegen Sehu'lter-Rheumatisinen. Thierîirztl. Central

blatt. No. 8. S. 148. (Die Therapie war zwar erfolg

reich, hatte aber sehr schwere lntoxicationssymptome

zur Folge.) — 19) Uschmoroff, Collodium und 111

gatur bei der Behandlung der Stollbeulen. Archiv für

Veter.-Wiss. 11011 6. Abtli.1l. S. 334—337. (Russ.)

— 20) Wilhelm, Lumbago bei 01110111011Ё11501101111011

pferd. Süehs. Velerinl'irber. b'. 114. — 21) Die Вс—

handlung acuter und chronischer Schultcrlahmhcìt

mittelst Atropin-Morphium-Injeetioncn. Zeitschrift für

Veterinärkd. No. 1. S. 18 und No. 2. S. 68. (Deckt

sich mit den Mitthcilungen des Preuss. Statist. Veteri

niirberiehts.) — 22) Die Behandlung von Lahmhciten

durch subeutane Injectienen von Atropin-Morphium.

Preuss. Statist. Vet-Ber. S. 172. — 23) Wunden bei

Pferden der preussischen Armee. Ebendas. S. 143.

Wegen Wunden (23) wurden 18981п der 111011551

schen Armee einschliesslich des Bestandes voui Vor

jahre (33) 2937 Pferde behandelt. Davon sind; geheilt

2854 = 97,17 pCt., ausrangirt 10 = 0,37 pCt., gestorben

18 = 0,61 pCt., getötet 10 = 0,37 pCt. In weiterer

Behandlung blieben am Jahresschlusse 45 Pferde. Dcr

Gesamtverlust beträgt somit 38 Pferde = 1,29 pCt.

Die Ausrangirung erfolgte 4mal wegen Verletzungen

und eitriger Entzündung der Vorderfusswurzelgelenke,

2mal wegen eitriger Ellcnbogengelenkscntzündung. durch

Lanzcnstiche veranlasst, lmal wegen Sprunggelcnks

wundc, 1 mal wegen tief gehendcr Oherschenkclwunde.

Gestorben sind 10"Pferde nach Lanzenstichen, 3 nach

Verletzungen mit einer Wagcndeichsel durch innere Ver

blutung, 1 nach Verletzung derSchcnkelartcrie, 1 nach

Verletzung der Carotis. Bei 1 Pferd, welches an einer

Quetschwunde dcr llinterhacke litt, wurde der Tod

durch eine „blutige Bauchfelleutziindung“ herbeigeführt.

Die Tötung wurde nöthig: 4 mal wegen Eröffnung der

Vorderfusswurzelgelenke durch Hinstürzen, 2 mal wegen

Verwundungdcs Ellenbogcngelcnks, 2mal wcgenjauchiger

Sprunggelcnkswundc.

Die Behandlung der Wunden war durchweg eine

antiseptische. In Bezug auf die Zweckmiissigkcit des

Ai'rols theilt König mit, dass er nach dem Bestreuen

der Wunden mit diesem Mittel oftmals harte, schlackcn

artigo Borken entstehen sah, welche das Gedeihen einer

gesunden Granulation in empfindlicher Weise störten, dass

dagegen mit Ai'rolpastc gute Erfolge erzielt habe. 1111

Ilusarcn-Regilnent No. 13 wurde bei allen Wunden,

deren gründliche Desinfeetion zweifelhaft erschien, von

dem immunisirenden Tetanus-Antiteirin Gebrauch

gemacht. Georg Müller.

Labat (7) beschreibt ungewöhnlich grosse Grann

lome iu der Metacarpal- resp. Metatarsalgcgend von

Pferden, die auf gewöhnliche Verletzungen folgten.

1111 Falle No. 1 erreichten die Tumoren von Gra

nulationsgewcbc einen Umfang von 1 111, 01110 Dicke von

33 cm und eine Höhe his zu 71 cm.

Bei Fall No. 2 betrug der Umfang 69 ein, díe Dicke

22 0111, das Gewicht 6,5 kg.

Bei Fall No.3 mass der Umfang 1 ш, die Dicke

53 cm, die Länge 25 ein. Das Gewicht wurde zu 7 kg

festgestellt.

Zur Beseitigung dieser' Geschwülste empfiehlt der

Autor die elastische Ligatur, die Reg(

täglich längere Zeit, sowie Verbände mit

Lysol. Bei dieser Behandlung wird rast

zielt.

Malkmus (8) operirt die Brustbel

nach dem Bayer-’schen Verfahren, da:

Punkten vereinfacht hat. Die Operati

stehenden Pferde unter Anwendunl

Anästhesie nach Schleich.

Wird das Pferd bei Durchschneid

muskels oder tieferer Stellen unruhig,

Bremse und 11. В. auch den Lassodom

Nach Durchschneidung der Haut Exstirr

schwulst unter Vermeidung des Anschn

Grunde liegenden Absccsses. Erfolgt letz

so sorgfältige Desinfeetion durch Ausspüh

Operation Schluss der Hautwunde dur

wobei Subcutis gegen Subeutis derart ger

diel Wundränder einen etwa 1/2 cm hohen

Entspannungsnaht ist nicht nothwendig

Wundhöhle legt man von oben nach untt

im Bogen durchziehendcs Drainrohr, We

wird. Bestreuung der gut abgetupften W

Glutol.

Das Pferd wird 14 Tage. lang im Sta

angebunden und aus einer Verstellkr

Nach 8 Tagen Entfernung des Drains u

11. Tage (nicht früher!) einzelner Hefte.

lung per primam und Entlassung der Г

durchschnittlich drei Wochen.

Schmidt (15) züchtete aus dem Ei

beule Coccen, die den Schütz’schcn Druse(

Durch Ueberimpfen dieser Coccen in d

gegend 2 anderer Pferde konnte er be

verlaufende Bugbculen erzeugen.

Usehlnoroff (19) beschreibt eine

fundene Beliandlungsinethodc der Stollbe

lich mit flüssigem inhalt) durch Anwe

eigenartigen Druckverbandes, den

Pferden mit ausgezeichnetem Erfolge crpro

Behandlung dauerte 2—3 Wochen und

einem der Pferde selbst eine kindskopfgrt

im Verlauf von 17 Tagen vollständig zu

Das Verfahren besteht in Folgendem:

Nachdem das llaar gut abgeschoren, r

mit lauwarmem Wasser und grüner Seife

waschen und im Verlauf von 2—3 Stund

trocknet ist, wird dieselbe in ihrem ganzen

mittelst eines Borstenpinsels dick mit

(.'ollodiunn bei etwaigen Verletzungen d

mit 4 proc. .lodoformeollodium bestrieh(

streichen mit Collodium muss im Verlal

7 Tagen täglich, dann aber jeden dritter

holt werden. 501110 die Geschwulst naci

Behandlung aber nur wenig im Umfange

haben, somuss die tägliche Collodiumanwe

bis 13 Tage ausgedehnt werden. Nach dem

der Geschwulst wird das Collodium mit wz

und grüner Seife abgewaschen, darauf die S1

untersucht, um beim Vorhandensein etw

tungen die Collodiumbchandlung noch 3

zusetzen.

Bei der Behandlung von harten, fibrös(

hat Autor früher eine starke seidene Lig

welche, nachdem die Haut in ihrer ganzen

schnitten, vermittelst einer Nadel durch

Geschwulst geführt (behufs Vermeidung de

um ihre Basis allmählich fest angezoger

durch die Geschwulst durch den Hautse
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gepresst und verinittclst eines Messers oder Thermo

cauters abgetragen wurde. Nach 7_8 Tagen konnte

die Ligatur entfernt werden.

Nach Angabe des Autors besitzt dicsc Methode

gegenüber der ersteren soviel Mängel, dass er sie jetzt

verlassen hat. J. Waldmann.

Markus (9) beschreibt einen Fall complicii'ter

Насыпные] bei dem Pferde.

handelte sich um eine Stute, die Wegen dieses

Leidens schon längere Zeit in Behandlung war. 1)1е

Fistclgänge wurden zwar möglichst gespalten, cntleerten

jedoch regelmässig mit dem lQecret neerotische Ge

`rebsfetzen, welche hauptsächlich von dem Nackcnband

herrührtcn. Der Patient war sehr soporüs, die Haltung

des Kopfes gesenkt, der Kopf überdies um seine Längen

achse gedreht und zwar dermassen, dass man, an der

linken Seite des Thieres stehend, den Kchlgang in seiner

_ganzen Breite wahrnehmen konnte. Versuchtc man den

Kopf in seine natürliche Haltung zuriiekzubringcn, so

empfand das Thier oll'enbar heftige Schmerzen.

Bei der Section ergab sich, dass in dem Oecipi

talgelenk eine bedeutende Destruction bestand. Die

rcchtc Gelenktläche des Atlas hatte nur noch an 2 Stellen

Knorpel, der grösste Theil war durch tiefgchcnde Caries

angefressen, auch der nächstliegende Knochen in Mit

leidenschaft gezogen. Der obere Bogenknochcn des

Atlas war erweicht. Die linke Gelenkñäche war nor

mal. An dem Os occipitale konnte man ebenfalls Usur

des Condylenknorpels wahrnehmen. Der rechte Con

ri_\‘lus war am stärksten angegriffen. Links war ein

Theil des Knorpels nur sehr leicht usurirt. Das vcr

Iîingerte Mark war in geringem Grade. ödematiìs und

livperämiseh. M. G. dc Bruin.

Schimmel (14) beschreibt den erworbenen Stelz

flss bei Füllen.

Von Rheumatismus oder Rhachitis merkte er bei

.solchen Patienten nichts; die. Muskelatrophie und die

eingefallene Brust sind nicht die Folgen einer M_vositis

rheumatica, sondern allgemeiner Schwäche. Ebensowenig

lit-standen in den von ihm beobachteten Fällen an den

lipiphysen rhachitische Veränderungen. Der grössere

l'mfang der Fesselgelenke wat' eine Folge des Ueber

kñthenstandes.

Nach der Ansicht Schimmel’s ist die primäre

L'rsaehe des erworbenen Stelzfusses meistens ein Magen

1110 Darmcatarrh in Verbindung mit Adenitis und Peri

aflenitis der )tesentcrialdrüsen Dass auch ungenügendc

Nahrung dabei eine Hauptrolle spielt, erwies sich aus

Ít-"r Thatsache, dass der Stand sich oft bessertc, sobald

das Füllen in günstigere diätelische und hygienische

l'crhältnisse kann. М. G. de Bruin.

Bela Plosz (11) hat bei einem Pferde, das in

hohem Grade an ZuckfllSS litt, eine Durchschneidung

'lcr Sehnc des seitlichen Zehenstreckers vorgenommen

und damit die Heilung des Leidens erzielt.

Der Fall verdient insofern Beachtung, als der Zuck

îuss schon Jahre lange bestanden hatte, das Thier 14 Tage

nach der Operation schon Tagesarbeit leistete und trotz

derselben nach Ablauf von 54 Tagen so gut wie voll

`131111113 geheilt war. Dieser Fall bestätigt auch weiter.

dass der Zuckfuss thatsäehlìch oft durch die Verkürzung

Ílcr genannten Sehne verursacht wird. Dieser Fall muss

«lic Thierämtc veranlassen, bei der fraglichen Erkrankung

die beschriebene, kleine, ungefährliche Operation auszu

führen, dnrch welche sicher in vielen Fällen eine Heilung

«lf-s Zuekfusses erzielt werden kann. Jedenfalls liegt

“s im allgemeinen Interesse, jeden derartig operirten

Fall zu verüü'entlichen, gleichviel, ob derselbe geheilt

wurde oder nicht. Nur hierdurch könnte endlich die

Ursache des Zuckfusses endgültig sicher festgestellt

werden. lïllcnbergcr.

C-agny (2) erwähnt eine Lßlmllleit an den Vorder

beinen der Rennpferde.

Man findet eine harte Anschwcllung am distalen

Ende des Fesselbeincs. Sie liegt zwischen deln Fessel

und den Beugesehncn und lässt sich nur von der inneren

oder äusseren Seite bemerken. Sie wölbt die. Sehnc vor,

geht aber nicht bis zum Krongelenk. Die Stelle ist

warm und bci Druck schmerzhaft. Diese Lahmheit, die

noch wenig bekannt ist, darf prognostisch und thera

peutisch nicht leicht genommen werden, da sie meist

wicderkehrt. Röder.

Sozewitsch (17) beschreibt ein im Congogebict

häufig senchenhaft auftretendes, infectiöses Lahmen

der Pferde, das dort unter dem Namen Potsche

tschui bekannt ist.

Die Krankheit tritt gewöhnlich nur auf einer, selten

auf 2 Extremitäten auf, besteht in einer Entzündung

der llant und der darunter befindlichen Weichthcile im

Bereiche des Fessel- und Krongelenkcs und verursacht

durch ihren langwierigen, oft bösartigen Verlauf, wie

durch die sich an das Leiden knüpfenden Folgczuständc:

Narben- und Schwielenbildung, haarlose Stellen, Huf

anomalien etc., einen schr beträchtlichen Schaden.

Das klinische Bild zeigt als erstes Symptom

starkes Lahmen; darauf treten an der betreffenden Ех

tremität unter allgemeinem Fieber (bis 39,50 und mehr)

auf der Haut der Kron- und Fesselbeingcgend alle Sym

ptome einer starken Entzündung, sowie gerstenkorn

grosse, mit einer hellgelblichen Flüssigkeit gefüllte

Bläschen auf. Die aflicirten Theile Isind so schmerz

haft, dass das Thier bei der geringsten Berührung den

Fuss zuckend beugt und ibn längere Zeit in der Sehwcbc

erhält. Nac113_4 Tagen stellt sich eine mehr oder

weniger tief gehende, diffuse, eitrige lnÍiltration und im

Weiteren Verlauf Gangrän oder Geschwürsbildung ein.

Lieblingssitz der Geschwüre ist die Kronbeingcgend, w0

bei es nicht selten zu Eitcrsenkungen, Fistclbildung,

Strahlfäule und abnormem llufwachsthum kommt. .le

höher hinauf sich der Entzündungsproccss localisirt, um so

günstiger ist der Verlauf der Krankheit, doch kann auch

bis zur Fusswnrzel hinauf Gesehwürsbildung auftreten.

Die Gen csung erfolgt, je nach dem Verlauf der

Krankheit` in 2_3 oder in 5_6 Wochen. Die grosse

Ansteckungsl'ähigkcit illustriren folgende Zahlen: In

einem Bestande von 330 Pferden erkrankten 20 pCt.

der Gesamtzahl, in einem anderen von 520 Pferden so

gar 74 pCt. Das infce. Lahmen zeigt in mindestens

15_20 pt'lt. aller l~lrkrankungsfälle einen bösartigen

Verlauf, bei dem trotz regulärer Behandlung die Krank

heit in 1 pCt. mit dem Tode, in 3_4 pCt. mit Ge

brauchsunfähigkeit endet.

Aus dem Bläsehcninhalt angelegte Culturen ergaben

Staphylococcus pyogcnes aureus, nebenbei auch Strepto

coccus p_i'ogencs, die als Ursache der Krankheit hin

stellt. Diese Microorganismcn werden durch inlicirtes

Gras auf die Extremitäten übertragen, wodurch eine ln

feetion um so cher erfolgt, als die Füsse der Pferde

beim Weiden in der Steppe stets durch die dornige

Spitzklette (Xanthium spinosum) verursachte Verletzungen

aufweisen.

Als lllassrcgel gegen dic Verbreitung der Krank

heit werden Verhütung der Einschlcppung und strenge

Isolation empfohlen. Die Behandlung erstreckte sich

hauptsächlich auf die Gcschwüi-c. Letztere wurde-n mit

2proc. Sublimatlösung ausgespült, mit mehrfach zu

sammengelegter Sublimatwattc bedeckt und verbunden.

Bei zweimal täglich vorgenommcncm Verbandwcchsel

trat gewöhnlich nach 4_5 Tagen gute Granulation und

nach 2_3 Wochen vollkommene Heilung ein. Die

Complicationen wurden nach allgemeinen Regeln be

handelt. С. llappich.



Gusew (4) hat bei der Behandlung del' 01110111—

schen Sehulterlahmheit des Pferdes die Piehler’sche

Seife stets mit gutem Erfolge angewendet, sogar in

Fällen, in denen eine bedeutende Atrophie der Sehnltcr

musculatm' vorlag.

Mit genannter Seife rieb Gusew dic vorher mit

wannem Wasser und grüner Seife gründlich abge

wasehene Schultergelenksgcgend 50 lange ein, bis diese

sich mit reichliehem Schaum bedecktc, worauf er den

Schaum mit der Hand bis zur Trockenheit in die Haut

einrieb. Diese Application der Seite wurde nach

lOtägigen Intervallen solange fortgesetzt, bis beim

miissigcn Laufen des Pferdes das Lahmgehen nicht mehr

bemerkbar war. _ Das Mittel zerstört die llaarwurzeln

nicht, weil das Haar, obgleich es in Folge der Ein

reibung ganz ausfällt, 51011 vollständig wieder ersetzt'.

‚1. Waldmann.

Atropìn-Morphium gegen Lahrnheiten und Rheu

mßtìßmlls. Subcutane lnjeetionen von Atropin

Morphin (22) wurden im Jahre 1898 (Ill. Quartal) bei

34 preussischen Militär-Pferden vorgenommen,

und zwar sowohl bei acuten, wie bei chronischen, zum

Theil bereits monatelang anderweitig behandelten Krank

heiten, wie ,Schilltcrlahmlieit‘, „rheumatisehe Schulter

lahmheit“, .,Zerrung der Schultermuskeln“, „Ellenbogen

gelenksentzündung“, „Ilüftgelenkslahmheit“ ctc. ln 19

Fällen war die Therapie von Erfolg; in l5 Fällen wurde

die Lahmhcit gar nicht beeinflusst, oder die nach der

Injection eintretendc Besserung war nur geringfügig oder

vorübergehend. In 14 Fällen waren Vergiftungs~

erscheinungen zu beobachten, und zwar llmal in recht

starkem, 3mal in minder starkem Grade. '/.u den 11

erheblichen Vergiftungsfiillen zählen 7 Erkrankungen

an Colik.

Oberrossarzt Lorenz, der das Mittel in 12 Fällen

mit übrigens günstigem Erfolge angewendet hat, fand,

dass weder Rasse, noch Körpergewicht, noch Futter

zustand für das Eintreten von unangenehmen Neben

Wirkungen des Atropins bestimmend sind und dass auch

die von Meinicke vorgeschlagenen Atropindosen (0,025

bis 0,03) nicht im Stande waren, Derartiges zu verhüten.

Von Bedeutung ist dagegen nach Lorenz der Fül

lungsgrad des Darmes, und empfiehlt derselbe fol

gende 011112: Nach 24 stündigcr Entziehung des Futters,

jedoch unter häufiger Verabreichung von dünnem 11101011

trank auch an den folgenden Tagen, wird eine Aloe'pille

gegeben, deren Wirkung abgewartet wird, um nach gc

hüriger Ausleerung des Darmes die Injection vorzunehmen.

8—10 Stunden nach dieser wird ein Futter verabreicht,

und von da an wird das Pferd bis zum Tage der In

dienststellung nur mit der halben Ration gefüttert.

Auch gegen die „in rossl'irztlichcn Kreisen vielfach

bekannte sogenannte Remontelahmheit.` bei welcher

sich infolge erhöhter Anstrengung allmählich eine Schul

terhangbcinlahmheit ausbildet", hat Lorenz in 2 Fällen

die Injection mit dem Erfolge angewendet, dass die

Krankheitsdauer abgekürzt wurde. Georg Müller.

lieieek (б) behandelte 2 an ehronischem Schul

tcrrheumatismus erkrankte Pferde mit subeutanen

Morphium  Atropininjectionen. Ein Heilerfolg

blieb vollständig aus, dagegen traten in beiden Füllen

Verg?ftungscrscheinungen, Erscheinungen von starker

Aufregung und Colik auf. Fröhner.

Plósz (12) erzielte stets Heilung der rheumati

schen Sehnltcrlahmheit durch (110 von Tempel

zuerst empfohlene subentane lnject

pin-Morphium.

Die Behandlung ist um so wcrthvc

lung dauerhafter ist und das Resultat

Fällen auch in differentialdiagnostischu

werthet werden kann. Die giftige Wil

pins macht sich nicht geltend, wenn s

lich nur 0,025 g injíeirt werden, wele

der Dosis die Wirksamkeit des Verfahr

trüehtigt.

Nach einer ausführlichen und kritisc

der bisherigen Erfahrungen über die coi

phium-Atropininjection beider

heit weist Baldoni (1) an der Hand

Beobachtungen an rheumatisch-schulte

nach, dass trotz der gelegentlich vork(

träglichkeiten die Methode ein sehr nüt:

darstellt. Es wurde in der Regel zwei

von 0,05 Atropin. sulfuric. und 0,20

ehloric. in 20,0 Aqu. dest. innerhalb 14 'i

Ueber Rehe s. Krankheiten des`

Kapilel S. 161).

9. Hufbcsehlag, Anatomie, Phy

Pathologie des Hufe:

(Zusammengestellt und redigirt von Het

rath Lungwitz.)

1) Ales, Beitrag zur Behandlu

krebses. Ree. de me'd. vét. p. 91. —

lung per pńmani bei Hufknorpelfìstelo]

dc la Société centr. de méd. vet. p. 5

loing, S., Ueber das Wesen der Rin

llufkapsel. Journ. de Med. vét. p. 385

Geburtsrehe bei der Kuh. Bullet. d

de mcd. vet. p. 181. — 5) Behrens

schulen für Hufbeschlag. Der Hufsehx

6) Derselbe, Fabrikhufcisen. Ebenda

Berthier, Eine neue Hufsalbe. Re(

p. 747. — S) Beust, Ueber Steingall

sachen. Der Besehlagsehmied. S. 33. -

F., Erfolgreiche Operation einer eiternde

ausgedehnter Necrese der Plantarapon

Hufbeines, ergänzt durch eine Mesoneul

veter. Bd. 24. p. 649. — 10) Derse

Worth des Sublimatpulvers bei der .

Nageltrittes. Ibidem. 718. -

Widerstandsfáhigkeit unbesehlagener l

Schmied. S. 63. — 12) Cadcac, A

Verlängerung der 4 Hufe bei einem l

méd. vet. p. 403. — 13) Delpérier

einer bemerkenswerthen Einwirkung der

die Empfindlichkeit des Pferdefusses. B

centr. de méd. vet. p. 91. — 14) De

sches Mittel zur Bestimmung des Gew

und rationelle Feststellung des Gewic

malen Hufeisens. Ebendas. p. 234. —

Einfluss des Gewichtes des Hufeisens

cines lahmen Pferdes. Ebendas. S. 494

son, Hufbesehlag in Amerika.. Ref. au

on Diseases of the Horse. Der Hufst

— 17) Döring, Der Beschlag mit Get

1 Abbildung. Ebendas. S. 121. ~

weiterungseisen für Zwanghuf. Bullet. ŕ

de méd. vet. p. 155. — 19) Duma.:

bei der Kuh. Rec. de méd. vet. p. 211

lein, Ueber die fcdernden, hohlen Stec

Philippi). Monatsh. f. pract. Thierheil

S. 73. — 21) Dersclbe, Einfluss des
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Taueisen auf den Huf des Pferdes. Vortrag gehalten

auf der .Naturforscherversammlung in Münehen. Ref.

in Berliner thieriirztl. Wochenschrift. S. 529. _ 22)

Derselbe. Die Wirkung der mulden- oder wiegen

îermig gerichteten Eisen auf den Huf des Pferdes. Mit

erbhildungen. Der Beschlagsehmied. S. 39. _ 23)

Elastische Schraubstellen von Richter. Mit lAbbidung.

Der Hufschmied. S. 48. _ 24) Fabrik- und handge

schrniedete Eisen. Der Hufschmied. S. 130. _ 25)

Fambach. Verschliessung der Hornspalten mit Ieh

thyoleollodium. Sächs. Vet-Bericht. S. 123. _ 26)

Derselbe, Salol gegen rheumatisehe Hufentzündung

(unter gleichzeitiger localer Eisbe-handlung). llbendas.

S. 125. (Es sind neben vorheriger Eröffnung des Hin

zerleibes grosse Saleldosen nühig. Müller.) _ 27) Feh

senmeìer, A., Preishufbesehlagen. Der Hufsehmied.

S. 4. _ 2S) Flyborg, G., Ueber die Klauengeschwüre

des Rindes. Svensk Veterinärtidskrift. lV. p. 203.

— 29) Frank, Erfahrung über einen Fall von Kronen

tritt. Der Hufschmied. S. 29. _ 30) Franke, Huf

lederkittsolilen als Hufverbände. Zeitsehr. f. Veterinär

kunde. S. 436. _ 31) Friis, St., Die Behandlung der

centen Rehe mit Antifebrin. Maanedskrift for Dyrlacger.

Xl. p. 97. (Veröffentlicht zugleich in Zeitschr. für

Thiermed. Ill. S. 308.) _ 32) Frŕihner, Die eitrige

und jauchige Entzündung des llufgelenkes. Monalsh.

für pract. Thierheilk. X. Bd. S. 209. _ 33) Fuchs,

0.. Hufschleimscheidenentzündung nach theilweisem

.lbreissen der Hufbeinbeugesehne vom llufbein, im Ап

schluss an eine Ruptur der unteren Gleichbeinbänder

des anderen Hinterfusses. Der Hufsehmied. S. 58. —

34) Gallier, Heilung per primam bei Hufwunden.

Bullet. de la Soc. centr. de méd. véf. p. 385. _ 35)

Gesetzliche Bestimmungen. Satzungen für die Hufbe

sehlagssehule zu Nürnberg. Der Hufsehmied. S. 7. _

Satzungen für die Hufbeschlagssehule zu Landshut.

Ebendas. S. 10. _ Satzungen für die Hufbcsehlags

lehrsehmiede in Dessau. Ebendas. S. 12. _ Regle

ment für die lqubeschlaglehrschmiede in Dessau, betr.

die Prüfung für Hufbesehlagschmiede. Ebendas. S. 14.

_ 36) Grüner, Der llufbesehlag bei den Chinesen.

(Russisch.) Arch. f. Velten-‘lied S. 126. _ 37) Gu

fenììcker, Ueber Kantenbildung an der llernwand.

Ebendas. S. 4l. _ 3S) Derselbe, Ein Beitrag zur

Geschichte des Winterbesehlages. Ebendas. S. S9. _

3_9) Derselbe, Etwas über den Hufkrebs. Ebendas.

S. 153. _ 40) Derselbe, Ein Beitrag zur pathologi

sehen Anatomie der Hufrehe. Monatsh. f. pract. Thier

heilk. X. Bd. S. 337. _ 41) Hansen, Die Behand-A

lung der acuten Rehe mit Antifebrin. Berliner thier

l'irztl. Wochenschr. S. 457. _ 42) Höhenverhältnis der

Griffe gegenüber dem der Stollen. Der Hul'sehmicd.

S. 99. _ 43) Holm, Der Hufbesehlag für die boden

enge Stellung. Der Besehlagsehmied. S. 28. _ 44)

Derselbe, Betrachtungen über den Hufbeschlag mit;

'lïaueìsen Ebendas. S. 76. _ 45) llelzpflaster als

fussboden für Beschlagbriieken. Der Hufsehmied.

S. 83. _ 46) Hufbesehlag-Lehranstalten, Altona.

Der flufsehmied. S. 51. _ Bayern. Ebendas. S. 83.

_ Budapest. Ebendas. S. 67. _ Charlottenburg.

kbendas. S. 33, 98, 146, 162, 192. _ Danzig. Eben

das. S. 51. _ Hannover. Ebendas. S. 33, 9S, 130.

_ Landshut. Ebendas. S. 10, 50, 115. _ Rostock.

Ebendas. S. 66. _ Sachsen und Dresden. Ebendas.

‘- 1 78, 192. — Würtemberg. Ebendas. s. 30. _ 47)

llufkrankheiten unter den Pferden der 111-01155. Armee.

Preuss. Statist. Vet-Bericht. S. 151. _ 4S) Hufkrank

heilen unter den Pferden des XII. (K. siiehs.) Armee

knrps. Siiehs. Veterinâirberieht. 19S. _ 49) 11111

Рп‘дёе und Hufbeschlag bei unregelmîissigen Beinstellun

gen. Der llufsehmied. S. 17. _ 50) Hllfrebe. Die

Rfîhfß Unter den Pferden der preussisehen Armee. Preuss.

statut. Vet. Bericht. S. 155. _ 51) Huth, Wie ist

eine bessere Ausnutzung der Leistungsfähigkeit von

П"3“11‘11 mit beden~ bezw. zehenweiter Gliedmassen

stellung durch rationellen l'lufbesehlag zu erzielen?

Der Besehlagsehinied. S. 73. _ 52) Jacksehat` Ein

Beitrag zur Geschichte der Hufknerpeltisteloperatien.

Berliner thierìirztl. ll'oehensehr. S. 191. _ 53) Ja

c о u le t, Bemerkenswerther Fall von liageverl'inderung und

Schwund des Iqubeines bei Rehe. Mil` 2 Abbildungen.

Bee. de med. vel. p. 10. _ 54) .liilinigen, Zuni

Hufbesehlagswesen in Nurdamerika. Der llufsehniied.

S. 12S. _ 55) Joly, G., Ueber Verknüeherung der Huf

beinknorpel. Revue vôter. Bd. 24. p. 219. _ 56)

Derselbe, Die Uebermüdungsrehe. Ebendas. p. 469.

_ 57) Knaflitseh, Einiges über Fussrollencntzündung

und deren Behandlung. Thieriirztl. Ceniralbl. S. 259.

_ 58) Kösters, llislorischc Hufeisen. Zeitschr. für

Veterinärkunde. S. 387 und 467. _ 59) Kretowiez,

Agraiîenzange. Mit 3 Abbild. Der Hilfsehmied. S. 27.

_ 60) Krüger, Jahresln-richt über die in der Klinik

der liiinigl. Militär-Lehrschmiede zu Berlin im .lahre

1898 behandelten lahmen und beschädigten Pferde.

Zeitschrift für Veteriniirkunde. S. 289 und S. 337. _

61) Küttner, Ueber Anatomie des llufes. Der Be

sehlagselnnied. 2. — 62) Derselbe. Ueber recht

zeitige Erneuerung des Beschlages. Ebendas. S. 57.

_ 63) Lanzilletti-Buonsanti, N., Sogenannter

Strahlkrebs am rechten Hinterfuss. Clin. vet. XXll.

p. 253. _ 64) Derselbe, Vernagelung im äusseren

Viertel des linken Vorderhufcs mit Ablösung der ganzen

Sohle. (Heilung unter antiseptisehern Ocelusivverband

nach 24 Tagen.) Ebendas. S. 255. _ 65) Liautard,

Hufbesehlag in den Vereinigten Staaten. Bullet. de la

Soc. centr. de med. vet. p. 451. _ 66) Loose. (Х.

Eine wenig bekannte Ursache des Lahmgehens mancher

Pferde. Dcr llufsehmied. S. 6. _ 67) liungwitz,

A., Ueber das Zuriiekloehen der Hufeisen. Ebendas.

S. 25. _ 68) Derselhe, Der lledlien’sehe Sicher

heits-Hufnagel. Mit l Abbildung. Ebendas. S. 79. _

69) Derselbe. Das Iliingenbleibeu der Pferde mit den

Hufeisen in den Rillen der Strassenbahnsehìcnen. Ebend.

105. _ 70) Derselbe, llornsiiule oder Ilornsehwiele.

Mit 3 Abbildungen. Ebendas. 157. _ 71) Der

Selbc, Bericht über die Lehrsehmicde zu Dresden und

die Sehmiedeprüfungen im Jahre 1S9S. libend. S. 169.

_ 72) Derselbc, Einfaches Gutachten über ein mit

mürben, Weichen Vorderhufen behafteles Pferd. Ebend.

S. 172. _ 73) Derselbe., Was ist Reitern, Fahrern

und Pferdebesitzern vom Hufbesehlag zu Wissen nüthig?

Zeitschrift f. Pferdekunde und Pferdezucht. 177. _

74) Lungwitz-Gutenäcker, Der Unterricht im Huf

beschlag an den deutschen thierärztliehen Hochschulen;

Sehmaltz, Bemerkung zu diesem Artikel. (Polemikl J.)

Berl. th. Wochensehr. S. 532. _ 75) Lungwitz. M.,

Aderlass bei einem mit Strahlkrebs behafteten Pferde

behufs Bekämpfung der Recidivc. Siichs. Vet-Bericht.

S. 124. _ 76) Magnin, Einige Seetiensbefunde bei

Fussrollenenlziindung des Pferdes. Ree. de med. vet.

1897. p. 691. 1898. р. 27. 1899. p. 20. _ 77)

Markgraf, Zur Geschichte des llufcisens. (Referat.)

Der Hufsehuiied. 81. _ 78) Pfeiffer, Operirten

Hufkrebs mit Reeidiv am Hufknorpel. Erneute Орс

ration und dauernde Heilung. Monatsh. f. praet. Thier

heilkunde. X. S. 158. ./_Ein interessanter, eingehend

besehriebener Fall.) _ 79) Process wegen Ersatz eines`

infolge Vernagelung an Starrkrampf erkrankten und rer

endetcn Pferdes. Der llufschinied. S. 94. (Der Process

kam nicht zum Austrag, sondern führte zum Vergleich

der sfreitenden Parteien. L.) _ 80) Rips` Einiges

über den Sieherheits-Hufbesehlag. Berl. 1h. Welisehr.

S. 335. _ S1) Sand, C., Behandlung des Stralilkrebses

ohne Operation. Maanedskrift for Dyrlaeger. X. p. 440.

(S. empfiehlt Salieylsìiurc in Verbindung mit Druck

bandage als Speeilicunl gegen die Krankheit; die Pferde

können während dieser Behandlung in der Regel arbeiten.)

_ 82) Sauer, Zwei Fälle von llufkrebs, geheilt durch

Formaldehyd-Bepinselungen Weehensehr. f. Thierhlkd.

S. 149. _ S3) Schade, l'r-ber Huflederkitt. Der
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Hufschmied. S. 135. — 8-1) Sehiel, Zur Prophylaxe

gegen Lahmheiten der Pferde durch den Hufbeschlag.

Dtsch. th. Wehschr. S. 241, 249. - 85) Sehleg,

Unsere l<`ab1‘ikhufciscn. Mit 6 Abbild. Der Hufschmicd.

S. 137. _ 86) Schmaltz, Ueber den Unterricht im

Hufbeschlag an den deutschen thierärztlichen Hoch

schulen. Berl. th. Wchschr. S. 463. —— 37) Schmidt,

Behandlung des Strahlkrebses mit ana Acidum 011111011

011111 und Spiritus etc. Siiehs. Vet-Bericht. S. 123. _

88) Schmidtchen, Eine wenig beachtete Ursache der

lironentritte an den Hinterfiissen der Pferde. Mit 1 Ab

bildung. Der lquschmied. 7-1. _ S9) Schulter

Rücken-Sehweif-l"essclband. Ebendas. S. 146. _ 90)

Schurupoff, Ueber die Anwendung des Arccolinum

hydrebromieum bei rheumatischer Hufentzündung der

Pferde. Arch. f. \'eter.-Wissensch. S. 607. (Russisch.)

_ 91) Schwentzky, A., Seltene Hufverbildungen. Mit

3 Abbildungen. Der ansehmied. S. 60. _ 92) Der

selbe, Ueber den Rehhuf. Veterinarius. No. 10. (Un

garisch.) _ 93) Toepper, Die Zehenriehtung am Huf

eisen. Mit 2 Abbildungen. Der Beschlagsclmiied. S. 5.

_ 94) Derselbe, Zur Pflege der Pohlenhufe. Mit

3 Abbild. Ebendas. S. 13. _ 95) Derselbe, Orien

talische (arabische) Hufeisen und Nägel. Mit Abbild.

libendas. S. 37. _ 9G) Derse-lbe, Das Wesen und

die Behandlung des Reh- oder Knollhufes. Mit 3 Ab

bildungen. Ebendas. S. 42. _ 97) Ungliieksfall im

Nothstand. Der Hufsehmied. S. 175. _ 9S) Der Unter

richt im Hufbeschlagc an den deutschen thierärztlichen

Hochschulen. Dtsch. th. Welischr. S. 407. _ 99) Un

zulänglichkeit der Schraubgriffe. Der Hufschmid. 68.

_ 100) Verbessertes englisches Hufeisen ohne Nägel.

Mit 2 Abbild. Ebend. S. 49. (Dieses nagellose Huf

eisen hat keinerlei pract. Worth. L.) _ 101) Vogt,

Zum Streichen der Pferde. Ref. 1. llufsehmied. S. 81.

_ 102)1)01'501Ъ0, Ueber Hufrehe und Hornwachs

thum. Woehenschr. für Thierheilkde. S. 465. _ 103)

Walther, Heilung des Strahlkrebses durch Brustseuche.

Der Hufschmied. S. 7S. _ 104) Wands'a'ule. Ebendas.

S. 131. _ 105) Wer sich, ohne als Thierarzt geprüft

zu sein, Curschmìed nennt, macht sich eines Vergehens

gegen _S 1-1-7, No. 3 der Gewerbeordnung schuldig, wenn

hierdurch derGlaube erweckt wird. er sei ein geprüfter

Thierarzt. Dtsch. th. Wchsehr. S. 10. _ 106) Wider

standsfîihigkeit unbesehlagener Hufe. Der Hufsehmied.

S. 31. _ 107) Zweitheiliges Hufeisen mit an den Huf

sich anlegenden Befestigungszungen. Mit 1 Abbildung.

libcndas. 49. (Die Erfindung ist practisch Werth

los. L.)

Küt-tner (61) bespricht in kurzer, knapper Form

die Anatomie (les Hllfes und macht bei den einzelnen

Theilen auf deren practische Bedeutung für den 11111

besehlag aufmerksam. Lungwitz.

Markgraf (77) liefert einen sehr interessanten

Beitrag zur Geschichte des Hufeisens, der sich aber

nicht zum Auszug eignet und daher im Original nach

zulesen ist. Lungwitz.

Grüner (36) beschreibt den in gewisser Beziehung

eigenartigen Hufbeselllng in China. Aus der Beschrei

bung geht unter Anderem Folgendes hervor:

Der Chinese benutzt beim Beschlagen einen ge

wöhnlichen llnmmer und eine ehensolehe Zange, ferner

ein siehelförmigcs. mit einem hölzernen Handgriff ver

schenes Messer und eine an der Spitze gebogcne Hau

klinge. Das Sonunereisen ist sehr schmal und leicht,

nur 1/4 Pfund wir-gend. Es hat die Form des Trage

randes der llornwand und ist aus weichem Eisen rerfertigt.

Seine Dicke beträgt. 11 mm, die Breite im Bereich der

Nagell'ocher 11 mm, zwischen den letzteren dagegen

nur 6 шт. Die obere Fläche ist eben, ohne Ab

dachung; sie zeigt nur die fünf vierkantigen, 10 mm

langen und G nim breiten grossen Na

Bodenñäehe wird durch den nirgends

Falz in zwei parallel verlaufende Kantel

Sehenkclcnden verdünnen sich nach hi

mig. Die Nagelköpfe ragen nicht aus

die Bodenfiäche hervor.

Das Wintereiscn unterscheidet sich

eisen durch sein bedeutenderes Gewicht

dadurch, dass seine seitlich comprimirten

zu scharfen Stollen hakenfo'rmig umgcbo

41/2 0111 langen Hufnägel für den Somme]

grosse 1 em lange Köpfe, die jedoch gai

hineingehen. Die Nägel für den Wint

51/2 em lang und besitzen zugespitzte,

Köpfe, die um die Länge 'ler Stollen

hervortretcn.

Die Zubereitung des Hufes zum]

steht in einer Beschneidung resp. Ebel

randes und nöthigenfalls in einer Verkün

wand mit dem siehelförmigen Messer. ‘

die Hornsohlc werden überhaupt nicht b<

Hufeisen wird kalt angepasst und, falls

erweisen sollte, auf der Erde durch(

Schläge enger getrieben. Beim Aufnagcl

verwendet der Chinese wenig Sorgfalt.

Zehentheil beginnend, die Nägel schnell

ihre auf der Wandfläche hervortretenden

Mal sofort um. Beim Sommereisen were

Schenkclenden nach dem Aufnageln

Hammersehläge um die Eckstreben herui

Der Beschlag wird in einem Beschl:

führt, wobei der linke Vorder- und der

fuss, nachdem sie an seitlichen Vorsprün

festgebunden, von zwei Schmieden gleichz

werden, um später mit den andern Füs:

verfahren. Widerspenstige Pferde, die

Boek gehen wellen, werden hingeworfen

Beine mit einem einfachen Strick zusai

wobei die Haut auf den Fesselbeinen n

schunden wird.

lfeberhaupt behandelt der ehinesis<

das Pferd recht roh, aber er verdirbt

weniger als der russische Dorfschmiei

Mängel hat der chinesische Hufbesehlagx

einige Vorzüge, als Leichtigkeit des Hut

dung des schädlichen Druckes auf die l

Concentrirung desselben nur auf dem Tr:

der Stellen, kalte Anpassung des Eisens

schneiden des Strahles und der Hornsoh

Delperier (14) bestimmt, 11111 dl

aufzuschlagenden Eisens festzustellen

Gewicht des Hufes. Mit Hilfe des С1

wird zunächst die grösste Höhe der

10 em) und sodann der Umfang des ‘3

zur Ballengrubc (2. В. 50 cm) gemessc;

tenen Zahlen (z. B. 10 und 50) werd

(z. B. 500). Diese Summe soll das Gev

nach Grammen ziemlich genau liefern.

sell bei den gewöhnlichen Gehrauchspfe

pelte an Gewicht des Hufes haben (z. I

Delpcrier (13) zeigt viel’ vers

eisen vor.

Das erste Hufeisen ist aus Alumii

145 g, das zweite ist aus Eisen und wi

dritte ist ebenfalls aus Eisen und wi(

vierte ist aus Kautschuk und wiegt

man einen Hammer und schlägt auf das

der linken Hand gehaltene Eisen mit4

starkem Schlage, so wird man heme-1
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Schlag um so schmerzhafter empfunden wird, je leichter

das Eisen ist. Aus diesem einfachen Experiment fol

gert D., dass die lebenden Theile des Pferdchufcs um

so weniger bei der Bewegung auf harter Strasse alterirt

werden, je schwerer das Hufeisen ist. Die Erfahrung

lehrt auch, dass ein Pferd, welches auf harter Strasse

gehen muss, mit Hufeisen besser geht. als ohne solche.

D. folgert aus seinen Untersuchungen, dass die

Hufkapsel, nur ein ungenügendes Schutzmittcl beim

Gang auf harter Strasse ist und dass der Hufbcschlag

diesen Mangel ausgleicht. Je schwerer das Hufeisen

ist. desto geringer ist die Schmerzempfindung im Hufe

hei der Bewegung auf harter Strasse. allerdings darf

das Gewicht des llufcisens gewisse Grenzen nicht über

`schreiten. Diese Grenzen will D. noch nl'iher bestimmt-n.

Ilöder.

Delpêrier (15) berichtet von einem Pferde mit

4\nk_vlose zwischen Phalanx l und Il. Das Pferd

lahmte stark, wenn es mit einem leichten Eisen und

lahmte nur gering, wenn cs mit einem schweren Eisen

heschlagen war. Röder.

Liautard (65) theilt mit, dass (110 amerikanischen

Traberpferde mit verhältnismässig leichten Hufeisen

heschlagen werden (3-16 Unzen schwer). Röder.

Nach Lungwitz (67) ist die Trichterforlu dcr

Nagellöcher unbedingt nothwendig. um das Hufeisen

his zur völligen Abnutzung auf dem Hufc festzuhalten.

Das Zuriieklochen der Hufeisen zerstört jedoch die

Triehterform, indem von der Hufñiiche her ein zweiter

Trichter geschaffen wird. 1n einem solchen von beiden

Seiten trichterf'órmigen Nagelloehc passt kein Nagel so,

dass eine vollständige Abnutzung und gute Lage des

Eisens erzielt wird. L. fordert deshalb, das Zurück

lt-chen ganz zu unterlassen oder wenigstens auf das

denkbar geringste Mass zu beschränken. Lungwitz.

Toepper(93) beschreibt die шепот-111111111; tlm

lllfeisen nach ihren Vortheilen und Nachthcilen.

Vortheile der Zehcnrichtung sind: Sicherer Gang

'1H Pferdes, Vermeidung des Anstosscns mit der Zehe

und dadurch Verhütung von Stolpcrn und Hinstürzcn,

sodann Erzielung einer grösseren Dauerhaftigkcit des

Eisens, eine gleichmässige Abnutzung desselben und Er

leichterung des Abschwunges und des Ueberhcbens der

h'íìrperlast. Nachthcilc der Zehcnric-htung sind:

Schwächung der Hufzchc. Druck auf die Horn- und

l'lcischwand und die Spitze des Hut'beins und als Folge

des letzteren Schwund der Knochensubstanz an der

llufbeinspitze. Lungwitz.

Lungwitz (68) hält den Redlien'schen Sicher

heits-annßgel tür schädlich aus dem (irundc, wcil

durch denselben dcr Herstellung fehlerhaft gelochtcr

fabrikhnfciscn nur Vorschub geleistet wird. Im Interesse

--incs guten Hufbc-schlages kann der ncuc Nagel nicht

empfohlen werden. Lungwitz.

Schleg (85) bespricht in einem liingercn Akrtikel

die Eigenschaften der bei uns gebräuchlichen. halb

f»rtigen Fabrikhllfeisen und erläutert an dcr Hand von

.\bbildungcn die Mängel derselben und ihre schädlichen

Folgen für den Huf. Am Schlussc seiner Ausführungen

gelangt er zu folgendem Resultat:

Fabrikhufeiscn sind nicht mehr von dcr Hand zu

weisen; dieselben müssen aber aus gutem Material her

ztstellt, billiger sein als handgeschmicdetc und min

destens dic Eigenschaften haben, welche man von Eisen

für einen gesunden normalen Huf fordern muss, und

dazu müssen sie nach den Modellen erfahrener Fach

kenncr als rechte und linke, Vorder- und Hintereiscn,

Eisen für Reit- und Zugpfcrde, Sommcr- und Winter

cisen geliefert werden und sind dann nur für einen

solchen Iluf und solche Zwecke verwendbar. Abnormc

Hufc, abnorme Stellungen und kranke Hufe verlangen be

sondere handgcschmiedetc Eisen. Lungwitz.

Vogt (101) schreibt über den Beschlag beim

Streichen der Pferde.

Bei dem gewöhnlichen Streicheiscn ist nach V. der

innere Schenkel schwerer als dcr äussere. Dies sci ein

Fehler, weil ein mit solchen Eisen beschlagencs Pferd

veranlasst werde, den streichenden Huf noch mehr gegen

die gestrichenc Exti'cmitiit zu führen, als vordcm.

V. liisst vielmehr den l'iusseren Eiscnschcnkel durch

breiteres Sehmieden schwerer machen, um dadurch (10111

Streichen entgegen zu arbeiten. Er liisst auch das

Eisen an der inneren Seite mit weniger Nägeln befesti

gen wie an der äusseren. Er verbreitert dic Stütztlächc

durch Vorstehenlassen des Eiscns an der innern Seite,

insbesondere bci zehenweitcr Stellung. bei der bekannt

lich die innere Trachtenwand besonders stark belastet

ist. Mit dem Aufnageln von Eisen mit l'iusscrcm schweren

Schenkel wurde nach V. zweierlei erreicht, niimlìch

erstens Verbreiterung der Stütztli'iche innen und zweitens

sti'irkcre Hebung der äusseren Hufpartie, wodurch das

Pferd gezwungen werde, das strcichcnde Bein in grössercr

Entfernung vom gestrichcncn vorbeizuführcn.

Lungwitz.

l)öring(17) beschreibt. ausführlich den Beschlag

mit Gewichfßeisen mit Hinsicht auf Anfertigung und

Wirkung. Er unterscheidet Zehen- und Seiten-Gewichts

eisen. Erstere sind für den Vordcrhuf, letztere für den

Hinterliuf bestimmt. Beide haben die Wirkung, das

Schwingen des Hufes nach der besehwertcn Seite zu

verstärken.

Zehengewichtscisen sind angezeigt beim Einbauen,

um den Vorderhuf weiter nach vorn schwingen zu lassen

und so vom einhauenden Hinterhuf zu entfernen. Seiten

gewichtsciscn haben den Zweck, einmal den einhauen

den Hinterhuf am correspondircnden Vordcrhuf aussen

vorbeisehwingen zu lassen, das andereI Mal sollen bei

sich streichendcn Pferden die Hinterhufc weiter nach

Aussen schwingen und somit das Streichen vermieden

werden. Bci leichten Pferden mit licher Actio'i und

schnellem Gang kommt die Wirkung der (icwichtseisen

besser zur Geltung als bei schwcrftilligcn Pferden. I).

führt eine Reihe günstiger mit diesen Gewichtseisen cr

zieltcn Resultate an und bemerkt, dass man nach und

nach wieder zum gewöhnlichen Beschlag zurückkehren

könne, indem allmählich der Gcwichtsuntcrschicd ver

kleinert werde. Lungwitz.

In der Lehrsehmiede zn Dresden (71) sind im

.fahre 18518 152 Beschlagschülcr unterrichtet. worden.

von denen 11S den Cursus vollständig erledigten und

mit Erfolg geprüft wurden. Niehtcuisiancr sind -iS gc

prüft worden, von denen 16 die Prüfung nicht bestanden.
An Pferden wurden der Lehrschmiede 8840 zugeführt,

für welche im (ianj/.en 29971 Stück Hufeisen, darunter

3603 geschlossene. zur Verwendung kamen. Ausserdem

wurden 111 Esel theils beschlagcn, theils wurden deren

Hufc zum Barfussgehen zugcrichtet. Hufein- und L'ntcr

lagen kamen 5204 in Anwendung. Vernagclungcn cr

eignctcn sich 7mal und zwar 5 indirecte und 2 directe.

Die Verletzungen selbst waren leichtester Art und die

betreffenden Pferde brauchten nicht ausser Dienst gc

stcllt zu werden. ln allen Fällen waren diinne Vl'îindc

mit ausgebrochcnem Tragrande die Ursache. Beim Bc

schlagen böser widerspenstiger Pferde hat sich dcr Gc

(iebrauch des Brust-, ltückcn-, Schweif-Fesselhandcs
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als sehr zweckmässig erwiesen; ebenso ist mehrfach mit

gutem Erfolge Chloroform angewendet worden.

Lungwitz.

In Folge der häufigen, durch das Hängenbleiben

der Pferde mit den Hufeisen in den Rillen der

StruSSenbßhnScllienen verursachten Unfiille erging an

liungwitz (69) die Aufforderung, ein Gutachten abzu

geben über die Frage; „welchen Worth völlig glatte Huf

eisen haben, insbesondere ob durch sie dem Hängenbleiben

der Pferde mit ihren Hufeisen in den Schienenrillen

der Strassenbahnen in befriedigendcr Weise abgeholfen

wird und 0b auch im Uebrigen 01110 Gefahr, z. B. durch

Ausglciten der Pferde aus der Aenderung des Huf

beschlages in der angegebenen Richtung nicht entsteht.“

Das Gutachten lautet:

1. l-‘ür die (iesunderhaltung der 111110 sind die völlig

glatten Eisen werthveller wie alle anderen.

2. Ein Ausgleiten der mit glatten Eisen beschla

gcncn Pferde ist jedoch nicht'` absolut ausgeschlossen.

З. Das IIiingenbleiben der mit völlig glatten Eisen

besehlagenen Pferde wird auf das Mindestmass bc

schränkt.

Die specicllere Begründung ist 1111 Uriginal nach

zulesen. Lungwitz.

Ebcrlcin (2?) bespricht., die Einwirkung der

mulden- oder wiegenförmig gerichteten Eisen auf

dell Нп1` des Pferdes und hebt als die hauptsäch

liehsten der mit der Anwendung derselben verknüpften

Selliidliehkeiten folgende hervor:

1. Der Hufmechanismus wird beeinträchtigt und da

durch der lluf zum Traehtenzwanghuf unt-er Schwund

des Strahles umgebildet.

2. begünstigen solche Eisen das Auftreten von Stein

gallen und lluflederhautentziindungen.

3. werden die llaltung und der Gang der Pferde auf

solchen Eisen unsicher.

4. ermüdcn solche. Pferde viel schneller und treten

häufig Sehnenentzündungen, chronische llufgelenkslahm

heit und andere Luhmheit bcdingende Krankheitszu

stände auf.

5. können fehlerhafte Verbildungen an der Zehe

in Folge sehiidlicher Einwirkung der Eisen auf den

Mechanismus der Zehengelcnkc eintreten. Lungwitfz.

Die elastischen Schraubstollen (23) von Richter

(Breslau) sollen folgende Vorzüge in sich ver

einen:

1. Sie brauchen nie gesehìirft zu werden,

2. sie verhüten ein Gleiten der Pferde auf Glatteis,

Asphalt, llelzpllaster, nassem (Á'ementptlaster u. s. w.,

3. sie geben den Pferden einen elastischen und

sicheren Auftritt.

4. sie seltenen den Huf, besonders bei kranken

Pferden,

б. sie bewerkstelligen. dass 1x'roncntritt ganz un

möglich ist1

fi. sie. sparen viel Zeitv und Arbeit, da das hiiutige

Wechseln und Schärfen dcr Stollen wegfüllt.l

Т. sitl brechen nic ab und bleiben se lange scharf,

bis sie nbgenutzt sind.

Nach Lungwitz besitzen diese Stellen nur histo

rischen Wcrth. Lungwitz.

Eberlein (20) hat Versuche mit den federndell,

hohlen Steckstollen (Patent Philippi), welche er aus

führlich beschreibt, angestellt und kommt. auf Grund

derselben zu folgenden Schlussfolgerungen:

1. Die Hollis-tollen gehen niemals verloren, brechen

nicht und beschweren durch ihr leichtes Gewicht die

Eisen nicht.

2. Die Anfertigung der Stollenlöcher erfordert keine

besondere Sorgfalt; es lassen sich eventuell auch im

Eisen vorhandene Stollenlöcher benutzen.

З. Das Einsetzen, sowie Entfernen und Ausweehscln

der Stellen und Stollenstümpfe bietet keine Schwierig

keiten und lässt sich in kürzester Frist leicht aus

führen, ohne dass die Zchcngelenke des Pferdes irgend

wie in Anspruch genommen würden. _

4. Die Stollen sind widerstandsfähig. Sie halten

demnach ebenso lange Stand wie massive Stollen und

bleiben bis zur völligen Abnutzung scharf und wirksam.

5. Sie können als Ersatz für stumpfe Stollen mit

Vorthcil auch im Sommerbeschlag verwendet werden.

Die Möglichkeit, die Hohlsteckstollen erforderlichen

Falles schnell einsetzen und auswechseln zu können.

ist auch für den Thierarzt von Werth. Bei Erkran~

kungen der Zehengelenke, der Sehnen, bei dem Spar

und anderen Lahmheiten, bei welchen eine Erhöhung

der Trachten des Hufcs nöthig ist, kann dieselbe durch

Einsetzen der Hohlstollen leicht erreicht werden. In

der Regel ist es nicht erforderlich, das Eisen hierzu

abzunehmen.

Zum Schluss möchte E. noch hervorheben, dass er

beim Gebrauehe der Stollen Kronentritte oder andere

Verletzungen der Pferde durch dieselben niemals bec-tr

achtet habe. Baum.

Schade ($3) hat in ansgiebigcrweise Erfahrungen

über Anwendung und Wirkung des Hufledcrkittes

gesammelt und legt dieselben in einem längeren .\uf~

satze nieder. An der Hand seiner Beobachtungen gr

langt er zu folgenden Resultaten:

1. Das Einballen von Schnee wird verhinden .sf-

wohl von frisch gefallenem, sowie von thauendem. Die

Nachtheile, welche Hufe mit festsitzenden Schneeballeu

bringen (verminderte Leistungsfähigkeit der Pferde durch

langsame, anstrengende und unsichere Bewegungen.

leichte Entstehung von Lahniheiten durch ungleichen

Auftritt. vermehrt-e Gefahr des Stür'zcns in höheren Gang

arten), sind aufgehoben.

2. Die Einlagen vermindern die Gefahr der Yer

wundung der Hufweiehtheile durch spitze GegenstîinfhA

(Verhütung sogcn. Nageltritte).

З. Gewisse l-qukrankheiten werden geheilt oder doel.

die Heilung wesentlich unterstützt und begünstigt. Yer

allem ist die Behandlung von Hornspalten durch dh`

Einlagen warm zu empfehlen. Es erfolgt in der Regel

sehr bald nach der Anwendung cin ausgiebiges Wachs

thum und ein guter Nachschub gesunden, festen Homes.

Auch Eckstrebenbrüche sind damit geheilt worden. B~‘i

schieten, engen und Zwanghufen treten vortheilhafte Ver

änderungen der Hufform ein, dies ist durch die Unten

stützung der Huferweiterung völlig erklärlich. Yer

kümmerter Strahl bei sonst guter zusammenhängender

lIornbeschaiïcnhcit wird in seiner Entwickelung wesent

lich begünstigt und gebessert. Ueberhanpt kann man

bei allen Hufkrankhciten und Hufabnormitl'iten. bei

welchen durch die Erweiterung des Hufes Yortheile l.“

erwarten sind, die Einlagen anwenden.

Sch. hebt noch hervor, dass bei sachgemässer 111

wendung des Huflederkittes und guter Controlle dvr

Lage der Einlagen durch die Pferdewiirter Misserfolgx

nicht zu befürchten sind. Als geeignetstcs Material cur

ptiehlt er das Fabrikat von Rotten, Berlin, da dasselt"

bei _ieder Aussentemperatur sich gleichmässig verhalte.

Das Vogelar'sche Präparat ist weniger zu empfehlen, dil

es namentlich im heissen Sommer nicht genügend wider

standsfaihig gegen den Druck von Bodenunebenhcitcn

ist und leicht weich und naehgiebig wird.

ширм



Rips (80) hat mit sehr gutem Erfolge den Sicher

leitS-lllfbesclllag von Steinhäuser und Kopp ange

wendet. Derselbe besteht aus einer Ein- und Unterlage

ren präparirtem Filz und vereinigt alle Vorzüge, welche

Hufein- und Unter1agcn überhaupt für den Huf mit sich

bringen. Lungwitz.

Bräuer (11) giebt 2 Fälle von der Widerstands

(падкой: ubesehlagener ane aus eigener Beobach

tung bekannt. Das eine Pferd war ein türkischer

Hengst, das andere eine hannöversche Halbblutstute.

Bei beiden war der Tragrand der Hufe knoehenfest und

scharfkantig, ebenso die vorzüglich ausgebildeten Eek

streben. Selbst im Winter war kein Beschlag nöthig,

die Pferde gingen sehr sicher sowohl unter dem Reiter

wie am Schlitten über glatte, eisige Stellen hinweg. Ein

ballen von Schnee kam niemals vor. Lungwitz.

Um nnbesehlagone llufe widerstandsfähig (106)

zu machen, sind von Dr. Gruby, Arzt an der Deutschen

Botschaft in Paris, Versuche gemacht worden, die er

folgreich waren. Dessen eigene Pferde waren Sommer

und Winter unbeschlagen. Neben sorgfältiger Vermei

dung jeder Entfernung des Sohlen- und Strahlhornes,

verwendete Gr. eine Mischung von Eisenfeilspähnen, Oel

und Erde, auf welcher die Pferde zeitweise stehen

mussten, um dadurch die Zähigkeit und widerstandsfähig

keit der Hufsohle zu erhöhen. Lungwitz.

Berthier (7) bespricht den günstigen Einñuss eines

neuen “'ollschweisspräparates, des Suintine, auf die Haut

(я. В. bei Schweissfuss des Menschen) und empfiehlt

dasselbe als llufsalbe, nachdem die im Auftrage des

liriegsministeriums in dieser Richtung vorgenommenen

Versuche günstige Resultate geliefert haben. Baum.

Wegen Hllfkrankheiten (47) wurden 1898 111 der

preussischen Armee einschliesslich der vom Vorjahre

übernommenen (49) 2268 Pferde, d. i. 7,59 pCt. aller

Kranken und 2,96 pCt. der Islstiirke behandelt. Davon

sind geheilt 2142 = 94,43рС1., ausrangirt 45 = 1,9öpCt.,

gestorben 17 = 0,75 pCt., getötet 15 = 0,66 pCt. Am

Jahresschlusse befanden sich noch 49 Pferde in Behand

lung. Der Gesamtverlust belief sich mithin auf 77

Pferde = 3,39 pCt. der Erkrankten, Die meisten Zu

gänge (742) und Verluste (35) kamen im III. Quartal

vor; verhältnissmässig die meisten Hufkrankheiten wurden

heim Militá'ir-Rcit-Institut, die wenigsten beim XVII.

.-trmeeeorps festgestellt.

Bei 236 Pferden handelte es sich um Kronentritl,

bei 665 Pferden um Nageltritt (644 geheilt, 8 ausrangirt,

l gestorben, 2 getötet, 10 in Behandlung geblieben),

bei 31 Pferden um Vemagelungen, bei 106 11111 Stein

gallen (103 geheilt, 3 in Behandlung geblieben), bei

116 Pferden um Hornspalten (111 geheilt, 5 in Behand

lung geblieben; 109 mal hatten die Hornspalten ihren Sitz

in der “'and, 7mal in der Eckstrebe), bei 55 Pferden

um lose Wand (48 geheilt, 1 wegen Strahlkrebs aus

rangirt, 6 in Behandlung geblieben), bei 246 Pferden um

llorn- oder Strahlfdule (243 geheilt, 1 wegen StrahlkrebsI

ausrangirt, 2 111 Behandlung geblieben), bei 33 Pferden

um Zwanghufbildung (32 geheilt, 1 in Behandlung ge- `

blieben; der Hufzwang fand sich 13 mal an engen, 2mal

an weiten, 10mal an halbeng-halbweiten, 4mal an spitzen,

lmal an stumpfen Hufen; 3mal lag Sohlenzwanghuf

vor), bei 307 Pferden um eine acute Entzündung der

Weichtheile des Hufes (301 geheilt, 3 ausrangirt, 1 ge

storben, 2 in Behandlung geblieben), bei 277 Pferden

an Rehe, bei 3 Pferden um Flach- bez. Vollhute, bei

96 Pferden um Verbällung, bei 29 Pferden um Huf

krebs (18 geheilt, 4 ausrangirt, 2 getüdtet, 5 in Bc

handlung geblieben), bei 12 Pferden um Knorpelfistcl

(11 geheilt, 1 im Bestande geblieben; in 5 Fällen wurde

völlige Heilung durch Reseetion des kranken Hufknorpelsl

erzielt, bei den übrigen Pferden wurden Actzmittel etc.

angewendet), bei 83 Pferden um noch andere Krank

heiten des Hufes. Georg Müller.

Wegen Krankheiten des Hllfes (48) gelangten im

Jahre 1898 1111 XII. (k. s'achs.) Armeeeorps 237 Pferde

zur Behandlung. Hiervon blieben am Sehlusse des

Jahres 6 in weiterer Behandlung, während 229 geheilt

wurden, 1 ausrangirt und 1 getötet werden musste.

Die grössten Zahlen der Zugänge stellten die acute

Entzündung der Weichtheile des 1111105 (69). Nageltritt

(54) und einfache Sleingallen (34) dar. Von den an Rehe

erkrankten 16 Pferden wurden 14 geheilt, lgetölct,

1 verblieb am Schlusse des Jahres in weiterer Behand

lung. Von den 54 an Nageltrit't erkrankten Pferden

sind 53 geheilt worden. 1 musste ausrangilt werden.

(ieorg Müller.

(ìuteniickcr (37) berichtet über Küntellbildllllg

an der Hornwand.

Unter Kante versteht G. eine in dcr Richtung dcr

lIornrührchen über die Wölbung der Ilornwand _im Be

reiche dcr Zehenwand hervorspringcnde Leiste. Ver

ursacht wird diese Kantenbildung durch Ueberbeine,

Exostosen, die an den Rändern der Gclenklliichen (105

Kroncn- oder Hufbeines auftreten und welche dann nach

und nach die Fleisehkrone gegen die Kroncnrinne driin

gen, sodass dadurch zuerst am Saumband und am Kro

nenrand eine über die Wölbung hervortretende Erhöhung

entsteht, die dann allmählich durch das Wachstbum des

Hufes zu einer deutlich vorspringenden Kante .sich aus

bildct. Bezüglich des Bcschlages empfiehlt G. möglichst

gestreckt verlaufende Fussachse herzustellen und gleich

mässiges Fussen anzustreben, um weitere Zerrungen im

Hufgelenk zu vermeiden. 151 Lahmheit vorhanden, so

5011 durch Hufein- und Unterlagen die Stossbreehung

unterstützt werden, damit die erkrankten Gelenkllächen

am Hufgelenk vor Erschütterungen bewahrt bleiben.

Lungwitz.

_ Cadliae (12) beschreibt die Hufe cines 3_9 Jahre

alten Esels, der ununterbrochen 6 Jahre lang in einem

Stalle in 1111110 gehalten worden war. Die Hilfe Waren

von der latcralen nach der medialen Seite ври-(1115

gewundell und beschrieben 2l/2 Windungen; 510 er

reichten eine Länge von 60 cm bis 1,10 m.

Die Verbiegung von der latcralen nach der medialen

Seite war durch die geringere Dicke der medialen Trach

ten bcdingt, ein Umstand, der die Austroeknung hier

rascher zu Stande kommen licss. Die Aufkrümniung

der Zehe ist auf die Wirkung der Körperschwerc zurück

zuführen. An den Ballen lìel die grosse Nähe. auf: die

Sohle war in den älteren Partien ganz verdeckt. Das

Gehen und das Liegen boten grosse Schwierigkeiten,

letzteres wegen des Druckcs der Hufc auf den nieder

gelegten Rumpf. Guillcbeau.

Arloing (3) 110111 hervor, dass die Ringbildlmg

del' Hornkapsel, insofern es 51011 11111 einen Folgt-zustand

von Entzündung handelt, unter verschiedenen Bedin

gungen zu Stande kommt.

1. Eine Tbalbildung kann die Folge einer mass-igen

Entzündung der Fleisehkrene sein, wcil bci diesem Zu

stande die Hornbildung verlangsamt ist.

2. Bei der durch Rehe bedingten Entzündung der
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l<`|eisehkrone und der Fleischblätteben ist die Hornwand

stark verdickt.

3. Bei der Hornkluft bedingt die Entzündung der

Fleischkrone eine Verdickung der lIornwand.

Guillebcau.

Droit (18) hat ein Erweiterungseisen für Zwang

huf construirt, welches an seinen abgedaehten Schenkel

enden mit einem 5——6 em langen und 6 mm breiten, auf

genicteten Stalilstrelfcn ausgestaltet ist. Der Stahl

streifcn ist so gebogen, dass er in die Eckstrebe eingreift

Die mit dem Eisen er

Röder.

und diese nach aussen drückt.

zieltcn Resultate sollen gute sein.

Lungwitz (70) beschreibt die. Hornsällle oder

H0l'llschwiele nach Wesen, Entstehung, Erscheinungen,

Beurthcilung und Beschlag.

Die Hornsäule ‘oder Hornschwiele ist eine. mehr

oder weniger deutlich begrenzte Verdickung an der

lnnenfläehe der Hornwand. 1m Allgemeinen kommt sie

selten und dann meist; an der Zehenwand vor. noch

seltener an der Seitenwand. Zuweilen sind 2 011013

Hornsäulen an einem Hufe vorhanden. Die Hornsäulen

sind die Folge einer chronische-n Entzündung der Fleisch

waud, als deren Ursache festgestellt sind Vernagelungen,

durchdringende Hornspalten, Steingallcn, Kronentritte

und Greifen oder Einbauen. Zwischen Fleisch- und

Hornwand kommt es zur Eiterbildung; durch lStauung

des Eitcrs oberhalb der Tragrandcs kommt es zu theil

weiser l'linschmclzung der Fleischblättchen und zur Ab

drängung der Fleischwand von der Hornwand. Nach

der Entleerung des Eit-crs schliesst sich der Hohlraum

nur unvollständig und durch den dortsclbst erhöhten

Blutdruck entwickeln sich an den freien Rändern der

Fleiscliblättchen kleine Zöttchen, welche das die Horn

säule in der Hauptsache bildende Röhrchenhom erzeu

gen. Diese so entstandene Hornsäule füllt allmählich

den vorhandenen Hohlraum aus und führt ihrerseits zum

theilwcisen Schwund des Hufbeines, der in Form und

Ausdehnung der Hornsäule entspricht. Die Erscheinun

gen am Ilufe sind Verbreitcmng der weissen Linie, die

der Form der Hornsäule entsprechend in die. Hornsohle

hineinragt. Oft ist das Horn auch hier zerfallen und

man bemerkt eine mehr oder weniger' tiefe schmutzige

Gmbe, die an der tiefsten Stelle wohl auch nässt oder

ein wenig gi'auschwärzliehcn Eifer enthält. Lahmheit

ist nicht immer zugegen. Der Auftritt geschieht unter

Schonung der Zehe meist mit den Trachten zuerst. Die

Beurtheilung ist ungünstig, weil die Hornsäule sich stets

von neuem bildet, selbst nach der operativen Entfer

nung, und weiter dann auch. weil schon nach gering

gradigen Quetsehungen Entzündung der Huflederhaut

und Lalunheit entsteht. Die Behandlung besteht einmal

in Entfernung der Hornsäulc, die nur angezeigt ist bei

starker lintart-ung der Fleischwand und bei heftiger

Lahmheit. Bei geringgradiger Eitcrung und wenig

Schmerz ist gründlich nachzuschnciden und die nässende

Stelle gut blosszulcgcn, dann folgt ein Verband mit

.Iodoformäther. Der Beschlag besteht- in einem ge

schlossenen Eisen mit Freilegung des Tl'agrandes in

unmittelbarer' Nähe. der kranken Stelle. Lungwitz.

Loose (titi) macht auf eine wenig bekannte Ur

sache des Lahmgehens mancher Pferde aunnerksam,

indem er ausführt, dass das Rahmen durch Eintreten

harter (letreidestoppelu in die inilllerc Strablfurehc vcr

ursacht werde. Begiinsligt sind ilufc mit fauligcm`

weichem llornstrahl, da hier die spitzen Stoppeln leicht

Durch Verletzung des Fleischslrahles

L. empfiehlt daher,

die mittlere Strahl

eindringeu können.

wird die Lahmlieit hervorgerufen.

namentlich in der Erntezeit, stets

furche genau auf das Vorhandensein eingetretener Stop

peln zu untersuchen. Lungwitz.

Schmidtchen (88) hat im Winter Gelegenheit

gehabt, in mehreren Fällen als Ursache del“ Kronen

triîte an den Hintcrfüssen der Pferde das Eit

hauen bezw. Greifen feststellen zu können und zwar

immer nur bei Luxus- bezw. Kutsohpferden.

Die Kronentritte befinden sich stets am Zehentheil

der lqukronc und kommen dadurch zu Stande, dass der

Hinterhuf an die scharfen Stollen der Vordereisen an

sehlägt. Es entstehen nicht wie bei den anderen liro

nentrittcn Quelschwunden, sondern Risswundcn. indent

von unten her die Kronenrinne durchgescheuert und

weiterhin die darunter befindliche Fleischkrone mit ihren

Zetten verletzt wird. Meist ist eine starke Blutung

zugegen. Die Heilung vollzieht sich meist- ohne Hin/.u

treten üblcr Zufall@ von ganz allein, sobald übermässigt-r

Gebrauch in starker Trabbewegung aufhört und schartA

Stollen nicht mehr nöthig sind. Gänzlich vermeiden

lassen sich diese Art Kroncntritte nach S. nicht; uni

ihnen vorzubeugen, empfiehlt er, die Stollen am Vorder

eisen etwas weiter (etwa 3-5 mm) nach vorn zu setzen.

Lungwitz.

Bournay (10) empfiehlt warm die Verwendung

des Suhlimates in Pulverform bei der Behandlung des

Nngeltrittes. Er ist dafür, dass diese Aetzung der

Operation vorauszuschickcn sei, da dieselbe letztere ofi

genug entbehrlich macht. Das Sublimatpulver ist mit

der feuchten Sonde in den Sticheanal zu bringen, inV

dem man zwei- bis sechs-mal die beladene Sonde abstreift.

Guillebeau.

Früh n cr (32) bespricht auf Grund zahlreicher, von

ihm beobachteter Fälle die eitrige und janehige Ent

zündung des Hllfgelenkes; aus der eingehenden 501111

derung seien im Nachfolgenden nur 1110 wichtigsten

Punkte hervorgehoben.

Betr. der Actiologie des Leidens unterscheidet Fr.

eine primäre (im directen Anschluss an perforirenfkl

Verletzungen des (lelenkcs entstehende) und eine secun

däre (durch Fortpflanzung benachbarter einiger oder

septischer Entzündungen hervorgerufene) Form. Die

Diagnose kann leicht, schwer und in vielen Fällen

ohne weiteres durch Sondiren mit dem aseptisehen Finger.

sowie durch Beobachtung von Synoviaausfluss zu stellen

sein. In zweifelhafteren Fällen hält Fr. für mehr edvr

weniger charakteristisch: das Auftreten einer ringfor

migen Anschwellung um die Krone, die hoehgradigf'

Lahmheit, die durch passive Bewegungen (Rotiren) nach

weisbare Selimerzhaftigkeit des Hufgelenkes und da`

häufig negative Resultat der Zangenuntersuchung; hier*

zu kommen eine Temperatursteigerung um 1-20 und im`

späteren Verlaufe sehr gesteigerte Pulsfrequenz (70 hi`

120 Pulse); die sonstigen allgemeinen Erscheinungenl

sind die bekannten der Septìcämie. Dauer, Verlaul

und Prognose sind sehr verschieden, doch ist beson

ders hervorzuheben, dass einfache asoptische Verletzungen

des Hufgelenkes sehr wohl heilen können. Bei secun

dären` eitrigen und bei den septischen Arthrìtcn ist allerA

dings der letale Ausgang die Regel, nur selten trl“

Ankylosirung des Íielenkcs ein. In differential`

dia gnestisch er Beziehung kommt besonders die citrig':

und nekrotisirende Feriarthritis in Betracht. 111

ganz wichtigen Fällen sucht Fr. die Diagnose 111110111)

rativem Wege, d. h. durch Freilegen des Gelenkes. 211

entscheiden. Die Behandlung, die sich besonders la“

den primären eitrigeu Arthriten empfiehlt», besteht 111l

aseptiscben Bädern und Verbänden und Sorge für 110111

ungestörten Abfluss des Eiters. Die anatomische“`

Veränderungen sind die des Gelenkempyems, wozu slvll
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wi den seenndären Arthriten die entsprechenden Ver

ìnderungen in der Umgebung deß Gelenkes und infolge

ler Septicämie allgemeine anatomische Veränderungen

¿entzündliche Schwellung der Organe, Metastasen u. s. w.)

gesellen.

Im Anschluss an diese allgemeinen Erörterungen

srhildert Fr. ausführlich 14 von ihm beobachtete dies

bezügliche Fälle. Baum.

Gallier (34) betont den grossen Werth eines mög

мы aseptischcn Verfahrens bei 0perßtionen am Hufe

.ind beweist an Beispielen, dass man unter Voraus

«tzung möglichstcr Asepsis und Antisepsis Heilung

unter einem einzigen Verbande erzielen kann. So ent

fernte G. den ersten Verband erst nach 37 bezw.

41 Tagen und fand darunter eine völlig vernarbte

Wunde vor. Röder.

Jaekschat (52) liefert einen Beitrag zur Ge

schichte der Hufknorpeloperatio, in welchem die

Ansicht, dass Lafosse (pere) als der Erfinder der

Ílperatiou zu betrachten wäre, widerlegt und bewiesen

rird. dass Sollcysel schon 100 Jahre vor diesem den

Zustand genau gekannt und die Operation vorgeschlagen

und ausgeführt hat. Johne.

Almy (2) verwirft bei der llufknorpelfistel-Gpe

`‘ation die Tamponade, da sie nur zur Eiterung führt.

{auptsache ist grösste Reinlichkeit des Operationsfeldes,

Ier Instrumente und der Hände. Unter diesen Bc

lingungen ist es nicht einmal nöthig, Jodoform in die

Wunde zu bringen, höchstens wird die Wunde mit

iublimat 1:2000 ausgespült; es wird nur etwas Gaze

luf das Operationsfeld gelegt. Darüber kommt dann der

ilfliehe Verband.

Almy beschreibt dann die verschiedenen, in jedem

Lehrbuch der Chirurgie erwähnten Operationsmethoden.

Röder.

Walther (103) hat eine Heilung des Strahl

щЬш durch Brustseuche beobachtet'.

_ Ein seit 11/2 Jahren mit Strahlkrebs am rechten

'linterhufe behaftetes, aber deshalb noch nicht behan

Ига: Pferd erkrankte zufällig an Brustseuchc. Das

‘tord wurde zunächst wegen dieser Krankheit behandelt

М auch nach 4 Wochen wieder hergestellt. Nach

lieser Zeit erwies sich jedoch auch der an Strahlkrebs

rlimnkte Huf als völlig gesund, ohne dass derselbe

une Behandlung erfahren hatte. Lungwitz.

Sauer (82) hat 2 Fälle von Strahlkl'ebs mit reinem

'finnaldehyd behandelt und durch 3 malige Application

les Aetzmittels nach 4 bezw. 6 Wochen geheilt.

Fröhner.

.lies (l) hat bei Strahlkl'ebs mit gutem Erfolge

l»epinselungen mit Jodtinktur und Jodoformbepuderung

ш Anschluss an eine möglichst vollständige Entfernung

“Рг Wucherungen angewendet. Lungwitz.

Gutenäcker (39) hat aus mehrfacher eigener Bc

hachtung die Erfahrung gemacht, dass bei beginnendem

`ll'alllkl'elts eine frühzeitige und zweckmässige Behand

Ulg die weitere Ausbreitung desselben verhindert.

Er wünscht daher ausser einer sorgfältigen auf

lerlusamen Hufpflege seitens der Wörter, dass auch die

lufschmiede, welche Gelegenheit haben, alle 4-5 Wochen

I@ Pferde ihrer Kundschaft zu sehen, diesem Hufleiden

Ire besondere Aufmerksamkeit schenken und bei jeder

Ellenherger, Schutz und Baum, Jahresbericht. 1899.

kleinsten, verdächtigen Veränderung am Strahlc den

Besitzer des betr. Pferdes auf die Gefährlichkeit des

Strahlkrcbscs hinweisen und eine saehgemässe Behand

lung dureh den Thierarzt demselben anempfehlen. Da.

durch könnten viele PferdtI gerettet werden, die sonst

bei weiterer Nichtbeachtung des Leidens eventuell dem

Schlacht-messer anheimfallen. Lungwitz.

Knaflitsch (57) erzielte bei Fnssrollenentzün

dung des Pferdes, nachdem bereits einige Wochen ver

strichen waren, sehr gute Erfolge mit loe-aten Bädern .

von 26-280 R., täglich 2mal, jedesmal 20 Minuten

lang. ln der Mehrzahl der Fälle war nach 3-4 wöchent

licher consequent-er Anwendung dieser Therapie der

normale Zustand wieder eingetreten. Georg Müller.

Magnin (76) giebt 8 Sectionsbcriehte von .Pferden

bekannt, die an FllBBl'ollellentziindllllg gelitten hatten.

Die mitgetheilten Erscheinungen und Veränderungen

sind im Allgemeinen dieselben, wie sie bereits bekannt

sind. Das Nähere ist im Original nachzulesen.

Lungwitz.

AnRehe (50) litten 1898 277 preussisehc Militär

pferde. 222 davon wurden geheilt, 24 ausrangirt, 9 gc

tötet, 15 starben, 7 blieben am Jahressehlusse in weiterer

Behandlung. Der Gesamtvcrlust betrug demnach 48 Pferde

= 17,32 pUt. der Erkrankten. Die meisten Zugänge (137)

und Verluste (21) ereigneten sich im Ill. Quartal. Dic

Todesfälle wurden durch Septikämie, brandige Entzün

dung und Neel-ose der Fleischwand, Fleisehsohle und Huf»

beinspitze, Deeubitalgangrän und embolische Pneumonie

bedingt. Getötet wurden die Pferde wegen Sohlenbrueh,

brandiger Huflederhautentzi'xndung, Ausschuhen und

Decubitus: ausrangirt wurden diejenigen Pferde, bei

denen llufdeformität und Lahmheit, Sohlenbruch und

Senkung des Hufbeìns eingetreten waren.

Von einzelnen Bcriehterstattcrn wird erwähnt, dass

bei den sieh einstellenden Hufdeformitäten, wie Vor

wölbung der Zehenwand, Senkung der Sohle ete., das

Abtragen der ganzen Zehenpartic und alles kranken

Hornes von grossem Nutzen für die fernere Gebrauchs

fähigkeit der Patienten sei! (ìeorg Müller.

Guteniicker (40) hatte Gelegenheit. 2 Fälle von

Beutel Hilfrehe genau (macroscopiseh und microsco

pisch) untersuchen zu können. In beiden Fällen bestand

das Leiden erst seit 8, bezw. 10 Tagen. G. kommt auf

Grund dieser Untersuchungen zu folgendem Ergebnis:

1) Der Krankheitsprocess bei der acuten Hufrehe

muss (in L'ebereinstimmung mit Möller) als ein super

ficieller bezeichnet werden, denn in den tieferen

Lagen der Fleischwand findet sich der Vorgang nur an

deutungsweise; die Hauptvorgänge spielen sich im

Papillarkörper ab. l

2) Die seröse Durehtränkung des Papillarkörpers

und des Rete Malpighi stellt die primäre Ursache der

Lostrennung des Authängeapparates des Hufbeins dar,

und erst nach erfolgter bostrennung der Fleischwand

von der Hornwand beginnt der Wucherungsproeess im

Rete Malpighi.

3) Das Verwachsen einer grösseren Anzahl von

secundären Fleisehblättchen mindert die Festigkeit der

neugebildeten Vorbindungsschicht und giebt dadurch bei

stärkerer Belastung des Hufes Veranlassung zu Ite

cidiven.

4) Bei wiederholten Senkungen des Hufheins zer

reissen theilweise die verwaehsenen Secundärblätter,

11
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weshalb man bei chronischen Fällen häufig Hämorrha

gien in den neugebildeten Hornmassen dieser Seeundär~

blätter findet. Baum.

Friis(31) hat die acute Rehe entweder nach der

hergebrachten Methode mit Adcrlass etc. oder mit

Piloearpin oder mit Antifebrin behandelt und selten

auch Arecolin angewendet und kommt zu folgendem

Schlüsse:

Wenn man die Resultate der einzelnen Behandlungs

arten, nämlich der Behandlung der Rehe mit Aderlass

etc., Pilocarpin und Antifebrin mit einander vergleicht,

so ergiebt sich daraus, dass im Grunde kein wesent

licher Unterschied zwischen der Behandlung mit Piloear

pin und mit Antifebrin besteht. Beide Mittel sind gleich

gut und gleich anwendbar bei einer jeden Form von

Rehe. Dagegen kann man solches nicht vom Aderlass

etc. sagen, der, nachdem diese beiden Behandlungs

weisen sich so gut bewährt haben, entweder gar nicht

mehr oder nur da angewandt werden sollte, wo die Rehe

durch Ueberfütterung veranlasst ist.

Einen Vorzug hat die Behandlung mit Antifebrin

vor den beiden anderen voraus, nämlich den, dass der

Besitzer einer grösseren Anzahl von Pferden, bei welchen

die Rehe recht oft vorkommt, selbst mit der Behandlung

(nach Vorschrift des Thiemrztes und mit den von diesem

zu dem fraglichen Zwecke deponirten Pulvern) anfangen

kann, ohne dass der Thierarzt sofort 51011 einzufìnden

braucht.

Besonders der Behandlung mit Pilocarpin gegen

über hat die Behandlung mit Antifebrin den Vortheil

gehabt, bedeutend billiger zu sein. Bei der Behandlung

mit Aderlass und Abführmitteln darf man nicht über

sehen, dass die Anwendung dieser Mittel die Patienten

in hohem Grade schwächt, ihnen den Appetit nimmt

und sie dadurch für längere oder kürzere Zeit arbeits

unfáhig macht, nachdem die örtliche Krankheit gehoben

ist, während die Behandlung mit Antifebrin den Ge

brauch des Pferdes sofort nach der Heilung der Krank

heit gestattet, ohne dass die geringste Schwäche bei

denselben zu spüren ist. Ellenberger.

Hansen (41) bestätigte in 7 Fällen die günstige

Wirkung des Antifebrins bei der Behandlung

der acuten Rehe. Johne.

Schurupoff (90) kann auf Grund seiner practi

tischcn Erfahrungen dem Areeolin weder bei der Be

handlung der rheumatlschen anentziindung noch der

Koliken eine so überaus wichtige Bedeutung zusehreiben,

wie dieses in der Praxis allgemein geschieht. Ausser

jeder bei Koliken gemachten Arecolin-Injection habe

S. seine Zuflucht zu Clysmen, Glaubersalz, Bauchmassage

etc. nehmen müssen. Bei der Anwendung des Arecolins

müsse man die 'ausserste Vorsicht gebrauchen und an

gesichts seiner unbestimmten Wirkung und individuellen

Reaction, namentlich aber wegen der noch nicht sicheren

Normirung der Dosis, vorläufig auf die Anwendung des

Mittels verzichten. J. Waldmann.

Vogt (102) weist nach, dass die Bayer`sehe

Operationsmethode des Rellhufs schon im Jahre 1848

in Frankreich geübt wurde. Er nimmt die 110111101

dünnung bis zu dem Grade vor, dass sich das Horn

über den Fleischblättchen auf leichten Finger-druck ein

biegt. Bezüglich des Hornwachsthums schliesst sieh V.

der Annahme von Rawitsch an, wonach die ganze

Hor-nwand von der Krone gebildet wird. Frühner.

J aeoulet (53) beobachtete einen sehr starker

Schwund des Hufbeines in Folge alter Cheli

scher Rehe.

Der Huf stellte nur noch einen Stumpf vor, da:`

Hufbein war bis zur Hälfte seines natürlichen Umfange:

gesehwunden. Das Fessel-, Kronen- und Hufbein hatten

eine ganz senkrechte Richtung angenommen, sodass

der Fesselwinkel fehlte. Watrin sah in einem ähn

lichen Falle, dass das Hufbein bis auf eine dünn

Platte an der Gelenkñiiche geschwunden war.

Lungwitz.

Joly (56) bespricht die Воин-напугана und

theilt zu diesem Zweck einige Krankengeschichten von

rehkranken Pferden mit, um zu zeigen, dass häufig

genug diese Krankheit mit einer rareficirenden 051111:

der vorderen Fläche des Hufbeines beginnt, auf die

dann die Veränderungen der Fleisch- und Homtheilev

secundär folgen. Guillebeau.

Dumand (19) theilt zwei Beispiele mit, dass Rehe

bei Kühen auch im Anschluss an den Geburtsact vor

kommen kann. Baum.

Bedel (4) hat zwei Fälle von Geburtll'ehe bei

Kühen beobachtet. Der erste Fall ist nicht einwands

frei, weil die Krankheit erst 5 Monate nach dem Gf:

burtsvorgang auftrat und weil die Kuh an chronischer

Metritis litt. Im zweiten Fall trat die Rehe am 2. Tage

nach der Geburt an den beiden Hinterfiissen einer Kuh

auf. Die erste Kuh musste geschlachtet werden, die

zweite genas. Röder.

10. Hautkrankheiten.

1) Albrecht, Die Nesselsucht beim Rinde. Mo

natsh. f. pract. Thierheilk. X1. Bd. S. 24. — 2) A11

mann, Urticaria beim Rinde. Berl. th. Wochensehr.

S. 203. — З) Andersson, Th., Haarkrankheit (Tri~

chorrhexis nodosa) beim Pferde. Svensk Veterinärtid

skrift. III. p. 239. - 4) Avérous, Hautemphysem

als Complication von Lungenbrand beim Pferde. Revue

vétér. Bd. 24. р. 7. — 5) Benvieini, A., Una

nuova forma di mieosi cutanea nei bovini determinata

da un ifomicete appartenente a1 genere зверюги-001111

(Genere Actinomyees-Gasperini). Nuovo Ercolani IY
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5.168. _ 35) Pusch, Klinische Erfahrungen über

Herpes tonsurans. Zeitschr. f. Thiermed. III. S. 94.

-I36) Röbcrt, Warzenbehandlung. Siichs. Veterinär

bericht. S. 122. _ 37) Römer. Fälle von Trichor

гроши nodosa beim Pferde. Deutsche th. Woehensehr.

h. 216. — 38) Derselbe, Panaritium der Ziege.

Ebendas. 214. _ 39) Roth, Die operative Behand

lung des Acarus-Ausschlages beim Hunde. Ebendns.

5.203. _ 40) Tapkcn, Ueber den Nesselausschlag

helm Rinde. Monatsh. f. pract. Thierhcilk. Х. Bd.

n.166. _ 41) Thun, Quaddelaussehlag bei Mast

вымощен. Woohenschr. f. Thierheilk. S. 415. _ 42)

Trasbot, Nocard, Dermatitis pustulosa contagiosa.

Rec. de méd. vét. Bull. de la Soc. No. 8. p. 163

bis 172. _ 43) Waelsch, Ueber Favus bei 'l'hicren

und dessen Beziehungen zum Favus des Menschen.

“чашей. Woehenschr. 1898. No. 18. Ref. Dtsch.

1h. Woehensehr. S. 137. _ 44) Warncke, Haut

ausschlag bei Pferden. Arch. f. Thierheilk. XXV. 223.

_45) Wittrock, Ringñechte beim Rinde. Arch. f.

Thierheilk. XXV. 210. _ 46) Zürn, Nachtrag zur

Abhandlung über Verbreitung des Stachelbeermilben

eussehlags in Thüringen. Correspondenzbl. d. allgem.

mtl. Vereins von Thüringen. S. 4. _ 47) Krank

heiten der Haut und Unterhaut unter den Pferden des

.111. (K. siichs.) Armeeeorps. Sächs. Veterinärben'eht.

5.191. _ 48) Krankheiten der Haut und Unterhaut
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Т до) Pemphigus acutus bei einem preussisehen Mili
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Wegen Krankheiten der Haut und ищи-мм (48)

wurden im Jahre 1898 in der preussischen Armee mit

Einschluss des Bestandes vom Vorjahre 6090 Pferde,

d- 1- 90,39 pCt. aller Kranken und 7,89 pCt. der Ist

Stl'ifk@ behandelt. Davon sind: geheilt 5907 = 97 pCt.,

ausrangirt 20 = 0,32 pCt., gestorben 27 = 0,44 pCt.,

getötet 15 = 0,24 pCt., am Jahresschlusse in Behand

lung geblieben 121 Pferde. Der Gesamtverlust belief

sich auf 62 Pferde = 1.01 pff-t. der Erkrankten. Dic

meisten Erkrankungen (2429) und Verluste (31) entfielen

auf das III. Quartal.

Bei 2937 Pferden handelte es sich um Wunden

(geheilt 2854, ausrangirt- 10, gestorben 18, getötet 10,

in Behandlung geblieben 45 Pferde), bei 471 Pferden

um Sattel- und tiesehirrdrucke und Widerristñsteln

(geheilt 449, ausrangirt 5, getötet 1, in Behandlung

geblieben 16). bci 30 Pferden um Qnetschungen am

(icnick und Genickfist-eln (geheilt 26, ausrangirt, ge

storben, getötet, in Behandlung geblieben je 1), bei

370 Pferden um Quetschungen an anderen Körper

theilen (geheilt 360, getötet 1, in Behandlung geblieben

9), bei 141 Pferden um Extravasate (geheilt 138, in

Behandlung geblieben 3). bei 646 Pferden um Erosionen

und Uleerationen am Fessel durch Stricke, Ketten etc.

(geheilt 643, in Behandlung geblieben 3), bei 121 Pferden

um Erosioncn oder Ulcerationen an anderen Körper

theilen (geheilt 117, gestorben 1. in Behandlung gt

blieben 3), bei 158 Pferden um Abseesse (geheilt 154,

auslangirt l, in Behandlung geblieben 3), bei 221 Pferden

um Манке (geheilt 219, in Behandlung geblieben 2),

bei 73 Pferden um Eezem (sämtlich geheilt), bei

619 Pferden um Phlegmone,. bei 186 Pferden um

thierische Parasiten (168 geheilt, 18 in Behandlung ge

blieben), bei 7 Pferden um pñanzliehe Parasiten, bei

110 Pferden um andere Krankeiten der allgemeinen

Decke. Georg Müller.

Krankheiten der liant und Ulterhant (47) wurden

1898 bei 539 Pferden des ХП. (k. säehs.) Armeeeorps

behandelt.

525 Patienten wurden geheilt, 2 ausrangirt, 1 starb

und 11 verblieben am Jahresschluss in weiterer Be

handlung. 389 Fälle betrafen verschiedene Wunden,

21 Fälle Sattel- und Geseliirrdrüeke, 33 Quelsehungen,

32 Erosionen und Uleerationen, 18 Mauke, 18 Phleg

nione. Georg Müller.

Trasbet (42) beschreibt einige Fälle von Век-шв

titis putnlosß contagiosa (kanadische Pferdepocke). _

Noeard (42) berichtet im Anschluss hieran, dass er

im Eiter der Pusteln neben Streptocoecen und Staphylo

eoccen hauptsächlich Lymphangitis-Baeillen fand, und

dass diese letzteren als die Krankheitserreger anzusehen

sind, da sie auf der Haut der Versuchspfcrde die typi

schen Pusteln hervorbrachten. Röder.

Mouilleron (31) behandelt mit gutem Erfolge die

Dermatitis verrncosa an den Füssen dcr Pferde mit

scharfer Salbe.

An der erkrankten Stelle werden die Haare abge

scheren, und es wird die Haut abgeseift und desinfìcirt.

Dann wird eine scharfe Salbe (z. B. Cantharidensalbe)

kräftig eingeriebcn. Die Wirkung dieser Salbe ist oft

sehr heftig. Der Patient soll daher auch stets während

der ersten sechs Tage im Stallo stehen. Am 6. Tage

werden die Schorfe abgewasehen, und nun wird die cin

geriebene Stelle täglich mit einer Lösung von 60,0

Cuprum sulfuricum in 1 Liter Weinessig abgewaschen.

Röder.

Chapelier (8) beobachtete ein ausgedehntes sub

cutanes Emphysem bei einer Kuh, das nach einer

zufälligen Strangulation des Halses auftrat und sich

nach 2_3 Wochen wieder fast vollkommen verloren

hatte. Baum.

11*
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Wegen Phlegmolle (49) wurden in der preussisehen

Armee im Jahre 1898 einschliesslich der 10 aus dem

Vorjahre iibernommen 619 Pferde behandelt. 595=

96,12 pCt. wurden geheilt, 2 = 0,32 pCt. ausrangirt,

2 = 0,32 pCt. getötet. 6 Pferde = 0,96 pCt. sind gc

storben und 14 Pferde im Bestand geblieben.

Es handelte sich zumeist um die als „Einschuss“

bezeichnete diñuse Phlegmone in der Unterhaut dcr

Hinter- und Vordergliedmassen, je einmal um Phlegmone

an der Backe, am Ellenbogen, an der Kruppe und am

Bauche. Von einem Berichterstatter (Stramitzer)

wurden beim Einschuss Kampherspiritus-Verbände

(nach Fröhner) mit sehr gutem Erfolge angewendet, von

einem anderen (Tetzner) in einem Falle Argentum

colloi dale (0,5, in 50,0 Wasser gelöst, subcutan an der

Vorbrust). Der Erfolg war zufriedenstellend; die vor

handenen Störungen des Allgemeinbefìndens hörten nach

etwa. 12 Stunden auf, und die sehr starke Anschwellung

am Hinterfusse nahm nach ungefähr 20 Stunden ab und

verlor sich innerhalb 4 Tagen vollständig. An der In

jectionsstelle bildete sich indessen eine zweihandteller

grosse, flache, brettartigc Anschwcllung aus, welche erst

nach 3 Wochen völlig Wieder verschwunden war.

Georg Müller.

Grammlich (16) beschuldigt in seiner längeren

Abhandlung über die Ekzeme in dcr Lcndengegcnd

der Reitpferdc als Ursache dieses Leidens: „Lage

rung des mit Hintergepäck stark belasteten und hinten

weniger fixirten Sattels, sowie besonders Lagerung des

Woylachs weit nach hinten in die empfindliche Lenden

gegend, welche mehr oder weniger starke Seitwärtsbe

wegungen ausführt; die Lendenpartie ist dabei nach

Wegfall der Schabracke ohne Schutz gegen gleichzeitige

Einwirkung von Staub und Nässe.“ Für die Behand

lung erwiesen sich am vortheilhaftestcn in allen

Stadien der Erkrankung fcuehtwarmc (P riessnitz’sche)

Umschläge, wobei an Stelle des Wassers zweckmässig

antiseptische und zusammenziehende Flüssigkeiten, wie

Kreolinlösung, Burow’sche Lösung etc., Verwendung finden

können. Daneben ist es nöthig, die leidende Partie

mit reinem Vaselin, Bleisalbe, Borsalbe etc. zu be

streichen. Noch wichtiger freilich ist es, nach Gr., das

Auftreten des Ausschlages in seinen ersten Anfängen

festzustellen und weitere Reizungen durch die Woylach

kante fernzuhalten. Georg Müller.

Moore (30) benutzt zur Heilung der gangrli

nößell Manko das Brenneisen. Nachdem durch An

wendung des Feuers ein trockner Schorf erzeugt ist,

heilt der Krankheitsprocess unter Anwendung anti

septischer und adstringirender Mittel. M. ist von der

infectiöscn Natur dieses Leidens'überzeugt. A. Eber.

Peter (34) beobachtete Impetigo labialis bei

einer Herde von 600 Schafen.

Dieselbe begann mit Bildung kleiner, mit klarem,

hellem Secret gefüllter Bliischen am Lippenrande, welche

bald platzten und intensiv rothe, leicht blutende

Stellen zurückliessen, die sich mit einem gelbbraunen

oder graugelben Sehorfe bedeckten. In Folge der durch

die Futteraufnahme stattfindenden Reizung heilen diese

kleinen Defecte aber nicht, sondern beginnen zu granu

liren, ebenso die dazwischen immer neu entstehenden

Bläschen und Defects, sodass schliesslich der ganze

Lippenrand eine Wunde, granulircnde, mit schmutzig

weissgrauen, übelrieehenden Massen bedeckte Granu

lationsfliiehe darstellt. Am entwickeltstcn zeigt sieh

dieser Process an den Lippenwinkcln. — Von dem Lippen

rando kann sich der Ausschlag auf den übrigen, be

haarten Theil der Lippen ausbreiten; dort heilen die

einzelnen Bläschen innerhalb einiger Tage nach der

Schorfbildung ab. Aehnliches kann auf der Haut der

Backe bis zur Grenze des Wollfeldes stattfinden, we

keine derartige Erkrankung mehr stattfindet. — Maul

schleimhaut und Zahnfleisch zeigten im Allgemeinen

keine Veränderung, nur an der Schleimhaut des harten

Gaumens fanden sich hin und wieder auf der Höhe der

Gaumenstaffeln lìnsengrosse, unregelmässig geränderte

Erosionen.

Da die Krankheit auch bei älteren Schafen ror

kommt, kann die Ursache derselben nicht mit der

Milchaufnahme oder Milchbeschaffenheit im Zusammen

hange stehen, bei der regen Fresslust der Thiers

auch nicht mit einem inneren Leiden. Es kann sich

nur um ein gutartiges, locales Leiden handeln, das bei

der Futteraufnahme durch eine Futtersehädlichkeit her

vorgerufen wird. Es bleibt nech festzustellen, welcher

Natur (mechanischer, chemischer oder bacillärer) diese

Schädliehkeit ist.

Behandlung. Die besten Erfolge hatte die Ver

wendung des Aetzstiftes. Johne.

Pusch (35) schildert die Erfahrungen, die er über

Herpes tonsnrans an angekauften Bullen gemacht hat.

Bezüglich der Angaben des Verf. über die bekannten

Erscheinungen und den Verlauf des Leidens und die in

dieser Richtung festgestellten Besonderheiten muss auf

das Original verwiesen werden. Hier sei nur erwähnt.

was der Verf. über Behandlung und Prophylaxe be

merkt: Zunächst sind die Thiere zu seheeren und

möglichst zu isoliren. Weidegang und Aufenthalt

auf Tummelplätzen sind einzustellen, damit die Thiere

sich nicht reiben können; ebenso ist das Putzen der

Thiere einzustellen; als Streu benutze man, wenn mög

lich, Torf, Sagemehl, Nadelstreu, Reisig. Weiterhin

sorge man für medicamentöse Behandlung behuf»l

Abtötens der Pilze.

Hier ist nun die ganze Gruppe der antiparasitâren

Mittel empfohlen worden; besonderen, specifischen Erfolg

hat P. aber von keinemMittel gesehen, sie wirken alle gleich

gut und gleich schlecht. Sind harte Borken vorhanden.

so muss man zunächst für Erweichung sorgen, was man

am billigsten durch Aufstreichen von grüner Seife er

reicht. Nachdem man diese nach 24 Stunden abge

wasehen, kann man mit den verschiedenen Mitteln vor

gehen. In manchen Fällen kommt man auch aus, wenn

man Theer mit Schmierseìfe, im gleichen Verhältnis

gemischt, aufstreicht. Besonders empfehlenswerth sind

Jodtinctur bei geringgradiger und Salicylsalbe bei hoch

gradiger Ausdehnung der Krankheit.

Hat man es mit harten Borken und mehreren Theilen

zu thun, so muss man ein mehrmaliges Bestreichen шп

Schmierseife und eine Behandlung des ganzen Thiere>

vornehmen. Da ein Vollbad in Creolinwasscr nirgelldi

durchführbar ist, ersetzt man dasselbe durch Einreibru

des Thieres mit Creolinlein'ól 1:20, und zwar nimmt

man am ersten Tage das Vordertheil, am anderen da*

Hintertheil vor und lässt die Masse 2—4 Tage auf dem

Körper sitzen, worauf man abwäscht und die Procedi“

in zwei Tagen nochmals wiederholt.

Wenn versohiedentlicb in der Literatur empfohlen

wird, man solle sich nur auf die erkrankten Stellen b@

schrìinken, weil man sonst durch die Behandlung ШТ

ll'eitcrverbrcitung des Processes auf dem Körper Ь?!

trüge, so kann P. dem nicht beistimmen, er Wal'llt "D

Gegentheil vor dieser Art der Behandlung, bei der

neue Nachschübe häufig sind. A

Der Heilerfolg ist aber nicht allein von den Medi'

calnenten und der Art ihrer Application, sondern nucl
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von dem Krankheitscharacter abhängig. Im laufenden

Jahre heilten die borkigen Stellen leicht ab, im vorigen

Jahre aber erfolgte die Wiederherstellung der Thiere

sc langsam, dass in einzelnen Fällen 5_6 Monate ver

gingen und fast ausnahmslos bei einem und demselben

Thiere mehrere Mittel in Anwendung kommen mussten.

Bekannt ist, dass der Herpesausschlag in einem Be

stande schliesslich auch ohne Behandlung verschwindet,

was allerdings lange dauern kann. Ist der Stall warm, tritt

die Ansteckung des ganzen Stalles schnell auf, so ver

läuft die Krankheit in kurzer Zeit, ist der Stall aber

kalt und der Bestand gross, so kann, wenn immer neue

Thiere durch Zukauf oder Absetzen hinzukommen, das

Leiden geradezu stationär werden.

Wichtiger als die Behandlung ist dic Prophylaxe.

Wenn man eine grössere Anzahl von jungen Rindern

aus Weideländern kauft, so kann man trotz aller Vor

sichtsmassregeln beim Einkaufc sicher seinl dass Herpes

in einigen Wochen ausbricht, selbst wenn man ein

gutes und ńeissiges Wärterpcrsonal zur Verfügung und

vor dem Eintreffen der Thiere den Stall sorgsam des

infieirt und das alte Putzzeug beseitigt hat. _ Da ist

es zunächst nothwendig, dass man Weiderinder scheert

und zwar empfiehlt sich hierzu die Benutzung der

Hauptneŕschen Schnellscheermaschine. Das Schecren

erleichtert die Untersuchung wesentlich, sodass man

jede kleine Añ'ection sofort behandeln kann.

Was die wirthschaftliche und veterinärpolizeiliehe

Bedeutung der Herpeskrankheit anlangt, so ist zu hc

merken, dass die Thiere in ihrer Ernährung und in der

Nutzung zurückgehen und dass die Behandlung viol

Arbeit und auch Geldaufwand verlangt und dass end

lich die Dienstboten, wenn sie erkrankt sind, nicht

selten die Arbeit verweigern. Da bekanntlich das Teig

maul des Kalbes dem Herpes zuzuschreiben sein soll,

se muss der Herpes als eine ansteckendc Krankheit er

heblicher Art bezeichnet werden, gegen welche veterinar

polizeiliche Schutz- und Tilgungsmassregeln nothwendig

sind, als: Anzeigepflicht, Behandlungspflicht wie bci

der Râude der Schafe, Zurückweisen jedes kranken

Rindes an der Grenze. Ellenbcrger.

Kramareff (24) beobachtete im Jekateriuoslaw

schen Gouvernement eine Herpesepizootie unter einer

Herde von 270 Pferden.

Die Infection War am 27. April durch ein neu an

gckauftes Pferd erfolgt und verbreitete sich so schnell,

dass schon am 1. Juni 140, am 11. 196 Pferde und,

da eine Trennung der Gesunden wegen Mangels an

Weideplätzen nicht möglich war, bald darauf sämt

liche Pferde erkrankt waren. Das Leiden begann mit

dem Auftreten röthlicher, etwa 1insengrosser Flecken und

Bläschen an Kopf, Hals und den Rumpfseiten. Nach

ca. 2 Wochen begann hier das Haar auszufallen, und es

bildeten sich charakteristische Herpcsñccke, dic schliess

lich die Grösse einer Handliäche und eines Tellers er

reichten. 6 Pferde, sämtlich Rappen, waren vollständig

d_CS Haarkleids beraubt. Rein weisse Thiere zeigtcn

eine nur geringgradige Affection. wiederholte Einrei

bungen mit Sapon. viridis, Creolini ana 1p., Spirit.

Gap. waren so erfolgreich, dass schon am 20. August

‘ile Krankheit vollständig getilgt war. С. Happich.

Galli-Valerio (15) hatte Gelegenheit, bei einem

Kalbe 5frankstückgrosse, fast gänzlich haarlose, mit

Weissen, trockenen Schuppen bedeckte Stellen am Ohr,

am Halse und sonst am Körper vertheilt zu beobachten.

Die brüchigen Haare der betreffenden Stellen und jene

in der Umgebung erwiesen sich unter dem Microscop

итееЪеп mit schnurartig aneinandergereihten Sporen

von 4,5-5 д Durchmesser (Triehophyton endothrix,

Sabourand). Die Hautschuppen enthielten keinen Tricho

Phïtûll, Sondern Zellen eines Blastomyceten, von welchem

in vorliegender Arbeit nicht mehr die Rode ist. Die

Culturen des Trichophyton wuchsen auf Maltose-Glyce

rin-Agar bei 37°; Ueber-tragungsversuche auf eine Katze

gelangen. Indcss erlitt die Lebensenergie des Parasiten

im letzteren Falle eine derartige Abschwächung, dass

die Haardefectc nur dic Grösse cines Frankstückes cr

reichten und spontane Heilung erfolgte. Die Ucbertrag

barkeit auf den Menschen ist ebenfalls wahrscheinlich.

_ Weiterhin beschreibt G.V. Culturen des Favus vom

Menschen, vom Huhn (nicht übertragbar auf Katzen)

und von der Maus (nicht übertragbar auf Weisse Mäuse).

(}.-V. ist geneigt, die gezüchteten Favusarten nicht für

besondere Species, sondern für Variet'áten einer und

derselben Gattung (Achorion hominis) zu halten.

Tercg.

Tapken (40) bespricht unter dem Namen Nessel

anssehlßg beim Rinde eine eigenartige Hauterkrankung

des Rindviehes, die er öfter zu beobachten Gelegenheit

hatte. Er hat die Krankheit nur bei wolilgenährtcu

Kühen, niemals bei Ochsen oder Jungvieh beobachtet.

Ursachen unbekannt. Nach Aussage der Landwirthe

„soll“ dasI Leiden infolge einer Aufregung entstehen.

Die Krankheit kennzeichnet sich namentlich durch

Schwellungen, die plötzlich an verschiedenen

Körperstcllen auftreten und geringgradige Nebenerschei

nungen! Dic Krankheit tritt ohne Vorbotcn plötzlich

auf und erreicht etwa innerhalb einer Stunde ihren

Höhepunkt. Nachdem dieser kaum 1 Stunde bestanden

hat, pflegen die Anschwellungcn wieder abzunehmen

und ausnahmslos in 12_24 Stunden zu verschwinden.

Behandlung wurde nicht eingeleitet. _ Im Anschluss

beschreibt T. 6 von ihm beobachtete Fälle genau.

Baum.

Albrecht (l) berichtet, dass er die von Tapken

(s. vorstehendes Referat) unter dem Namen Nesselsllcht

oder Blatter!! beim Rinde beschriebene llautkrankheit

auch in Bayern beobachtet hat, dass die Krankheit auch

in der Schweiz vorkommt. Die Erscheinungen stimmen

mit den von Tapken beschriebenen überein. Nur

folgendes sei noch hinzugefügt:

Das Leiden kommt, wie Tapken ganz richtig bc

Incrkt, zu allen Jahreszeiten vor, tritt mit Vorliebe

jedoch im Frühjahr und Herbst auf und ist im Gebirge

häufiger als in der Ebene zu beobachten; nur aus

nahmsweise ist der Verlauf ein relativ ungünstiger. Bis

weilcn zeigen die Thiere hochgradige Athmungsbc

Schwerdcn, so dass die Trachcotoinie sich nöthig

macht; Albrecht schildert eingehend 2 solcher Fülle.

_ Betreñ's der Actiologic kann auch A. nichts Be

stimmtes angeben; es ist möglich, bezw. wahrscheinlich,

dass Abkühlung nach Erhitzung, Futterwechsel, der

Genuss gewisser Pflanzen, guter Ernährungszustand der

Thiere die Entstehung des Leidens wenigstens begünstigen;.

im Uebrigen neigt A. zu der Annahme, dass irgend eine

toxische Substanz die Ursache des Ausschlages ist und

dass die befallenen Thiere eine gewisse Idiosynkrasie

dieser Substanz gegenüber besitzen dürften; es würde

sich bci der Nesselsuebt dementsprechend nur um eine

Reaction der Haut behufs Ausscheidung toxischer Sub

stanzen handeln. A. ist ferner dcr Ansicht, dass das

Leiden nicht direct durch den Genuss bestimmter

Pñanzen, sondern durch abnorme Verdauungspro

ductc hervorgerufen wird. Was den pathologischcn

Vorgang betrifft, so dürfte derselbe als eine vasomoto

rischc Neurose (Angioncurosc) mit plötzlicher Erweiterung
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der Geiì'ìsse aufzul'assen sein. Eine Behandlung ist nur

ausnahmsweise nothwendig (Umschläge mit Essigwasser,

Einreiben der Gesehwülste mit 2proc. Creolin- oder

Carbolsalbe, bei starker Dyspnoe Ileisswasserumsehlìige).

Baum.

Kroon (25) sah die Urticarla beim Rindvich unter

folgenden Erscheinungen auftreten.

Die Augenlider sind geschwollen und zwar manch

mal so stark, dass die Augen geschlossen sind. Die

Genjunctiva schwillt an und drängt sich bisweilen aus

der geschlossenen Augenspalte; in heftigen Fällen tritt

die Membrana nictitans nach vorn und wird zum Theil

aus der Augenlidspalte herausgcpresst. Ausserdem

besteht reichliche Thränenbildung. Lippen und Wangen

sind geschwollen, bisweilen sogar die Massetergegend

und dcr Kehlgang. Dieselbe Verdickung zeigt sich

manchmal an der Nasenschleimhaut, infolge dessen heim

Athmen ein brummendes` sogar sehnarchendes Geräusch

sich vernehmbar macht. Auch in der Dammgegend

zeigt sich Anschwellung, ferner Oedem der Schamlippen

und des Enters, sodass die Zitzcn starr abstehen.

Allgemeine Erscheinungen sind so gut wie nicht

vorhanden. Fressen und Wiederkauen hören infolge

mechanischer Hemmung auf.

Die Erscheinungen treten plötzlich auf, erreichen

meistens binnen einer halben Stunde ihren Höhepunkt:

dann nehmen sie ebenso schnell wieder ab und vcr

schwinden. In einzelnen Fâillen erhielt sich die An

schwellung einen Tag oder' noch länger. Eine Behand

lung brauchtc nicht vorgenommen zu werden; stets trat

Heilung ein. M. G. de Bruin.

Bonvicini (5) beschreibt eine actinomyeotisehe

HallMection eines Stieres, welche von diesem gelegent

lich des Sprungcs auch auf mehrere Kühe übertragen

worden war; sie bestand in dem Auftreten zahlreicher

runder, circumscripter, dunkelgelblicher, wenig vor

springender Krusten von dcr Grösse eines Weizen

korns, theils mit planer, theils concaver Oberfläche,

theils diehterer, härterer Consistenz und grösserer Ad

hìircnz, theils gegentheiliger Beschaffenheit und sämt

lich von einem Haarbüschel über-ragt, in der Rücken

und Lendengegend, dem Gesäss und der oberen Partie

der seitlichen Leibeswand, in der Brustbeingegend, an

der hinteren Fläche der Brustgliedmaassen. Bei voll

kommen fehlender Blìischen- und Papclbildung zeigten

sich hier und dort harte, schwarze, im Abfallen be

grifïene Krusten oder kleine, runde, leicht vertiefte

Kreise, welche von dünner Epiderlnis bedeckt, aber

noch haarlos waren. Die Krusten waren leicht abheb

bar, ihre concave Unterlage an den Riindem ein wenig

infiltrirt, mit schwarzrothem Grunde versehen, mit einer

dünnen Schicht dicken, gelblichen zithen Eiters bedeckt.

Das Allgerneinbeñnden des Thieres war nicht gestört.

Aus der mit lOproc. Kalilauge behandelten Schuppen

kruste liessen sich ausser zahlreichen Sporen verschie

dener Form und Grösse, welche in dcr erweichtcn

Aussenmasse sassen und im Centrum cine kleine, dünne,

gelbliche, resistente oder elastische Lanielle isoliren,

welche sich microscopisch als ein Mycelium und Gewirr

feiner, gerader oder gebogener, hyaliner, 1-5 /z starker,

sich peripher dichotomisch theilender Fäden von gelblich

grünlicher Farbe erwies, an deren Enden hier und da

Häufehen kleinster Sporen ungefähr gleicher Grösse und

grünlichcn Rellexes sassen.

Culturen in Agar lieferten Sporen bildende iso

lirte Colonien von Hanfkorngrösse, weisslich epakcn bis

gelblich glänzenden Aussehcns, welche von einem dichten

Netz feinster Fädchen obiger Beschaffenheit gebildei

wurden; auch in Glycerin-Agar entstanden solche Co

lonien, welche aber keine Sporen bildeten; auf Kartoffeln

erschienen ebenfalls regelmässig runde, kleine Celonien.

welche bald von einem feinst granulirten Häutchcn und

einer dünnen Schicht weisslichen Pulvers bedeckt waren.

Auch auf anderen Nährböden gedichen die gleichen

Fadenpilzcolonien unter lebhaftester Sporenbildung bei

Sauerstoñ'einwirknung und einer Temperatur von 33 bis

37° und nicht unter 16 0. Sie gehören nach dern Verf.

zu der Gattung des Streptothrix Cohn’s oder Act-ino

myces Gasperini`s. Uebertraglrngsversuche hatten po

sitive Resultate bei dem Meerschweinchen, der Katze.

dem Huhn, nicht aber beim Kaninchen und Esel; die

auf den besprungenen und inficirtcn Kühen haftenden

Krusten hatten die gleiche Unterlage wie bei dem erst

erkrankten Stiere. Differentialdiagnostisch sind

gegenüber der Actinomycose beim Rinde von Bedeutung

der absolute Mangel irgend welcher Knotcnbildung in

der Haut und die fortschreitende Krustenbildung auf

der Oberfläche gegenüber dem regelmässigen Erscheinen

von Knötchen in der ganzen Hantdicke und dem Unter

hautgewcbe, von circumscripten Tumoren und consc

cutiven Abscessen, Geschwüren etc. bei Actinomyeesc.

Auch der K ran kheitserreger unterscheidet sich mor

phelogisch und biologisch scharf von dem der Actino

mycose durch das günzliche Fehlen keulenartig verdiekter

Filamente und durch absolute Erfolglosigkcit der Ueber

tragung in die Subcutis und die Bauchhöhle beim

Kaninchen und Meerschweinchen. Auch von anderen

Krankheitserregcm ist der von B. gefundene Fadenpilz

durchaus verschieden. Sussdorf.

Lövy (28) fand im Kehlgange eines Ochsen eine

hühnereigrosse Demoideystc, die in einer sehrnierigen

Masse Haare enthielt und deren Wand die Beschaffen

heit der behaarten Haut zeigte. Hutyra.

Koiransky (23) beschreibt ansñihrlich eine Инт

сует, die cr am oberen Drittel des Halses eines Sim

menthaler Stieres exstirpirt hatte.

Desgleichen beschreibt K. zwei kleine, subcutanc.

im Bereich beider inneren Augenwinkel eines Pferdes

gelegene, atheromatöse Cysten, von denen die eine

auf ihrem Scheitel eine kleine Fistelöfïnung aufwics.

Die Cystenwände bestanden aus einer festen., binde

gewebigen, halbdurehsichtigon Membran, während der

Inhalt eine gelblichgraue, 'fettartige Masse darstellte, in

welcher bei jeder Cyste zwei ringförmig aufgerolltc,

borstenartigc, schwarze Haare sich befanden.

J. Waldmann.

Röbert (36) erzeugte bei Warten mit doppeltchrorn~

saurcrn Kali nach Louvel-DulangpréI bei 14 Tage hin

durch fortgcsetzter einmaliger täglicher Anwendung nur

eine müssige Schrumpfung, während Arsenik (2:Kali сапы.

111 35 Wasser) schnellen Erfolg hatte. Georg Müller.

Ducourneau (12) beschreibt` ein Hauthem au

der rechten Wange einer Tjührigen Katze, das 4 cm

lang und 8mm dick war. Es liess sich verhältnismässig

leicht abdrehen, und die durch das Abschneiden de»

Fleisehzapfens bedingte Wunde heilte rasch ab.

Guillebcau.

Gagny (6) beschreibt einen Fall von трети-10110“.

ausgesprochen durch ausserordentliche ‘Länge der 151111011—

und Sehwciflraare, bei einem amerikanischen Pferde.

Liingc der Mähnenhaare 3m 34 em, die der Schweif
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haare 4 ш 86 cm. Eine genaue Beschreibung des Pferdes

ist von Mégnin in der Zeitschrift Eleveur in der Nummer

vom 8. October 1899 gegeben. Röder.

Laffarque(27) beobachtete während des letzten

Winters eine eigenthümliche вытащит bei Rin

dern; dieselbe schwankte mit der Veränderung der

Witterung und war verbunden mit ödematöser An

schwellung der Vulva, der Augenlider und der Nase,

schwaehem Puls, Herzklopfen, allgemeiner Abgeschlagen

heit und Fieber (wenigstens im Anfang). Die Haut

fühlte sich wie Holz an und lag fest auf. Baum.

Le сап-ё (7) behandelte hanrlose Knice auf оре

rativem Wege, indem er das kahle Hautstüek entfernte,

durch ein normal behaartes von der Mitte des Unter

armes ersetzte und auf den hierdurch an letzterer Stelle

Ifnsiandenen Defect das zuerst erwähnte haarlose Haut

stück übertrug. Die auf diese Weise vertauschten Haut

ран-11011 werden durch Nähte in ihrer Lage erhalten,

welche ebenso wie der aseptische Verband an beiden

Operationsstellcn 8—10 Tage liegen bleiben. Nach

weiteren 2—3 Tagen, während welcher ein einfacher

Schutzverband angelegt wurde, konnte Patient wieder in

Dienst gestellt werden. Baum.

Ohlmann (33) hat bei Pferden, die mit Sehlempe,

gedämpften Kartoffeln, Siede etc. gefüttert wurden, einen

der Ризы-31100 ähnlichen Ausschlag beobachtet.. 0.

hìilt diese Hautentziindung für eine der Sehlempemauke

der Rinder identische Krankheit. Ellcnberger.

Warn cke (44) hat einen eigenthümlichen Нам

ausschlag bei Pferden beobachtet, den die Besitzer als

Winterräude bezeichnen.

Der Ausschlag hat thatsächlich eine gewisse Aehn

lichkeit mit dem unter dem Namen der Sommerräude

bekannten Aussehlage. lm Verlaufe von etwa 14 Tagen

treten, über den ganzen Körper verbreitet, feste, erbsen

grosse Knötchen auf, besonders dicht über dem Schweif

ansatze, unter der Mähne und an der Innenfläche beider

Hinterschenkel, in der Sprunggelenksbeuge und in der

Achselhöble. Die Haare stehen an diesen Stellen leicht

gestrâubt, es findet zunächst eine leichte gelbliche Aus

schwitzung statt, welche mit den Hautschuppen zu einer

graugelblichen Borke eintrocknet. Später besteht nur

eine starke Absehuppung, die auch an den nicht er

krankten Stellen vorhanden ist. Die Thiere gehen auch

etwas im Nährzustande zurück. Nach eingeleiteter Be

handlung geht der ausserordentlich hartnäckige Aus

schlag ganz allmählich zurück und erhält sich am

längsten auf den genannten Stellen. Hier beobachtet

man bisweilen eine Gesamtanschwellung der Haut,

welche dann eine fiuotuirende Beschañ'enheit zeigt. Bei

Berührung dieser Stellen zeigen die Thiere sich empfind

lich. ln einem Falle hatte sich der Ausschlag bis zum

Naseneingange fortgesetzt und hier eine starke Schwel

lung hervorgerufen. Juckreiz ist nicht vorhanden. Der

Ausschlag stellt sich in der Regel bei bcgînnendem

Winter ein und verschwindet erst allmählich trotz

energischer Behandlung nach etwa 4 Monaten. Die Ab

heilung beginnt mit dem allmähliehen Nachlassen der

Abschuppungen. Das Hsarkleid wird wieder glänzend

und auf den Knötchen bilden sich neue Haare, die

meist etwas heller gefärbt sind. Die microscopisehc

Untersuchung ergiebt keinen wesentlichen Befund,

insbesondere ist es nicht gelungen, Milben oder Bestand

theile derselben nachzuweisen; man findet nur zahl

reiche Epithelzellen, Haare und zufällige Verunreini

gungen. jDie zuerst versuchte Behandlung mit Creolin

in Lösung und als Liniment mit Sapo viridis rief

ebenso wie Lysol eine Versehlimmerung hervor; eine

Besserung und allmähliche Heilung wurde durch An

wendung von Salben, von denen sich besonders die

Iehthyolsalbe als vortheilhaft erwies, erreicht. Inner

11011 wurde daneben Arsenik in Form des Liquor Kalii

arscnieosi in steigender Dosis gegeben. Eine Ueberein

stimmung mit den in den Lehrbüchern genannten Aus

sehlägen hat Ref. nicht finden können. Ellenberger.

Zürn (46) bespricht den bei Menschen und Thieren

vorkommenden Нив-шпиона; (10г durch eine Hilbe,

Leptus antumnalis, verursacht wird. Am

häufigsten werden Hunde von diesem Hautausschlage

heimgesucht; sie schleppen die Milbe in die Häuser

und veranlassen so auch selbst die Ansteckung von

Menschen, die sich nicht in Gärten u. dgl. aufhalten.

Auch Rinder, Pferde` Kaninchen und Hühner können an

diesem Hautausschlage erkranken. Ausserdem ist es

nicht zu bezweifeln, dass die Larven von Thrombidien

(Trombidium holosericeum, Tetranyehus telarius etc.)

Hautausschläge bei Menschen und Thieren veranlassen

können. Ellenbergcr.

Roth (39) hat in der Veterinärklnik der Univer

sität Leipzig locale Ани-пешие der Hunde operativ

durch flaches Abtragen der obersten Hautschichten

mittelst scharfen Messers erfolgreich behandelt.

An der sorgfältig desinficirten, erkrankten Haut

stelle werden ein oder mehrere möglichst ñachc Schnitte,

parallel zur Hautoberñächc ausgeführt bis das Hervor

treten erst vereinzelter, dann zahlreicher, feiner Bluts

tropfen beweist, dass die Epidermis und ein Theil des

Papillarkörpers vom Corium beseitigt sind. Nach Desin

fection der Operationsstelle wird sorgfältig abgetupft,

Xeroform aufgepudert und ein Verband angelegt», der

nach 2 Tagen erneuert wird. Nach 5—6 Tagen können

die Patienten entlassen werden. Erfolg stets gut, ohne

erheblichen Haarverlust und störende Narbenbildung.

Edelmann.

König (22) applicirt behufs Tilgung der

Läuse die graue Salbe in einer Weise, wie dies in

der holländischen Armee mit Erfolg geschieht. Er nimmt

ein etwa bohnengrosses Stück Salbe und lässt dasselbe

nach dem Putzen des Pferdes mittels der Kardätsche

über den ganzen Körper vertheilen. Man läuft auf

diese Weise nicht Gefahr, das Pferd einer Hg-Vergiftung

auszusetzen, selbst wenn man die Salbe mehrere Tage

hintereinander braucht, aber der Zweck, den Pferde

körper in eine mit Quecksilberdämpfen geschwängerte

Atmosphäre einzuhüllen, wird auf das Beste erreicht.

Georg Müller.

Nach Eppinger (13) äussert sich die Entzündung

der Schweiftranbe der Rinder in folgender Weise:

An der Uebergangsstelle vom letzten Schweifwirbel

zum Schweiftraubensacke entsteht eine weiche, leicht

ñuctuirende Stelle. Der abgebogene Schweif bildet an

dieser Stelle keinen Bogen, sondern verhält sich wie ein

viel gebrauchter, mürber Strang. Die Thiere, welche

den Schweif behufs Abwehr der Fliegen umhersehwenken,

lassen das Schweifende länger als gewönlich am Kreuz

bein liegen. Derartig erkrankte Rinder zeigen meistens

normalen Appetit, magern aber ganz erstaunlich ab.

Die Behandlung besteht darin, dass an der weichen

Stelle, am besten an der unteren (vorderen) Schwanz

fläche, ein 4—5 ein langer Hautschnitt gemacht, der

Schweif an dieser Stelle etwas gebogen und die sich

nunmehr hervordrängende prall gefüllte Sehnenscheide

herausgenommen oder wenigstens eröffnet wird. Nach
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behandlung überflüssig; Heilung in 6_8 Tagen. E. fúhrt

das Leiden auf rein mechanische Einwirkungen zurück.

Georg Müller.

V. Vergiftungen.

a) Vergiftungen durch Pflanzen. 1) Arndt, Ver

giftung durch Hanfkuchen. Arch. f. Thicrheilkd. XXV.

213. _ 2) Baumgärtel, Vergiftung durch Ilerbstzeit

lose? Sächs. Veterinärbericht. S. 129 _ 3) Bizky,

Fliegcnpilzvergiftung bei Pferden. Monatsh. für praet.

Thierhcilkde. Bd. X. S. 541. _ 4) Bongartz, Ver

giftung durch Oleander'. Arch. f. Thierheilkdc. XXV.

213. _ 5) Me. Curdy, F. C., Baumwollsamen-Krank

heit. The Journ. of Compar. llledicine. XX. p. 560. _

6) Delobel, Le Progrès vet. No. 76. _ 7) Grosz

mann, D., Acute Vergiftung durch Ustilago Maydis Ful.

Veterinarius. No. 15 (Ungarisch.) _ 8) Kieler, Vel'

giftung von Pferden durch Lupincnhafer und schwedischen

Klee. Arch. f. Thierhcilkde. XXV. 213. _ 9) Märk,

D., Betrachtungen über die Therapie der inneren Krank

heiten. Veterinarius. No. 10. (Ungarisch.) _ 9a) Ober

wegner, Bingelkrautvergiftung beim Schwein. Wochen

schr. f. Thierheilkdc. S. 67. _ 10) Peter, Vergiftung

durch Agrostemma Githagc. Arch. f. Thierheilkde. XXV.

213. _ 11) Plotti, G. B., Avvelenamento in una stalla

in seguito a cicuta virosa e cicuta major (Vergiftung

eines Rindvichs, besonders durch Aethusa minor u. Co

nium maculatum). Clin. vet. XXlI. S. 507. (Neben den

Erscheinungen einer heftigen Gastro-Enteritis, Muskel

krämpfe, epileptiformc Convulsionen etc. Tod dreier

Thiere. Schwarzfzirbung des Darmes, besonders Leer

darmes, wässriger Darminhalt, Blut goronncn und schwarz,

Injection der Hirnhäute, seröser Erguss in die Ventrikcl,

Oedem des Kleinhirns und Rückenmarks.) _ 12) Rein

liinder, Vergiftungserscheinungen bei sieben Pferden

infolge Aufnahme verdorbenen Heues. Zeitschr. f. Vete

rinìirkd. No. 4. S. 188. _ 13) Robin, Ueber einen

Fall von Ergotismus. Rec. de méd. vét. S. 295. _ 14)

Robert, Erkrankungen bei Schweinen nach dem Ge

nuss angefaulter Kartoñ'cln. Sächs. Veterinärbcrieht.

S. 129. _ 15) Römer, Vergiftungen mit Tabak. Dtsch.

th.Wchschr. S. 215. _ 16) Dersclbe, Vergiftung von

Schweinen durch schimmlígcs Mehl. Ebendas. _ 17)

Runciman, Rhododendron- und Eibenbaumvergiftung

beim Jungvich. The Veterinary Journ. XLVIII. p. 245.

_ 18) Schöberl, Neues über die sogenannte Korn

pilzvergiftung. Berl. th. Wchschr. S. 40. _ 19) Schoug,

E., Vergiftungen beim Rindvieh mit Glyceria aquatica

spectabilis. Svensk Veteńnìirtidskrift. 1V. 1898. 8.

р. 311. _ 20) Schuriak, D., Vergiftung durch Raps

kuehen. Holl. Zeitschr. Bd. ‘26. S. 174.

Unter dem Namen Bunmwollsamen-Krankheit be

schreibt Mc Curdy (5) cinc nach übermässigcr Fütte

rung von Baumwollsamen (meist in Form der Baum

wollsaatkuchen) auftretende, mit schweren Depressions

erscheinungen einhergehende, nicht selten zum Tode

führende Allgemeinerkraukung der Rinder, deren her

vorstechendstes Symptom im Beginn eine oft zur

Erblindung führende Augenerkrankung ist. Bei der

Schlachtung hochgradig kranker Thiere findet man die

Eingeweide blutreich und geschwollen, in anderen Fällen

fehlen krankhaftc Veränderungen. Oft zeigt das Fett

eine unangenehme, gelb-bräunlichc Färbung, ähnlich wie

ranzige Butter.

Die Augenerkrankung stellt sich als Absecss

bildung in der Cornea dar. Die Grösse der Abseesse

schwankt zwischen einer kleinen, punktfórmigen Ulce

ration und einem bauehig vorspringenden Staphylom.

Die kleineren Absccssc sind scharf umschrieben. Ent

zündungserseheinungen an den Conjunetiven fehlen,

desgleiehen eine Vascularisationszonc am Rande der

Cornea. Bei einigen Thieren ist nur ein Auge ergriffen.

M. hält die Augcnerkrankung für eine Folge der

durch den übermässigen Genuss von Baumwollsanieu

erzeugten, schweren, nervöscn Erkrankung: Herabsetzung

der Reizbarkeit der Cornea, Naehlassen der Thrânen

secretion, Unempfìndliehkeit gegen Fremdkörpereinwir

kung, Entzündung und fortschreitende Vereiterung des

Augapfels wie bei Trigeminus-Liihmung.

Viele Farmer kennen diese Wirkung des Baum

wollsamens. Sie sagen: „Baumwollsamen ist ein gutes

Futter zum Fettmaclien der Rinder, aber es macht si'.

eft blind. Die Augen werden weiss.“ A. Eber.

Robin (13) beschreibt folgenden interessanten Fall

von Ergotismus.

Eine Kuh erhielt auf Anrathen eines Pfuschers zur

Heilung einer Gastroenteritis ungefähr 40 Tage lang

täglich 10-12 kg Roggenmehl in Tränkeform. Darauf

hin stellten sich Gangränerscheinungcn an den Glied

massen und dem Schwanze ein, sodass mehr als die Hälfte

des letzteren und die Klauen der vorderen rechten

und linken hinteren Gliedmassc abfielen. Gleichzeitig

wurden die Ohren und das Flotzmaul hart und fielen
ebenfalls ab. _ It. fand in dem Roggen, den das

Thier erhalten, viel Mutterkorn. Baum.

Bizky (3) sah bei mehreren Pferden eine leichte

Erkrankung (ausgesprochen durch Diarrhoe und Speichel

ñuss), die er auf eine Vergiftung ать dem Heu an

haftende Fliegenpìlze (Agaricus muscarius) zurückzu

führen gencigt ist. Baum.

Delobel (6) bespricht die Vergiftungen durch

Pilze und weist darauf hin, dass das Musearin das in

den Pilzen enthaltene schädliche Alealoid ist; es er

schwert und verlangsamt die Athmung, setzt den Blut

druck hcrab und lähmt schliesslich die Herzthätigkeit.

Ein anderes schädliches Alcalcid ist das Cholin, es

paralysirt die Athmung. Die anderen in den Pilzen

enthaltenen Gifte sind weniger gefährlich. Baum.

Von einem Schweinebestand war ein Thier nach

dem Genuss von Bchimmeligen Mehl, sogenanntem Mühl

staub, verendet und drei andere erschienen sehwerkrank.

Römer (16) behandelte dieselben mit Calomel und

und erzielte Heilung in ‘2_3 Tagen. Edelmann.

Bei Pferden, welche Hanfkllchen gefressen hatten.

stellten sich folgende Vergißnngsemcheinllngen ein:

Beschwerden beim Kauen und Schlingen, Lähmung der

Zunge, später Schwäche und Lähmung des Hinter

theiles; nach 10—24 Stunden starben die Thiere unter

diesen Lähmuugserscheinungen. Als Arndt (1) zur

Behandlung zugezogen wurde, waren bereits 11 Pferde`

verendet, ein weiteres lag, noch lebend, aber vollständig

gelähmt, am Boden, ohne auf Einstiche an den ver

schiedensten Körperstellen zu reagíren. Herzthätigkeii

und Athmung verlangsamt, Körpertemperatur 36,40 С.

Auch dieses Pferd ging noch an demselben Tage Zu

Grunde. Die bei 4 Pferden vorgenommene Obduction

lieferte einen vollkommen negativen Befund; nicht ein

mal eine Darmreizung war vorhanden. Ein einzigì`

Pferd des Bestandes, ein zweijähriges Fohlen, war nicht

erkrankt, alle übrigen Pferde waren in der Zeit von

3_4 Tagen an der Krankheit zu Grunde gegangen

Das nicht erkrankte Pferd hatte einzeln gestanden und

war besonders gefüttert worden. W"hrend alle übrig@

Pferde einen Theil der Hafen-ation (3 Pfund) #Cif
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einigen \Vochen durch Hanfkuchcn ersetzt erhalten

hatten, war das Fohlen ausschliesslich mit Hafer und

lili-u weitergefüttert worden. Der noch vorhandene Hanf

kuchen war stark verschimmelt. Ellenberger.

Die В a u mgärtel’ sche Mittheilung über Vergiftung

durch Herbstzeitlose (2) betrifft 35 Kühe, welche Gms

von einer Wiese gefressen hatten, das stark mit den

Blättern und unreifen Samenkapseln der Herbstzeitlose

durchsetzt war. Sämtliche Thiere erkrankten kurz

nach dem Genuss an heftigem Durchfall. Schon am

2. Tage wurde nur eine gclbbraunc, später eine gelb

liche, stinkende Flüssigkeit entleert; bei 3Patienten waren

die Ausleerungen blutig, und es bestand daneben Kolik.

Fieber war nicht zugegen; Appetit, Wicderkauen, Pansen

hewcgungen waren gänzlich unterdrückt; die Milch war

versiegt. S Kühe verendeten am 4.-'7. Tage. die übrigen

genasen sehr langsam. Bei der Section der gestorbenen

Kühe fand man eine starke Entzündung namentlich des

Labmagens und des Dickdarms, Blutungen unter der

Pleura und dem Endocardium etc. Georg Müller.

Ueber die sogen. Kornpilzvergiftung теневом

herl (18) im Anschluss an frühere Veröffentlichungen

(Berl. th. Wochenschr. 1896. S. 270 und 319) mit, dass

er den in Frage kommenden Pilz, Polytrincium Trifolii

s. Sphäria Trifolii, nach einem im Original nachzulesen

den Verfahren cultivirt habe.

Er weist darauf hin, dass dem Befall mit diesem

Pilz eine Infection mit Aspergillen folge, dass ersterer

ungiftig, die letzteren giftig seien. Aus seinen Versuchen,

die im Original nachgelesen werden müssen, folgert Verf.,

dass der Kornpilz nicht als Krankheitsursache wirke,

wohl aber der Kopfschimmel und ein kleiner Bacillus,

welcher sich in den Aufgüssen aus befallenem Rothklee

entwickelt. Der Kopfschimmel cntwickele bei seiner Kei

mung einen fermentartigen Stoff (Phlogosin), welcher die

Darmwändc an'átze und das Eindringen der kleinenBacillen

ш die Blutbahn ermögliche; diese sollen nur in grossen

Mengen pathogen sein und Embolien, Hämorrhagien, Blut

zeisetzungen und Toxinbildung in den Muskeln bewir

ken. Letzterer Umstand werde Ursache zur Fleischver

giftnng. Es werde also darauf Bedacht zu nehmen sein,

dass man, um eine solche Krankheit zu vermeiden, den

Schimmelpilzen ihr Lebenselement, Feuchtigkeit und

einschränke, insbesondere, dass man befallenes

hrunfutter und Heusorten presse und der Verbreitung

'les Eurotium Aspergillus fumigatus in den Culturplianzen

Einhalt thue, indem man die Ptianzenrestc bescitige.

Dies könnte durch Wegbrennen oder durch Umackem

erreicht werden. Johne.

Peter (10) beobachtete eine Vergiftung von Scha

fen bezw. Lämmern durch Кош-ш (Agrostemma Gi

Ulßgo), welche im Futter derselben vorhanden ge

wesen war.

Die Thiere zeigten Störungen des Gleichgewichts

ПЕС! der Bewegung. Einige Lämmer lagen in unge

Wohnlichen Stellungen am Boden, andere standen apa

tlllâch in einer Ecko des Stalles oder mit gescnktem

50pr vor der Futterraufe. Beim Anstossen fielen diese

zuweilen nieder und bekamen Krämpfe. Mehrere Schafe

bffkundeten eine Vermehrung der Speichelabsonderung.

Die leicht erkrankten Lämmer sind gesund geworden,

hel den schwer kranken trat der Tod innerhalb einiger

‚Чаде ein. Mit dem Aussetzen der Fütterung des mit

kßmrade verunreinigten Futters sind weitere Erkran

kungen nicht vorgekommen. Ellenbcrger.

Römer (15) beschreibt eine acute штамп-51:

tug bei zwei jungen Rindern infolge Genuss-es getrock

neter Tabakblätter. Das eine Rind vercndete, bevor

cinc Behandlung eingeleitet worden war. Bei dem an

deren Rinde trat Besserung ein auf Campberätherinjec

tion und i'lichcnrindenthee mit schwarzem Kaffee, jedoch

blieb eine Hämoglobinurie bestehen, und das Thier starb

nach 14 Tagen. Edelmann.

Kieler (8) beobachtete bei Pferden. die mit Lu

pinenhafer und schwedischem Klee gefüttert worden

waren, folgende Vergiftungserscheinnngen: Appetit

]osigkeit, Gehirndeprcssion, taumclnden Gang, смыт

bung der Schleimhäute, blutigen Urin, Colikerscheinungcn

und Necrose kleiner Schleimhautpartieu der Zunge.

2 Pferde starben. Ellenherger.

Runciman (17) berichtet über einen Fall von

Vergiftung durch Rhododendron und Eibenbaum beim

J ungvieh. Die erkrankten Thiere (10 durchschnittlich

12 Monate alte Ochsen), welche den Ausputz von Rho

dodendron und Eibenb'ztumcn gefressen hatten, waren

kaum im Stande sich zu erheben, schwankten im Hinter

theile und versagten das Futter gänzlich. Die Augen

waren tief eingesunken und thriintcn stark. Puls ausser

ordentlich schwach, hartnäckige Verstopfung. Athmung

und Körpertemperatur normal. 2 Ochsen vcrendctcn,

8 genasen unter Anwendung milder Abführmittel, ins

besondere grosser Mengen von Leinöl. A. Eber.

Bongartz (4) beobachtete bei einem Pferde, wel

ches von Oleanderbiischen gefressen hatte, eine heftige

Colik, an der es zu Grunde ging. Die Section ergab

Darmentzündung und zahlreiche Ecchymosen an den

serösen Häuten. Ellenberger.

Greszmann (7) beschreibt eine acute Vergiftung

durch Ustìlago Maydis.

Er fand in einer Herde von 400 Schafen die Um

gebung der Nasenötfnungen und die Lippen geschwärzt

infolge Verfütterung von mit Rostpilzen (Ustilago Maydis)

auffallend stark besetzten Maisstengeln. 4 Schafe waren

bereits umgestanden, weitere 25 Stück krank; von den

letzteren sind im weiteren Verlaufe noch 18 Stück um

gestanden, während 7 Stück sich nach wochenlanger

Reconvalescenz ganz erholt hatten. In der sofort auf

einen anderen Ort getriebenen Herde sind keine neuen

Erkrankungen mehr aufgetreten. Bei der Section der

umgestandenen Thiere wurden nur kleine Hämorrhagicn

an den serösen und den Schleimhäuten, sowie Schwel

lung der parenchymatösen Organe vorgefunden.

Hutyra..

b) Andere Vergiftungen. 1) Ales, Durch Kupfer

sulfat verursachte Pseudo-Lymphangitis. Ree. de méd.

vét. p. 215. _ 2) Becker, Vergiftung von Hasen und

Kaninchen durch Chilisalpeter. Archiv f. Thierhkde.

XXV. 212. _ 3) Berger, Vergiftung durch Bienen

stiche. Oesterr. Monatsschr. für Thierhkde. 24. Jahrg.

422. _ 4) Falck, Zur Strychninvergiftung der Vögel.

Centralbl. f. d. med. Wissensch. Ref. Dtsch. thieriirztl.

Wochschr. S. 313. _ 5) Fasold und Tappe, Blei

vergiftung bei Kühen. Arch. f. Thierhkde. XXV. 212. _

6) Hoefnagel, K., Bleivergiftung bei Rindern. Holl.

Ztschr. Bd. 26. p. 211. _ 7) Jagnow, Tod eines

Pferdes durch Bienenstiehe. Ztschr. f. Veterinärkundc.

No. 1. S. 22. _ 8) Lungwitz, Glaubcrsalzvergiftung

bei einer Kuh. Sächs. Veterinärbericht. S. 131. _

9) Moebius, Salpetcrvcrgiftung bei einer Kuh. Ehendas.

S. 131. (Dem Thiere hatte man 250,0 Salpcter einge

geben; Nothschlaehtung wegen heftiger Erkrankung.) _

10) Derselbe, Petroleumvergiftung von (länscn. Eben

daselbst. S. 130. — 11) Pallet, Ein Ран von Sublimat
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Vergiftung beim Pferde. Berl. thierärztl. Wochenschr.

S. 98. - 12) Plotti, G. B., Avvelenamento d’un bue

per solfato di rame. Clin. vet. XXII. p. 533. (Vergiftung

eines Rindes durch Kupfervitriol.) — 13) Prietsch,

Blcivergiftung von Rindern. Sächs. Vet-Ber. S. 131.

(5 Kühe betreffend, von denen 3 eingingcn, eine noth

geschlachtet wurde und eine genas.) — 14) Römer,

Acute Arscnikvergiftung bei einem Pferde. Deutsche

th. Woehschr. S. 215. (Heilung.) — 15) Rosenfeld,

Zur Behandlung von Strychnin-Vergiftungen. Thierärztl.

Centralbl. No. 9. S. 157. (R. behandelte einen Hund

mit Erfolg mit 0,06 Morphin subcutan und 5,0 Chloral

hydrat als Clysma.) -—— 16) Sauer, Ein Fall von Strychnin

vergiftnng mit Ausgang in Heilung bei einem Hunde.

Wochschr. f. Thierhkde. S. 163. — 17) Scholz, Ver

giftung von Geflügel durch künstliche Düngemittel. Arch.

für Thierhkde. XXV. 214. — 18) Stöverud, K.,

Arsenikvergiftung bci einem Pferde. Norsk. Veterinär

Tidsskrift. X. р. 117. — 19) Stövcrud, K., (100110

Vergiftung bei jungen Ziegen. Ibid. p. 118. (Von 30

jungen Ziegen sind 18 gestorben nach Waschung mit

1/2-1proc. Creolinlösnng.) —— 20) Wilhelm, Kupfer

vergiftung bei Rindern. Sächs. Vet-Ber. S. 132. —

21) Witt-rock, Vergiftungen von Schweinen durch Koch

salz. Archiv f. Thierhkde. XXV. 212. — 22) Wolf,

Quecksilbcrvergiftung bei einer Kuh. Sächs.-Vet. S. 131.

—— 23) Ziegenbein, Vergiftung von Enten durch Raupen

des Kohlweisslings. Arehiv f. Thierhkde. XXV. 215.

— 24) Zix, Vergiftung mit Strychnin-Weizenkörnern.

Wochschr. f. Thierhkdc. S. 56. —— 25) Vergiftung zweier

Pferde durch Einreibung mit Carbolsäure. Archiv für

Thierheilkde. XXV. 201. — 26) Vergiftungen von

Pferden der preuss. Armee. Preuss. Statist. Vet-Ber.

S. 88.

H eefn agel (6) beschreibt einige Fälle von Bloi

vergiftllllg, welche er und de Bruin in der Umgcgend

von Utrecht beobachtet haben.

Manche Viehbesitzer pñegen daselbst des Sommers,

während das Vieh auf dcr Weide ist, die Krippen, in

welche das Futter für die Thiere gelegt wird, mit Men

nige, in Leinöl aufgelöst, anzustreichen. Diese Krippen

sind aus schönen, viereckigen, glasìrten Steinen zusam

mengcsetzt und haben eine muldenförmige Vertiefung. Die

Ränder zwischen den Steinen wurden mit Bleiweiss be

strichen. Wenn die Thiere wieder in den Stall kamen,

leckten sie die Mennige und das Bleiwciss ab und zogen

sich auf diese Weise eine Bleivergiftung zu.

Die beobachtetenErscheinungen warenhaupt

sächlich: Anfälle heftiger Aufregung, Tremor saturninus,

starke Speichclabsonderung, Zähneknirschen, partielle

Lähmung des Hinterkörpers, Bleicolik und Blindheit.

M. G. de Bruin.

Lu ngwitz (8) theilt einen Fall von впишеш

тает-1:15 bei einer Kuh mit. Es waren diesem Thiere

innerhalb eines Tages nach und nach 6 Pfund Glauber

salz verabreicht worden.

Das Thier antwortete hierauf mit Hinterleibscolik,

kam zum Liegen und vermochte sich nicht wieder zu

erheben. Es äusserte grossen Durst und benutzte die

Selbsttränkerhfortwährend mit geringen Unterbrechungen,

während welcher es, scheinbar schlummcrnd, die für das

Kalbefieber characteristische Körperhaltung einnahm.

Weiter bestand Wässriger Durchfall, und zwar liefen

fortwährend die Entleerungen vom After herunter. Die

Innentemperatur war bei der Untersuchung geringgradig

unter der Norm. Während der Behandlung verschlim

merte sich der Zustand, sodass am zweiten Krank

heitstage zur Tötung geschritten wurde. Es zeigte sich

damaeh die Schleimhaut des ganzen Verdauungstractus

vom Maule bis tief in den Dickdarm hinein geröthet,

diejenige des Labmagens und Dünndarmes war hoch

gradig hämorrhagisch entzündet, sie erschien gleichsam

wie mit dunkelrother Tinte bespritzt. Georg Müller.

Wilhelm (20) theilt interessante Fälle von chro

nischer Knpfervergiftulg bei Rindern mit.

ln einer Anstalt für Imprägnirung von Telegraphen~

stangen u. s. w. mit Kupfervitz'iollösung tropft das die

Stämme durchdringende Kupferwasser am tiefgelegenen

Ende derselben ab und benetzt die Erdoberfläche

dieses grossen Areals. Bei nasser Witterung ńjesst nun

das kupferhaltige Abwasser in den Dorfbach, und bei

einigen der zunächst wohnenden Viehbesitzer, die ihr

Trinkwasser aus diesem Bach nehmen müssen, sind

schon öfter, auch im letzten Halbjahre, Vergiftungen

in Form von Diarrhöen, Milchversiegen, Abortivgeburten

aufgetreten, denen immer schlechtes Gedeihen und chro

nische Appetitlosigkeit der Thiere vorangegangen waren.

Einzelne Rinder schienen weniger empfindlich gegen dieses

kupfcrhaltigc Wasser zu sein. da sie angeblich 2-3 Jahre

gesund blieben, andere verfielen aber schon früher in

Siechthum und erholten sich nur, wenn sie lange Zeit

anderes Wasser erhielten. Leider stösst die Anlegung

einer Wasserleitung auf grosse Schwierigkeiten, und das

Brunncnwasser der nächsten Umgebung ist ebenfalls

trübe und blaugrün gefärbt. Im Jahre 1895 hat ein

Besitzer 5 Kühe, im Jahre 1898 2 Kühe wegen der er

wähnten Erkrankungen töten lassen müssen.

Georg Müller.

Ales (1) berichtet über eine durch Knpferlllfat

verursachte Vergiftung.

Er beobachtete an einer zum Schwefeln der Wein

berge verwendeten Maulesclin (Kupfersulfatlösung wird

vermittelst eines am Rücken des Thieres befestian

Apparates zerstäubt) beträchtliche Schwellungen, welche

sich über die vordere linke und die beiden hinterrn

Extremitäten erstreckten.

Der dadurch hervorgerufene Gesamteindmck war

der einer traumatischen Lymphangitis, doch waren die

Lymphdriìsen weder geschwollen noch schmerzhaft` Bei

genauer Untersuchung fand Verf. vorne links Exce

x'iationen. an den Beckengliedmassen Zusammenhangs

trennungen der Haut, bedeckt von angeklebten. 1111111

lichen Kupfersulfatmasscn. Durch Ruhe, Reinigung mit

lauwarmem Wasser und Auftragen von Bleiphenolsalbe

wurde Heilung erzielt. Baum.

Moebius (10) theilt einen interessanten Fall von

Petrolenmvergiftnng bei Hänsel mit:

Eine Herde von 825 Gänsen fiel nach der Aus

ladung aus dem Eisenbahnwagen durstig in einen stagni

renden Wassergraben ein, welcher reichlich Petroleum

aus einem angrenzenden Niederlagsraume enthielt. Noch

am genannten Tage starben 6 Gänse. Die übrigen

blieben zwar gesund, doch farbte sich das Gefieder

grün. Die Thiere verbreiteten einen starken Petroleum

geruch. Erst nach vielem Waschen und Baden rerlon

sich die allmählich in’s Gelbe verblassende Farbe.

Georg Müller.

Paust (11) berichtet über einen Fall von Sublimat

Vergiftllng mit tödlichem Ausgangc bei einem Pferde,

welches am Sprunggelenk mit einer Salbe aus Пуд

bichlorat. cerros. 20,0, Canth. pulv. 20,0 111111 Vaselil.

150,0 eingerieben worden war. Ablecken der Salbe w

ausgeschlossen, dagegen hatte der Besitzer beim Ein.

reiben der Salbe solche auf dem grasbewachsenen Hof

dessen Gras vom Pferde gefressen worden war, verzettel '

und sich dic Hände nach dem Einreibcn im Tränktìm

gewaschen. Anf diese Weise soll es möglich gewe»

sein, dass das Pferd ca.. 3.0 Sublimat aufgenommen hat

die tödliche Dosis dieses Giftes würde also geringer

8—10,0 sein, wie sie Fröhner angiebt. Johnû.
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Jagnow (7) beobachtete den Tod eines Pferdes

durch Мещане“; er beschreibt die Symptome und

den Obductionsbefund dieses Pferdes, welches von

einem Bienenschwarme überfallen worden war, wie folgt:

Pat. benahm sich sehr aufgeregt, drängte gegen

die Wand, machte mit dem Kopfc zeitweise pendelnde

Bewegingen, nahm, frei hingestellt, abnorme Bein

stellungen an, stolperte, fiel schliesslich zu Boden und

konnte nicht wieder in die Höhe gebracht werden. Der

Kopf war stark geschwollen; Augenlider und Lippen

zeigten in Folge der Schwellung ein glänzendes Aussehen;

in Folge von Zungenschwellung konnte das Maul nicht

geschlossen werden; unzählige Beulen von Wallnuss- bis

Handtellergrösse bedeckt-en den ganzen Körper. Puls

kaum fählbar, 90_100 Schläge in der Minute; Heiz

schlag pochend, beiderseits fühlbar; Rectalteinperatur

39.5° С. Schleimhäute intensiv geröthet, glasig; das

Athmen schnarchend, pumpend ctc. Der Urin wurde häufig

und in kleinen Mengen abgesetzt und sah dunkelroth aus.

Tod 5 Stunden nach den Bienenstichen unter Zunahme

der Herzsehwäche und Athemfrequenz.

Bei der sofort nach dem Tode vorgenommenen Sec

tion fand man an der Innenfìiiche der Haut zahlreiche

reihe Flecken, die an Grösse sehr wechselten, aber alle

ein dunkelgeñirbtes Centrum und eine hellere Peripherie

erkennen liessen. Unterhaut ebenfalls flcckig, bräunlich;

ihre Machen angefüllt mit bräunlichen, sulzigen Massen.

Muskeln blass, mürbc, brüchig; Unterhaut des Kopfes,

Schlauches und Afters sehwarzroth, 1 cm dick, zunder

artig. Bauchfell an einzelnen Stellen diffus geríithet.

beber lehmfarbig, briìchig; vom Durchschnitt floss reich

lich blassrothe Flüssigkeit. Milz ums Doppelte ver

grössert, schwarzroth. Nieren ver össert, mürbe` brüchig,

Маши-01:11; Grenze zwischen Rin e und Mark nicht nach

weisbar. Harnblase leer, Schleimhaut hyperämisch. Lunge

braunroth, mit hämorrhagisehen Infarcten, sich iiberall

puffig anfühlend. Im Herzbeutcl 1 Esslöffel röthlich

gefärbtcr Flüssigkeit; Herz braunroth, an den Längs

furchen zahlreiche Ecchymosen; Kammcrblut schwarz,

nicht geronnen. Beim Abschneiden des Kopfes floss

тьме Flüssigkeit aus dem Wirbelkanal; Gehirnhiiute

Sehr blutreich; Blutleiter der harten Hirnhaut mit

schwarzem Blute angefîillt; auf dem Durchschnitte des

Gehirns zahlreiche schwarze Pünktchen; in beiden Ven

tn'keln ein halber Esslöffel röthlicher Flüssigkeit.

J. meint, dass in solchen Fällen ein ergiebiger

Aderlass mit nachfolgender Transfusion von defibrinirtem

Biete am Platze sei. Georg Müller.

Vf. Materia medica. Allgemeine Therapie.

a) Al encinas; Technische, bezw. operative Cnr

индиец, гнет-ют. 1) Albanesi, M., Bovini gal

lioni (Unvollkommen kastrirte Rinder). Nuovo Ercolani.

IV. p. 355. _ 2) Albrecht, Eigenthümlichkciten

hei kastrirten Hündinnen. Wochenschr. f. Thierheilkd.

169. _ 3) Bärner, Ueber dic Vertheilung intra

шьем injicirter Flüssigkeiten. Archiv f. r1`hierheilkd.

XXV. S. 67. _ 4) Baldoni, A., Su di alcune appli

«fazioni dell’ elettricità nel cavallo (Ueber einige An

wendungen der Elcctricitâit beim Pferd). Aus d. chirurg.

Klinik der Mailänder thierärztl. Hochschule. Clin. vet.

XXII. p. 553, 565, 577, 589, 605. _ 5) Bayer,

Die Graf Wunnbrandt’sche Legemethode. Monatsh. f.

pract. Thierhlkd. X. Bd. S. 193. _ 6) Benni, l’.

"d A., Un’ utile modificazione all’ uretrotomia nel bovc

'ÍI-line zweckmässige Abänderung bei der Urethrotomie

des Rindes). Nuovo Ercolani. 1V. p. 342. _ 7)

Bertsehy, M., Practische Winke zur Ausführung der

Очи-Мощи. Schw. Arch. 41. Bd. 6. Heft. S. 271.

_ 8) Bier, Ueber die nach und während der v. Es

march’schen künstlichen Blutlcere eintretenden Gefziss

Veränderungen und ihre physiologische Erklärung. Dtsch.

med. Wochenschr. No. 31. Ref. Dtsch. th. Wochschr.

S. 342 und Berl. th. Wochschr. S. 473. _ 9) Bour

nay, J., Beseitigung des Fortbestandes des Geschlechts

triebes und der Bösartigkeit bci einem kastrirten Hengste

durch die Entfernung des Samenstranges. Revue vet.

Bd. 24. p. 533. _ 10) Bosi, A., 1l lembo osseo

cutaneo in veterinaria, lsostituito alla commune trepa

nazione della ossa della faccia (Die Knochenhautnaht

in der Thierheilkunde als Ersatz der gewöhnlichen Tre

panation der Angesichtslmochen). Nuovo Ereolani. 1V.

p. 129. _ 11) Brücher, P., Die Kastration der kleinen

Hausthierc, specìell der weiblichen Schweine in tech'

nischer und forensischer Beziehung. Berl. th. Wchschr.

S. 323. Dtsch. th. Welischr. S. 205. _ 12) Butcl,

Ersatz für Plessimeter. Rec. de méd. vet. Bull. de la

Soc. No. 4. p. 52. _ 13) Gagny, Paul, Zur Ab

nahme dcr Kastrationskluppen. Ibidem. No. 22. p. 464.

_ 14) Le Calvé, J., Nervendehnung. Rec. de méd.

vet. p. 675. _ 15) Carl, Eine verbesserte Canüle für

Injections-spritzen (С. mit meisselförmiger Spitze). Dtsch.

th. Wehschr. S. 437. _ 16) Chaussée, Intravenöse

Injectionen. Rec. de méd. vet. p. 721. _ 17) Der

selbe, Ueber die Neurotomie des N. medianus. Ibid.

p. 420. _ 18) Cuillé et Sendrail, Zur pathologi

schen Anatomie der Samenstrangentzündung im Gefolge

der Kastration. Revue veter. Bd. 24. р. 405. _ 19)

Curter, Ueber Verwendbarkeit des Tropoeoca'ins in der

Infiltrationsanì'isthesie. Aus der Münch. med. Wchschr.

ref. in der Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 368. _ 20)

Dorsprung-Zelizo, Beiträge zur Frage über die Nar

kose durch Chloroform, welches Zersetzungsproducte ent

hiilt. Magisterdissertation (russisch). Jurjew. _ 21)

Ehrhardt, J., Erfahrungen über ältere und neuere

Arzneimittel. Chloroform. Schw. Arch. Bd. 41. 1. H.

S. 2l. _ 21a) Derselbe, Morphium-Atropinum.

Ebendaselbst. S. 26. _ 22) Derselbe, Cocaïnum

hydrochloricum. Ebendaselbst. _ 23) Esclauze, Mit

theilung über eine besondere Operaiionsmethode der In

guinal-Champignons. Rec. de méd. véi. Bull. de la Soc.

No. 22. p. 449. _ 24) Fasting, Ueber Kastration von

Pferden mitfelst Ligatur. Maanedsskrif't for Dyrlaeger.

IX. p. 374. _ 25) Frick. Ueber Narkose bei Haus

thieren. Vortrag. Dtsch. th. Wochschr. 213 u. 225.

_ 26) Friis, St., Ovariotomie einer Stute wegen Nympho

manie. Maanedsskrift for Dyrlaeger. X. р. 218. (Vagi

nale Operation, zweifelhaftes Resultat.) _ 27) Fröhner,

Ein zweiter Fall von gelungener Kiefer-resection beim

Pferde. Monatsh. f. pract. Thierhlkd. X1. Bd. S. 63.

(Nach 6 Wochen Heilung, welche dauernd anhielt.) _

28) Derselbe, Ein weiterer Beitrag zur Tenotomie.

Ebendaselbst. S. 68. (Ein interessanter Fall deshalb,

weil er beweist, dass unter Umständen eine blesse In

cision der verkürzten Sehne zur Beseitigung der Seh

nencontractur genügt.) _ 29) Dcrselbe, Eine Krypt

orchidenoperation mit Hindernissen. Ebendas. S. 65.

(Der Hoden war, offenbar infolge wiederholter Defzication,

unmittele vor der Operation soweit nach hinten in die

Beckenhöhle zurückgeschobeu, dass Fr. ca. 1 Stunde

lang vergebens nach demselben suchte und ihn erst er

reichte, als er mit der Hälfte des Unterarmes in die

Bauchhöhle eingedrungen war.) _ 30) Dersclbe,

Neue Mittheilungen über Doppclneurotomic beim Spat.

Ebendaselbst. S. .70. _ 31) Gallier, Alfr., Ueber ein

besonderes Verfahren, Pferde zum Zwecke der Kastra

tion abzuwerfen. Rec. de méd. vét. Bull. de la Soc.

No. 6. p. 108. (Das Pferd wird durch 4 Personen mit

Hilfe von 3 Schellen und einer grossen und einer kleinen

Longe abgeworfen. Die Beschreibung des Verfahrens

eignet sich nicht zum Auszug.) _ 32) Geppert, Eine

neue Narkoscnmethode. Dtsch. med. Wochschr. No. 27.

Ref. Dtsch. th. Wochschr. S. 296. _ 33) Gerstner,

Der Schlüssel zur Praxis. Thierärztl. Ccntralbl. No. 1.

S. 5. (G. bespricht die Kastrationsmethoden unter Be

rücksichtigung der Bedürfnisse des practischen Thier

arztes.) _ 34) Griesen, Subcutanc Anwendung wich
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tiger Alkaloide in der thierärztlichen Praxis. Vortrag`

ref. in der Berl. th. Wchsehr. S. 451. _ 35) Haase,

Clystierrohr mit Tampon. Ebcndas. S. 554. _ 36)

Hammersehmid, Ein Fixothermometer und ein neues

Sehlachtinstrument. Thierìtrztl. Centralblatt. No. 34.

S. 677. (Mit Abbildungen; Erfinder der Instrumente ist

Dr. Trevisan in Venedig.) _ 37) Harger und

Mc. Neall, Kastration wegen Prostatahypertrophie. The

Journ. of Comp. Medicine. XX. p.- 233. (1 Fall beim

Hunde mit Erfolg.) _ 38) Heurgren, P., Kastration

von Hengsten mit Beibehalten der Nebenhoden. Svensk

Veterinärtidskrift. III. 1898. p. 120. (II. empfiehlt

diese Modification der Torsionsmethode als sehr bequem.)

_ 39) IIobday, F., Kastration eines Hermaphroditen.

The Journal of Compar. Path. and Ther. XII. T. 4.

p. 336. (Kastration eines Kryptorchiden [Pferd] mit

unvollständig entwickeltem Penis.) _ 40) Hoffmann,

L., Ueber das Nadelbrennen und seine Anwendung.

Oesterr. Monatsschr. f. Thierhcilkd. 24. Jahrg. 193.

_ 41) Huth, Zerlegbarer Winkel-Zahnmeissel nebst

Schlaufklöppel zur Entfernung stärkerer Pferde-Back

zahnprominenzen. Berliner thierärztliche Woehenschr.

S. 518. (Siehe Original.) _ 42) Jiihnichen, Ein

neuer Jodkaliuminfusionsapparat. - 43) J akowlew,

N. J., Behandlung von Wunden und Geschwüren mit

Naphtbalinkissen. (Russisch.) „Der Arzt“. No 4. _

44) Iljinski, Ueber Laparotomie bei einigen Haus

thieren. (Russisch.) Sammlung literarischer Arbeiten

des Chark. Vetcr. Instituts. Band V. S. 699. _ 45)

lnrminger, Ueber die amerikanischen Castrations

methoden. Ref. über einen bei der Deutschen Natur

forscher- und Aerzteversammlung in München 1899 ge

haltenen Vortrag. Berl. th. Wochenschr. S. 491. _

46) Mac K ellar, R. S., Das Paraldehyd in der Veterinär

praxis. American Veterinary Review. XXIII. No. 2.

p. 107. _ 47) Kitt, Zur Technik der intravenösen

Impfung. Monatsh. für pract. Thierheilkde. X. Bd.

S. 257. — 48) König, Lederschuh bei Klauenleiden

des Rindes. Wochenschr. f. Thierheilkde. S. 121. _

49) Kolle, Beiträge zur Serotherapie. Berliner klin.

Woehenschr. 36. Jahrg. S. 210. _ 50) Kragerud,

Das Vorfallen der Seheidenhaut bei Pferden nach Kastra

tion durch Torsion. Monatsh. für pract. Thierheilkdc.

XI. Bd. S. 113. _ 51) Królikowski, S., Kastration

rnit Quctschung des Samenstranges. Przeglad Wetery

narski. No. 12. (Vor der Entfernung der Hoden wird

der Samenstrang mittelst eigener bezahnter Zange ge

quctscht, Kluppen werden nicht angelegt. In 71 Fällen

_ 59 Pferde, 5 Farren, 2 Rüden, 2 Böcke, 3 Eber _

hat sich die Methode gut bewährt.) _ 52) Labat, A.,

Heilung eines intraabdominalen Champignons beim Pferde

durch das Glühfeuer. Revue vétér. p. 601. 1898. _

53) Lajcik, J., Ueber die Miskolcz-Lemberger Wurf

metlrode. Przeglad Weterynarslri. p. 2. (Eine zweck

mässige, von Krolikowski eingeführte Modification

einer in Ungarn gebräuchlichen Wurfmethode.) _ 54)

Liautard, Ueber einige Operationsmethoden in den

Vereinigten Staaten. Rec. de med. ve't. Bull. de la Soc.

No.8. p. 133. _ 55) Liebermeister. Ueber die Be

deutung dcr Wiirmeentziehung beim Fieber. Aus der

Zeitschr. f. diätet. u. physik. Therapie, refer. in der

Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 149. _ 56) Lohmann,

Sehleich’sche Infiltrationsanästhesie. Finische Veterinär

zeitschr. S. 23. _ 57) Luxemburger, Ueber das

neue Localanaestheticum Nirvanin. Aus der M. med.

Woehenschr., refer. in der Berl. thierärztl. Woehenschr.

S. 173. -— 58) Malkmus, Praetische Erfahrungen auf

chirurgischem Gebiete. Die Operationen der Samen

strangfistel. Deutsche thierärztl. Wochensehr. S. 161. _

59) Malzew, Zur Frage über die Kastrationsmethode.

Arch. f. Veterinärwiss. 1898. No. 11. S. 480. (Russisch.)

_ 60) Mamadysehsky, S., Hauttransplantationen

nach der Methode von Krause. Vorläufige Mittheilung.

Weteriuarnoje Obosrenije. No. 24. p. 938. _ 61) Mar

tiny, Prüfung der Thistle-Melkmaschine. Arbeiten der

Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft. Heft 37. _

62) Mettam, A. E., Neurectomie und ihre Folgen.

The Veterinarian. LXXII. p. 229. _ 63) de Mia., E..

Di alcuni metodi di castrazione degli equini e dei bo

vini. (Ueber einige Kastrationsmethoden bei Pferden

und Rindern.) Nuovo Ereolani. 1V. p. 23, 65. _ 64)

Mouquet, Verband für kahle Kniee. Rec. de méd.

vet. p. 155. _ 65) Nelder, W. B.. Einige Fälle von

Neureetomie des M. medianos. The Journal of Comp. Pa

thology and Therap. XII. p. 70. (4 Fälle dauernd

geheilt.) _ 66) Nissl, Die Relinniespritze. Oesterr.

Monatsschr. f. Thicrheilkde. 24. Jahrg. S. 223. _ 67)

Pagenstecher, Celluloidzwirn, ein neues Näh- und

Unterbindungsmaterìal. Aus der Med. Wochensehr. 14

refer. in der Berl. thierärztl. Wochenscbr. S. 220. _

68) Pecus, Ueber die Gefahr der Anwendung von

Spinnwebenhäuten als Hämostaticum und über einr`

hierbei gelegentlich vorgekommene Kuhpocken-Ueber

tragung. Rec. de rnéd. vet. Bull. de la Soc. No. '24.

p. 514. _ 69) Pflanz, Ueber Neurectomie. Refer. über

einen Vortrag. Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 390. _

70) Podkopajew, A., Ueber die Anwendung der

Sehleieh’schen Infiltrationsanästhesie bei einigen Haus

thieren. Experimentelle Untersuchung. Diss. Jurjew.

1898. (Russisch.) — 71) Poncet, E., Günstiger Ver

lauf der Kastration eines Spitzhengstcs mit abdominaler

Lage des Hodens. Journ. de méd. vete-r. Bd. 50. p. 461.

_ 72) Preusse, Neues aus der Chirurgie. Monatsh.

f. pract. Thierheilkde. X. Bd. S. 171. _ 73) Relier.

Schienenapparat aus Eisen zur Geraderichtung und Fest

haltung der Gliedmassen der Pferde, bezw. Fohlen.

Rec. de méd. vét. Bull. de la Soc. No. 22. p. 425. _

74) Rev ouy, Zur Kastration der Kuh. Journ. de méd.

vet-er. Bd. 50. p. 65. _ 75) Richard u. L. Richard.

Besonderes Verfahren zum Werfen der Hengste behufs

der Kastration. Ibidem. p. 330. _ 76) Ridge, W.II..

Oesophagotonric. The Journal of Comp. Med. and Veter.

Arch. XX. p. 99. (2 Fälle bei Kühen, darunter 1 mir

günstigem Ausgang.) _ 77) Rossin, J., Jodoformäther

in der Wundbehandlung. (Russisch.) Journ. für allg.

Veterinärwiss. St. Petersburg. No. 16. S. 697. — 78)

Roy, Operative Behandlung der Quetschwunden am

Carpus des Pferdes. Revue vétér. 1898. p. 477. _

79) Sanson, Ueber die Kastration der Kühe. Ree. de

méd. vét. Bull. de la Soc. No. 6. p. 109—111. —

80) Schick, Das Endophonoseop in der Thierheilkunde.

Thierìirztl. Centralbl. No. 34. S. 664. (Sch. empfiehlt

die Verwendung des Endophonoseops beim Hunde.) _

81) Schie llerup, Eingeheilter Fremdkörper (Holzstiickf.y

in der Kastrationswunde als Ursache einer Samenstrang~

geschwulst bei einem Fohlen. Maanedskrift for Dyr

laeger. X. p. 47. _ 82) Schimmel, W. C., Dic

Operation von Bosi. Holl. Zeitschr. Bd. 26. p. 152. _

83) Derselbe, Die subcutane Operation nicht mehr

zeitgemiiss. Ebendas. p. 206 und Oesterreich. Monats`

schrift für Thierheilkunde. 24. Jahrgang. S. 317. _

84) Schmidt, Tötungsapparat für kleine Thiere. Sächs.

Vcterinärber. S. 132. _ 85) Schmidt-Dresden, Koenig`5

Original-Klaucnschuhe.. Dtsch. th. Wchschr. S. 457. (S.

empfiehlt den Schuh als Verbandmittel.) _ 86) Schmidt

und Vogt, Einige amerikanische Opcrationsmethoden.

Referat. Woch. f. Thierheilkd. S. 349. _ 87) Sne

guireff, Ueber ein resorbirbares Naht- und Ligatur

material. A. d. Centr-albl. f. Chirurg., refer. i. Berl. th.

Wochensehr. S. 531. _ 88) Stietenroth, Die Hydro`

therapie bei unseren Hausthieren. Berl. th.Wochenschr.

S. 205. _ 89) Strebel. M., Der Lederschuh {111-111111101.

Schw. Arch. Bd. 41. H. 5. S. 218. — 90) Strösc.

Ueber die Kastration der Hündinnen. Dtsch. Jägemg.

No. 27. Ref. Deutsche thierärztl. Wochenschr. S. 269

und Berliner thier'árztl. Wochensehrift. S. 510. _ 91)

Sudeck, Ueb. Lecalanästhesie. Ref. aus D. rued.Wochen`

schr. No. 8. 1898 in Berl. th. Wochenschr. S. 20. 

92) Swain, S. H., Pansensehnitt beim Rinde. The Journ

of Compar. Medicine. XX. p. 223. (Beschreibung der
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Operation.) _ 93) Tapken, Ueber Kryptorchismus beim

Rind und Schwein. Monatsh. f. praet. Thierheilkd. Bd.X.

5.357. _ 94) Thirion, Zange zur Abnahme der Ringe

an den Kastrationskluppcn. Rec. de méd. vet. Bull. de

la Soc. No. 22. p. 418. _ 95) Träger, Subcutane

Myotomie beim Krippensetzen der Pferde. Berl. th.

Wehsehr. S. 65. _ 96) Torma, J., Fixirapparat beim

Bruch der Kieferknochen. Veterinarius. No. 21. (Unga

risch.) _ 97) Tröster, Die Hohlnadel zur Blutent

nahme. Zeitschr. f. Veterinärkunde. No. 5. S. 250. _

98) Trolldenier, Ueber die anästhetisehen Eigen

schaften von Alkyloxyphenyl-Guanidinen (Acorica). Zeit

schrift f.Thiermed. III. S. 60. _ 99) Tschistowitsch,

S, Feuchter Borverband in der Wundbehandlung. Milt.

med.Journ. No. 3. (Russisch.) _ 100) Vaeth, Der Ther

mometerhalter von F. Zahn. Beschreibung. Dtsch. th.

Wehschr. S. 234. _ 101) Vennerholm, J., Kastration

mittelst Zerreissen des Samenstranges beim Pferde.

Svensk Veterinärtidskrift. Ill. 1898. p. 213. _ 102)

Vinsot, Nachbehandlung bei der Operation alter Nar

ben auf der dorsalen Seite des Carpus. Journ. de méd.

vét. Bd.50. р.412. _ 103) Vitte, E., Erfolgreiche Kastra

tion zweier an Nymphomanie leidender Stuten. Ibid.

n.528. _ 104) Vogel, Ueber den gegenwärtigen Stand

der loealen Anästhesie. Sammelreferat. Dtsch. thierärztl.

Weehensehr. S. 6. _ 105) Zagelmeyer, Maulölfner

rurUntersuehung auf Maulseuche bei Grossvieh. Wochen

sehr. f. Thierheilkde. S. 221 u. Berl. th. Woehensehx.

S. 204. _ 106) Zahn, Der Thermometerhalter. Dtsch.

th. Wchschr. S. 266. _ 107) Milchkoeher für tubercu

losefreie Kälberaufzucht. Ztschr. f. Fleisch- u. Milch

h_vg. Bd. 9. S. 38. _ 108) Serumtherapie mit Kuh

milchserum. Aus d. M. med. Wochenschr. refer. in d.

Berl. th. Wochenschr. S. 532. _ 109) Therapeutische

Notizen über Behandlung von Ekzemen, Jodinjectionen

bei Hydrocele, Hydrops, Hygromen und Hydrarthrosis,

lnjeetionen bei offenen Gelenkwunden, Behandlung von

infectiöser Conjunctivitis, juekenden Hautkrankheiten.

Warren, Kropf, Hautjucken, Jodkali in Pillenform, Dia

phorese, Naftalan, blutst'illendes Mittel, Mittel gegen

aufgesprungene Hände, practische Loslösung der Gips

Verbände, Citronensaft in der Wundbehandlung. Berl.

th. Wchschr. S. 44. — 110) Therapeutische Notizen

über den Höllensteinstift von Wiesenthal, das Bacillol

von Sander, Carbolsiiurepastillen, Oelumschliìge in der

Augenheilkunde von Scrini, Stillung der Milehsecretion vom

Bloom. Ebendas. S. 9. _ 111) Therapeutische Notizen

über Behandlung des Fluor albus mit Hefeculturen, der

Triehorhexis nodosa, der Alopecie; über Entfernung der

Haare. Ebendas. S. 401. _ 112) Therapeutische Notizen

über Behandlung des Icterus beim Hunde, Jodtinctur

bei Diarrhoe, Malarin, ein neues Antiseptieum, Validol.

Ebendas. S. 340. _ 113) Therapeutische Notizen über

Gelatine als blutstillendcs Mittel, Zinnpulver als Band

ïurmgift, Cocaïnlösung, Ossoline gegen Spat, Tannalbu

min. Ebendas. S. 185. _ 114) Therapeutische Notizen

über Behandlung der Dämpfìgkeit, des Hufkrebses mit

Formaldehyd, zur Kastration der Milchkühe, Erkrankung

eines Pferdes nach Lysolwasehung, Haemophilie, neue

Färbemethode für Tuberkelbaeillen. Ebendas. S. 257.

_ 115) Therapeutische Notizen über Behandlung des

Herpes tonsurans und der Verbrennungen. Ebendas.

S. 304. _ 116) Therapeutische Notizen über Thyrosin

gegen Schlangengift, Prophylaxe der Lyssa, Terpinhydrat

bei Bronchitis, Piloearpin bei Bauchwassersueht des

Hundes, Glutoidkapscln, Eiweissnaehweis im Urin, Egol

als neues Antisepticum, Anwendung des Zuckers. Eben

das. S. 583. _ 117) Therapeutische Notizen über Ge

latinekapseln für Arzneien, das Coronilin, die therapeu

tische Anwendung des Magensaftes. Ebendas. S. 101.

_ 1.18) Therapeutische Notizen über Ace'in, Eucaïn und

сосёт, Spíritus saponatus zur Desinfeetion der Hände,

Transfusion von Natrium-Saccharat, Antifebrin als Anti~

abol'ticllln, Aspirin gegen Gelenkrheumatismus. Eben

das. S. 485.

Kolle (49) hebt hervor, dass die grossen Hoff

nungen, wclche die durch die Entdeckung des Diphtherie

Antitoxins inaugurirte Serotherapie erweckt hatte, sieh

quoad Heilung angeblich nicht erfüllt hätten. Er fühle

sich deshalb verpflichtet, seine Resultate bei der Rinder

pestimpfung in Südafrika zu veröffentlichen. In den nicht

behandelten Herden sinke die Mortalitätsziffer selten

unter 85 pCt., steige vielmehr häufig auf 99_100 pCt.

und betrage im Durchschnitt 90-95 pCt. Durch An

wendung von Rinderpestserum bei sehon sichtbar er

krankten Thieren seien 50 pCt. derselben gerettet

worden. Dieser günstige Erfolg sei lediglich dem Heil

effeet des Serums zuzuschreiben. Schütz.

Stictenroth (88) empfiehlt die Hydrotherapie bei

unseren Hausthieren namentlich in Form der nassen

Umhüllungen beim Fieber (neben innerlieher Anwendung

von Antifebrin), bei kalter Witterung mit gleichzeitiger'

warmer Bedeekung, bei warmer ohne diese und mit

zeitweiliger kalter Begiessung. Ein gleiches Verfahren

neben Infusionen von kaltem Wasser in den Mastdarm

empfehle sich bei Darmentzündung. Vorziigliche Re

sultate will der Verf. namentlich von der Behandlung

der Gelenkwunden mit kaltem Wasser in Form von

Dauerb'atdern (z. B. Einstellen des verletzten Schenkels

in einen Eimer mit kaltem, öfters erneuerlem Wasser oder

unausgesetzte Berieselung mit solchem) gehabt haben.

Hierbei sind für das Pferd geeignete Stützvorrichtungen

(s. i. Original) nothwendig. Johne.

Baldoni (4) schildert die Erfolge der Anwendung

des electrischen Stromes in einer Reihe von Nerven

liihmungen, Muskeleontusionen, Rheumatismen ctc., in

welchen im Allgemeinen gute Erfolge erzielt wurden.

Das Thier wurde dabei immer [ìxirt, zwar nicht

durch Niederlegen, sondern im Stehen und zwar in

einem Nothstand, wobei der Rumpf durch Anbinden des

Kopfes und Schwanzes und durch seitliches Anbinden

mittelst 5 kräftiger Seile festgestellt, die Gliedmassen

aber gänzlich freigelassen wurden. Es wurde bisher

nur der Inductionsstrom mittelst des Spanier’schen

tragbaren Apparates und ovaler Platteneleetrode an

gewendet, spiiter nach Fertigstellung der electrischen

Zuleitung vom allgemeinen Electricit'átswerk her kann

der constante und indueirte Strom je nach Bedarf auch

beim stehenden Thiere zur Anwendung kommen. Der

Suprascapularnerv, der linke Recurrens bei einem

roarenden Pferde, der Radialis, der Femoralis im Läh

mungsfallc und rheumatische wie traumatische Muskel

läsionen mit ihren Folgen boten bisher Objeetc des

beschriebenen electrotherapeutisehen Vorgehens, welches

in zahlreichen (bis zu 51) Wiederholungen mit mehr oder

weniger (bis zu 15 Minuten) langer Dauer applicirt

wurde. Die Erfolge waren grösstentheils günstige, zum

Theil überraschende; das roarende Pferd, welches 14mal

lange faradisirt worden war, zeigte angeblich eine leichte

Besserung; es wurde jedoch vor Beendigung der Сиг

zurückgezogen und verkauft. Sussdorf.

Chaussée (16) bespricht die intravenöse Ап

wendung verschiedener Богаты-1011, z. B. des antite

tanischen, und findet hierbei folgende Vortheile der

subcutanen Application gegenüber;

1. sofortige und vollständige Vertheilung im ganzen

Organismus; 2. promptere Einwirkung auf die zu beein

ñussenden Gewebe, als dies bei der ganz allmählichen

Resorption von der Subcutis aus möglich ist; 3. Ver
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meidung von Absccssen. besonders bei Anwendung von

Antistreptococeenserum.

Im Anschluss hieran tritt Moussu der Frage näher,

0b die intravenöse Injection unter allen Umständen vor

theilhaft sei und glaubt hierauf in verneinendem Sinne

antworten zu müssen, wobei er noch insbesondere darauf

hinweist, dass Scrum einer Thierspecies globulicide

Wirkungen für eine andere besitze. Baum.

Kitt (47) beschreibt die Technik der intravenösen

Impfung bei Rindern, wie sie sich bei sehr vielen Im

pfungen bewährt hat. Zum Instrumentarium gehören

eine besondere Adcrlassschnnr, durch deren Umlegen

man dic V. jugularis zum Ansehwcllen bringt, und eine

regulirbarc Asbestspritzc. Die Einzelheiten sind im

Original nachzulesen. Baum.

Bärn er (З) hat Versuche darüber angestellt, wohin

die intratracheal ìnjicirten Flüssigkeiten direct ge

langen und wohin sie durch die Lungcnthätigkeit, die

Flimmerbewegung u. s. w. befördert werden. Zn den

Versuchen wurden 18 Pferde benutzt. B. zieht aus

seinen Versuchen folgende Schlüsse:

l. Die Ausbreitung einer intratracheal injieirten

Flüssigkeit ist zum Theil abhängig von der physicali

schen Beschaffenheit derselben.

2. Während und unmittelbar nach der Injection

folgt die Flüssigkeit lediglich dem Gesetz der Schwere.

3. Von der Einspritzung selbst werden nur verhält

nismässig geringe Theilbezirke der Lunge und zwar vor

wiegend der Bezirk des ersten Bronchialastes und die

Spitzenlappen betroffen.

4. Die grössere Menge der injicirten Flüssigkeit

scheint nach der linken Lunge zu fliessen.

5. Ruhige In- und Exspiraticn sind während der

Injection anscheinend ohne bemerkenswerthen Einfluss,

dagegen scheint die intensivere Inspiration beim Husten

ausstreuend (1) zu wirken.

6. Die Respiration tritt erst nach der Injection in

Wirksamkeit, insofern, als sie einzelne in der Trachea

und ihren llauptästcn liegende Partikel der injicirt'cn

Materie nach tieferen Lungenpartiecn führt.

7. Grössere Theilo der Lunge oder tiefer gelegene

Partieen derselben gewissermassen zu berieseln, dürfte

erst bei Injection unverhältnismässig grüsserer Flüssig

keìtsmengen möglich sein.

8. Kranke Lungenpartien können durch Injection

am stehenden Thier mit einiger Sicherheit nur erreicht

werden, wenn sie im Bezirk des l. Bronchialastcs oder

in den Spitzenlappcn liegen. Befinden sie sich an

anderen Stellen, so unterbleibt wegen Mangels der Rc

spiration und Wimperbewegung (? Ref.) daselbst der

Transport dahin. Es kann alsdann nur die remote

Wirkung der Arzneimittel von gesunden Gegenden aus

in Betracht kommen.

Dem Referenten ist es interessant gewesen, aus dem

Artikel zu ersehen, dass der Autor darüber nicht untel'

riehtet war, dass die ersten Nachrichten über die intra

trachealen Injectionen und ihre Erfolge durch den unter

zeichneten Referenten nach Deutschland gelangt sind

und dass dadurch erst der Anlass zu den Versuchen in

Deutschland gegeben worden ist (s. darüber die allge

meine Therapie des Referenten und Dieckcrhoff`s

erste Abhandlung über diesen Gegenstand).

Ellcnberger.

Preusse (72) giebt unter der Ueberschrift „Nenes

aus der Chirurgie“ ein ausführliches Sammelrefcrat,

auf welches besonders verwiesen sei, über folgende

Kapitel:

Kryptorchismus, Aseptische Wundbehandlung, Wund

sccret und Bacterien, Händedesinfection, Antiseptische

Nähseide, Hautdesinfection, Permeabilität der Epidermis

für Arzncistofïe, Silber gegen Sepsis, Tetanus, Krank

heitsnrsachen und Krankheitsanlagc, Narcose, Chiom

forninarcose, Blutleere als Localanästhesie, Widcrbele

bungsmethode, Massagetherapie, Röntgenstrahlen, Jodo

formogen, Geschwulstthcorien, Botryomycose, Multiple

Muskelcchinocoecen, Bleispitzengeschosse, Schlangenbisse,

Verbrennung, Orthofom neu, Losmachen von Gipsver

bänden, Anästhesie und Blutleere, Deformirende (10

lenkentzündung und Immunität. Banni.

Träger (95) beschreibt einen Fall von “Вещицы

Муо1ош1е des Brustschild- und Brustzungen

bein, sowie des Brustkinnhackenmuskels

gegen das Krippensetzen der Pferde.

Das Pferd führte später zwar noch die characteristi~

schen Bewegungen des Krippensetzens aus, doch war hier

bei kein Ton mehr wahrzunehmen und, es fand ein Ab

schlucken `:on Luft nicht mehr statt; das Pferd blähte

nicht mehr wie früher auf und bekam keine Colik mehr.

Auch die in den Vcterinäisanitätsberiehten näher be

schriebenen 12 Fälle weisen nur zum geringen Theil

eine absolute Beseitigung des Uebels, in der Mehrzahl

nur ein Nachlassen der Intensität mit Aufhören des

Luftabschluckens nach. Johne.

Rossin (77) empfiehlt betr. der “дымными“;

auf Grund seiner practischen Erfahrungen den Jodo

form-Aethcr 1: 10 zur Behandlung von Wunden und

Kronentritten als ein Mittel, welches immer die glän

zendsten Resultate ergeben habe. J. Waldheim.

Jako wlew (43) berichtet über Wlntlllehlndllng.

Er hat seit 4 Jahren das Naphthalin als Streu

pulver bei Wunden und Geschwüren gebraucht, indem

er es auf mit Sublimat desinfìcirte Marlikissen streute,

mit diesen die gründlich gereinigte und getrocknete

Wundfiäche bedeckte, darauf noch eine Schicht hygrfr

scopischer Boi-Watte applicirte, diese mit Guttapercha

oder Waehspapier gut zudeckte und das Ganze mit an

gefeuchteten Stärkebinden umwickeltc. Bei unbedeu

tender Wundsecretion blieb der Verband 2_3 Wochen

liegen, denn je länger er liegen konnte, desto besser

erwies sich seine Wirkung. Der Autor hat diese Be

handlung bei den verschiedensten Vcrsehwärungspru

cessen mit gleich gutem Erfolge angewendet und erklärt

die günstigen Result-ate dadurch, dass das Naphthalin

erstens als Desinfectìonsmittel und zweitens bei seiner

Verfiüchtigung als Dampf wirke. Zu den Vorzügen des

Naphthalins gehört noch seine Billigkeit und Unschäd

lichkeit'. J. Waldmann.

Bcrtschy (7) wendet zur Entfernung del' Eier

Stöcke folgende Methoden an:

1. Die Entfernung mit dem Kettenecraseur. 2. Die

Torsion. 3. Die Ligatur. 4. Die Ligatur mit dem per

forirten Metallkügelchen. 5. Die Drahtligatur. 6. Die

elastische Ligatur, deren jede er ausführlich beschreibt.

B. empfiehlt namentlich die Torsion und die Ligatur.

von denen er wiederum die Ligatur als die sicheren?

Methode vorzieht. Er giebt ausserdem noch eine Reihe

practischer Winke über Indicationen zur Vornahme der

Operation und über die Nachbehandlung. Tereg.

Sanson (79) ist der Ansicht, dass die Kastration

der Kühe nur wirkliche öconomische Vortheile bei der

Nymphomanie und in allen jenen Fällen bietet, wo man

keine Nachzucht betreiben, vielmehr die Kühe möglichst

lange in der Lactation erhalten will, um sie nachher in

möglichst kurzer Zeit und mit wenig Futteraufwand

mästen zu können. Derartige Bedingungen sind gc
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wöhnlich nur in den Milchwirthschaften grosser Städte,

z. B. Paris, gegeben. Röder.

Revouy (74) formulirt die Indication und

Contraindication für die ктгшоп der Kühe in

folgender Weise:

Indicirt ist die Kastration bei gesunden, wohlbelcib

ten., höchstens 10 Jahre alten Kühen, die gut gefüttert

und gepflegt werden.

Als Contraindicationen für die Operation müssen

Tuberculose, Abzehrung, hohes Alter, Trächtigkeit, un

genügende Ernährung und vernachlässigte Pflege gelten.

Folgerichtig ist die Kastration zulässig bei Nympho

umnie, Milchkiihen unter 10 Jahren und Kühen, die

rasch gemästet werden sollen.

Aus den mitgetheilten Krankengesehiehten ist Fol

gendes zu entnehmen:

Fall No. 1. Die Secretion von 141 Milch hält

2Jahre an; im 3. Jahre langsames Zurückgehen der Se

cretion, fortbestehende Wohlbeleibtheit.

Fall No.2. Nach 3 Monaten kehrt die Brunst

zurück und hält mit ungewöhnlicher Heftigkeit in den

5 folgenden Monaten an. Die Section ergiebt Tuber

culose des Bauchfells und der Uterusbörner.

Fall No. 3. Nach 2 Monaten Rückkehr der Brimst,

die in normalen Zwisclienzeiten wiederkehrt. Auf der

linken Seite war ein Stück Ovarium zurückgcblieben.

Fall No. 4. Die Milehsecretion sinkt bald von 16

auf 7-8 1 und erhebt sich nur vorübergehend auf die

einstige Höhe. _

Fall No. 5. Die Milchsccretion steigt von З auf

10 1 und hält sich nicht ganz ein Jahr auf dieser Höhe.

Die Milch ist viel schmackhafter.

Fall No. 6. Der Milchertrag bleibt längere Zeit

auf 8 l.

Fall No. 7. Milchertrag 8 1. Die Qualität der

Milch hat sieh sehr bedeutend gebessert; die Butt-erung,

die vor der Operation unmöglich war, war nachher in

normaler Weise durchführbar. '

Fall No. 7. Chronische Peritonitis und Tuberculose

bedingen die Tötung nach 10 Wochen.

Fall No 8 und 9. Zeigen eine grosse Beruhigung

des Betragens.

Fall No. 10 und 11. Beruhigung und Steigerung

der Secretion von 3 auf 101 für 11/2 Jahre. Gebesserter

Emährungszustand.

Fall No. 12. 15 Jahre alt.

Milchseeretien, die 6 1 betrug.

Fall No. 13. Steigerung der Milchsecretion von 5

auf 12 1 und guter Ernährungszustand.

Fall No. 14. Steigerung der Milchsecretion für nur

kurze Dauer wegen vorhandener Tuberculose.

104 andere Fälle ergaben befriedigende Ergebnisse.

Guillebeau.

Vitte (103) beschreibt zwei Kastrationcn von

Stuten, welche an Nymphomanie litten.

Kein Einfluss auf die

Eines der entfernten Ovan'en war mannskopfgross

und 1540 g schwer. Es enthielt sehr viel geronnenes

Blut und musste zuerst gespalten und entleert werden,

bevor cs mit dem Eerascur abgequetscht werden konnte.

Diese Erschwerung der Operation hatte eine Peritonitis

von 12 Wochen Dauer zur Folge, die indessen abheilte.

Mit der Entfernung der Ovarien besserten sich die ner

rösen Zuf'álle nicht sofort. Zwar gehorchte das eine

Thier nach der Kastration während einiger Wochen sehr

gut, dann wurde es wieder bösartig und unbrauchbar.

Das andere war 12 Wochen nach der Operation ebenso

nnlenksam und gefährlich wie vorher. Eine weitere

Ruhcpause von 4 Wochen zähmte das Thier, das nun

sehr dienstfähig wurde. Guillebeau.

Brücher (11) bespricht die Kastration der kleinen

Напишете, speciell der weiblichen Schweine in

technischer und forensischer Hinsicht. In

ersterer Beziehung enthält der Artikel für den Practiker

kaum etwas Neues. In forensischer Beziehung macht Br.

auf Folgendes aufmerksam.

Tödliche Folgen sind dem Operateur zur Last zu

legen: 1. wenn derselbe bei nicht durch Diät vorbe

reiteten, vollleibigen Thieren die Operation vornimmt;

wenn er ersichtlich triichtige Thiere operirt und die

selben an Blutungen eingehen; З. wenn bei Einsackungen

von Eingeweiden in die Bauchwunde sich herausstellt,

dass die Oeffnung in der Bauehhaut kleiner ist, als die

Bauchwundc, oder bei Tasehenbildung diese nicht ge

nügend erweitert worden ist, um eine Einsackung aus

zuschliessen; 4. wenn besonders grössere Thiere anver

blutung eingehen und sieh feststellen lässt, dass der

Operateur bei Entfernung des Eierstockes die Geflisse

weder abgedreht noch abgesehabt, sondern einfach ab

schnitten hat. Ganz bestimmt verantwortlich ist der

Operateur, wenn er bei grossen Thieren nicht allein

den Eierstock, sondern zugleich die umgebende Tasche

mit Franzen oder wohl gar noch einem Theil des' Ge

bärmutterhorns abschneidet. Johne.

Albrecht(2) beobachtete bei 2 Киви-111011 Iliin

dinnell kurze Zeit nach der Operation den Eintritt

starker Milchsecretion und glaubt, dass die Lactation

durch die Reizung der Eierstoeksnerven bei der Kastration

reñectorisch veranlasst wurde. Das Eintreten der Lac

tation bei der Geburt ist wahrscheinlich ebenfalls auf

die bei den ersten Wehen beginnende Erregung der

uterinen Geñechte und reñectorisch der Milchdrüsen

nerven zurückzuführen. Ausserdem' hat A. wiederholt

bei regelrecht kastrirten Hündinnen geschlechtliche Er

regungen beobachtet. Fröhner.

Liautard (-54) beschreibt ausführlich einige Voll

den amerikanischen Thieriirzten geübte Operations

methoden (Kastration, Amputation des Schweiies, Муо—

tomie des Sehweifes, Zahnoperationen). Von Interesse

ist die amerikanische Kastrationsmethode am stehen

den Pferde.

Das Pferd wird gebremst, und es wird ein Vorder

fuss hochgehalten. Der Operateur tritt seitlich an das

lHintertheil heran, ergreift das Scrotum derart, dass

beide Hoden straff gespannt unter der Scrotalhaut liegen.

Hierauf beugt er sich etwas unter das Pferd und macht

auf der Höhe eines jeden Hoden ganz schnell je einen

Einschnitt und drückt beide Hoden heraus. L. gesteht

zu, dass der Operateur in den nun folgenden Augen

blicken die verschiedensten und lächerlichsten Sprünge

machen muss, um den Bewegungen des Pferdes zu

folgen, wobei es zu Zerrungen des Samenstranges und

in der Folge sehr häufig zur Champignonbildung kommt.

Die Hoden werden nach ihrer Freilegung so schnell als

nur möglich mit dem Ecraseur entfernt, wobei es merk

würdigerweise nachträglich kaum zu einer Blutung kom

men soll. Röder.

Malz ew (59) vergleicht die Resultate der Kastration

der Pferde durch Torsion mit Anwendung der schwe

dischen Zangen (12 Fälle), mit Hilfe sterilisirter Liga~

tur (4) und nach der alten Methode mit Kluppen (4 Fälle)

und kommt zur Uebexzeugung, dass die erste Me

thode die zweckmässigste ist. Es waren in allen
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12 Füllen keine Complicationen eingetreten, die Heilung

erfolgte nach 15-22 Tagen. Bei 2 jungen Hengsten

wurde die Kastration sogar ohne Abdrehung nur mit

Anlegung der schwedischen Zange ausgeführt. Nach

8 Minuten langer Application der Zange wurde sofort

der Samenstrang mit einer `<cheere abgeschnitten.

Tartakowsky.

Fasting (24) berichtet über seine in den Jahren

1889-98 vorgenommenen Pferdekastrßtionen lllittelst

aseptiseher Ligntur.

Er hat 708 Hengste, die 1 bis 16 Jahre alt waren,

in dieser Weise kastrirt. Das Resultat ist ein sehr

gutes gewesen; so trat im Jahre 1896 unter 100 Ka

straten nur dreimal Eiterung auf, während primäre

Heilung in allen anderen Fällen erreicht wurde. F.

braucht gewöhnlich 6 Ligaturen für jedes Pferd, und

hat trotzdem fast niemals später eintretende Ligatur

suppuration beobachtet. Beì 4 Pferden mit primärer

Heilung der Wunde wurde eine grössere seröse Flüssig

keitsansammlung beobachtet, die durch Incision leicht

beseitigt wurde. Nur einmal trat eine übrigens be

deutungslose Blutung auf. Bei einigen der Pferde

waren Hernien vorhanden, aber auch bei diesen war

das Resultat vollständig gut. F. betont, dass die

aseptische Kastration in der thieriirztlichen Praxis gewiss

mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, dass dieselben

aber nicht. so gross sind, als dass man sie nicht besei

tigen und sehr gute Resultate erlangen könne; seine

Resultate seien Beweis dafür. С. О. Jensen.

Ta p ken (93) berichtet. über Kryptorehismns bein

Rind und Schwein und erwähnt, dass er beim Rinde

in den letzten SJahren 7Fälle von Kryptorchismus ge

sehen hat; von diesen hat er 4 mit Erfolg in der Weise

operirt, dass er die Bauehhöhle in der oberen linken

Flaute in bekannter Weise öffnete, den Hoden aufsuchte

und entfernte. -Bei Sehwe inen kommt nach T. Kryptor

chismus ausserordentlich oft vor, linksseitig wieder öfter

als rechtsseitig. T. kastrirt jährlich durchschnittlich

10-20 Kryptorehiden und empfiehlt die Operation um

somchr, als das Fleisch der nyptorchiden manchmal

kaum geniessbar ist. ln der Regel kastrirt T. Ferkel im

Alter von 6—10 Wochen ohne besondere Vorbereitung:

die Schweine werden nur in den letzten Stunden in der

Regel nicht gefüttert. Dic Borsten werden mit Scheere

und Bürste entfernt, das Operationsfeld gewaschen und

dann in der oberen Flankengegend ein senkrechter

Schnitt durch die Haut in die oberflächlichen Muskel

schichten gemacht. Die übrigen Muskeln werden mit

dem Zeigefinger durehbohrt und das Bauchfell mit dem

Messer oder der Scheere geöffnet. Der Hoden liegt

meist in der oberen Bauehgegend, mitunter am Bauch

ring, sehr selten ist er (oft nur scheinbar!) verkümmert,

sodass keine Spur von ihm zu finden ist. Der Hoden

wird durch Abschneiden und Abschaben entfernt, die

Wunde durch die Knopfnaht oder Kürsehnernaht ge

schlossen. Bei beiderseitigem Kryptorchismus können

heide Hoden zu gleicher Zeit operirt werden. Verluste

höchstens 1_2 pCt. Baum.

Cagny (13) lässt die Kastrationsklllppell liegen,

bis sie von selbst abfallen. Eiterung soll nicht ein

treten, wenn man nur das Operationsfeld und die Hände

und Instrumente peinlichst gereinigt hat. Die Innen

fläche der Kluppen bestreicht C. mit Vaseline und mit

Sublimat, welch’ letzteres vorher mit Terpentinöl ver

mischt worden ist. Röder.

Thirion (94) beschreibt eine von ihm eonstmjrte,

zur Abnahme der Ringe von den Kastrationsklnppen

bestimmte Zange. Die Zange erscheint entbehrlich.

Röder.

Richard und L.Itichard (75) beschreiben ein

Verfahren zum Werfen der Hengste bchnfs der Ka

stration, bei welchem die beiden Vorderfüsse und ein

Hinterfuss in das gewöhnliche Wurfzeug genommen

werden, während vom Fessel des anderen Hinterfusses

ein Seil um den Hals geschlungen, dann noch einmal

durch den Fesselring gezogen und über den Rücken

gelegt wird. Ein Gehülfe fasst den Kopf, ein anderer

den Schwanz, '/.wei das gewöhnliche Wurfzeug und

zwei das Seil des einzelnen Hinterfusses. Bei diesem

Verfahren ist ein Hinterfuss von vorneherein ausgebun

den und es sind die Vorbereitungen zur Operation we

sentlich abgekürzt. Guillebeau.

Nachkrankheiten nach Kastration. Kragerud

(50) empfiehlt, um das Vorfallen der Scheidenhaut bei

Pferden nach der Kastration durch Torsion zu vermeiden.

rasch und direct bis auf den Hoden einzu

schneiden, so dass derselbe frei aus der Wunde

hervortritt.

Ist die Scheidenhaut vorgcfallen, so desinficirt K.

gut, «schiebt sie zurück, ergreift die beiden Wundlippen

und setzt 1 oder 2 Wäscheklammem an, die sich sehr

gut eignen und bis zum nächsten Tag sitzen bleiben.

Nur muss man dem Burschen des Pferdes auftragen.

am nächsten Tage, nachdem die Klammern abgenom

men worden sind, die Hautwunde zu öffnen, sodass das

angesammelte Wundseeret abtliessen kann. Baum.

Labat (52) constatirte 6 Wochen nach der

Kastration eines Hengstes auf der linken Seite

einen Fis telgang als Rest einer schon durchgeführten

Champignonoperation.

Vom Mastdarmc aus wurde eine Erweiterung des

inneren Leistenringes. von dem aus ein armdicker Strang

bis zum Psoas reichte, festgestellt. Nun galt es, den

Leistenkanal aufzudecken, die darin enthaltene Portion

des Samenstranges zu entfernen und den obersten Ab

schnitt desselben durch das Glüheisen anzusengen, um

eine eiterige Einschmelzuug desselben herbei zu führen.

Zum Brennen wurde ein fingerdickes, kirschrothes Eisen

an zwei Orten etwa 10 cm tief eingedriickt und in

jedem (lange etwa 1Minute belassen. Am 6. Tage

begann die Eiterung; am 18. Tage war der intraabdo

minale Tumor noch gross aber weich, die Einschmel

zung machte Fortschritte und am 40. Tage war die

Gesehwulst schr bedeutend verkleinert, die Wunde ge

schlossen und das Pferd konnte als geheilt betrachtet

werden. Guillebeau.

Guille und Sendrail (18) heben bei der Be

sprechung der pathologischen Anatomie des

Champignons im Gefolge der Kastration hervor.

dass eine mässige Anschwellung des Samenstranges nach

der Operation zu den normalen Vorgängen der Ver

narbung gehört. Pathologisch sind dagegen das acute

Oedem, das in wenig Stunden dem Organ einen grossen

Umfang verleiht. ferner die Bildung von Cysten, die

sich langsam entwickeln und die manchmal zum Ver

wechseln mit einem dritten Hoden Anlass gegeben haben.
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Dh> häufigste pathologische Veränderung ist jedoch der

Champignon.

Alles Bekannte in der Arbeit der Autoren iiher

cshend, sei erwähnt, dass dieselben nie Reste des Neben

l-.orlens angetreñ'en haben. Der Botryomyces ist in der

tegel leicht nachweisbar; doch misslingt dieser Nach

weis hie und da. Der Parasit dringt besonders bei

'lem Gebr-anche von Kluppen in die frische Wunde, da

gegen ist eine Infection viel seltener beim Verfahren

fles Abdrehens mit nachfolgender Ligatur.

Guillebeau.

Esc-lanzo (23) operirte mit gutem Erfolge bei

rinem Pferde die als Champignons bezeichneteny

nach Kastration entstehenden Neubildungcn

am Samenstrange nicht wie üblich von der Fistel

eanalmündung aus, sondern er ging von der äusseren

Seite her, etwas oberhalb des Scrotums, auf die Neu

bildung ein, sodass er hier auf den gesunden Theil des

Samenstranges stiess und die mit dem Ecraseur abge

quetschte Neubildung mit Leichtigkeit herauspri'ipariren

konnte. Röder.

Bournay (9) bemerkt, dass die Fortdauer des

tieschlechtstriebes bei Pferdekastratcn durch

liryptorchismus, durch einen dritten IIoden und durch

Zurüekbleiben kleiner Hodenreste am Samenstrang be

dingt sein kann. Bei Kryptorchiden wird die Kastration

gelegentlich durch eine Narbe simulirt, die jedoch eben

Ы und nicht trichterfórmig einsinkt, wie dies nach der

Kastration der Fall ist. Der Autor beschreibt den Fort

l'»estand des Geschlechtstriebes, der Ejaculation und der

Bösartigkeit bei einem Wallachen, der keinen Hoden

mehr, aber einen rechten, dicken, contractilen Samen

suang besass. Die operative Entfernung desselben

brachte die gewünschte Besserung in vollem Masse.

Guillebeau.

)lalkmus (58) operirt dic Samenstrangflsteln in

folgender Weise:

Dnrchschneidung der Haut, soweit sie mit Fistel

kanalen durchsetzt und mit der (leschwulst fest vcr

waehsen ist; Fixirung der Geschwulst mit einem Bind

faden, an welchem ein (lehülfe dieselbe leicht hervor

zieht; stumpfc Durchtrcnnung des die tiesehwulst

umgebenden Bindegewebes mit dem Finger zunächst.

nach dem Leistenkanal hin, um dort dell gesunden

Samenstrang zu erreichen, was am leichtesten am hin

teren Ende der Geschwulst gelingt; weitere Lostrennung

der Geschwulst aus der Tiefe heraus nach der Ober

fläche hin stets stumpf und nur bei starken Binde

:lwebsstr'ángen mit dem Messer oder dem Ecraseur.

.llit letzterem wird auch der gesunde Samen

strang über der Geschwulst durehtrennt. Hierzu

'-erwendet. M. einen kräftigen Ecraseur mit dicker Kette.

und die Absehnürung erfolgt sehr langsam. Bei diesem

Verfahren gelingt es, ohne nennenswerthe Blutung und

Naehblutung zu operiren. Eine Tamponade oder Be

handlung der Wunde mit desinficirenden Wundmitteln

unterlässt M., el' näht vielmehr die Hautwunde durch

tiefe Stiche und lässt nur vorn und hinten eine Oetïnung

zum Seeretabtluss. Abgang der Patienten aus dem

Spital in der Regel nach 14 Tagen. Edelmann.

Mettam (62) äussert sich ausfiihrlich über die

verschiedenen Formen von Neurectomie, welche beim

l'ferde in der Pferdepraxis üblich sind, und über die

am Nerven selbst eintret'enden anatomisehen Veriinde

A. Eber.

1899.

rungen.

Ellenherger, Schütz und Baum, Jahresbericht.

Chaussée (17) theilt 8 Fülle von Хот-Мота des

N. medianlls mit, die er bei Iqurollenentziindung, bei

Lahmheiten ohne nachweisbarc Ursache 11.5. w. aus

führte; in 5 Fällen trat vollständige Heilung ein: in

einem Falle hatte (Jh. die Neurotomie auf beiden Seiten

ausgeführt.

Auf Grund seiner Resultate empfiehlt (fh. die

Medianusdurchschneidung da, wo es sich darum handelt,

die Gebrauchstiihigkeit der betreffenden Thiere zu ver

längern und giebt ihr anderen Operationen, wie Cau

terisation, Durehschneidung des N. volaris, gegenüber

den Vorzug, da die Wirkung eine viel promptere sei.

Baum.

Iqchilnmcl (3:2) berichtet über einen von ihm behan

delten Patienten, an welchem er die Neurotomic nach

Bosi ausgeführt hatte. Es war ein 13jähriges schweres

Zugpferd mit Arthritis deformans tarsi. Rings um das

Gelenk, besonders jedoch an der Innenseite best-and

eine starke Knochenneubildung; die innere Fläche war

gewölbt und überall hart. Das ganze Hinterbcin war

atrophisch, die beiden Kruppenhälftenstark asymme

trisch. Die Lahmheit best-and bereits 6 Jahre lang.

Die Neurectomie des Nervus tibialis geschah an

der Innenseite, etwa eine Hand breit über dem Fersen

höeker, und die des Nervus peronaeus einen Finger breit

unter und hinter dem Knöpfchen der Fibula. Im vor

liegenden Fallc wurden ein paar Sehnenplatten ge

spalten und der Nervus peronaeus nebst dem Muskel

zweig für die Zehenstrecker durchgeschnitten.

Nach der Operation zeigte sich, dass die Streck

muskeln gelähmt waren, sodass das Thier jedesmal über

kütete und zu fallen drohte. Durch eine Bandage wurden

die Strecker der Phalangen unterstützt und das Pferd

tiiglich im Gehen geübt. Das Resultat war über

rasehend. Schon eine Woche spiiter konnte das Pferd

ohne Verband ziemlich gut gehen, und nach 6 Wochen

konnte es im Trab laufen.

Schimmel gesteht selbst. dass er den Nervus

peronacus zu 110011 durchsclinittcn und dadurch diel

Lähmung der Phalangealstreeker verursacht habe. Bosi

und Fröhner operirten niedriger, sodass nicht zugleich

der Muskelzweig, sondern nur der tiefliegendl.` Zweig

des Nervus peronaeus getroffen wurde.

Er betrachtet die Operation von Bosi als eine Be

reicherung der Therapie der chronischen Sprunggelenks

lahniheiten. Wenn die Arthritis mit ihren Folgen nicht

mehr gehoben werden kann und man vor der Alterna

tive steht, das Thier entweder zu töten oder noch durch

eine Operation zu retten, so ist die Neureetomie ange

zeigt. Solehe Fülle sind in der Praxis durchaus nicht

selten. M. G. de Bruin.

Fröhner (30) berichtet, dass er in weiteren l2

Füllen von Spat die Doppelllclll'otomie (s. vorigen Be

richt) mit vorziiglichem Erfolge ausgeführt habe inso

fern, als alle 12 Pferde durch die Operation wieder

dienstbrauehbar gemacht wurden. Bei insgesamt 2() ope

rirten Pferden traten üble Naehwirkungen nur bei 2

hervor, insofern als bei diesen nach 4, bezw. 8 Monaten

ein Bruch der Gleichbeine, bezw. des kleinen 501011101

migen Beines erfolgte. Baum.

Le Calw'l (14) versuchte in zwei I-‘iillen von beider

seitiger I-‘ussrollenentzündung an den vorderen Extre

mitäten die Dehnung des N. plantaris, konnte jedoch

keinerlei Erfolg beobachten. Baum.

L. Hoffmann (40) bespricht unter der Ueber

schrift: Das Nadelbrcnnen und seine Anwendung die
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Behandlung des S р at durch Brennen mit Nadeln, welches

Verfahren bereits im 13. Jahrg. unseres Berichtes S. 126

geschildert worden ist (s. Repertorium ñir Thierheilkde.

1893. S. 161).

Hoffmann macht darauf aufmerksam, dass das

Nadelbrcnnen nur an nicdcrgelegten Pferden vorgenom

men werden darf ; er beschreibt die Nadelbrennapparate

und die Operation selbst und ihre Folgen. Sie hat

keine nachtheiligen Folgen, wenn sie gut ausgeführt

wird. H. bringt auch eine Abbildung eines Pferdes mit

Markirung aller derjenigen Körperstcllen, an denen das

Nadelhrcnnen vorgenommen werden kann.

Ellenberger.

lljinski (44) hat behufs Ermittelung der geeig

nctsten Stelle zur Ausführung der Laparotomie diese

Operation bei 20 Hunden, 10 Pferden, 10 liälbern.

8 Schafen und 8 Katzen ausgeführt. Er unterscheidet

eine. obere, in der Lumbalgegend, eine mittlere, in der

Umbilicalgegend und eine untere, in der Linea alba

ausgeführte Laparotomie und bevorzugt die letztere Me

thode wegen der geringsten Blutung und Schmerzhaftig

keit, wie auch wegen der zuverlässigen Haltung der

Nähte und der schnellen Heilung der Wunde.

Die Pferde erwiesen sich am empñndlichsten gegen

die Laparotomie (von 10 operirtcn Pferden ñelcn 3 an

Peritonitis), während die Schafe diese Operation am

leichtesten, Rinder, Hunde und Katzen aber im ganzen

gut rertrugen. J. Waldmann.

Schimmel (83) ist der Ansicht, dass in der Thier

heilkunde das виъетпе 0рег1ге11 vermieden werden

solle, und dass es vollständig überflüssig und 002011150—

miiss sei. Da man weiss, wie die Wundinfection ver

mieden werden kann, so kann man jede Operation offen

machen; das offene Operiren hat grosse Vorzüge vor

dem subcutanen Operiren. Ellenberger.

Ueber den Kaiserschnitt, siehe Geburtshülfe

S. 133.

Ueber den Sehlnndsclmîtt, siehe S. 119.

Mamndyschsky (60) theilt vorläufig mit', dass es

ihm gelungen ist, bei Hunden Haut-stücke auf frische

und granulirendc Hallidefecte nach der Methode von

Krause zn transplantiren. Die transplantirten

Hautstüeken waren G X 4 em. gross. und das Zusammen

wachsen geschah immer per primam. Tartakowsky.

Vinsot (102) beseitigte alte Narben auf der dor

881011 Fläche des Сагрпв durch eine plastische Opc

ration und verband hierauf mit Watte und Gipsbindcn.

War der Verband etwas locker, so glitt er bald ab,

war er fest, so entstanden Brandschorfe und ein Oedem,

das die frischen Narben aufriss oder zur Bildung dauern

rler. hässlicher L'ysten Anlass gah. Dieselben 1101101

stünde hatten Verbände aus gekochtem Leder mit rer

nickeltcn Stahlschienen. Lagen die festen Verbände über

20 Tage auf dem Carpns, so kam eine. leichte Ankylose

zu Stande. die nach S-linìgiger Bewegung allerdings

wieder sehwand. Verschiedene Lappensehnitte wurden

versucht und dabei festgestellt. dass alle sehr leicht zu

einer Heilung auf erstem Wege führten, selbst bei Ex

eisionen bis auf cm Durchmesser. Jedoch war eine

sehriige Sehnillführnng meistens die zutriigliehste, und

bei grosser Derbheit des snbcutanen Gewebes entlasten

man die Nähte durch einen Schnitt auf der medialen

Seite des Gelenkes.

Von 145 Operationen an 95 Pferden lielen 40 pCt.

so vollkommen aus. dassl die Umrisse des Capns tadel

los waren und die linearen Narben auf einige Meter

Entfernung nicht mehr erkannt werden konnten. Bei

50 pCt. waren die Narben gut, aber der Metacarpus war

verdiekt. Die Misserfolge erreichten 10 pCt. Die Heil

lung per primam, auf die man bei genügender Vor

sicht stets rechnen darf, trat in 95 pCt. der FälltI

ein. Die Nähte sind am 18.—20. Tage zu entfernen.

nach 25 Tagen ist das Thier wieder arbeitsfáhig. Ein

getretenc Unfälle waren z. B. durch die Verwendung von

nicht 'aseptischcm Catgut bedingt. In der Regel то

mit „Crin de Florence“ genäht., doch beabsichtigt der

Verf., wiederum aseptisches Catgut zu versuchen. Ст

die Einziehung der Narbe unter dem Knopf der Naht zu

vermeiden, soll die bis dahin geübte Knopfnaht rer»

suchsweise durch die Kürschnernaht ersetzt werden.

Metalldrähte bewährten sich nicht. Herbst und Winter

sind die beste Zeit für die Operation, im Frühjahr und

Sommer ist der Erfolg wegen der Fliegenplage und der

Schweisssecretion gefährdet. Zweimal rissen die Narben

beim Abliegen, nach Entfernung der Nähte, wieder auf.

2 Pferde erlagen der Pneumonie in Folge des ermüden

den Aufbin'dens an der Raufe. Drei Wunden wurden

durch den in die Watte abñiessenden Schweiss inñcin:

andere Wunden inficirten sich in Folge des Abgleitens

des Verbandes. 40 Pferde bekamen die Druse wegen

des Gebrauches einer inficìrten Nasenbremse.

Die Ansprüche des Verfassers an ein gutes Ver

bandmittcl ñir diesen Zweck waren völlige кышт

heit, Dauerhaftigkeit, Durchlässigkeit für die Haut

ansdünstung, Abhaltung der Bacterien und Reizlosigkeit,

damit kein Juckcn erzeugt werde. Allen gestellten An

forderungen genügten der weisse oder rosafarbene, eng

lische Seidentalfet, oombinirt mit dem französischen

Talïet aus präparirter Goldschlägerhaut. Da der eng

lische Tañ`et nicht keimfrei ist, so wurde er in gesot~

tenes Wasser mit 2pCt. Formel eingetaucht. Streifen

von 6cm Länge und 1cm Breite wurden dicht neben

einander auf die rasirte Fläche gedrückt und darüber ein

4-5 cm breites Querband aus demselben Material ge

legt. Ueber den englischen Talïet kam eine Lage von

Goldschl'ágerhaut. Die englischen Tañ'etstreifen wurden

nass aufgelegt und hierauf mit einer Spirituslampe unil

aseptischer Gaze rasch angetrocknet. Die Goldschläger

haut wurde mit der gummirten Seite trocken aufgelegt

und dann mit nasser Gaze angefeuchtet. Eine rasche

Antroeknung wurde durch Anblasen von warmer Lul".

oder mit einer Spirituslampe oder durch Bestreuen mit

Talk oder Bariumsulfat erreicht. Nach dem Ankleben

des Verbandes wurden zur Vermeidung jeder Flexion

`Schienen oder besondere Gamaschen für 2 Tage ange

bunden. Nach dem Aufheben vermittelst des Operations

t'isehes wird das Haarklcid getrocknet; die Vorderbeine

werden in Fesseln belassen und das Thier in einen

Aufhängegurt gebracht. Guillebeau.

тупа) hält die Hantplastìk als Behandlungs

verflhren bei Qnetschwnuden al Сир-в des Pferdes

nur bei besonders werthvollen Thiercn als Verschönenmgs

mittel, nicht aber zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit

angezeigt.

Er beschreibt einen besonderen Fall mit Excision

einer hässlichen Narbe von 4 cm Breite. Nach sergi'âl*`

tigem Rasiren und Desinñeiren der Haut wurden in d

Anästhesie die Narbe entfernt und die Wundränder ver

näht. Unter einem Gipsverbande heilte die Wunde a

erstem Wege in etwa 10 Tagen vollständig zu. All `

die unterste Lage des Gipsverbandes hatte auf d

blussen Haut des Fessels gelegen und hier eine ring'l

lîirmige Necrose veranlasst, die später haarlos abheil ‘

Guillebau.

Narkose und Allistlleiic- Dorsprnng~Zelizo(`

sucht durch zahlreiche Versuche den Verlauf und

Gefahr der Chloroformnarkose klar-zustellen, in so w '
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fliese- durch Anwesenheit von Zersetzungsproducten im

Vhloroform bedingt werden. Zu seinen Versuchen be

nutzte er drei verschiedene Chloroformsorten, die durch

längeres Aufbewahren (1/2, 3, 15 Jahre) und durch

spätere, gegen 40t'agige Einwirkung von Luft und Licht

sich zersetzt hatten, eine sauerc Reaction zeigten und

Chlorwasserstoñ, freies Chlor, Phosgen und Chlorirungs

producte des Aethyl- und anderer höherer Gährungs

alkohole enthielten.

Bei der Chloroformirung bediente sich Autor der

Tropfmethode unter Anwendung bei Pferden und Schafen

rlcr Esmarch’schen Maske, bei Hunden eines in seinem

vorderen Theile mit dickem Baumwollcntlanell über

zf'genen Maulkorbes, bei Katzen dagegen eines Triehters,

welcher aus dickem Papier bestand, etwas Watte ent

hielt und mit zwei Oeiiuungen versehen war, von denen

die eine zur Beobachtung der Pupille, die andere dagegen

zur Einträufelung von Chloroform diente. Nach einge

tretener Narkose wurden die Vcrsuchsthiere ihrer Fesseln

entledigt und bei Hunden, Katzen und ISchafen dic

t'hloroformirungsapparate durch einfache Wattestüeke

ersetzt, welche 1_1,5 cm von den Nasenöffnungen ent

fernt gelagert und mit einem Handtuch bedeckt wurden.

Die Versuche wurden an 12 Pferden, 21 Hunden,

15 Katzen und 2 Schafen angestellt.

Die lS-20jiihrigen Pferde bekamen eine mittlere

Chloroformdosis von 118,9 g pro Thier oder 0,45 pro kg

Körpergewicht und zwar während der Excitation 10,

'30_30 Tropfen auf jede Inspiration, wahrend der An

ästhesie dagegen nur 1/4 oder die Hälfte. Die Excitation

und Depression dauerten im Mittel 21 Min., während

welcher Zeit die Respiration sich um 2_5 Athemzügc

beschleunigte, um im weiteren Verlaufe der Narkose in

denselben engen Grenzen zu schwanken. Der Puls war

während der Narkose nur um 2_8 Schläge beschleunigt,

doch gab es im späteren Verlaufe auch umgekehrte

Fälle, gepaart mit einer Schwäche der Ilcrzthiitigkeit.

Die Körpertemperatur unterlag keiner bedeutenden Ver

änderung; sie sank nur um 0,3_1,1° С. Die Anästhesie,

welche durchschnittlich 1 Std. und 21 Min. erhalten

wurde, war stets eine vollkommene und äusserte sich

durch tiefen Schlaf, vollständige Unempfindliehkcit mid

Erschlaffung der Musculatur. Munterkcit und Appetit

kehrten bereits 37 Min. nach der Narkose vollständig

wieder.

Bei den Katzen, deren Alter zwischen 1 bis

S Jahren schwankte, verbrauchte Autor im Mittel 9,1 g

Chloroform pro Thier, oder 3,2 pro kg Körpergewicht

und zwar anfangs 8_12 Tropfen in der Minute, wäh

rend der Anästhesie aber 6_8 Tropfen, zuletzt nur

3_5 Tropfen, zuweilen sogar mit Unterbrechungen von

1*/2 Min., je nach dem Character des Pulses und dcr

Athmung. Die Excitation und Depression dauerten im

Mittel nur 4 Min. und waren recht schwach ausgeprägt.

Wegen der Fixirung des Thiel-es konnten in diesem

Stadium die Puls- und Athmungsfrequenznieht bestimmt

werden. Im Verlaufe der Anästhesie wuchs aber die

Zahl der Pulse um 40-106 in der Minute an, um nach

einiger Zeit um 14-42 Schläge zu fallen, wobei der

Puls anfangs voll, später schwach war. Die Respiration

beschleunigte sieh zuweilen selbst um das Doppelte der

Norm, wobei sie meist gleichmässig und tief war und

nur zuweilen kurz und oberñächlich wurde. Die Körper

temperatur fiel nach der Narkose um 2_4,5° C. Dic

Anästhesie war eine vollkommene und wurde l Std. und

24 Min. erhalten. Munterkeit stellte sich dlu'chschnitt

lich in 44 Min. nach dem Versuche wieder vollständig

ein. Wider alles Erwarten vertrugen also Katzen die

Narkose, welche sogar durch hochgradig zersetztes

Chloroform erzeugt wurde, im ganzen gut-_

Mit Hunden erhielt Autor ungiìnstigcre Resultate.

Von den 21\`crst1clistliil_\ren fielen zwei: ein drittes.

bei dem die Athmung und der Puls bereits 3—4 Min.

sistirten, konnte nur durch cnergisches Eingreifen ge

rettet werden. Bei diesen Versuchsobjeeten, deren Alter

zwischen 3 Monaten und 1() Jahren sehwankte, wurden

im Durchschnitt 20,0 Chloroform pro Thier oder 2,8 pro

kg Körpergewicht verbraucht und zwar anfangs б bisI

12 Tropfen 111 5_7 See. Bei vollständiger Anästhesie

aber nur 10-12 Tropfen in der Minute mit zeitweiligen

Unterbrechungen von 1/2_11/2 Min. Die Excitations

periode dauerte durchschnittlich 16 Min. und verlief

recht stürmisch, während sie bei der Anwendung des

nicht zersctzten Präparates von Anschütz oder Pictet

nur 3,5 resp. 4,2 Min. währtc. Die Athmungsfrequenz

steigerte sich im Beginne der Narcose 11111 das 11,/2 bis

2fache und mehr, im weiteren Verlaufe derselben zu

weilen (unter grossen Schwankungen) sogar um das

5fache. Der Puls war schon beim Beginn der Narkose

ein frequenter und voller und blieb auch nach Ablauf

der Excitationsperiodc ein besehleunigter, gegen 58 in

der Minute zählcnd, im späteren Verlaufe der Anästhesie

aber schwach werdend. Die Körpertemperatur tiel mit

der Dauer der Narkose um 0,6—4‚1° С.

Bei Schafen, die schon gegen das oflicinelle, reine

Chloroform äusserst empfindlich sind, waren die Resul

tate noch weit ungünstiger, da von den zwei Versuchs

thieren das eine am Tage nach der Narkose tiel.

Zum Schlusse seiner umfangreichen Arbeit hebt.

der Autor hervor, dass, obgleich die Aniìsthesirung.

selbst 11111: hochgradig zersetztem Chloroform bei einer

vorsichtigen Anwendung für Pferde und Katzen keine

Lebensgefahr biete, er dennoch von der practischen

Anwendung eines derartigen Chlorofomis abrathe.

weil das Stadium der Excitation und Depression und

die ltestitntio ad integrum im Verhältnis zum gelingen

Chleroformverbrauch von zu langer Da_ucr seien. Auf

Hunde wirke das zersctztc Chloroform besonders nach

theilig und die grosse Veränderliehkeit des Pulses und

der Athmung liessen ferner annehmen, dass dic Narkose

keine vollständige sei. J. Waldmann.

Ehrhardt (21) hält die Chloroformnarkosc für

das Pferd und das Schwein für durchaus ungefährlich,

sofern 2 Bedingungen erfüllt werden: 1. Die Anwen

dung der modifieirtcn Skinnel"seliel1 Maske, bestehend

aus einem mit maschigem Flanellgcwebe iibcrspannten

Drahtgcstell, welche den Vorthcil bietet, dass das Pferd

mit dem Chloroform gleichzeitig normale Luft einathnu-t.

und 2. die Narkose nur cinc leichte ist'. Beim Schweine

wird dieselbe Maske wie beim Pferde, jedoch in Becher

form, gebraucht. Tereg.

Löfmann (56) beschreibt die Sclileicli`sche ln

filtrationsmethode und fügt hinzu, dass dieselbe

schon seit 1897 an dcr chirurgischen Klinik in Helsing

fors angewendet wird und dass dadurch die Zahl der all

gemeinen Narkoscn erheblich vermindert werden konnte.

Doch sei die Methode nicht geeignet bei entzündlichen

Affectionen z. B. bei Panaritiumincisíonen. Baum.

Podkopajcw (70) hat in den Kliniken des Ve

terinär-Institutes zu Jurjew 36 Experimente an Pferden

und Hunden über die Anwendbarkeit der Schleich

schen [nfiltrations-Aniisthesie angestellt.

_ Viele Operationen wurden an stehenden Pferden

ohne Nasenbremse ausgeführt. Grösstcntheils gebrauchte

Verf. die mittlere Lösung von Schleich (Cocaiui muriat.

0,1, Morphii muriat. 0,02, Natrii chlorat. 0,2, Aq. dest.

100,0).

Für Pferd e sehwankte dic zur Anästhesie erforder

liche Quantität zwischen 7,0 und 75.0. für llunde

l2*
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zwischen «LO-75,0 g. In der Mehrzahl dcr Fiille cnt

stand eine volle örtliche Anästhesie, welche im Bereich

der infiltrirten Theile durchschnittlich bis 37 Minuten

anhielt. ‘ls war leicht, die Anästhesie in der Haut, im

l'nterhautbindegewebc und in den Muskeln auf be

deutende Tiefe hervorzurufen. Tiefe Schnitte, z. B. durch

(110 ganze Oberlippe bis zur Schleimhaut, sowie Schnitte

von 5 cm Tiefe wurden völlig schmerzlos ertragen.

Bei Tcnotomien verlief die Operation schmerzlos.

wenn eine Infiltration der der Sehne zunächst gelegenen

Theile erreicht worden war. Neurotomien (des N. vo

laris, plantaris, tibialis) riefen Schmerzen hervor, ob

wohl man die die Nerven umgebenden Hüllen und so

gar die Nerven selbst infiltrirt hatte. Man kann aber

die Empfindlichkeit dadurch beseitigen, dass man den

Nervenast vor der Durchschncidung mit einigen Tropfen

Uocain oder Acid. carb. eoncent. belriiufelt.

Bei Ampntationen des Schweifes war es nothwendig,

die Injection in die Synehondrose zu machen. Zwei

Laparotomien an Hunden (in dcr Linea alba) verliefen

ausgezeichnet. Zur Exstirpation des Augapfels (was bei

4 Hunden gelang) infiltrirte man zuerst die Haut und

das Zellgewebc der Augenlider, hierauf wurde der äussere

Winkel der Augenlider eingeschnitten und von aussen

durch die infiltrirten Augenlider die Spritze in die Tiefe

dcr Augenhöhle, nahe am Augapfel, in allen 4 Rich

tungen eingeführt; auf solche Weise wurden dic Augen

muskeln und überhaupt die ganze Umgebung des Bulbus

oculi infiltrirt` der Augapfel trat durch das Pressen der

Injectionsflüssigkeit stark hervor. Zur Tracheotomie

wurden bei 2 Pferden Haut, Zellgewebc, Muskeln und

die Umgebung der Trachea infiltrirt; die Operation ver

lief völlig schmerzlos. Die Möller’sehe Operation

wurde an 3 Pferden mit günstigem Erfolg ausgeführt,

darunter 2 mal an stehenden Pferden. Für diese Opera

tion wurde zuerst die Hautl und das Unterliautzellgewebe

in der Mittellinie' vom 7.-S. Trachealringe bis zur Car

tilage cricoid. infiltrirt; nach dem Hautschnitte wurden

dann auf beiden Seiten die Mm. sternohyoíd. und sterne

thyreoid. intiltrirt, nachher wurde dic Spritze so nahe

wie nur möglich zur 'frachea herangeführt und dort die

Flüssigkeit eingespritzt. Nach Durchschneidung der

Trachea inliltrirte man die Schleimhaut, die Submucosa

und die Muskeln an denjenigen Stellen, wo das Ab

trennen des Knorpels zu geschehen hatte. `Die Aus

fiihrung der Infiltration bei der Möl ler’schen Operation

gelang sehr leicht unter Anwendung der Spritze von

llaekenbruch.

Bei Operationen am llufknorpel, bei Exstirpation

von (ieschwiilsten, bei Ohrcnamputationen an Hunden.

sowie Trepanationcn gab die Sclilcich’sche Methode

ebenfalls sehr gutc Resultate. antakowsky.

ltlael liellar (46) hat. das Paraldehyd. einen

dem Aethylalkohol und dem Aethyliither verwandten,

flüssigen, chemischen Körper von unangenehm stechendem

(ieruche, in der Veterinärpraxis versucht. Inner

lich (111 Gelatinekapseln) verabreicht. wirkt cs vorzugs

weise lähmend auf die Empfindungsncrven, weniger auf

(110 Bewegungsnervcn. lis eignet sich daher vor/.ugs

wcisc als Anacsthetieuni bei grösseren (lpe-rationen

der Pferde. wie Trepanationcn, Widcrristtisteln, Kastra

tioncn etc. und hat bei Operationen von liingerer Dauer

vor dem Cocaïn

Nach den Erfahrungen Hfs waren 75 g

«les Mittels bei einer Trepanation ('2 Oell'nungcn) aus

reichend, wiihrend bei der Operation umfangreicher

\\"iderristfisteln nach \"crahrcichung von 130g

völlige Empfindungslosigkl-it erzielt wurde. 15-'20 111

nuten nach Yerabrciclinng des Paraldchyds. wenn sich

der eigentliümliche, stcehendc. Geruch bei jedem Atheni

niìt umfangreichen ticu'ebstrcnnnligen

viele Vorzüge,

erst

zuge des Patienten bemerkbar macht. beginnt man mii

der Operation. A. Eber.

Trolldenier (9S) hat mit Acoincn Versucht~

über deren anästhesirende Eigenschaften und

den Ersatz des Cocains durch Acoine behuf~

Anästhesirung der Cornea angestellt. Er kommt zu

folgenden Sehlüsscn: Die angestellten Versuche habi-n

gezeigt, dass die Aeoine bei weitem weniger giftig sind

als Cocain, und dass sie in schwachen Concentrationen

das Coeain vielfach zu ersetzen vermögen, insbesondere

schneller und länger wirken als Coeain, nebenbei 111111

barer sind, während ihrer Anwendung in coneentrirtcr

Form ihre. Actzwirkung entgegensteht.

Inwieweit die am Thierauge angestellten Versuche

auf den Menschen übertragbar sind und die Aeoine

sich zur subcutanen Anästhesie eignen, dies festzustellen,

bleibt den Augenärzten und Chirurgen überlassen. Im

Hinblick auf die Aetzwirkung, die den Acoinen in con

centrirter Lösung anhaftet, warnt der Verf. ausdrück~

lich vor der subcutanen und endermalen Anwendung

concentrirter Lösungen. Der Verf. glaubt weiterhin,

dass die von ihm zu endermalen Injectionen benutzten

Acoinlösungen nach der Vorschrift

.\coin. 0,1

Natr. chlorat. 0,8

Aqu. dest. 100,0

der Schleich`schen Originallösung nach jeder Richtungr

überlegen sind. Ellenberger.

l~`ür alle` grösseren und cingreifenden Operationen

bei Hunden injieirt Ehrhardt (21a) 0,08-0,5 Mor

phin 15-20 Minuten vor der Operation. Reicht die

Morphiumgabc nicht, so kann die Narkose durch 21011101

inhalation ergänzt werden. Verf. hat mit Anwendung

dieser Narkose stets gute Erfolge erzielt. Маш-110

schmerzhafte Affectioncn, z. B. die Kolik des Pferdes.

lassen sich mit Opium, resp. Morphium rein sympto

matiseh behandeln, da unter dem Eintlusse dieser Si»

dativa eine leicht crträglìchc Restitutio per naturani

stattfinden kann. Schliesslich verweist Verf. auf die

combinirte Anwendung von Atropin 111163101

phiuin bei chronischem Schulterrheumatismus und

empfiehlt dieselbe. wiewohl er selbst hierüber keine Ег

fahrungen zu sammeln Gelegenheit batte. Tereg.

Cocainum hydrochloricum benuzre Ehrhardt

22) als locales Anaesthetieum bei allen Fällen

schmerzhafter Augcnerkrankungen in 2-5proc. Lösungr

mit Vortheil. Tcrcg.

Instrumente, Apparate und Verbände. Trösrcr

(07) macht darauf aufmerksam, dass die bisher zur

Blntentnahme benutzten Hohlnadeln daran leiden. «las`

sie sich mit Leichtigkeit nur bis zu einer gewissen Tiefc

einstechen lassen, während das weitere Einführen ganz

bedeutende Kraft erfordert. Diesem Uebelstande kíjnnil

dadurch abgeholfen werden` dass der Schliff der Nadel

ganz gerade angelegt und die erforderliche scharfe Spitzl

durch Schleifen von hinten, also von der runden Sein

hergestellt wird, sodass die Nadel schliesslich nicht

nur die gewünschte Spitze, sondern auch von dieser bì>

zur Mitte der schrägen Fläche messerseharfe, schnei

dcnde Kanten aufweist. Am leichtesten würde freilich

die Nadel eindringen, wenn sie an der Spitze löñ'elartig.'

verhreitert wiire. allein es komme bei der Grüsse «hr

mit einer solchen Nadel erzeugten Wunde zuweilen юг.

dass sich eine Nachblutung einstelle und die Wunde

verschlossen werden müsse. Georg Müller.
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Nissl (66) schildert eine Spritze (Relißniespl'itze),

die zu den Infusionen von Jodkalium in das Enter mit

Yortheil benutzt wird. Ellenherger.

Jähniehen (42) hat einen neuen 101111811“!

Ыпвйопарранъ (von H. Н a u р tn c r, Berlin, für 7.25 M.

zu beziehen) erfunden. Johne.

Haase (35) macht darauf aufmerksam, dass Dick

darmverstopfungen und -Vcrlagerungen durch Eingiessun

gen grosser Mengen Wassers (ea. 90 l) geheilt werden

können. Um das Zurückströmen des Wassers zu ver

hindern, hat Verf. ein Clystìerrohr mit anfblasbarem

(inlllifßmpoll construirt, dessen Construction im Ori

ginal nachzulesen ist. (Von Hauptner, Berlin, zu be

ziehen.) J ohne.

Butcl (l2) empfiehlt. an Stelle des bisher` ge

bräuchlichen Повышает е1п grösseres Stück Radir

gummi zu verwenden. Röder'.

Mouquet (64) beseitigt haarlose lStellen am Car

риз des Pferdes durch aseptischen Verband; die ge

nauen Anweisungen hierzu sind im Original nachzulesen.

Baum.

Tschistowitsch (99) wendet den Borverband

bei del' “мишенями“; folgendermassen an:

Nachdem die Umgebung der Wunde vermittclst

eines mit Spiritus, Aether oder Benzin durchniissten

Wattebausches gereinigt und die Wunde mit einem in

Sublimat oder Borlösung getränktenWattcball ausgewiseht

und, bei schwacher Granulation, mit Jodtinctur bcpinsclt

worden ist, wird sie mit Streiten sterilisirtem oder .lodo

ferrn- oder Xeroformmarii, welcher `vorher mit Z-ßproc.

Borsäurelösung gründlich durchfeuchtet wurde, ganz aus

gefüllt. Auf die Oberfläche dieses Marlibausehes wird

eine nicht dicke Schicht hygroscopischcr, sterilisirter,

ebenfalls mit einer Borlösung durchfeuehtetcr Watte ge

legt, mit Waehstaffet oder Parafiinpapier zugedeckt und

von aussen mit einer Schicht einfacher Watte, versehen

und das Ganze mit Marlibinden befestigt. Dieses Ver

fahren wird bei offenen Wunden und Gesehwüren ange

wendet. Bci verniihten Wunden aber, nachdem diesel

ben mit Drainage oder aufsaugcnden Tampons versehen

sind, wird dieser Verband in Form eines Druckverban

des applicirt. Diese Methode hat Autor vielfach mit

Erfolg angewendet, namentlich bei (ieschwüren, Wunden,

Entzündungen der Lymphdrüsen, Phlegmonen, Carbun

kein, I-‘nrunkeln etc. Bei der Anwendung dieses Ver

bandes sah er die Eiterung rapid verschwinden, eine

gute, gleichmässige, nicht zu stark wuchernde Granu

lation sich einstellen und die Umwandlung der Granu

lation in Narbengewebe schnell vor sieh gehen, wobei

die Narben weich waren, nicht viel über die Haut pro

minirten und keine starke Contraction bedingten; auch

beobachtete er keine Resorption schädlieher Wund

produete. J. Waldmann.

Torma (96) hat in einem Falle, wo das rechte

Zwischenkieferbein einen Querbruch erlitten hat und von

dem anderen linken abgetrennt und seitwiirts geschoben

wurde, einen aus zwei bogenfórmigen, mittelst einer

Schraube verbundenen schmalen Eisenstäbcn und einer

Blechplatte bestehenden Fixirßpparaf construirt, der

um die Schneidcziihne gelegt, den gebrochenen Knochen

in der normalen Lage fixirt hat. Bei flüssiger Nahrung

trat in 6 Wochen vollständige Heilung ein. Hutyra.

Relier-’s (73) Sehienenapparat besteht aus einem

Eisenstab, welcher ziemlich so lang wie die Gliedmassc

ist und au die Beugeseite der Giiedmasse gelegt wird.

Drei an ihm befindliche Schellen sind so vertheilt, dass

zwei am Metaearpus und eine am Radius angelegt wer

den können. Als Stützpunkt für den Huf dient cine am

unteren Ende des Stabes befestigte Fussplatte aus Eisen.

Röder.

Strebcl (89) weist auf die Zweckmiissigkeit der

Lederschulle bei vielen Klauenleiden des Rindes hin.

Der Schuh wird über dem Verhandc angelegt und hiilt

diesen fest. lm Greyerzer Lande (Freiburg) sind solche

Schuhe bci vielen Thierbesitzern im Gebrauch, dieselben

werden von Sehusteru angefertigt. Verf. erwähnt auch

König’s Original-Klauenschuh, doch zieht er den

Greyerzer Schuh vor. Tereg.

Martin _v (61) hat die Melkmaschine Thistle ein

gehend gepriift und ist dabei zu folgendem Ergebnis

gekommen:

1. Die Einführung der Melkmasehine stösst hin

sichtlich der Bedienung auf gar keine, hinsichtlich der

Angewöhnung der liiihe nur auf unerhebliche Schwierig

keiten. Von älteren, früher mit der Hand gemolkenen

Kühen verhalten sich nur einzelne giinzlich ablelmend

gegen die Melkmaschine, wenige brauchen etliche Tage,

um sich an die Maschine zu gewöhnen, die meisten

lassen sie sich von Anfang an oder bald nach den

ersten Versuchen ruhig gefallen. Junge Kühe. die noch

niemals mit derlland gemolken worden waren, scheinen

die Maschine williger anzunehmen.

2. Bei litt-eren, früher mit der Hand gernolkenen

Kühen scheint nicht nur Hand-Nachmelkung unerläss

lich, sondern lland-Anmelkung nützlich zu sein. Wie

von Jugend auf nur an die Maschine gewöhntc Kühe

diesbezüglich sich verhalten, ist noch eine offene Frage.

3. vereinzelte und darum nicht schon als entschei

dend anzusehcndc Beobachtungen scheinen anzudeutcn,

dass Gebirgsrassen sich weniger' für die Melkmaschine

eignen als Niederungsrassen.

4. Die L'eberwachrmg des gesamten Melkgeschiifts

nrit allen dazu erforderlichen Nehenverrichtungen ist

bei der Masehinenrnelkung erheblich schwieriger als bei

der llandmelkung.

5. Bei richtigcrn Melkverfahren findet in Bezug auf

Menge und Gehalt der Milch und bci gehöriger Sauber

haltung der Rohrleitungen und des Milchgeschirrs in

Bezug auf die Haltbarkeit der Milch und die Güte der

daraus hergestellten Butter zwischen Maschinen- und

Handmelkung kein Unterschied statt. Urn jede,dies

bezüglich bestehende Gefahr auszuschliessen, empfiehlt

es sich, mit dcr Melkmasehinenanlage einen Milcherhitzer

zu verbinden.

6. Der Gesundheitszustand der Kühe leidet nicht

unter der Maschine, vielmehr scheinen Eutererkrankun

gen bei der Masehinenmelkung seltener als bei der

Handmelkung vorzukommcn. vorübergehende Anschwcl

lungen und Bläuungcn der Zitzen, die bei manchen

Kühen sich anfangs einzustellen pflegen, kehren nach

Verlauf weniger Tage ¿nicht wieder und haben keine

nachtheiligen Folgen.

7. Dic Maschinenmelkung bedingt eine Erhöhung

des milchwirthschaflichen Betriebskapitals für jede Kuh

um etwa 30 M. mehr.

8. In Bezug auf die Zahl erspart die Maschine etwa

60 рст. an Ilandarbcitern; sie stellt aber an dic Ge

wandthcit, Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit der sie

bedienenden Leute Anforderungen, welche das gegen

wärtige Durchsehnittsmass gewöhnlicher Handrnelker

nicht unerheblich überschreiten.

9. Die liostcn des Betriebes einer Melkrnaschinen

anlage müssen, jc nach der Einrichtung, sich verschie

den hoelr gestalten, können aber sehr wohl geringer aus

fallen als die Kosten der Handmelkung. Pusch.

Schmidt (34) berichtet über die Construction und

Prüfung des Kohlensänre-Tötungsapparates für klei

nere Thiere. Georg Müller.

Bayer (5) schildert unter Bcifügung illustrirendcr

Abbildungen eine Wurfnlethode, die ihm Graf Wurm

b'randt gezeigt hat, mit der das Pferd durch einen

einzigen kräftigen Mann thatsl'iehlich gezwungen wird,

sich niederzulegen. Das Nähere siehe im Original.

Baum.
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b) Arznei- und Desinfectionsmittel. 1) Adam

und Lesage, Ueber den ,Jus de tabac riche en ni

eotine“. Rec. de méd. vét. p. 217. — 2) Adam,

Paul, Ueber das Zinc. chlor. dest. ibidem. p, 429. _

3) Angerstein, Versuche mit Vasogen-Präparaten.

Berl. thierärztl. Vi'ochenschr. S. 121. - 4) Auges und

Casteret, Natrium bicarbonicum als Verbandmittel

bei Eiterungen. Ref. aus der M. med. Wochenschr. in

der Berl. th. Wochenschr. S. 20. _ 5) Baldoni, A.,

I sali di argento Crede nella pratica veterinaria. (Die

Credé`sehcn Silbersalze in der Veterinâirpraxis.) Clin.

vet. XXII. p. 471, 483, 495. (B. empfiehlt die frag

lichen Salze als kräftige Antiseptica für die thicrärzt

liebe Praxis auf Grund bacteriobiologischer Unter

suchungen mit citronensaurem, milchsaurem und col

loidalem Silber.) _ 6) Derselbe, La eollastina in

chirurgia veterinaria. (Die Collastina in der Veterinär

chirurgie.) Ibidem. p. 518. _ 7) Baranski, Etwas

vom Sussei'in. Berl. thicrìimtl. Wochenschr. S. 468. _

S) Beck, S. und B. Fenyvessy, Ueber die Resorption

des Ichthyols durch die Haut. Magyar Orvosi Archivum.

VIII. Jahrg. 1. Heft. (Ungarisch.) _ 9) Blumenfeld,

М. L.. Zur Anwendung des Arecolinum hydrobromicum

in der Praxis. (Russisch.) Archiv für Veterinärwiss.

Heft 3. Abth. Il. S. 182—189. — 10) Brandl und

Scherpe, Ueber zinkhaltigc Aepfelscbnitte nebst Ver

suchen über die Wirkungen des l'ipfelsaurcn Zinks. Ar

beiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt. _ 11) Brühl

meyer, Die Behandlung cines Falles von Einschuss

bei einem Pferde mit Argentum colloidale Crede. Zeit

schrift für Veterinärkunde. No. 3. 128. (Die In

утопал erwiesen sich als wirkungslos, und zwar nach

B. deshalb, weil die Krankheit bereits` über die ersten

Stadien hinaus war.) _ 12) v. Brunn, Formaldehyddes

infection durch Verdampfung verdünnten Formalins

(Breslauer Methode). Aus der Zeitschr. für Hygiene u.

lnfectionskrankh., XXX. refer. in der Berl. thierärztl.

Wochensehr. 521. _ 13) Deich, Dermatol gegen

Kälber-Durchfall. Sliehs. Veterinärbericht. S. 125. (D.

gab Dosen von 1,0 mit gutem Erfolg.) _ 14) Descubry,

Ueber dieI Brown-Séquard’sche Behandlungsmethode.

Rec. de med. vet. Bull. de la Soc. No. 11. р. 219. —

15) Dieekerhoff, Beobachtungen über die Wirkung

des Argentum colloidale Crede. Berl. th. Wochenschr.

143. _ 16) Dunbar und Muschold, Unter

suchungen über das von der Societe chimique des usines

du Rhone für Haare und Borsten empfohlene Desinfec

tionsverfahrcn im qutverdünnten Raume. Arbeiten aus

dem Kaiserl. (iesundheitsamte. XV. Bd. S. 114. _

17) Eggmann, C., Aus der Praxis. Complicationen

bei Verletzung der Beugesehnen. (Protargolbehandlung.)

Schw. Arch. 41. Bd. 6. Heft. 267. _ 18) Ehr

hardt, J., Acetanilidum. Ebendas. l. Heft. _ 19)

Derselbe, Arecolinum hydrobromicum. Ebendasclbst.

S. 32. _ 20) Derselbe, Jodum-Jodoformium. Eben

daselbst. S. 36. _ 21) Derselbe, Kalium jodatum.

Ebendas. 33. _ 22) Derselbe, Acidum arseni

cosum. Ebendas. S. 42. _ 23) Derselbe, Organ

prìiparate. Ebendas. 45. _ 24) Derselbe, Tann

albinum veterinorum. Ebendas. S. 42. _ 25) Der

Ebendas. _ 26) Derselbe, Queck

silbcrprl'iparate. Ebendas. S. 3S. _ 27) Derselbe,

Theerpriiparate. Ebendas. S. 40. _ 28) Derselbe,

Baryum chloratum. Ebendas. S. 43. _ 29) Derselbe,

Pilocarpinum hydroehloricum. Ebendas. S. 31. _ 30)

Eichhorn, Arecolinum hydrobromicum bei Anschop

pungseolik und Rehe. Siichs. Veterinärberiebt. S. 125.

(Das Mittel wurde in Dosen von 0,08 mit Vortheil be

nutzt.) _ 31) Ellenberger und Baum, Ueber die

auf Absonderung der Galle und auf die Th'atigkeit der

chcrzellen cinwirkenden Arzneimittel. Arch. f. Thier

hcilkunde. XXV. 87. — 32) Frick, Epicarin, ein

neues Rìiudemittel. Dtsch. th. Wochenschr. S. 301. _

33) Fröhner, Neue Arzneimittel aus den Jahren 1897

und lS9S. Monntsh. f. pract. Thierheilkundc. X. Bd.

selbe, Spiritus.

S. 512. (Referat.) _ 34) Giesecke, Ueber Protargol.

Berl. th. Wochensehr. S. 311. _ 34a) Gmelin, Ueber

die physiologische Wirkung des Digitalins und dessen

diagnostische Bedeutung bei der Pericarditis traumatica

des Rindes. Monatsbefte f. praet. Thierheilkunde von

Fröhner und Kitt. X. Bd. S. 385. _ 35) Gott,

Morphilim-Atropìn-Injeetion. Berl. thierärztl.Wochenschr.

S. 65. _ 36) Hammermann, P., Beitrag zur Eserin

wirkung. Przeglad Wcterynarski. p. 75. _ 37) Hal

lauer, Ueber das Rothwerden des Eserins. Zeitschr.

f. Augenheilkde. Ref. in der Deutschen th. Wochenschr.

S. 422. _ 38) Hell, Bacillol. Zeitschr. f. Veterinär

kunde. No. 5. S. 259. _ 39) Hobday, Bemerkungen

über die therapeutische und giftige Wirkung des Chi

nosols. Journ. of comparat. Path. and Therap. 1898.

р. 33. Ref. in der Deutsch. th. Wohhenschr. S. 16. _

40) Hutcheon, D., Wurmtberapie bei den Hausthieren.

The Veterinarian. LXXII. p. 718. 807. (Uebersichtliche

Zusammenstellung der gebräuchlichen Mittel nebst An

wendungsweisc.) _ 41) Janzen, Höhlenhydrops und

Oedem und erfolgreiche Behandlung desselben mit Jod

kalium. Arch. f'. Thierheilkde. XXV. S. 225. _ 42)

lnajcw, W., Pharmacologisches über Styptiein und

Hydrastinin. (Russisch.) Arbeiten der Gesellschaft für

wissenschaftl. Med. u. Hygiene. Cllarkow. _ 43) Jodl

bauer, L'eber den Einfluss der Bittermittcl auf den

Dünndarm. Aus der Münch. med. Wochenschr. refer.

in der Berl. tb. Wochschr. S. 571. _ 44) Ipogorsky

Lenk cwitsch, Zur Frage über die physiologische Wir

kung und Verwendbarkeit des Arecolinum hydrobro

uiicum gegen ('olik und Rehe der Pferde. Diss. Juijew.

1898. (Russisch.) [Auch als Buch.] _ 45) Kalkoff, Be

obachtungen bei Anwendung der „Russian Waters".

Zeitschr. für Veterinärkunde. No. 11. S. 534. _ 46)

Kas` Kredibilit (arabische Thierkuchen). Thieriirztl.

Centralblatt. No. ll, 13. S. 244. (K. konnte mit Kre

dibilit niemals andere Erfolge als mit den gewöhnlichen

Mitteln erzielen.) _ 47) Kóssa, J., Die Wirkung des

Phlorizins. Közleniények az összehasonlitó elet-és kórtan

köróböl. IV. Bd. 1._2. Heft. _ 48) Królikowski, S.,

Picrinsâiure als Mittel gegen Verbrennungen. Przeglad

Weterynarski. p. 294. (Beurthcilt das Mittel günstig.) _

49) Krüger, ltrol-Crcd(l in der Wundbehandlung. Zeit

schrift für Veterinärkunde. No. 6. S. 306. (K. wendete

dieses Mittel mehrfach mit schr gutem Erfolge an.) _

50) Ladigin, M. S., Ueber den Ersatz des Jodoforms

durch Xeroform. Der Arzt. No. 7. (Russisch.) -

51) Lemb erger, Das Tannoform in der Thierheilkunde.

Thierärztl. Centralblatt. No. 36. S. 692. (L. wendete

das Tannoform in 2 geradezu verzweifelten Fällen von

acutem Magendarmcatarrh des Rindes mit sehr gutem

Erfolge an.) _ 52) L eonhard t, ZurWirkung.von Argen

tum colloidale bei chronischem Retz. Dtsch. th. Wehschr.

S. 127. _ 53) Lesage, Dosirung des Naphthols. L’éche

vét. Bd. 5. _ 54) Lessen, W., Beiträge zur Kenntnis

der desinñcirenden Wirkung des Chloroforms, nament

lich im gasförmigen Zustand. Inaug.-Dissert. 30 pp.

8. Heidelberg. _ 55) Muir, E. Stanton, Subcutan

und endovenös anzuwendende Abführmittel. The Journ.

of Comp. Med. and Veter. Arch. XX. p. 26. _ 56)

Malejcw und Bublitschenko, Zur Pharmacologie

des Eucain B. Arbeit der Gesellsch. für wiss. Medicin

und Hygiene. Cbarkow. (Russisch.) _ 57) Martins.

Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Poleyöles.

Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte. XV. Вид.

S. 443. _ 58) de Mia, U., Ancora dell’ arecolina in

alcune affezioni gastrointestinali del cavallo c del bue.

(Nochmals das Arecolin bei einigen gastro-intestinal@

Afïectionen des Pferdes und Rindes.) Nuovo Ercolani.

IV. p. 114. _ 59) Moritz, Ueber die Beziehungen

zwischen Arzneien und Magen. Münch. med. Wehschr.

48/98. Refer. in .der Berl. штаны. Wchschr. S. 221.

_ 60) Müller-Dresden, Meine Versuche mit Epicarin.

Dtsch. th. Wochensehr. S. 409. _ 61) Nevermann.

Bacillol. Berl. th. Webschr. S. 385. _ 62) Noack.
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Dithion in der Wundbehandlung. Sächs. Veterinärber.

S. 126. _ 63) Pflücke, Weiteres über Didymchlorid

als Desinfectionsmittel. Dtsch. th. Wchschr. S. 87. _

64) Phleps, Alcohol als Antidot bci äusserlicher Car

bolvergiftung. A. d. therapeut. Gazette. _ Therapeut.

lonatshefte, refer. in der Berl. thierärztl. Wochenschr.

5.473. _ 65) Popoff, Vergleichende Studien über

die desinficirende Wirkung reiner Sublimatlösungen und

Combinationen derselben mit anderen Desinficicntien.

Refer. im Cents'alblatt für Bact. und Parasitenkunde.

NMS/9 und in der Berliner th. Wchschr. S. 184. _

66) Prietsch, Xeroform als Ersatzmittel für Jodoform

und Thioform. Sächs.Veterinärbericht. S. 126. _ 67)

Derselb e, Lactophenintls fieberherabsetzendes Mittel.

Ebendas. _ 68) Pruschkowsky, J., Arecolinum

h_vdrobromicum bei der Behandlung der Coliken, des

Rheumatismus und des Kollers der Pferde. Arch. für

Veter.-Wissensch. Heft. l2. Abth. II. S. 589-605.

tRussisch.) _ 69) Rabus, Der therapeutische Wei-th

des Tannoforms. Wochenschr. f. Thierheilkde. 48.

_6915) Derselbe, Tannofonn in der Veterinärme

dicin. Berlin. thierärztl. Wochenschr. S. 468. _ 70)

Heinemann, Ueber Stalldesinfection mit dem Língncr

schen Desinfectionsapparat. Zeitschrift für Veterinär

kunde. No. 4. S. 196. _ 71) Röder, Ueber den

therapeutischen Worth der Credé’schen Silberprìiparate

in der Thicrheilkunde. Archiv für Thierheilkde. XXV.

172. _ 72) Derselbe, Ueber Chinosol. Zeitschr.

f. Thiemed. III. 82. _ 73) Dcrselbe, Xeroform zur

Darmdesinticiens. Sächs. Veterinärbericht. S. 35. _

74) De rselbe, Analyse des Geheimmittels gegen Lahm

heit der Pferde vom Curpfuscher Franzc. Deutsche

thieńrztliche Wochenschrift. S. 359. _ 75) Ruhe

mann, Ueber die therapeutische Verwerthung des

.Iodeiweisses (der Eigone). Deutsche med. Wochenschr.

No. 27. _ 75a) Sanden, Extractum Aspidií spinulosi,

ein neues Mittel gegen Bandwurm. A. d. Ther. Monatsh.

4. Ref. in der Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 368.

_ 76) Schindclka, Ueber die Anwendung des

Tannopins in der Veterinärpraxis. Thierärztl. Central

blatt. No. 18. S. 397. _ 77) Derselbc, Ein neues

Vaselin und seine Verwendbarkeit in der thierärztlichcn

Praxis. Thieräxztliches Centralblatt. N. 21. S. 397.

— 78) Schmidt, Antifebrin als Antiaborticum. Dresden.

Dtsch. th. Wochenschr. S. 420. _ 79) Schneider,

Toxicologische Versuche mit Chinosol bci Rindern,

Schafen und Hunden. Monatsh. für pract. Thicrhcilkd.

X. Bd. S. 196. _ 80) Sepp, Tannoform als Styptì

cum. Berl. th.Wochenschr. S. 579. _ 81) Seybold,

Ueber die desinfieirende Wirkung des Metacresols Hauff

imVergleich zu Orthocresol, Paracresol. Tricresol Schering,

Phenol und Guajacol. Ztschr. für Hyg. und Infections

krankh. 29. Band. 1898. S. 377. Ref. Dtsch. th.

Webschr. S. 260. _ 82) Simon, Die Angewöhnung

der Arzneien. A. d. Münchener mcd. Wochenschr. ref.

in der Berl. th. Wchschr. S. 618. _ 83) Squadrini,

G., Azione del solfato di stricnins nelle vacche. (Die

Wirkung des Stychninsulfats bei Kühen.) Nuovo Ercolani.

IV. p. 213. _ 84) Stern, Sublimatpapier. Berl. th.

Wchschr. S. 196. _ 85) Stumpf, Die Verwendung

des Thons als antiseptisches und aseptisches Verband

mittcl. Ref. a. M. med. Wochenschr. 216/98 in Berl.

th. Wchschr. S. 44. _ 86) Tavel u. E. Тонны-11111,

Ueber die desinñcirende Wirkung des Kresapols. A. d.

Centralbl. f. Bact. 1898, 417, ref. d. Berl. th. Wchschr.

S. 184. _ 87) Tetzner, Argentum colloidale in dcr

Wundbehandlung. Zeitschr. für Veterinärkunde. No. 8/9.

S. 437. (T. wendete das Mittel in 3 Fällen mit gutem

Erfolge an.) _ 88) Tiburtius, Zur Beurtheilung des

Vitulosal. (Dr. med. Weissenbcrg’s Schutzmittcl

gegen Kälberruhr). Berl. th. Wchschr. S. 170. _ 89)

Тих-11111, Chinosol als Desinfectionsmittel, Archiv für

Veterinärwissenschaft. Heft 5. S. 265. (Russisch.) _

90) Vennerholm, J., Derivantia in der Veterinär

chirurgie. Svensk Vcterinärtidskrit't. 1V. p. 141. —

91) Vogel, Das Naftalan. Besprechung. Dtsch. th.

Wochenschr. S. 17. _ 92) Voigt, Russian Waters.

(Blister Fluid). Berl. th. Wochenschr. S. 312. (Rc

clame für ein neues Gebeimmittel!) _ 93) Win ckler.

E., Beitrag zur Frage der Alcoholdesinfeetion. Inaug.

Disse-rt. 75 Ss. 8. Marburg. _ 94) Zagel, Beiträge

zur äusscrliehen Anwendung des Tannoforms in der

Thierheilkundc. Berl. th.Wchschr. S. 470. (Empfiehlt

das Mittel wegen seiner Billigkeit und Geruchlosigkeit.)

_ 95) van Zyverden, J., Silber als üusseres und

inneres Antiscpticum. Holl. Zeitschr. Band 26. S. 39S.

Muir (55) hat die gebräuchlichen subentan oder

intravenös anzuwendenden Abfihrmittel (Eserìn, Are

colin und Chlorbaryum) geprüft und nachfolgende Er

gebnisse erlangt:

Baryumchlorid bewirkt schnell (in 1 bis 9 Mi

nuten) ergiebige Darmentleerungen. Die Wirkung hält

2_3 Stunden an und ist nicht von Schmerzensäussc

rungen begleitet. Physostigmin erzeugt Leibschmer

zen und eine länger dauernde Entleerung des Darm

kanals. Die Wirkung hält bis zu 4 Stunden an und

hat den Abgang grosser Mengen von Fäces, Schleim

und Flatus zur Folge. Arecolin wirkt schnell, aber

erzeugt mehr Schmerzen als die übrigen Mittel. Seine

Wirkung hält mindestens 5 Stunden an. Die Kothcnl

leerung ist weniger umfangreich. Arecolin erzeugt reich

lichen Spciehcllluss und unfreiwilligcs Abträufeln von

Harn. A. Eber.

Ellenborger und Banni (31) weisen auf ihre

früheren Versuche hin, durch welche die Wirkungen

verschiedener Arzneimittel auf die Thätigkcit der

Leberzellen microscopisch festgestellt wurden und be

tonen dic Uebereinstimmung der Ergebnisse ihrer Unter

suchungen mit denen von Doyon und Dufaux', welche

die betr. Frage nicht microscopisch, sondern vermìttclst

des Anlegens von Galle-nfisteln bei den betr. Versuchs

thieren studirt haben. Ellenberger.

Ehrhardt (18) wendete das Acetsnllid bei In

fectionsfìebern, spec. bei Druse, Slaupc, Brustseuche ete.

mit durchaus gutem Erfolge an. Die Einzeldosis betrug

гор—30,3 2_3 mal pro Tag wiederholt; das Mittel

lwurde immer in Pillenform verabreicht. Tereg.

Derselbe (25) fand den Gebrauch der alkohol

l'eichen italienischen und griechischen Coupirweine bei

Brustseuche, Morbus maculosus, schweren Fällen von

Angina und Druse, Herzschwäche, Anämie etc. sehr

wirksam. Der günstige Effect ist auf die cxcitirendc

und antipyretische Wirkung des Weines zurückzuführen.

Pferde erhalten 2_3 Flaschen auf 10—151 Wasser.

Auch bei Rindern zeigt sich der Wein bei Schwäche

zuständcn nach Geburten, bei puerperaler Sepsis und

chronischer Indigestion von vorzüglicher Wirkung.

Tereg.

Pruschkowsky (68) kommt nach Anwendung des

Arecolinnll hydrohromienm bei 33 Pferden. von denen

25 an Coliken, 5 an acutem Koller und 3 an rheuma

tischer Hufentzündung litten, zu nachstehenden Schluss

folgerungcn:

I. Bei der Colikbehandlung giebt das Arecolin

positive Resultate vermöge seiner Eigenschaft, die Secre

tion der Schleim- und Spcicheldrüsen und die Peri

staltik anzuregen, welche bei grossen Dosen sogar bis

zur tetanischen Contraetion des Darmtractus sich stei

gert. Bci seiner leichten Löslichkeit und bequemen

Anwendbarkeit vereinigt das Arecolin in sich dic schnelle

Wirkung des Pilocarpins und Eserins. wozu noch der

Umstand kommt, dass seine Lösungen ihrer Haltbarkeit

wegen vorräthig gehalten werden können und cumu
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lative Erscheinungen bei seiner Anwendung nicht zu be

obachten sind.

Grössere Dosen Arecolin veranlassen durch Reizung

des Magus und Herabsetzung des Blutdrucks einen

weichen, kaum fühlharcn Puls. Es tritt nach einer

halben Stunde in Folge der Reìzung des Athmungs

centrums und Anhäufung von Schleim in den Athmungs

wegen Dyspnoe ein. Bei Ueberfiillungen der Hamblase

bewirkt das Arecolin eine baldige Entleerung der

selben.

Kleine Dosen von 0,05 Arecolin befreien bei Wind

coliken den Darm gut von Gasen, weshalb es, solange

kein sicheres Mittel existirt, unter Combination mit

Massage, Clysmen und kalten Duschen unbedingt an

zuwenden ist. Dosen von 0,1 bis 0,2 veranlassen in

solchen Fällen ltupturen des Magens oder Dickdarms

oder Lageveriinderungen (105 Darmkanals. ln Folge

seiner Billigkeit und bequemen Anwendbarkeit wird das

Arecolin in allen Fällen, in denen cin heroisches Mittel

niìthig erscheint, das Eserin und Piloearpin verdrängen.

1I. Bei der rheumatisehen llufentziindung

kann ohne Anwendung erweiehender Mittel auf das Are

eolin allein kaum gerechnet werden, obgleich es durch

seine stark abfiihrendc Wirkung eine Ableitung und Rc

sorption der Exsudate veranlasst.

III. Beim Koller geben maximale Dosen Aloë ent

schieden bessere Resultate als das Arecolin, da durch die

Ausscheidung von enormen Speichelmengen hier nichts

erzielt werden kann.

IV. Als Abortivum verdient das Arccolin eine ge

wisse Beachtung. J. Waldmann.

lpogorsky-Lcnkewitsch (44) beschreibt seine

Erfahrungen über die physiologische und therapeutische

Wirkung des Arecolins. An 10 Pferden wurden Ver

suche über seine physiologische Wirkung in therapeuti

schen Dosen (0,05-0,06-0,07-0,08-0,1 zu 2Experi

menten für jede Dosis) und an 10 Pferden in toxischen

Dosen (0,2-0,6) angestellt.

Das Areeolin erwies sich als ein ausgezeichnetes

Ptyalagogum und Drasticum. Von 0,05-0,07, subcutan

injieirt, trat nach 5 Minuten, bei0,08-0,1 g nach 3 Mi

nuten, bei giftigen Dosen aber schon nach 11/2 Minuten

Speicheltluss ein und hielt eine Stunde an. Dose-n von

0,05-0,08 g rufen nach 20, bei 0,1 nach 10 Minuten

die erste Auslcerung hervor. Areeolin wirkt auch auf

die Musculatur der Harnblase, wodurch es ein häufigeres

Urinircn veranlasst. Nach den therapeutischen Dosen

hatte man keine Uebelkeit und kein Erbrechen beob

achtet, das letztere trat nicht einmal bei den toxischen

Dosen auf, wie es von Fröhner erwähnt wird. Allge

meines Schwitzen bemerkte man nur nach toxischen

und tödlichen Dosen, es beginnt dann nach 10 Minuten.

Auf die Atbmung wirken nur giftige Dosen, 510 wird

rascher und ungleichmiissig, zuweilen tritt Dyspnoe ein ;

nach 20 Minuten erreicht die Respiration 30—40 Athem

zíìge in der Minute. Die Zahl der Pulsschläge nimmt

bei therapeutischen und giftigen Dosen ab.

Ein ausgezeichnetes Antidotum gegen das Arccolin

bildet das Atropin. Um die Wirkung einer therapeuti

schen Arecolindosis zu coupiren ist die Einspritzung

von 0,05 Atropin und bei giftigen Dosen von 0,08—0,1

(6 Experimente) genügend. Von der Arceolinwirkung

erholen sich die Pferde sehr schnell. Bei conjuncti

valer Application erfolgt eine Verengerung der Pupille.

Bei 10 Tropfen einer 1 proc. Lösung erreicht sie ihr

Maximum nach 15 Minuten und hält 10 Stunden und

darüber an.

Für therapeutische Zwecke schlägt Verf. nur 5 bis

6 Tropfen einer 1 proc. Lösung vor. Reizerscheinungen

an der Conjunctiva verschwinden sehr bald.

Die Beobachtungen haben weiter gezeigt, dass Are

001111 nur gegen Verstopfuiigs- und Uebcrfütterungscolik

indieirt ist (nicht weniger als 0,08), gegen Rehe kann

es auch von Nutzen sein, aber nur bei wiederholten

Injectionen (2—4 mal) und bei gleichzeitiger Anwendung

von Huferweichungsmìtteln. Tartakowsky.

Blumenfeld (9) hat das 111-0001111 zuerst 1896

Ь01 aeuter rheulnatischer Hufentzündung angewandt.

weil das Pilcearpiu, obgleich es sich ausgezeichnet be

währt hat, für die thierärztliehe Praxis zu 11101101- ist.

Der Patient, ein kleiner Arbeitsklepper, erhielt

0,06 Arecolìn injicirt. Die Reaction trat bereits nach

б Minuten ein und verlief ungemein stürmisch. Sie be

gann mit einer starken, sich steigernden Salivation, der

sich Unruhe, periodisches Zittern am ganzen Körper

und reiehlieher Schweissausbruch und bereits nach

12 Minuten profuse Ausleerungen hinzugesellten. — Da

der Autor die vcrabfolgte Dosis für viel zu gross ñir

kleine Pferde hielt, so injieirte er dem nächsten Colik~

patienten nur 3 cg Arecolin, worauf die Colikanfalle

sich derart steigertcn, dass es nothwcndig erschien, dem

Pferde eine Injection von 0,5 Morph. muriat. zu machen.

Auch hier trat eine, wenn auch schwächere Salivalion

ebenso schnell cin, während die Darmentleerlmgen erst

nach längerer Zeit und durch cnergische Anwendung

von Clysmen hervorgerufen werden konnten. — Einem

anderen Colikpaticnten wurden 4 cg Arecclin und gleich

darauf 0,3 Morph. injieirt, worauf die Schmerzen bald

nachlicssen, das Thier 51011 beruhigte, eine reichliche

Salivation 51011 einstellte und etwa nach 40Minuten ditl

ersten Ausleerungen erfolgten, sodass die Anwendung

von Clysmen und Bauchmassagc nicht nöthig erschien.

Dasselbe Resultat erhielt der Autor in einem dn'rten

Colikfalle, wo er Arccolin und Morph., zusammen auf

gelöst, dem Patienten injicirte.

Aus diesen wenigen Versuchen könnte geschlossen

werden, dass Areeolin in Verbindung mit Morphium bei

Coliken gute Dienste leistet und dass 0,04 Areeelin mit

0,3 Morph. die geeignete Dosis für kleine Pferde ist.

J. Waldmann.

Das Arecolill (19) hat 51011 nach Ehrhardt’s Er

fahrungen in der Pferdcpraxis hauptsächlich bei Colik.

(105 ferneren auch bei Hufrehe und Hämoglobiniimie be

währt. doch giebt Verf. im Allgemeinen dem Piloearpin

den Vorzug. ' Tereg.

Ehrhardt (22) erzielte durch Anwendung von

Arsenik bei constitutionellen Erkrankungen und bei

chronischer Bronchitis mit beginnender Dämpñgkeil

günstige Erfolge. Tereg.

Röder (71) berichtet über seine mit der Anwen

dung dcr Credé’sehen Silberpräparate in der Praxis

gemachten Beobachtungen.

Er hat das Aktol und Itrol während zweier Jahn“

vielfach äusserlieh verwendet und zwar bei Verletzungen

der verschiedensten Art, bei Nageltritten` Verletzungen

an Rumpf, Kopf und Gliedmassen, bei tief greifendcn

Operationen (anstatt Sublimat, Jodoform u. dgl.) uw.

R. hat mit Anwendung der fragl. Mittel, die mit einer

Kostenersparnis gegenüber der Verwendung der bisher

angewendeten Mittel verbunden ist, im Allgemeinen gutr

Erfolge erzielt. In neuester Zeit hat R. auch das

eolloidale Silber und zwar beim Petcchialfieber

verwendet. R. schliesst 501110 Mitthcilung mit folgenden

Worten:

Die Credé’sehen Silberpräparate werden zweifellos

auch in der Thierheilkunde immer mehr Eingang finden

und einen hervorragenden Platz in der Reihe der ener

gisch desinñeirenden Heilmittel einnehmen, denn sie

wirken ausserordentlich baeterieid, werden vom Orga

nismus gut vertragen und ihre Anwendung stellt sich
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wegen des sparsamen Verbrauchs und der nachhaltigen

Wirkung keineswegs theurcr. Ellenberger.

Dieekerhoff (l5) theilt seine Beobachtungen

über die Wirkung des Argentan eolloidale Credé

mit und kommt zu dem Schlusse, dass dieses Mittel

neben “"aschungen der Haut mit Burow`scher Lösung

bei intravenüser Anwendung einer 1 proc. Lösung ein

sicheres Mittel gegen den Morbus maculosus ist.

Event. könne sich als vitale Indication noch die

Eröfinung der Luftröhre nöthig machen. Nicht mehr

zu retten seien Pferde, bei denen bereits umf'anglichc

Necrosen der Magen-Darm- oder Rachensehleimhaut

oder jauchige Bronehopneumonien eingetreten wären.

Die Dosis betrage 0,4-0,8 g bei mittelschweren Pferden.

Mehr als 2,0 g braucht auch bei schweren Fällen pro

Tag nicht angewendet zu werden; an den folgenden

Tagen genüge die 1-2 malige Injection von 0,4 g. Das

)littel wird zweckmässig in Pulverform aufbewahrt und

1 Stunde vor der Injection in Wasser gelöst, Wieder

holte Injectioncn neutral rcagirender Lösungen schädigen

die, Venenwand nicht.

Ebenso günstige Erfolge hat D. bei der Druse

der Pferde in denjenigen Fällen erzielt, in welchen diese

prouahirt verlief oder zu einer purulenten Phlegmonc

am Kopfe führte oder mit septischem Fieber verlief

l)if mehrtägig hintereinander erfolgte Injection von jc

0,40 g (== 40,0 g der l proc. Lösung) bescitigtc rasch

all(` bedenklichen Erscheinungen.

\Venig beeinflusst wird durch das Mittel die Skal ma

dcr Pferde.

Nach den Angaben von Meissner empfiehlt Verf.

das Argent. Credi'I ebenfalls beim bösartigen Katar

rhalfieber des Rindes, glaubt abel', dass man ohne

Bedenken pro dosi l,0-1,5 g verwenden, ja bci schweren

Thieren die Behandlung mit noch grösseren Dosen ein

leiten könne.

Ebenso seien Versuche mit dem fraglichen Mittel

beim Milzbrand angezeigt, doch sei vor übereilten

Schlüssen zu warnen, da dasselbe nicht bei jeder

lnfectionskrankheit die speeitischc lleilwirkung hat, wie

bei den durch Staphylocoecen und Streptococcen herbei

geführten Allgemeinleidcn (seit wann sind Streptococcen

oder Staphylococcen als Ursache der Blutñecken

krankheit beim Pferde nachgewiesen? Bei dieser Krank

heit scheint das Argent. Crede aber doch eine specitisehe

lleilwirkung zu äussern! D. Ref.)

Verf. geht dann weiter darauf ein, dass das Argent

eolloidale, wenn es in wirksamer Dosis intravenos inji

cirt werde, 3—6 Stunden nachher eine sowohl bei kranken

als gesunden Pferden 4-5 Stunden andauernde, typische

Fieberreaction hervorrufe. Dieselbe betrage 1-30 nach

grossen Dosen (2,0 g) und darüber und sei dann mit

Schüttelfrost, Eingcnommeuheit des Bewusstseins und

Appetitmangel verbunden. Es sei in dieser Beziehung

eine gewisse Analogie zwischen dem Arg. eolloidale und

dem Tuberculìn und Mallc'in unverkennbar.

Interessant ist ferner die von l). beobachtete That

sache, dass in zwei Fällen von occultem chronischen

Kotz nach zwei lnjectionen von 0,4 g bei beiden Pferden

der offenkundige Retz ausbrach. Diese Beobachtung

fordert zu weiteren Versuchen in der veterinärpolizei

lichen Praxis bei rotzverdächtigen Pferden auf.

Johne.

Leonhardt (52) berichtet, dass bei 2 Pferden,

denen wegen Morbus maculosus Argentan! colloidale

in die Blutbahn injicirt worden war. ein occulter Rotz

binnen '2 Tagen acut wurde. Edelmann.

Ueber Argentlllll colloidale Credé s. auch Typhus,

Morbus maculosus. Retz.

Schmidt (78)-verordnetc für tragende Kühe beim

Ausbruch von Maul- und Klauenseuebe in einem Falle

Antifebl'ill, welches dreimal täglich in Dosen von je

einem halben Esslöffel voll vom Beginn der Seuche bis

zu deren Abheilung gegeben wurde.. Infolge dessen

vcrkalhte in über 50 (iehöften nicht eine einzige Kuh.

Aehnliehc Beobachtungen sind auch bei Frauen schon

gemacht worden. Edelmann,

Nevermann (61) berichtet unter Voraussendung der

andererseits bereits vorgenommenen baetcriologisehen

Prüfungen dieses Mittels über eigene Versuche mit

Bacillol bei zahlreichen chirurgischen Eingriffen der ver

schiedensten Art. Ebenso hat er von 1proc.L«`ìsungen

als lqpiiltlíissigkeit fíir die Geburlswege sehr gute Er

folge gesellen, wobei besonders hervorgehoben wird, dass

Verf. Ausspiìlungen des Uterus unmittelbar nach lqehwcr

geburten nur bei Entwicklung fauliger Füten vornimmt,

wogegen cr nach Beendigung eines sonstigen (101111115

geschäftes stets nur den Idelicidenvorhof und die Umge

bung der Scham mit 1 proc. Bacillel-Lüsung ausspiilt

Der günstige Erfolg ist nach N. übrigens dem Ba

cillol nicht allein zuzuschreiben; man erreicht bei der

selben Anwendungswcise gleiche Erfolge mit Lysol. Das

Baeillol hat nur den sehr beachtenswerthcn Vorzug der

Billigkeit, da das Kilo nur 55 Pf. kostet, 1001 einer

1proc. Losung sich daher nur auf Pf. stellen, wes

halb 51011 das Mittel gerade für Ausspülungen, Waschun

gcn und permanente Irrigationen eignet. l@ehr beacht

lich sei hierbei seine Ungetî'ihrliehkeit. Johne.

Bßcillol, ein von Franz Sand er-Hamhurg in den

Handel gebrachtes Antiseptieum und Desinliciens, hat

nach Hell (38) grosse Aehnlichkeit mit dem Lysol und

kann als Ersatz für dieses mit Erfolg Verwendung finden.

Georg Müller.

Desoubry (14) behandelte mit gutem Erfolge êinen

kleinen, mit cpilcptiformen Kriimpfen behafteten Hund

nach der Brown-Séquard’sehcn Methode, indem er ihm

jeden zweiten Tag 3 ecm Hodensaft subcutan injicirtc.

(Von welchem Thiere der Hodcnsaft stammte, ist nicht

angegeben.) Röder.

Ehrhard (2S) verwendet das Chlorbll'ylllll nur

selten, da er mit dem Mittel keine ganz befriedigenden

Erfahrungen gemacht hat. Tcreg.

Turkin($9) beschreibt nach einer kurzen Ueber

sicht über die Literatur' des Chinosols, seine, unter

Leitung von Dr. Hundritzer, mit diesem Mittel aus

geführten Desinfectionsvcrsuehe an Milzbrand

sporen, Milzbrand-, Typhus-, Cholera- und Rotzbaeillen,

goldgelbcn Staphylocoecen und dem Actinomycespilz,

die das Chinosol als cin vcrhi'iltnismässig schwaches

Desinficiens hinstcllcn.

Aufschwemmungen genannter Baeterien wurden mit

wasserigcn Chinosollösungcn ana innig vermischt und

aus dem Gemisch nach bestimmten Zeiträumen (1 Minute

bis 24 Stunden) Impfungen auf Agarröhrchen vorge

nommen, welch’ letztere im Thermostaten 3—6 Wochen

lang beobachtet wurden. Diese Methodik ist insofern

fehlerhaft, als die mit den Bacterien auf den Nährböden

übertragenen Chinosolmengen dort das Wachsthum der

Bacterien schädlich beeinflussen. Der Velsueh mit

sporenhaltigen Milzbrandñ'idcn weist diesen Fehler nicht
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auf, erstreckt sich aber nur auf 5,10 und 20procentige

Lösungen und auf 2 Zeitabschnitte: 6 und l() Tage.

T. kommt zn dem Sehlusse, dass eine energisch

desinticirende \‘\'irkung des ('hinosols in Bezug auf

Baetericn erst in 2proe. Lösung (tötet Milzbrand-,

Rotz-, Cholerabaeillcn und den Aclinomyccspilz in einer

Minute. Typhusbacillcn in 15 und den goldgelben

Staphylococcus in 30 Minuten), in Bezug auf Milzbrand

lsporen erst in 10proc. Lösung hervortritt. Zwei toxi

cologische Versuche an Hunden zeigen. dass diese. Thiere

Chinosol, subcutan oder per os eingeführt, in Mengen

von 4g pro Pfund Körpergewicht ohne Schaden er

tragen. und dass subcutanc lnjectionen von 10-20proc.

(`hinosollösungen bei diesen Thieren eine 4-5 Minuten

lang andauernde Schmerzempfindung hervorrufen.

C. Happich.

Röder (72) schildert seine Versuche und Beob~

aehtungen und die Ergebnisse seiner die Wirkungen

des „111108018 betreffenden Untersuchungen und kommt

zu folgenden Schlussfolgerungen:

1. Chinosol ist ein beachtenswerthes, kräftiges Des

infectionsmittel, welches etwa dem Sublimat in der

Wirkung gleichsteht und relativ ungiftig ist. Demnach

kann das Chinosol in der Veterinärpraxis, besonders bei

der Behandlung von Rindern (Gebîirmuttcrleiden etc.),

an Stelle von затащат verwendet werden. Es ist theucrer

als Sublimat.

'2. Chinosol kann auch per os verabreicht werden,

stört aber den Appetit, wenn es in grösseren Dosen

gegeben wird.

З. Gegen Asearis megalocephala des Pferdes wirkt

Chinosol nicht.

4. Gegen abnorme Gährungsproccsse im Darmkanal

des Pferdes wirkt Chinosol unzuverlässig.

5. Als fieberwidriges Mittel wirkt Chinosol bei

Pferden anscheinend nicht. Ellenberger.

Schneider (79) hat an 2 Kühen, 3 Schafen und

2 Hunden Versuche über die toxische resp. letale Dosis

des Chinosol! bei innerlichcr und subcutaner Anwendung

angestellt und ist zu folgenden Ergebnissen gelangt:

l. Das Chinosol regt eine vermehrte Secretion der

Speichel-, der Thrlinen- und der in der Respirations

Schleimhaut vorhandenen Schleimdrüsen an. Es ent

stehen daher Niesen, Husten, vcrmchrter Speichelñuss

und in schr hoher Dosis Lungenôdem.

2. Dic Athem- und Herzfrequenz wird erhöht.

З. Bei grösseren Gaben tritt eine motorische Läh

mung ein und zwar zuerst des Hintertheiles, dann geht die

Lähmung auch auf das Vordertheil über; zunächst knicken

die Thiere in den Gelenken der Extremitäten ein, um

dann allmählich zusammenzufallen. Die Zeit des Ein

trctcns dieser Lähmung ist '2-5-10 Minuten nach der

Application des Chinosols per os, sodass eine sehr

rasche Resorption des Präparates zu constata-en ist.

Auch subcutan beigebracht, erzeugt das Chinosol bereits

nach 3-16 Minuten (Versuche bei Hunden) eine ge~

wisse Steifheit in der Bewegung des Hintertheils, und

nach ca. 30 Minuten kommt es bei der letalen Dosis

zum Zusammensinken.

4. Bei letalen Dosen sinkt die Temperatur ziemlich

rasch und wird subnormal: bei einem Versuche zeigte die

Kuh einige Stunden vor dem Tode nur noch eine Tem

peratur von 35,1.

5. Gastriscbe Störungen treten ein: Tympanitis,

Kolik.

6. Die Nieren werden in hohem Grade gereizt durch

sehr hohe Dosen, der Harn wird oft und in kleinen

Mengen abgesetzt, es tritt sogar Hämaturie ein. Durch

dic Nieren wird das Chinosol auch hauptsächlich wieder

aus dem Körper entfernt, es zeigt sich bereits nach

40 Minuten im Harn.

7. Bei Hunden zeigen sich Gehirnreizerscheinungen,

welche die Kühe und Schafe vermissen liessen; die

Thiere sind äusserst lebhaft, laufen umher, graben mit

den Vordcrbeinen und bellen.

8. Bei der Section findet sich regelmässig in der

Trachca schaumiges Secret und Lungenödem; leichte

Magendarmentzündung, Nierenentzündung, Ecchymosen

am Endo- und Epicard, das Blut ist nicht oder schlecht

geronnen, Gehímödem. Der Tod erfolgt meist durch

Herzl'áhmung. In einzelnen Organen, besonders den

Nieren und der Leber, ist das Chinosol deutlich nach

weisbar.

9. Das Chinosol muss nach der Höhe der ange

gebenen letalen Dosen als cin sehr wenig giftiges Prä

parat bezeichnet werden; während beim Rind erst 130g

und beim Schaf 35g tödlich wirken (per os gegeben),

erfolgt der Tod z. B. mit Sublimat auf 4-8g beim

Rind, 4g beim Schaf und mit Bleizucker auf 50 bis

75 g beim Rind und 20-25 g beim Schaf. Wenn

man berücksichtigt, dass das Chinosol meist in 1-5 pro

milligen Lösungen äusscrlich zur Anwendung gelangen

wird, steht seinem Gebrauche in toxicologischer Hinsicht

absolut kein Bedenken entgegen. Baum.

Die von Schmidt im Vorjahre unternommenen

Versuche über die Desinfectionskraft des Didyllchlorid

hat Pflücke (63) mit einer 50proc. Stammńüssigkeit

aufgenommen und weitergeführt. Pf. suchte einerseits

den keimtötenden und andererseits den entwickelungs

hemmenden Worth des Mittels zu erforschen. Das Er

gebnis der Pflücke’schen Untersuchungen lässt sich

wie folgt zusammenfassen.

Das Didymchlorid kann nur als ein schwaches Des

inficiens bezeichnet werden. Milzbrandsporen werden

von ihm nach selbst dreitägiger Einwirkung nicht an

gegriffen, und was die vegetativen Formen des Milz

brandbacillus, des Schweinerothlaufbacillus und des

Hühnereholerabacteriums betrifft, so werden diese erst

durch 5proc. Lösungen des käuflichen Präparates sicher

und genügend schnell vernichtet. Obwohl Geruch- und

Giftlosigkeit, wie sie dem Didymchlorid nachgerühmt

werden, zwei recht wünschenswerthe Eigenschaften eines

Desinfectionsmittels darstellen, so darf doch anderer`

seits nicht übersehen werden, dass es zur Zeit in der

Desinfcctionspraxis wahrlich nicht an guten und wir

kungsfahigen Präparaten mangelt und dass die meisten

dieser Präparate das Didymchlorid an Wirksamkeit um

mehr als das Zehnfache übertreffen. Ein Bedürfnis, das

vorliegende Desinñciens für die Praxis, insbesondere für

die Veterinärpraxis, in Vorschlag zu bringen, scheint

deshalb kaum vorhanden. Edelmann.

Gmelin (34a) hat eine Reihe von sehr interessan

ten Versuchen über die отвинтив; an Kanin

chen, Hunden, Pferden und Rindern vorgenommen. Di

gitalinum album Merck (pro Gramm 50 Pf.) wirkte un

befriedigend. Gut waren hingegen die Erfolge mit dem
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wesentlich theureren Digitalinum verum Kiliani (ргп

Gramm 20 M.). _

An der Hand von zahlreichen, recht gut gelungenen

Carotistonogrammen von Kaninchen, Hunden, Rindern

und vom Pferde, Cardiogrammen von Hunden und Aorten

l«phygmogrammen von Pferden und von Rindern bestätigt

G. das von Kaufmann und Chauveau gefundene

Ergebnis, dass in der gesammten Digitaliswirkung vier

Stadien zu unterscheiden sind: l. Stadium: Steigerung

dä normalen Arteriendruckes und meist auch Vermin

derung der Pulsfrequenz. 2. Stadium: Fortdauer der

Blutdruckerhöhung mit steigender Pulsfrequenz. З. Sta

dium: Anhaltcnd hoher Blutdruck, unregelmiissige Herz

thatiglreit.l wechselnde Frequenz. 4. Stadium: Sinken

«les Blutdruekes, wechselnde Frequenz und schliesslich

systolischer Herztod.

Auch die Nebenwirkungen, wie Herabsetzung der

lnnenteinperatur und Anregung der Daruiperistaltik bc

siíitigte G.

Die pulsverlangsamende und druckstcigemde Wir

kung der Digitalis ist noch nicht endgültig ent-schieden.

Es ist anzunehmen, dass dcr Herzmuskel eine Aenderung

wines Elasticitütszustandes erfährt, dass aber auch die

llennnungswirkung des Vagus angefaeht wird. Die

llrucksteigerung wird jedenfalls durch die gesteigerte

Herzthätigkeit bedingt und es muss zweifelhaft bleiben,

f-b sie als eine Folge der angeblichen Gefásswirkung

der Digitalis aufzufassen ist. Dic erhöhte, schon auf

kleine Dosen eintretcnde Peristaltik ist vermuthlieh

durch die reichliehcre Durchblutung des Darmcs bedingt.

Erwäbnenswerth ist das Auftreten von Zucker im Urin

bei zwei Versuchsthieren (Hund und Pferd). Gm. er

klärt dies als eine Folge der Digitalisvergiftung.

Die intravenöse Dosis des Digitalinum rerum ist für

Pferd und Rind 0,0250,05. Es darf höchstens bis zur

Gesamtmenge von 0,1 gesteigert werden. Die Digitalis

fl-.c'is wird in 5 ccm 50proc. Alcohol gelöst und mit

'20 ecm Wasser vermischt.

Wenige Minuten nach der intravcnösen Injection

(0,025) werden diel Herztöne lauter und deutlicher, und

die etwa vorhandenen Nebengeräusehe (z. B. Pll'iischern

der Herzbeutelllüssigkeit) werden ausgeprägter. Aus

diesem Grunde empfiehlt Gm. infolge seiner Erfahrung

an 2 Rindern das Digitalin. ver. als diagnostisches Mittel

bei Pericarditis traumatica des Rindes. Die Digitalis

lnjection hat übrigens keinen Einfluss auf die Geniess

barkeit des Fleisches. Röder.

Müller (60) hat Versuche über die milbentötenden

Wirkungen des Epicarins angestellt. Sein Versuchs

präparat War in fetten Oelen unlöslich. Die Versuche

„шести sich auf isolirte Milben (Sareoptes minor und

Асы-из folliculorum), auf Hunde, welche mit dem Baig

milbenausschlag behaftet waren und auf die Giftigkeit

des Epicarins. M. zieht aus seinen Untersuchungen fol

gende Schlüsse:

Es ist zweifellos, dass dem Epicarin eine milben

tötende Kraft zukommt, die indessen diejenige der Car

bclsäure, des Oreosots, Theers, Creolìns, Lysols, Jods etc.

nicht zu erreichen vermag. Am schwächsten ist die

selbe, wenn das genannte Mittel in Verreibung mit

fettem Oel, am stärksten, wenn es in Verbindung mit

Soda. oder in spirituöser Lösung angewendet wird. Im

letzteren Falle scheint ein Theil der Wirkung auf dem

Spiritnsantheil zu beruhen. Es würde sich demnach,

wenn an der Verwendung des Epicarins als Antisea

hiesum festgehalten werden soll, empfehlen, eine zur

Einreibung geeignete Form der Epicarin-Soda zu erfin

den oder das Epicarin in spirituöser oder in spirituös

ätherischen` Solution anzuwenden. М hält es für zweifel

los. dass gewisse leichter heilbare Rüudeformen —— und

zu diesen gehört die Sarcoptesriiudc des Hundes, be

sonders wenn sic noch keine allzugrosse Ausdehnung

erlangt hat — durch Epicarin-Spiritus beseitigt werden

können, wenn man die Vorsicht gebraucht, die Ein

reibungen nach gewissen Pausen zu wiederholen. um

die aus den Eiern mittlerweile freigcwordenen Milben

zu vernichten.

In öligcr Verrcibung oder mit Schmieiseife vcr

mischt ist das Epicarin alsl Antiscabiosum für Haus

thiere entschieden zu schwach.

Der Giftigkcitsgrad des Epiearins gegenüber unseren

Hausthieren ist anscheinend sehr gering, und dies, sowie

der angenehme Geruch und der wohl recht billige Preis

dieser Substanz dürften als Vorzug desselben gegenüber

den meisten älteren Räudemitteln anzusprechen sein.

M. wird die Versuche fortsetzen und dabei namentlich

die neuen Präparate: Epicarinum purum, Epicarin

Ammonium und Epiearin-Natrium, verwenden.

Edelmann.

Epical'ln ist ein (`onrlensationsproduct von Kresolin

siiure und Naphthol, welches von den Farbenfabriken

vorm. Friedrich Baier & Co. in Elberfeld als kryslalli

sirtes lìeinpriiparat und als Rohproduet hergestellt wird.

Letzteres wurde von Frick (32) als Riiudemittel

bei Hunden versucht und zwar in folgender Lösung:

Epicarin 100,0, Ol. ltieini 100,0, Spiritus 1000,0. Die

selbe lässt sich mittels Bürsten leicht durch das diehtestc

Haarkleid auf die Haut bringen, woselbst sie ein v01'

iìbergehendes, leichtes Brennen erzeugt. Das Juckgcfühl

bei den riiudigen Hunden wird schon durch die eiste

Einreibnng beseitigt und drei derart-ige Applicationcn

in Zwischenpausen von je 5 Tagen und jcdesmaligem

Abbaden vor der nächsten Einreibung genügen, um die

R-l'iude zu beseitigen.

Die Ungiftigkcit des Mittels hat Frick durch sub

cutane lnjeetionen und Einverleibungen per os darge

than und empfiehlt er das Epican'n angelegcntliehst

gegen die Sarcoptesri'iufle dcr Hunde. Edelmann.

Ehrhardt (27) verwendete den Holztheer mit vor

züglichem Erfolge als Desinfeetionsmittcl in der Rind

viehpraxis, namentlich zu Dauervcrbìinden bei Klauen

ahseessen, bösartigen Klauengeschwüren und Panaritien.

Das Phenol empfiehlt Verf. wegen seiner milden

Wirkung und der Unschädliehkeit gegenüber Inst-ru

menten.

Das Creolinum, Lysolum und Kresapolum sind bei

ihrer prompten und ungiftigen Wirkung vortreffliche

Antiparasitica, namentlich leisten sie gute Dienste bei

allen Eczcm- und Räudeformen. Auch als Desinfieientien

werden sie vielfach, hauptsächlich in der Bujatrik, an

gewandt. lhr Vorzug besteht gegenüber der Carboi

siiurc in ihrer relativen Ungiftigkeit. Das Creosot hat

Verf. in Gelatinekapseln von 0,05-0,15 mit häufig

sehr gutem Erfolge bei der Staupe des Hundes gegeben.

Tercg.

Malejew und Bublitschenko (56) theilen mit,

dass das Eleni! B, eine salzsaure Verbindung des

Benzolvinyldiacetonalkamin, obgleich es mit Erfolg in

der ophthalmologischen Chirurgie als locales Anästheti

cum angewendet wird, weil es im Gegensatz zu Cocain

nur eine mässige Hyperämie hervorruft, schädlich auf

die Centra des Rückenmarks und die Endorgane der
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sensiblen Nerven wirkt. Bei seiner localen Application

erfolgt anfangs Aufhebung der Erregbarkeit und darauf

auch des Leitungsrermögens der Nerven. Die Wirkung

äussert sich ferner in der Lähmung der motorischen

Endorganc, wobei die Erregbarkeit der Muskeln fort

besteht. Somit gleicht das Eueain B seinen Eigen

schaften nach dem Curare. J. Waldmann.

Beck und Fenyvessy (S) haben über (110110—

sorption des Ichthyßls Versuche angestellt.

Bei in N-(lleiehgewieht gebrachten Hunden Wurde

der S- und der N-tiehalt des llarns bestimmt, letzterer

zur Vermeidung von Fehlern, die daraus stammen

konnten, dass das lebthyol event. den Eiweisszerfall

steigern und hierdurch den S-Gehalt des llames erhöhen

könnte. Die mit Amm. sulfoichthyolieum eingeriebene

llaut wurde unter dichtem Verband gehalten. Die Rc

sultatc waren. wie folgt:

1. Das Iehtbyol wird durch die llaut resorbirt: im

llarne steigt der S-(ìehalt, und an der Steigerung nimmt

der oxydirte und der nicht oxydirte Schwefel gleich

mâissig Theil.

2. Die Haut scheint für solche Substanzen, die

sich in Wasser und in Fetten gleich gut lösen, durch

gängig zu sein und können demzufolge solche Sub

stanzen, auf die Haut applicirt, auch Fernwirkungen

ausüben. Hutyra.

Ehrhardt (20) empfiehlt das Jod und .seine Prä

parate bei Huf- und Klauenverletzungen, Infections

schwcllungen, Druckschädcn, Eezemen und Tumoren.

Dem Jodoform giebt E. vor vielen anderen neuen

Präparaten wie; Dermatol, Thioform, Pyoctanin, Airol,

Xeroform, Glutol, Sanoform, Tannoform, Jodoformogcn

bei der Behandlung infieirter, eiternder Wunden den

Vorzug. Wegen des hohen Preises des Jodoforms empfiehlt

er, dasselbe mit billigeren Mitteln, z. B. Talk, Bor

säure etc. zu mischen. Tereg.

Ladigin (50) theilt mit, dass das Xeroform in

vielen Fällen dem Jodofol'll vorzuziehen wäre, weil es

geruehlos ist, gut die Wunde trocknet, den Granulations

process belebt :und somit eine schnellere Heilung der

Wunde veranlasst und keine Complicationen giebt.

Ausserdem soll der Xeroformverband nicht an die Wunde

ankleben. J. Waldmann.

Ueber die Jod- und Bromeigonc liegen zahl

reiche Arbeiten (z. B. von Saalfeld in der medicini

schen Centralzcitung, von Chrzelitaer in der Monats

schrift f. Dermatologie, von Böttger in der pharma

eeut. Zeitung, von Fischer und Reddies in der mcd.

Contralzeitg., von Schürmann in der Wiener medic.

Wochenschr., von Schneider in der pharmaceutischen

Uentralhallc, von Dieterich in d. pharmaceut. Zeitg.)

vor, die sich im Allgemeinen günstig über die Wir

kungen derselben, ihre leichtc Verträglichkeit, leichte

Resorption u. s. w. aussprechen. Ellenberger.

Ehrhardt (21) hat das Jodkßlilllll mit glänzen

dem Erfolge als Specificum gegen die Actinomycose des

ltindcs gebraucht. Tagesdosis 8,0-10,0, Einzeldosis

4,0-5,0. Das Mittel wurde, in l/2 1 lauwarmem Wasser

gelöst, vor der Fütterung verabreicht. Gewöhnlich gc

niigt eine 20tägige Behandlungsdauer. Ausserdem be

währte sich das Jodkalium bei der Behandlung des

Kalbefiebers. Auch als Resolvcns wirkt es volzüglich.

Tereg.

Gott (35) berichtet zur Anwendung der 1011111“.

Atropill-Injectioll, dass er nach denselben ‘2mal unter

30 Fällen bei Pferden die schwersten Coliken beob

achtet habe, welche durch Morphium per os (0,5) be

seitigt worden seien. ln diesen beiden Fällen war di~A

Lösung in der Apotheke gekocht worden, während div

bei den früheren 28 Fällen nicht geschehen war. Verf,

hält es daher für gerathen, die fragliche Lösung kalt

herzustellen, weil möglicher Weise in der Siedehil/l

durch Aufeinanderwilkcn beider Alkaloide sich ein gif

tigcs Spaltungsproduct bilde, welches jene unangenehm

Nebenwirkung erzeuge. Johne.

Lesage (53) hat Versuche über die Dosirung

des Naphthols an Hunden und Katzen angestellt. rtl-il

bei Anwendung desselben vielfach Vergiftungserschei

nungen beobachtet worden sind. L. kommt auf Grund

seiner Versuche zu dem Resultat, dass das парты

01п überaus starkes Mittel sei, was schon daraus hervor

gehe, dass es selbst in Verdünnungen von 1:3000 dil

Entwickclung der Bacterien des Milzbrandes, Rotzes, der

Pneumonie u. s. w. hemme. Die von den Practikern

angewendeten Dosen sind sicher zu hoch. Nach I..'~

Versuchen erzeugten Gaben von 1,1 g pro kg Körper

gewicht bei Hunden fast immer Erbrechen, wenn sil

auch nicht tödlich wirkten, bei 0,75 g wurde nir-lus

mehr erbrechen, und die richtige Dosirung dürfte 0.5 c
pro die sein. Die therapeutische Dosis für Katzen

ist etwa 0,1 g pro die. Baum.

Adam und Lesage (1) prüften ein neues Nicotin

111-Браги, den „jus de tabac riche en nicotine”, in che»

mischer und therapeutischer Hinsicht, wobei sich ergal».

dass der im Prospect zu 10 pCt. angegebene Nicotin

gehalt nur 8,12 pCt. betrug, also jedenfalls inconstam

ist; die an Hunden vorgenommene Application des ref

schriftsmässig 20fach verdünnten Mittels auf 1111111

venösem, subcutanem und stomachalem Wege zeigte

dass in erst-ercm Falle die Giftwirkung des Nicotins

am rascbesten und schon nach den kleinsten Gaben

eintritt (Ч. ccm pro kg Körpergewicht tötete unter

5 Hunden einen). Auch die Resorption von Wunden

Hautstellen aus ist eine sehr intensive, sodass bei der

empfohlenen Anwendung zur Beseitigung parasìtärvr

Krankheiten jedenfalls Vorsicht geboten erscheint. 5to

machale Vergiftungen sind dagegen weniger zu fürchten.

da das Mittel wegen seines intensiven Geruchs 11111

selten abgeleckt wird und vom Magen aus erst in vcr

hältnismiissig grossen Dosen giftig wirkt. Baum.

Kóssa (47) hat Kaninchen Plllol'izill in Dosen von

1-2 g innerlich und subcutan verabreicht und in Рои;

dessen bereits nach 1-2 Tagen das Auftreten von Al»

buminurie constatirt, die nach länger dauerndcr ähn

licher Behandlung, trotz des Aussetzens des Mittels.

chronisch wurde. Die histologischen Veränderungen

bestanden hauptsächlich in starker trübcr Schwellung

der Epithelien der gewundenen Harncanälchen, während

die Glomeruli normal oder nur wenig verändert waren

und die Bowman’schen Kapseln nur hier und da eww

Exsudat enthielten. Die Albuminurie tritt übrigens zu

weilen auch nach Einverleibung von kleinen Dosen

(0,30 g) auf. Aehnlichc Wirkungen hat das Hespen'dir..

nur dass hier auch die Glomeruli stark angegriñen sind

Die Nierenerkrankung ist die directe Folge der Phlen

zinwirkung. Ниц-га.

Ehrhardt (29) hat das Ртом-11111 vorwiegend in

der Pferdepraxis angewendet. Bei Colik, Muskelrhcu`

matismus und Hufrehc. Hämoglobinämie. und Dumm~
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keller sind mit dem Mittel die besten Erfolge erzielt

rrr-nien. Dagegen sind die Erfahrungen beim Rinde

keineswegs günstig. Selbst bei mittleren und kleineren

Dosen traten oft recht bedrohliche Erscheinungen auf.

‘nt-stehend in starker Athemnoth und heftigen Colik

rrscheinungen. Tereg.

Martins (57) untersuchte das aus dem Poleykrautc

«der l'lohkraute, Mentha Pulegium L., dargestellte, in

manchen Gegenden als Abortivum benutzte ätherische

Puleyöl, sowie das in demselben enthaltene Pulegon

und das von Wallach aus letzterem durch Behandeln

mitAnicisensäure gewonnene Meth ylhexanon betreffs

ihrer Wirkung auf den Thierkörper und kommt dabei

zu folgenden Schlussfolgerungenl

l. Das Poleyöl ist, in den Thierkörper eingeführt,

im Stande, schwere anatomische Veränderungen hervor

zuhringen, welche in fettiger Degeneration der Leber,

«ler Nieren und des Herzens bestehen.

2. Das Pulegon bewirkt die gleichen Erschei

nungen, sodass es also die Ursache der Wirkungen des

Poleyöls anzusehen ist.

3. Das Methylhexanon übt im Allgemeinen zwar

lihnliche Wirkungen aus, aber es bestehen sowohl quanti

mirc als graduelle Unterschiede.

4. 1~`alk’s Warnung vor der therapeutischen An

wendung des Poleyöles, welches im Alterthum Anwendung

gefunden hat und auch jetzt noch (in England) vielfach

als Abortivum gebraucht wird, ist demnach vollkommen

berechtigt.

Aus gleichen Gründen ist vor dem Gebrauche des

Vulegons zu warnen. Georg Müller.

Eggmann (17) hatte Gelegenheit, in 2 Füllen das

Protargol bei der Wundbehandlung anzuwenden.

Der erste Fall betrifft ein Pferd, welches `infolge

llurchgchens mit dem Fuhrwerk sich verschiedene Ver

letzungen an den Beckenglìedmassen zugezogen hatte,

ircrunter einige Löcher an den Ballen und insbesondere

eine theilweise Durchschneidung der Beugesehue, etliche

t'entimeter über dem rechten Fesselgelenk, besonders

mn Belang waren. Die rechte Fesselwunde heilte com

Мед doch kam es, wahrscheinlich in Folge der an

dauemden Belastung des unmittelbar geheilt-en Fusscs,

ш einem Recidiv, resp. einer serofibrinösen Entzündung

des Kapselbandes, wegen deren das Pferd geschlachtet

werden musste. In einem zweiten Falle handelte es

sich um eine handñächengrosse Quetschwunde am linken

(приз, die bis auf die Knochen des Gelenkcs ging.

hs trat in З Wochen Heilung ein. Dadurch, dass das

Pferd den zum Beschlag aufgehobenen, erkrankt ge

wcscucn Fuss plötzlich belastete, kam es in der Zwischen

Lrlt zu einem Einriss mitten durch die mit einer trockenen

truste bedeckte Wundñiiche, der aber in 14 Tagen

heilte. ' Tereg.

Giesecke (34) berichtet über das Pl'otarl'gol` eine

nach Angabe der betr. Fabrik (Bayer u. Comp., Elber

“Ш _neu hergestellte, feste Verbindung des Silbcrs mit

Protein-Molekülen in Form eines Salzes oder Doppel

Миф: Verf. referirt zunächst über die in dcr Menschen

mcdlcm über dieses Mittel vorliegenden Erfahrungen,

Мате. dann über die von ihm_ selbst beobachteten

ЗИЛ-швеи Erfolge bei verschiedenen Fistelgeschwüren.

Johne.

Ehrhardt (23) äussert sich über das „Pulver

@auf ziemlich drastisch, er wünscht, dass dieser

thlndel eine bessere gesetzliche Bekämpfung erfahre.

Tereg

_ Ehrhard (26) bespricht die Anwendung der Queck

маргарин-ш; er benutzte erfolgreich Ungt. Hydrar

Q'nfluereum bei der Mastitis des Rindes in ôproc.

\erhaltnis mit Axung. porc. und Sapo viríd. Sublimat

bewährte sich als Desinliciens bei Pferd und Hund, heim

Rinde ist es nicht empfehlenswerth.

Calomel vermag die gastrische Form der Staupe

vollkommen zu coupiren. Die rotheJodquecksilbcrsalbe`

im Verhältnis 1:8 an ewendet, soll sich vortrefflich bei

Phlegmonen bewährt labcn. Tereg.

Kalkof f (45) ist bei seinen Versuchen mit „Russian

Waters“ zu den Ergebnissen gekommen: 1. dass die

Anwendung der Russian Waters nicht so ausserordent

lich leicht ist, wie im Prospect verkündet wird; 2. dass

an den eingeriebenen Stellen graue Haare entstehen

können; 3. dass bei allen vor Anwendung der Russian

Waters erheblich lahmen Pferden ein Ingebrauchstellen

derselben direct.nach der Schorfbildung ebenso ausge

schlossen ist, wie bei Behandlung mit einer Seharfsalbe.

Auch bekundeten die meisten der Versuchspferde ähn

liche Schmerzen, wie nach Anwendung einer Scharf

salbe. Was den Heilerfolg betrifft, so konnte der

selbe unter den 12 Pferden, bei denen K. das Mittel

probìrte, nur bei 4 als ein guter bezeichnet werden. Bei

7 Pferden trat keine besonders günstige Beeinflussung

des Leidens ein; bei 1Pferd war die Einreibung direct

nachtheilig. Georg Müller.

Inajcw (42) zieht aus seinen pharmacologischen

Untersuchungen des Styptîcìns und Hydrasliuills fol

gende Schliìssc. In die Blutbahn der Warmblüter ge

bracht, erzeugt das Stypticin Contraciionen, sowohl des

Körpers, als auch der Hörner des trächtigen und nicht

trächtigen Uterus durch directe Heizung der nervös

musculösen Elemente desselben, ohne das Gehirn und

das Rückenmark zu beeinllusscn.

Das Hydrastinin, zu 0,01-0,04 g pro kg Körper

gewicht in die Blutbahn geführt, erzeugt energísche

Contractionen des Uterus, sowohl des Körpers als auch

der Hörner. Diese Contractionen wiederholen sich einige

Mal in Form von peristaltischen Bewegungen und werden

ebenfalls durch directe Reizung der nervös-museulösen

Elemente des Utcrus bedingt. Eine Aufregung des cen

tralen Nervensystem wird nie beobachtet. Die Wirkung

auf den Uterus tritt auch nach Ausschaltung der Centra

iin Gehirn, verlängerten Mark und Rückenmark ein.

ln Folge dieser Eigenschaften empfiehlt Autor dic

Anwendung des llydrastinins in allen Fällen, in denen

es darauf ankommt, eine energische Uterus-Contraction

hervorzurufen. J. Waldmann. l

Stern (84) empfiehlt statt der Sublimatpastillcn

Sublimatpapier, 4cm breite und 10 cm lange mit je

1,0 Sublimat besehwertc Fliesspapierstreifcn, welche sich

leichter wie Pastillen lösen, leichter theilhar und in der

Verbandtasche transportabler und haltbar-er (?) sein

sollen. Johne.

Baransky (7) berichtet über das Sussel'ln, dass

sich dasselbe nicht in allen Fällen als wirksames Schutz

mittel und als Heilmittel nur bei den sogcn.Baekstein

blattcrn erwiesen habe, welche auch ohne Behandlung

in Genesung übergingen. Auffällig sei ihm gewesen, dass

meist 14 Tage nach der Impfung sich bei den Schweinen

zahlreiche, über den ganzen Körper verbreitete, blaurothe,

fünfpfennigst-ückgrosse Flecken gebildet hätten, in deren

Centrum sich eine flache, mit einem dünnen Schorfe be

deckte Vcrtiefung gezeigt habe. Johne.
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lih r hardt ('24) hat mit dem Таппа1111п bei Durch

lî'illen des Pferdes zufriedenstellende Resultate erhalten,

dagegen vcr-sagte das Mittel verschiedcntlich beim cr

wachsenen Rinde. Tagesdosen für Pferd und Rind

150—300; Fohlen S,O-15,0; Kälber 3,0-.5,0.

Tereg.

Rabus (09) hat das Tannoform innerlich bei Di

arrhoccn der .lungrinder. bei infectiösen Darmcatarrhcn

der VPferde und Rinder, sowie hei Brechdurchlîillen der

Hunde und der sogenannten Stuttgarter Hundeseuche,

ausserdem iiusserlich in der Wundbehandlung, bei Ek

zemen, Geschwiiren, Fisteln u. s. w. mit ausgezeichneten]

Erfolge angewandt. \ Fröhner.

Sepp (50) hat Tannoform innerlich als Stypti

cum mit gutem Erfolge bci Kühen mit blutigem Durch

fall und croupösen Abgiingcn, sowie bei profusen Durch

faillcn nach .lodkaliumbehandlung angewendet (IE-»75,0

als Schüttelmixtur). Johne.

Schindclka (76) wendete Tannopin als stopfen

des Mittel bei Durchñillen, acuten Darmeatarrhen etc.,

bei einer grossen Anzahl von Patienten an und erzielte

dabei ausgesprochen günstige Resultate. Es betrugen

die Tagesdosen für Pferde 10-15,0, für Rinder 20,0

(Einzeldosis 10,0). für Absatz- und iiltere Saugkiilber

4-H,0 (Einzeldosis ‘2—30), für Hunde (auch bei Staupc.

diarrhoc) З—0‚0 (Einzeldosis 0.5-2.0). Die Einzelgaben

für Geflügel betrugcn 0,1-0.5.

Schindelka (77)" prüfte das von der Firma

Zibell u. Comp. in Wien in den llandel gebrachte

Vaselin und erkannte es als ein ganz vorzügliches Pri'

parat, welches selbst bei lange forlgesctzter und auch

cnergiseher Anwendung an der Haut und Schleimhaut

keinerlei Reizerschcinungen hervorruft etc.

Georg Müller.

Angerstein (З) theilt einige Versuche mit

Vasogen-Prliparaten von E. T. Pearson in Hamburg

mit, die im Original einzusehen sind; beide Mittel

scheinen als Wundheilmittcl Vorziigliehes geleistet zu

haben. Johne.

Das Vifulosal (Dr. med. Weissenberg's Schutz

mittel gegen Kiilberruhr) hatte sich nach Tiburtius

(88) direct schädlich als Vorbeugungsmittel gegen Kälber

ruhr erwiesen. Die triibgelbliehc. unangenehm faulig

riechende Flüssigkeit enthielt bei der microscopischen

Untersuchung viele ,.grossc, gleichformigc Bacillcn“.

Verf. glaubt, dass es sich hierbei um den von Jensen

entdeckten l'lrrcger der Kiilberrultr handele. .lohno.

Röder (73) erkannte das Xeroforlll (Tribrom

phenolwismulh) als ein schützenswerthes Darmdesinti

ciens für Pferde. „wenn auch mit dcln Mittel die

Iyarrhoe nicht prompt beseitigt werden kann, so wird

dem Kothe aber sicherlich der üble Geruch genommen.“

lis genügt zumeist eine einmalige Dosis von 10,0 mit

.\ltheewurzel ctc. als Pille. L'cble Nebenwirkungen enl

stehen selbst dann nicht. wenn man 20,0 giebt.

Georg Müller.

Brandl und Scherpe (10) kommen bei Besprechung

ihrer Versuche iibcr die Wirkungen des links und die

Folgen der Fiitufrung zinkhaltiger Nahrungsmittel zu

dem Sehlusse, dass nach Einführung von Zinksalzen in

den Magen, sofern dieselben nicht eine Schädigung der

Georg Müller.

 

Schleimhaut durch Actzung bedingen, grössere Mengen

in das Blut und die Körperorgane nicht überzugchen

vermögen. Ellenbcrger.

Adam (2) untersuchte die chemischen Eigenschaften

des Zinc. Chlor. und hält nur das Zinc.. chlor. desi.

für officinell zulässig. Baum.

Nach Baldoni (5) ist das Colltstinl ein dem

Zinkß-Epidel'lllill der Wiener Vaecinegewinnungsanstah

idcntischcs Präparat des Mailänder scmmtherapeutischrn

Instituts.

Es eignet sich ganz besonders zu Protectir-Ver

banden während der Pustcleruption bei geimpften

Thieren und bei offenen, für die Anlegung einer Bind'I

wenig geeigneten Körpertheilen, wie “'iderristschäden.

chronischen Schwanzgesehwüren der Hunde etc., auch

als schwacher Immobilisirungsapparat. Sussdorf.

Dunbar und Muschold (16) haben das von der

.societé chimique etc. empfohlene Desinfectionsverfahrel

fuir Haare und Borstel, welches in der Наиръзасьс

darin besteht, dass die zu desinfìcirenden Gegenstände

entweder in losem Zustande unter gewöhnlichem

Druck oder in Ballen unter vcrmindertem Druck in

einem besonderen, mit einerDamptluftpum everbundenen

Apparat mit reinen und trockenen Ferilli смыв-ме

in Contact gebracht werden, auf seine Verwendbarkeit

bezw. Wirksamkeit untersucht und fassen das Gesamt

ergebnis in folgenden Sätzen zusammen:

l. Das Desinfectionsverfahren der Société chimique

pp. rersagte trotz llstiindiger Desinfectionsdauer und

trotz Entwickelung des Formaldehyds in einem Mengen

verhältnis von 30g: 1cbm Raum gänzlich bei Ross

haarpacketen von nur 20 ccm Dickendurchmesser gegen

über Milzbrandsporen von 6 und 3 Minuten Widerstands

fìihigkcit (gegen striimenden Wasserdampf von 1000 fl).

ist also zur Desinfcction von Original-Rosshaarballen

und von Rosshaaren, welche in irgendwie grösseren

Mengen auf einander geschiehtet sind, nicht brauchbar.

‘2. Besser wirksam erwies sich das Verfahren bei

einzeln liegenden Packcten chinesischer Borsten (von

5 cm Dickendurchmesser) in Originalpapicrumhüllungr

und bei Borstenbündeln von 10cm Dickendurchmesser.

wenn diese Gegenstände nicht im oberen Theilc des

Desinfectionsraumes untergebracht waren, ein Zeichen.

dass der Formaldehyd sich im Desinfectionsraum un

gleich vcrtheilt. Hieraus, sowie aus dem Versagen (113`

Verfahrens bei den Rosshaarpackcten ist zu folgem.

dass das Verfahren der Societe chimique auch für die

Desinfcction von Borsten in gewissen Mengen nicht

ausreichen würde.

3. Dic Mängel des Verfahrens beruhen nicht auf

einer unzureichenden desintlcirenden WirksamkeitdesFOr

maldchyds an sich, sondern vielmehr darauf, dass auch

durch die Anwendung des Vacuums das Eindringungs

vermögen des Formaldehyds nicht in einem für den

besonderen Zweck ausreichenden Grade gesteigert wird

und dass der in den Desinfcctionsraum zustrômendc

Formaldehyd sich ungleichmässig vertheilf, nämlich sich

in der Hauptsache in den unteren Theilcn des Des»

infectionsraumes ansanmlelt. Georg Müller.

VII. Missbildungen.

l) Ball, N., Bildungsanomalie des Umgenitalspstems

bei einer Katze. Arch. f. Vet-Wiss. 1898. No. 10.

S. 430-437. (Russisch.) — 2) Biernacki, Communi~

cation beider Herzkammern bei einem Pferde. Arch.`

für Thicrheilkd. XXV. S. 221. — 3) Colin, [chal

eine cyclocephale Missgeburt beim Schwein. Rec. del

med. ret. Bull. de la Soc. No. 4. р. 47. —— 4) Fal lef»

Missbildung der Milz eines Ochsen. Arch. f. Thierhlkd.

XXV. S. 223. —— 5) Görig, Cheilo-gnatho-glossoehlslâi

inferior beim Schweine (Beschreibung der Missbildung).`
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Dtsch. th. Wehsc-hr. S. 119. — 6) Hirsch, Doppelter

Darmkanal bei einem Ochsen. Berl. th. Wochenschr.

S. 122. — 7) Jaeksehath, E., Myelomeningocele an

terior bei einem Kalbe. Ebendaselbst. S. 455. - 8)

Jefimoff, P., ' ' ges Kalb. Arch. f. Vet-Wiss.

1898. No. 6. S. ‘219. Mit 2 Zeichnungen. (Russisch.)

— 9) Ising, Ueberzählige Zehen bei einem Fohlen.

Baanedsskrift for Dyrlaeger. 1X. p. 381. (Hipparion

ähnliche Polydactylic an allen vier Füssen bei einem

3 Monate alten Fohlen; operativ behandelt.) -- 10)

Lapoulot et Dubois, A propos de la tête d'un veau

atteint de meningocèle et dermoide cornéen. Journal

de méd. vét. de Lyon. p. 205. - 11) Mayr, J., Ueber

Cloakenformen bei Hausthieren. Ergebn. d. allgemein.

Pathologie und der patholog. Anatomie. S. 934. —

12) Heek, A., Ein Fall _von angeborener Missbildung

der Leber beim Schafe. The Veterinarian. LXXlI.

p. 305. (Fehlen des linken, Atrophie des rechten und

quadratischen Lappcns mit compensatorischer Hyper

trophic des Spigel’sehen Lappens.) —— 13) Miessner.

Defectbildung am Gehirn eines Hundes. Berl. thierìirztl.

Wochenschr. S. 239. — 14) Rousseau, Ueber einen

interessanten Fall von Braehygnathie. Rec. de méd.

vét. p. 104. —— 15) Sanson, Angeborene Atrophie des

Schwanzes bei Schweinen. Rec. de méd. vét. Bull. de

la Soc. No. 10. p. 185. — 16) Saunders, R. G.,

Ueberzâihlige Zehen bei einem Schweine. The Journ. of

Comp. Path. and Therap. XII. T. 4. S. 337. (Ent

wickelung von 6 Zehen an beiden Vordertiìssen.) 

17) Schöttler, Zwillingsmiss eburt einer Kuh. Dtsch.

lh. Wochenschr. S. 446. — 18 Teetz, Cloakenbildung

beim Schwein. Berl. th. Wchschr. S. 170. (Einer der

häufigen Fälle von Atresia ani mit Rectovaginaltistcl

bei einem vollkommen ausgemästeten Schweine.) —

19) Tempel, Zum Vorkommen der Polydactylie bei

unseren schlachtbaren Hausthiercn. Ztschr. f. Fleisch

und Milchhyg. 9. Bd. S. 232. — 20) Tiburtius,

Torticollis equi. Berl. th. Wochenschr. S. 267. (Siehe

Original.)

Rousseau (14) beobachtete Brachygnlthic cines

Pferdes, wobei die Schneidezähne des Unterkicfers -l- cm

hinter jenen des Oberkiefers den Gaumen berührten,

ohne denselben zu verletzen. Die Futteraufnahme er

folgte in der Weise, dass Hafer mit beiden Lippen er

grißen und vermittelst einer leichten Kopfbewegung in

die Maulhöhle geworfen, Gras dagegen mit Hilfe der

Unterlippe zwischen hartem Gaumen und

Schneidezähnen erfasst und abgerissen wurde.

Baum.

Nach Tempel’s (19) Mittheiluugen waren von

68248 Schweinen 24 = 0,04 pCt. mit Polydaktylie

behaftet.

Bei 20 Schweinen fanden sich die über-zähligen

Zehen nur an dcn Vorder-, bei dreien nur an den

Iiinterfüssen und bei einem vorn wie hinten. Alle über

zähligen Zehen sassen medial. Sämmtliche Schweine

gehörten der englischen Rasse an, bezw. waren Kreuzungs

producte derselben. Edelmann.

unteren

Hirsch (6) fand bei einem vierjährigen Ochsen

ci nen doppelten Darmkanal.

Die VerdoppelungJ begann am Zwölffingerdarm und

war eine in allen A theilungen vollständige, die Ver

einigung trat erst im Beckenstiìck des Mastdarmes ein.

Aber auch dieses war durch eine senkrechte Scheide

wand in zwei seitliche Hälften getrennt und besass «la

1101- zwei Oefïnungen. Die Milz war dreifach vorhanden:

die eine zeigte normale Grösse und Lage, die beiden

anderen, nur in Dritttheilgrösse, sollen im Grimmdnrm

gekröse gelegen haben. Johne.

.1. Mayr (11) bespricht die Cloakenformeu bei

den Hausthieren an dcr Hand der darüber bestehenden

Literatur und auf Grund eigener Beobachtungen.

M. hat 5 Cloakenformen selbst untersucht. An der

Hand der entwickelungsgeschichtlichen Thatsachen er

läutert er das Zustandekommen derselben. Bei den

Hausthicren ist die Cloake des Vestibulums das häufigste

Vorkommnis. M. schlägt vor, diesen Zustand als Anus

vestibular-is zu bezeichnen. Auf Grund der Embryologie

zerfallen alle Cloakcnbildungen in 2 Hauptgruppen:

A) Die Cloake mit Blasenspalte; B) Die Cloake ohne

Blasenspalte; hierhin gehören: 1. Anus vesicalis (Ein

mündung des Darmes in die Bluse), 2. Anus urethralis

(Einmiindung des Darmes in die liarnriihre). 3. Anus

vestibularis (Einmündung des Darmes in das Vestibulum

und Atresia. ani), 4. Anus vaginalis (Einmündung des

Darmes in die Vagina), 5. Anus vulvalis (Einmündung

des Darmes in den Bereich der grossen Schamlippen).

Dazu kommen noch: Anus perinealis, Anus serotalis und

Atresia ani simplex. Ellenberger.

Dubois und Lapoulot (10) belichten über eine

grosse Melìngoeele bei einem ueugeborenen Kalbe, das`

ausserdem mit einem Cornealdermoid auf beiden Augen

behaftet war. Von der grob-anatomischcn Untersuchung

sei erwähnt, dass die Geschwulst einen Umfang von

80 cm besass und die gewöhnliche Form aufwies. Bei

dcr Spaltung entleerten sich 21/2 Liter einer schwach

roth gef'árbten Flüssigkeit. Das Gehirn soll normal ge

wesen sein (?). Nur an der Stelle. von wo die Meningo

cele ausging, befand sich cine seichte Depression an

der Convexität der Grosshirnhemisphären. Dexlcr.

Jaeksehath (T) bespricht einen leider nur macro

scopiseh kurz untersuchten Fall einer llcmmungsbildung,

Myelomellillgoeele, bei einem Kalbe, das ausserdem

mit congenitaler Hydrocephalie behaftet war. Während

des Lebens beobachtete man Spasmen, Gleichgewichts

störungen, Rellexsteigerung und Incontinentia alvi et

ani. Die Cyste sass in der Höhe des 6. Rückenwirbels,

lag im Mittelfcllsraum und hing durch eine Oeiïnung an

der Ventralseite des vorgenannten Wirbels mit dem

Rückenmarke zusammen. Die Stellung der Abnormität

ist mangels einer entwicklungsgeschichtliehen Analyse

nicht festzustellen. Dexlcr.

Miessner (13) hat auf der Klinik Möller’s einen

Fall von Porencephalie gesehen.

Das bctreñ'ende Thier fiel durch seine Zaghaftigkcit

und eine merkliche Sehst'órung zuerst auf, machte eine

schwere Staupe durch, seit welcher Zeit eine Neigung

zu Convulsionen zurückgeblieben war. Auf der Klinik

zeigte das Thier einen geringen Grad von Intelligenz.

Zwangsbcwegungen und anatomische Erblindung des

rechten Auges.

Bei der Section des getöteten Hundes fand man u. a.;

Unter dem Scheitelbein in der rechten Hemisphiire eine

markstiickgrosse hlasenförmige Hervorwölbung der Dura,

die daselbst- stark gespannt und durchsichtig war. Win

dungen abgeflacht. Nach Abtragen der local ausge

dehnten Hirnhäute entlecren sich 35 ccm Flüssigkeit und

man kann von der Mantelspalte aus in die Ventrikel

hineinsehen. Hirngewicht ohne Flüssigkeit 130 g. Naeh

dem die Pia zwischen beiden Hemisphíiren durchschnilten

worden war, trennten sich die Hemisphären von einander

und die Basalganglien lagen frei zu Tage. Gesehwundeu

sind ausser dem Cortexareal: Balken, Gyrus fornicatus.

Fornix, Septpellucidum und Ammonshoru. M. wird

nach Vollendung der Hâirtung eine genaue anatomische

und histologische Analyse der Anomalie, die nach der

Beobachtung wie nach dem Substrate zweifellos ange

boren war. vornehmen und über die Resultate berichten.

Dexler.

.lefimoff (8) zog aus dem Uterus einer auf (11-111
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Sehlaehthofe getöteten 4jährigen lt'uli einen 8_9 monat

lichen völlig ans-getragenen K81b8CyklopelL

Oberkiefer und Nase fehlten; die untere Kinnladc

war beinahe unter geradem Vt'inkel nach oben abge

bogcn. sodass sie init den Zähnen das einzige Ange

fast berührte; das Ange. befand sich in der Mittelliiiie

in die Stirnknoelien eingelagert.

Das obere Augenlid des einzigen Anges halte sieh

anscheinend aus 2 in der Mittellinic zusaminengewaeh

seiten Atigenlidern gebildet, weil in der Mitte ein kleiner

liinschnitt bemerkbar war und weil die Wimpern der

beiden Hälften nach 2 verschiedenen Seiten gerichtet

waren. Der Aiigapfel selbst erschien normal.

Tartakowsky.

Ball (1) beobachtete bei der Obducticn einer

Katze folgende eongenitale Anomalie des Urogenital

systems.

Die linke Niere fehlte ganz, dit` reehtc war in nor

maler Lage und von normaler Form, aber iiierkbar ver

grössert (0.39 pCt. des Körpergewichtes). Beide Neben

nieren sind von normaler Grösse, die rechte befindet

sich medialwärts von dem craiiialen Ende der rechten

Niere, die linke liegt in derselben Höhe links von der

Wirbelsäule. Der linke Harnleiter fehlt. Die Eierstöcke

sind normal, der linke ist nur bedeutend kleiner, als

der rechte, von ihm geht zum breiten Uterusbande ein

schmaler, dichter Streifen, welcher sich in der Richtung

zum Utertiseervix verliert. Vom Uternskörper geht

ein rechtes Horn ab. welches nach oben zur rechten

Niere verläuft. Die Volunivermchrung der rechten Niere

ist nach des Verfassers Ansicht auf eine Vergrösserung

der Malpliigïsehen Körperelien zii beziehen; er stützt.

sich hierbei atif Messungen von _je 100 Körperehen,

welche er an Schnitten aus der fraglichen, sowie aus

einer normalen Katzeniiiere nach völlig gleicher Vor

behandlung der Präparate ausgeführt hat.

Tai'takowsky.

Biernaeki (2) beobachtete bei einem Pferde eine

Communication beider Herzkammern.

Er fand bei e'ner vierjälirigen ostprenssisclien Stute,

welche chronische Atlieiiibeseliwerden zeigte, 60 bis

70 Pulse in der Minute und nach dem ersten Herzt-one

ein ransehendes Geräiiseli. Das Thier erseliieii sehr

aufgeregt, und (las geringste zufällige Geräusch, z. B.

das anaehen der Stalltliür, .steigerte die Pnlszahl tim

2U bis 30 Schläge in der Minute. Das Pferd verendete

7 Monate nach der Untersuchung. Die Section ergab

ain Herzen folgenden Befund: Das Herz nimmt fast

den ganzen vorderen Raum der Brnsthöhle ein. Im

Herzbentel etwa 1 Liter einer rothen Flüssigkeit. Das

Herz ist fast kngelrtind, die Spitze desselben niarkirt

sich kaum. Umfang an der Basis 65 em. von der Basis

bis ziir Spitze em. Linke Wand 3 cm, rechte 2 ein

rliek. Vorkanimern und Kammern sehr gross. man kann

bequem die ganze Hand einführen und naeh allen ltieli

tungen bewegen. Oben in der Seheidewand und zwar

unter der Aerta befindet sieli eine wallnussgrosse. niit

tllatt-en Rändern versehene Oeñiiting. durch welehe beide

llerzkamiiiem mit einander in Verbindung stehen.

lillenberger.

Sanson (15) vermutliet, dass die Ursache dei' ап

geborenen Atropliie des Schwanzes bei den Schweinen

in der Fi'iilireife, der betreffenden Hasse zu snellen ist,

weil bei der Frühreife das Skelett weniger kräftig atis

gehildet wird. Röder.

tr'olinß) beselireibt :insfiihrlieli eine MÍSSnglll't

beim Schweine mit rndiiiientärein Riissel. oline Nasen

öffiiungen, mit kurzem (lberkiefer iiiirl langem. von unten

nach oben gebogenem Untcrkiefcr. Röder.

VIII. Anatomie.

l) Anthony', Anatomische Untersuchungen über

die seliwanzlose Katze der Insel Man. Journ. de ntf-rl.

veter. Bd. 50. p. 302. _ 2) Baezyński, A., lileint

Beiträge zur descriptiven Anatomie des Pferdes. Przegl.

Weterynarski. p. 133. (Anormaler Verlauf der A. eir

eumflexa. hnnicri anterior. Einiges über die Mnl. lumbri

cales.) _ 3) Barpi, Ueber die Muscularis mucosae (lt-r

Wiederkäuermägen. Aus dem physiolog. Institute des

Prof. Paladino in Neapel. Moderno zooatrie-a. _4)

Bourdelle, E., Varietät der Arteria intermetacarpea

volaris medialis (innere Sehienbeinarterie) beim Pferde.

Revue veter. Bd. 24. р. 479. _ 5) Bradley, V. Ch.,

Die Windungen des Gehirns beim Pferde. The Journal

of Anatomy and Physiology. Vol. XXXIII. p. 215. _

6) Derselbe, Ueber das Kleinhirn des Pferdes. Ibid.

p. 587. _ 7) Caradonna, G., Sulla presenza di

una valvola a due festoni nell’ ostio aurieulo-ventri

eulare destro del cuore di un cavallo. (Ueber die .tn

wesenheit einer zweizipfeligen Kla ре in der rechten

Atrioventricnlaröñnung des Pferdes. Clin. vet, XXll.

. 555. (Die übrigens öfter vorkommende Anomalieijauch in der Stuttgarter Sammlung findet- sieh ein solcher

Ран], welche auf einer congenitalen Conñuenz oder

nicht erfolgten Spaltung der beiden vorderen Klappen

zipfel beruht, lässt nur einen vorderen und hinteren

Zipfel an der rechten Atrioventricularklappe unter

scheiden.) _ 8) C arler, E. W., Ueber das Vorkommen

von Cilien in den gewundenen Harnkanälchen der Sänge

thierniere. The Veterinarian. LXXII. p. 466. (Aus

führliche liistologisehe Abhandlung mit Abbildungen.

zum Ausziehen ungeeignet.) _ 9) Denker, A.` Ver

gleichend-anatoinische Untersuchungen über das Gehör

organ der Säugethiere. Nach Corrosionspräparaten und

lfnoelienselinitten. gr. Fol. VII. 115 Ss. Mit 17 Taf. ti.

17 Bl. Erklärgn. Leipzig. (Buch.) _ 10) Edgewcrth.

l". H.. Ueber die Markfasern einiger Gehirnnerven und

die Entwickelung gewisser Muskeln ani Kopfe. The

Journal of Anatomy and Physiology. Vol. XXXIV.

p. 113. (Die ausführliche. an den Gehimnerven und

Kopfniuskeln des Hundes ausgeführte Studie ist zuiii

Ansznge nir-ht geeignet.) _ 11) Friez, Triorehidit~

bei einem Pferd. Revue de méd. vet. p. 97. _ l2I

Gerhardt, Beiträge zur Anatomie der Wiederkäuer

nierc. Inaug.-Diss. Berlin. _ 13) Heuss, Mass- und

Gewielitsbestimmungeii über die morpliologisehc Asyin~

metric der Extremitätenknochen des Pferdes und anderer

Perissodaetylen. Inaug.-Diss. Paderborn. _ 14) 1101»

kins, G. S., Die Beziehungen des Nackenbandes zum

ersten Halswirbel heini Pferde. The Journal of eoinpar.

med. and veter. Arch. XX. p. 271. _ 15) Jefimoff.

P., Anomalie der Nieren. Archiv f. Veterinärwissenseli.

1S98. No. 6. S. 220. (Russisch.) _ 16) Kanto

rowicz. '/.ur Histologie des Pancreas. [панд-11135.

Berlin. _ 17) Derselbe, Ueber Bau und Entwickeluni:

des Spiraldarnis der Selaehier. Halle. 1893. _. l~``

Lutz. Beiträge zur Kenntniss der Drüsen des dritten

Allgcnlides. '/itsclir. f. Tliiermediein. 1П. 129. _

19) Mainurowski, Zur Lehre über den histologiselien

Bau des Fettgewebes. (Russisch.) Med. Rundschau.

No. 1. _ 20) Mettatn, L. E., Panctl1’s gekörnte Zellen

und die Sehlcimbildung. Einige Bemerkungen über dit’

Brnnnersehen Drüsen bei einigen Hausthieren. Thu

Veterinarian. LXXIl. p. 552. _ 21) Derselbe, Ul'lwr

die Gegenwart von Ganglien in den Pulmonalnerven

Vorläufige Mittlieilnngen. Ibidem. p. 389. _` Ё?)

Miessner, Die Drüsen des dritten Augenlides einiger

Sängetliiere. Arcliìv f. Thierhcilkde. XXVI. S. HÜ-l

_ 23) Nowotny, Einige Beobachtungen aus dil'

Praxis. Arehiv für Veterinärwissensch. 1893. М. J-l

S. 175. (Russisch.) _ 24) Opodi, Beiträge zur Kennt'

niss dei’ Kchlkopfnerven. Arch. f. Lal'yngol. u. Khun-I.`

ix. i. iter. Dtsch. th. Wehsciir. 5.406. — этом?!

Ueber die Ergebnisse der Foischungen bezüglich del
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\'».rdauungsappalatcs. Sonrlcr-Abdr. aus: Ergebnisse d.

Anatomie u. Entwickclungsgcschichte. Bd. VIII. S. 124.

— 26) Pauli, Simon, Ueber die Pneumaticität îles

Si-hädels der Säugethiere. Morpholog. Jahrh. XXVIII. l.

5.147. — 27) Petropawlowsky, J., Pathologisches

\lnterial des pathologisch-anatomischen Kabinels des

Charkower Veterinär-Institutes. Archiv f. Vcterinärwiss.

1898. No. 4. 107; No. 8. S. 31.- 28) Pugnat,

lles modifications histologiques de la cellule nerveuse

par 105 leucocytes chez les animaux âges. Compt. rend.

«ltl la société de Biologie. 1898. No. 8. (Pugnat

führt die bekannte Erscheinung. dass man im Central

nervcnsysteme sehr alter Thiere eine auñ'allendc Menge

von leucocytären Elementen in den periganglionärcn

tymphräumen vorfindet, darauf zurück. dass ein Theil

'ltr Nervenzellen im Senium zu Grunde geht. Es verliert

‘lie betreffende Stelle ihrc Widerstandskraft und fällt

Ilen Wanderzellen zum Opfer. Dexler.) -— 29) Rabl,

V.. Ueber den Bau und über die Entwickelung der

Linse; III. Theil: Die Linse der Säugetbiere. Zeitschr.

l. wissenschaft-l. Zoologie. Bd. LXVII. - 30) Sehmaltz,

it.. Ossa extremitatum equi et insertioncs musculoruln.

1110 Gliedmassenknochen des Pferdes mit Einzeichnung

-lrr Insertionen von Muskeln, Sehnen und Bändern.

111215. Berlin. 1898. (Buch.) — 31) Schmidt, Ver

slrichend-anatomische Studien über den mechanischen

Hau der Knochen und seine Vererbung. Tübinger

bblog. Arbeiten. III. S. 479. — 32) Schriever, O.,

Die Darmzotten der Haussäugethiere. Beitrag zu deren

rsrgleichender Anatomic, Histologie und Topographic.

lnaug.-Diss. 55 Ss. gr. 8. Giessen. (Buch.) — 33)

<0551005, H., Abnorme Nervenverzwcigung, gefunden

in einem Falle von Neurcctomie. The Journal of comp.

Patholog. and Therapeutics. XII. P. 4. р. 343. (Ver

l'îndungsnaht für den fortlaufenden äusseren Metacarpal

nrrren unterhalb des Fesselgclenks.) —- 34) Sticker,

Хпг Histologie der Milchdrüsc. Archiv f. microscopische

Anatomie. und Entwickelungsgescbichte. Bd. 54. 1.

~ 35) Stratz, С. H., Der geschlccbtscife Säugethier

'ii'rstock 4. Haag. (Buch.) - 36) Szakáll, J., Die

Anatomie der Vcncn der Schädelhöhlc bei den Haus

bieren. Közlcmenyek az összehasonlitó elet-cs kfirtan

t-ltiïböl. Bd. III. Heft 5-6. — 37) Derselbe,

¿wel abnorm entwickelte Nieren vom Pferde. Ibidem.

Bd. IV. Heft 1—2. — 38) Derselbe, Beiträge zur

.lnatcmic und Function des M. interosseus medius (lll),

ill-s oberen Gleichbcinbandcs. Zeitschr. f. Thicrmedicin.

lll. 334. - 39) Derselbe, Die Wurzeln des Ganglion

iliarc bei den IIausthieren. Közleményck av. 655201121

-onlüó èlet és kórtan köréböl. Bd. III. Heft 5~6. —

Ю) Storch, Das Celluloid und seine Anwendung zur

.njection von Blutgelî'issen. Zeitschr. f. Thicrmed. III.

~. 171. — 41) Tander, J., Zur vergleichenden Ana

cmie der Kopfarterien bei den Mammalia. Aus: Denk

f'brift d. k. k. Acad. d. Wissensch. gr. 4. 108 Ss.

llit 17 Fig. u. 8 z. Th. farb. Taf. Wien. (Buch.) ——

lfd) Tinzew, M. W., Zur Lehre über den Bau der

were.. (Russisch.) Arbeiten der Gesellsch. für wiss.

led. und Hygiene. Charkow. — 43) Tschermak. Die

‘_fllgen der Durchschneidung des Trapezkörpers bei der

(то. Neurol. Centralbl. S. 679. — 44) Wood, W.,

lnf-ccipital lobe in the brain. The. Lancet. p. 567`

nd: A new method in brain study. New York mcd.

"111111- р. 601; und Lancet 1898. p. 567. - 45)

`immerl, Zur Histologie der Luftsäcke des Pferdegc

‘bicchts Il nuovo Ercolani. 1898. р. 1. Ref. Dtsch.

h. “chschn S. 192. — 4G) Endergebnis der Arbeiten

vber die Aufstellung einer einheitlichen anatomischen

».»menclatur in der Veterinär-Medicin. Ref. über den

1tcrn.thierärztl. Congress zu Baden-Baden in d. Berl.

1. Webschr. S. 421.

Schmidt (31) hat vergleichend anatomische Studien

ь" dell Ван del' Knochen angestellt darüber ditl

Ellenberger. Sehlltz und Baum, Jahresbericht. 1899.

Referate über dic einschlagcnrlen Arbeiten von Zeb okki`

und Eichbaum in diesen Jahresberichten) und sich

vorzugsweise mit dem lIumerus und Femur beschäftigt,

Vergleichend-anatomisch fällt in erster Linie. die

verschiedene Feinheit und verschiedene Dichte der Spon

giosaelenicntc auf. Danach lassen sich sechs Thier

gruppen aufstellen, die auch für dic übrigen Einzelheiten

des Spongiosahaues dieselben bleiben. Im Allgemeinen

ist der Spongiosabau relativ um so gröbcr. je kleiner

das betreffende Thier ist. Mit dem Alter nehmen Fein

heit und Dichtt` ab. Zartheit und Zahl der Bälkchen

stehen stets in demselben Verhältnis zu einander. Auch

die Ausdehnung der Markhöhle ist sehr verschieden in den

sechs Thiergruppen, desgl. die Abgrenzungsweise der

Spongiosa gegen dieselbe. Als Reste dieser Grenz

formen finden sich.in der Markhöhle oft Qucrplatten

oder -balken aus Spongiosa. Zuwcilcn enthält sic cin

sehr feines Gewebe, die ,Spinnwebenspongiosa“. Diese

findet man nur im weichen Knochenmark, wo sie die

dieses durchzicllendcn Blutgefässe trägt.

Die Architectur richtet sich immer nach dchunction.

Wird der kranfórmige Knochen wie ein Kran bean

sprucht (Belastung auf festem Boden), so weist er auch

die Trajectorien des Culmann’schen Kranes auf. Unter

den Drucke-unen stehen die „Hauptdrucktrajcctorien'é

an Wichtigkeit voran. Sie verbinden die Druckaufnahme

platte mit der Corticalis. Die Zugcurven sind je nach

der Form des Knocbens und seines Gelenkhalses ver

änderlich. Bei Hund, Dachs und llöhlenbìir besteht ein

System höchst vollkommener „Versteifungselcmentc" in

der Diaphysc, abgesehen von den Lcistt-nvcrspriingcn.

Ausser der eigentlichen Markhöhle kommen noch -Neben

markliöhlcn" im Gollum, Trochanter und Tuberculum vor.

Innerhalb derselben Gattung ist dic Knochenform

und Architect-ur gemäss dcr gleichen Inanspruchnahme

schr beständig. Aendcrt sich dagegen die Inanspruch

nahme, wic beim Fliegen, Graben oder Schwimmen, so

ändert sich auch dcr Spongìosabau.

Unter die äusseren Formvcrhîitnisse, welche Ver

änderungen (105 Spongiosabaues verursachen, fällt die.

Gestaltung (105 Collum. Auf dic Grösstl des Gelenk

halswinkels und in Folge dessen auf dic Architectur

der Spongiosa hat das Alter des Individuums Einfluss.

Auch nimmt mit dem Alter dic Bälkchenzahl ab und die

Spongiosa lamellosa- wandelt sich in Spongiosa 1121110—

culosa um. sodass dic Architectur klarer wird. Die

cntwicklungsmcchanischc Auffassung des Knochenhaucs

beruht auf Wolff’s Lehre von derTransformationskraft.

Diesem entspricht es, dass dic Corticalis um das Er

nährungslocb nicht plötzlich stark anwächst (Eich

baum), sondern dass die hecinträchtigtc Festigkeit der

Wand nur durch eine übergelagertc Knochenspangc

wieder hergestellt wird.

Auch das Gelenk ist. ein Ausdruck der Function.

IIier gehen Transforlnalionsgesetz und Vererbung cr

worbcner Eigenschaften Iland in Hand. Der Bau dcr

Gelenktheilc wird durch die in ihnen wirkenden Kräfte

bestimmt. Das dic Spannung vermittelnde Material ist

in Ort, Masse. und Form genau nach der Stelle, dcr

Grösse und dem Wege der wirkenden Kräfte детищ.

Die äussere Form der Gelenkcndcn, hauptsächlich Rich

tung und Länge des grössten Durehmesscrs, richtet sich

nach der Bcwegungsweisc des Gclenkes. Die Gestalt,

die Wandstärke und die Architectur dcr Spongiosa (105

Gelenkknpfcs wie die. dcr (_iclcnkpfanne sind durch die

lx'raftwirkung` d. i. die Function, bedingt. Unterstützcnd

wirkt das Ausschleifcn der Gelenktliichcn; es erklärt

aber für sich allein nicht die. übrige Form, die Wand

stärke und dic Spongiosa-Architeetur.

Ein Bau, der so bis ins Feinste seinem Zwei-kc cnt

spricht, muss sich in seinen Grundzügen bereits beim

lîmbryo zuigt-n. lin einen Einblick in sein Entstehen

13
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zu erhalten. muss 1110 (bitogenie und schliesslich die

Phylogenie zu Rathe gezogen werden.

Da sich der Spongiosabau und die Gelenkform in

ihrem (_irundriss bereits vor Ausbildung arbeitsfi'ihiger

Muskclfasern anlegen, sind sie crcrbt. Die Phylogenic

incl. Paläontologie entwickelt dasselbe Bild der Ent

stehung der Spongiosa-Architectur, das sich uns in der

lndividualcntwicklung bietet. Die durch die Function

erworbenen Eigenschaften sind erblich geworden. Man

bezeichnet destralb mit Recht die Function als das

Primäre, die Form (die Architectur) als das Sc

cundiirc. Die Function bildet durch Transformationen

und deren Vererbung eine normale Architectur so früh

zeitig.r aus, dass das Junge bei seiner Geburt für den

normalen Gebrauch geeignete Gliedmasscn besitzt.

Kommt cs nun mit einer Dcfornritìit zur Welt, die ihm

vielleicht bei der Geburt zugefügt wor'den ist, da tritt

die Function trotzdem in ihre Rechte; denn die Muskeln

und Bänder an dem deformen Glicde funetioniren. Die

Function tritt jetzt ganz selbstständig als Baumeisterin

auf und bessert den Schaden in gleich einfacher wie

zweckrniissiger Weise, wiederum mathematischen Gesetzen

gehore-bend, aus.

Vergleiclrcnd  anatomische Untersuchungen des

Knochenbaues liefern das Ergebnis, dass die Trans

forurationskraft im Dienste der Function den Individuen

Eigenschaften erwirbt, deren Vercrhungsfiihigkeit die

Stammesgeschiehte und der Verlauf dcr Individual

entwicklung der Thiere in gleicher Weise dartlrun.

Ellcnberger.

Heuss (13) hat Mass- und Gewichtsbestinrrnungen

über die morphologische Asymmetric der Extremitäten

knochen des Pferdes und anderer Perissodactylen vor

genommen. Er zieht auf Grund der von ihm gewonne

nen Versuchsergebnisse folgende Schlüsse:

Eine wahre Symmetrie im eigentlichen Sinne des

Wortes. d. h. eine solche` bei welcher sämtliche Extre

mitiitenknochen einer Seite denjenigen der anderen völlig

gleich sind, giebt es bei den Perissodactylen nicht.

Das Alter scheint bei der Ausbildung der Asymme

tric eine gewisse Rolle zu spielen. Diese Erfahrung

lstimmt mit den von Arnold und Gaupp beim Menschen

gemachten Beobachtungen überein.

Das Geschlecht ist auf die Entwickelung von Un

gleichheiten völlig ohne Einfluss.

Auch die Dolnesticirung giebt sich nicht durch eine

besondere Ausbildung der Asymmetricn zu erkennen.

da die in der Freiheit lebenden Perissodaetylen in dem

selben Masse Abweichungen zeigen, wie die zum Nutzen

des Menschen gezüchteten.

lìine (.'onstanz in den Diñ'ercnzen zu Gunsten einer

bestimmten Seite bestellt nicht, im Gegensatze zum

Klinischen, bei welchem sich das nrorphologischc Ueber'

gewieht in weitaus den meisten Fällen auf der rechten

Seite documentirt.

Bezüglich der Häufigkeit der Lâingenversehieden

heiten an den einzelnen Knochen liisst sich bei E. ca

balhrs folgende Reihenfolge aufstellen: Radius 81 ptit.,

Fernur Tt) pCt.. llurncrus (it) pCt., lSeapula rrnd Tibia

je (if) pCt.. die vorderen Phalangcn 62 pCt.` Metatarsus

33 pt't., Melnearpus rind die hinteren Plralangen je

54 pfff... tfarpns 45 pCt., Tarsus 4l pfff.

Hinsichtlich dcrAbweichungen in der Dicke, bezw.

Breite lassen sich 1110 einzelnen Knochen nach folgender'

Scala ordnen: (arpns 72 pCt.. Fernur 70 pCt.. Tarsus

til pCt.. lflf-.taear'pus 53 pl`t., Scapula 52 ptit... Tibia

und (110 hinteren Phalangcn je 5() pCt.. Hunrcrrrs 48 pCt.,

Radins 4G pCt., die vorderen Phalangen 44 ptit.. Mera

tar'sus 42 pCt.

Zwischen den Lìingen- 111111 lfmfangsdiffcrenzen ' an

111-11 homologcn h'nochcn existiren keinerlei constante

Beziehungen. Es kann vielmehr cin Knochen gleich

zeitig länger und dicker oder auch länger und dünner

als der anderseitigc sein.

` Ebenso wenig sind die Gewichtsdiñ'ercnzcn den «li

nrensionalen Unterschieden proportional. da sich die

Schwere im wesentlichen nur als ein Ausdruck der dich

teren oder weniger dichten Structur darstellt. Im Allge

meinen wird der dimensional stärkere Knochen auch

dic wägharc Ueberlegenheit besitzen, allein es zeigten

einerseits z. B. die Seapulae eines Thieres die Möglich

keit` dass Knochen morphologisch verschieden, im G»

wìchtc jedoch gleich oder wenigstens so geringgradig

difiercnt sein können. dass dic Grösse dieser Abweichung

nur schwer abwiigbar ist. Andererseits illustl'irte ein

Garpus die Möglichkeit, dass ein Unterschied in der

Schwere umgekehrt proportional einem solchen in den

anderen Dimensionen sein kann.

Zum Sehlusse macht H. auf zwei Erfahrungsthat

sachen aufmerksam. Es ist. jedem Reiter bekannt, dass

beim sogen. englischen Traben viele Pferde. bei denen

selbst die genaueste Untersuchung einen pathologischen

Zustand an der betreffenden Gliedmasse nicht erkennen

lassen, das Bestreben zeigen, die Action so einzurichten.

dass das Zurückfallen der Last des Reiters in den Sattel

stets nur bei der Belastung einer ganz bestimmten \'or

dercxtremität stattfindet. Versucht man, das entgegen

gesetzte Verhältnis herbeizuführen, so versteht es das

Pferd immer wieder, die frühere Actionsart herzustellen.

Noch viel häufiger und deutlicher aber ist das Wider

streben einzelner Pferde, im Galopp zu changiren oder

- wie der technische Ausdruck lautet — von der einen

auf die andere Hand überzrrgehen. Sie lassen hierbei

stets erkennen, dass ihnen eine bestimmte Galopparr

mehr zusagt. Ob in diesen Fällen die Asymmetric als

Ursache oder Folge anzusehen ist, konnte noch nicht

sicher entschieden werden. Ellenbcrgcr.

Szakáll (38) bespricht die anatornischen Vcrhìilc

nisse und die physiologischen Functionen des H. intel'

озвепв lll (des oberen Gleichbeinbandes` Fesselbcin

beugers). Ellenbcrgcr.

Hopkins (14) bezweifelt auf Grund zahlreicher

eigener Beobachtungen bei jungen und erwachsenen

Pferden das Vorhandensein einer Bllrsa zwischen

Naekenband und Atlas und hält den daselhst häufig

zu findenden, grösseren Sack fiir ein pathologischcs Pre

duct. A. Eber.

Wood (44) hat an der Hand einer eigenen Prä

parat-ionsmethode die Windnngsvcrhältnìsse des Rinder

gehirncs geprüft und kommt zu folgenden Resultaten:

Aus der Bildung der Hirnoberñiiche lassen sich

sichere Schlüsse auf das Alter. Geschlecht und di.

Ar't des Thieres ziehen. Die Oeeipitalrcgioncn sind bei

Mensch und Thier sehr homolog und besitzen vermutli

lich ähnliche t'unctionelle Bedeutung. Die Formation

der candalen Hemisphärenpole lässt eine. Diñerenz nur

insofern zu, als man an diesem Gehirnthcile bei Bos

taurus zuweilen einen Lobus occipitalis direct ober

halb des Kleinhirnes findet. der aus 2 durch eine Ежи

von einander getrennten Lobuli besteht. Der cine liegt

am hinteren Abschnitt des Lob. hippocampi und ist den.

(ìyr. temporo-occipit. med. hom. homolog. der anderey

dem Цуг. tempore-occ. lateralis. Dexler.

Aus der topographischen Untersuchung der occi

р11а1еп Rindenregìon von mehr als 40 Rindcrgehinrvzr

kommt Wood (44) zu folgenden Ergebnissen:

Die wichtigste Verschiedenheit zwischen einem

menschlichen und einem Wiederkäuer-gehirn, die dcr

L'ntersnchcr beim macroscopisclren Vergleiche auffällt. is'

die scheinbare Abwesenheit der Gliederung des occipital

lappcns. Die auffallende bulbusähnliche Bildung an der

Dor-salscìtc, die bei den Primaten von 01, 03, 03 umgrcnn
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win'l. ist hei den jetzt lebenden Rindern nicht rorsprin

gend. Andererseits cxistirt bei diesen Thieren eine

starke Hervorragung über der Cerebellarlliichc der Gross

hirnhemisphärcn. Der Lappen besteht aus zwei Unter

ahiheilungen, dic von der Umgebung durch Fluchen

gut abgegrenzt sind. Der eine Theil bildet den rück

wärtigen Ausläufer des Hippocampus und ist der Ligula

oder dem Gyr. teruporo-occipitalis medialis hom. gleich

werthig. der andere ist dem Lobulus tempore-oecipitalis

lateralis hom. homolog. Die Formation dieser Läppehen

zeigt eine nach dem Geschlechte geordnete Verschieden

heit; namentlich beim Ochsen sind diese Organe be

trächtlich reducirt. Dexter.

Tschermak (43) erhielt durch das Studium der

lh-gencrationen nach Läsion des Corpus t-rapezoides für

‘las Verständnis der Anordnung der centralen Acusti

епвЬаЬп höchst wichtige Ergebnisse, dic in folgendem

Resumé aufgezählt sind:

1. Die centrale Gchürleitung der Katze enthält zahl

reiche ungekreuzte Fasern, speciell aus dem Complex

«ler oberen Olive; in dem wahrscheinlichcn Ansehlusse

solcher Zellen an ungekreuzte Zweige aus dem Coch

leariskern würde die Gehörsleitung eine blos partielle

Kreuzung aufweisen.

2. Es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit zu schliesen,

dass die secundären und tertiîiren Neuronc dcr Gehörs

leit-uug in die Umgebung der Lamina med. externa des

Sehhügels einstrahlen.

3. Ein Theil der gekreuzten wie der ungekreuzten

Trapezfasern steigt in den medioventralen Endkern herab,

ein anderer Theil geht in den Nucleus corp. trapezoïdci.

4. Eine directe aeustische Rindenbahn war mit

Sicherheit nicht nachzuweisen.

5. Durch das ven Tseh. wahrscheinlich gemachte

Bestehen einer ausgedehnten Unterbrechung der Gehörs

leitung im Thalamus gewinnt dieses umfassende sub

corticale Centrum auch für die acustisehe Leitung cinc

gewisse Bedeutung.

6. Aus dem mittleren Centralkern der Formatio

reiicularis entspringt ein langes, ungckreuztes Faser

system, das seine aufsteigenden Theilungsìiste bis in

den oberen Lateralkern und den Kern der hinteren

t'emmissur. seine absteigenden bis in den Fissurcnstrang

des Lendenmarkes entscndct. Andererseits gelangt ein

kreuzendcs Fascrsystein in die Formatio reticularis der

Gegenseite und steigt bis in den Seitenstrang des

Lendenmarkes herab. Dexlcr.

Szakávll (39) konnte bei seinen anatomischen [711

tersuchungen des Gunglion eiliare, deren Resultate er

in der Arbeit mittheilt, bei keinem Hausthiere eine Sym

pathieuswurzel des Ganglions nachweisen und ist daher

geneigt, bis nicht eventuell physiologische Versuche (110111

sicht berichtigen, dasselbe als ein selbstständiges Gauglion

des N. oculomotorius zu betrachten. Hutyra.

мы (29) hat mit der entwicklungsgeschieht

lichen und morphologischen Untersuchung der Säuge

Шел-Нивы ein Werk abgeschlossen. das ganz zweifel

los zu den wichtigsten Arbeiten gehört, die wir auf

diesem Gebiete besitzen. Von einer erschöpfenden Wieder

gabe des Inhaltes der umfangreichen Publication muss

schon Wegen der Reichhaltigkeit des Stoffes abgesehen

werden.

Bezüglich des Bancs der Linse ergeben sich

4 Hauptformen: Eine besondere Form bei im Wasser

lebenden Fischen; beide Flächen sind gleich stark gc

«мы, die Epithe'lgrcnze liegt jenseits des Acquators.

das Epithel ist in der Mitte der Vordertläehc ant dünn

sien. Eine zweite Form bci Amphibien. einigen Schlan

gen und Sängern; beide Flächen sind verschieden stark

gewölbt, dic Epithelgrenzc liegt am Acquamr: dii` dritte

Form findet sich bei der Mehrzahl der Sauropsidcn; es

besteht eine verschiedene Fliichenkrüininung, die lipi

thelgrenze liegt hinter dem Acquator: dic Zellen von dem

selben sind zum Aufbau des Ringwulstes transformirt..

Eine 4. Form trifft man bei Nattern und Vipcrn: die

Linse ist kugelig, das Epithel in der Mitte der Vorder

tiiiche am dichtes-ten. U. a. gelang es Rabl aus dem

Bane der Linse auf die Function Schlüsse zu ziehen

hinsichtlich der Accomodationsbreite und -Gesehwindig

keit. ln der Linse spiegelt sich die ganze Lebensweise

cines Thicrcs ab. Dexler.

Lutz (18) hat die Driisen des Augenlìdes der

l-Iausthierc und deren Genesis einer genaueren Unter

suehung unterzogen und ist auf Grund dieser l'nter

suchungcn zu folgenden Ergebnissen gelangt:

1. Harder’sche Drüse und Nickhautdrüsc sind

nicht identische Begriffe. vielmehr hat man unter ersterer

diejenige Drüse zu verstellen, Welche mehr oder weniger

getrennt von der Niekhautdrüse dicht hinter dieser gr:

lagcrt ist.

‘2. Das Rind besitzt keine deutliche Hardcr’sche

Driise. aber die Andeutung einer solchen.

3. Beim Schwein ist die ilardcr’sche Drüse in

einen Blutsinus eingeschlossen, welcher dem Plexus orbi

talis angehört.

4. Auch bei den Nichtnagern produciren die Nick

hautdriìse und die Harder’sclie Driisc mehr oder wc

nigcr Fett (fettig-ser'óse Drüsen).

5. Es dürfte sich empfehlen. anstatt von einer Nick

hautdrüse und Hard er’schen Drüse zu sprechen, eine

Pars anterior et posterior Glandulac membranaenictitantis

anzunehmen.

6. Die Thriinendrüse unserer liaussl'iugethicre (mit.

Ausnahme vom Schwein) enthält in ihrem Drüscnepithcl

kleinste Fetttröpfchen.

7. Beim Schwein sind die Niekhautdrüsc (pars an

terior) und die Thriinendriìsc `Qchleimdrüscn.

S. Beim Hund zeigt die Thrìinendrüsc einen von

der gewöhnlichen Struetur der Gland. lacrimalis ab

weichenden Bau im Sinne des Baus der zugehörigen

Nickhautdrüsc. Elleubcrger.

)Iiessner(22) hat die Driisen des 3. Augeulìdes

einiger Säugethiere einer rnicroscopischen Untersuchung

unterzogen und ist dabei zu folgenden Schliissen gc

kommen:

Die Nickhaut- die 1Iarder`schc Driise sind

Unter dcr letz

und

zwei ganz verschiedene Driisen.

teren haben wir nur diejenige Driise zu verstellen.

welche der von Harder beim Hirsch entdeckten und

im Jahre 1694 unter dem Namen Glandula laerymalis

beschriebencn entspricht. Die Niekhautdrüse dagegen

ist vollkommen getrennt von der erst-eren und umgiebt

den Blinzknorpel. Beide Driiscn unterscheiden sich

nicht allein durch ihre Lage und Gestalt von einander.

sondern auch durch ihre histologische Beschaffenheit.

Die llarder`sehe Drüse ist ausgezeichnet durch reich

liehes Bindegewebe. welches die einzelnen .»\l\'e.olcn von

einander trennt. Die Alveolen sind nach dem tubuloa

ciniiscn Typus gebaut. ln den Drüsenzcllen. die ge

wöhnlich nur in einer Art vorkommen. finden sich zahl

reiche Fetttröpfchen. Die Grenzen der einzelnen Zellen

heben sich undcutlich von einander ab.

Bei der Nickliautdrüse herrscht die aciníise Form

der .\l\'eolen vor. Die einzelnen Acini sind in Folge

geringer Entwickelung des Zwisehcngewebes durch sehr

feine Septen von einander abgegrenzt. ln den Drüsen

zelten sind wenig oder gar keine If`ctt>tríìptelnn ent

halten. iìine deutliclu` Membran begrenzt die einzelnen

Zellen. deren Kerne meist hasni Iii-gen. Ferner weisen

13'J
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«lie Driiscnalreolen entweder verschiedene Arten von

Zellen oder ungleiche Thätigkeitsstadien auf.

In Bezug auf die Grössenverhältnisse beider Drüsen

liìsst sich eine gewisse Regelmässigkeit und Abhängig

keit von einander erkennen. Mit abnehmcnder Grüsse der

Nickhautdrüse vergrössert sich die Harder`sehe Drüse,

sodass beim Fehlen einer Nickhautdrüse eine sehr grosse

llarder`sche Drüse vorhanden ist und umgekehrt beim

Ausscheiden der letzteren die erstere ihr Maximum er

reicht hat. S0 finden wir bei Pferd, Rind, Schaf,

Ziege, Reh, Hund. Katze, lltis. die keine Harder`sche

Drüse haben, eine sehr grosse Nickhautdrüsc. Bei

Hirsch, Damhirsch, Schwein, Kaninchen, Hase, Igel und

Maus. welche im Besitze beider Arten von Drüscn sind,

nimmt im Verhältnis die Niekhautdriise immer mehr ab,

je grösser die Harder’sehe Drüse wird. Beim Meer

schweinchen und der Ratte endlich, denen die Nickliaut

drüsc fehlt. ist die Harder’sche Drüse ini Verhältnis

zum Bulbus sehr gross.

Im Laufe der Untersuchung haben sich ausserdem

noch folgende beachtenswerthe Resultate ergeben:

1. Die Harder’sche Drüse des llirsches und Dam

hirschcs besitzt zwei Ausführungsgänge. 2. Das Reh

hat keine llarder’sche. dagegen eine wohl entwickelte

Nickhautdrüse. 3. Die Harder’sc.he Drüse der Haus

maus gleicht der weissen Partie der entsprechenden

Drüse des Kaninchens: die Harder’sehe Drüse der Feld

maus der rothen Partie. 4. Der Hase hat ebenso wie

das Kaninchen eine Glandula laerimalis inferior aufzu

weisen. б. Beim Iltis findet sich neben der Nickhaut

drüse eine der Orbitalis des Hundes gleichende Drüse.

6. Der Maulwurf besitzt weder einen Blinzknorpel, noch

cinc Nickhaut- und Harder`sehe Drüsc.

Ellenberger.

Zimmerl (45) fasst scine Untersuchungsergebnisse

über die microscopiche Anatomie der Lnftsäeke in

folgende Sätze zusammen:

Die Luftsäcke werden von einer Schleimhaut und

einer bindegewebigen Advent-itia gebildet; geschichtctes

Flimmercylinderepithel und gewöhnlichcs Bindegewebe

und elastischcs Gewebe bauen die Schleimhaut auf; das

letztere schichtet sich in 2 Lagen, welche durch die

Drüscnkürper und 0111 Blutgefässnetz geschieden sind.

Zusammengcsctzte aciliilsc Drüsen varianter Form (und

offenbar sehIeimbereitcndcr Natur, Ref.) sind unregel

miissig über die SchleimhautOberfläche vertlieilt, in

grüsserer Zahl auf die Seitenwände und entlang dem

'l`ubenzugang. Ein reiches Blutgefiissnetz, welches sich

in dcr I'mgcbung der Drüsen engmaschig gestaltet.

durchzieht dic Schleimhaut. Die Tubcnschlcimhaut selbst

besitzt nur eine elastische Gewcbsschíchl. ihre Drüsen

haben eine baumartig verzwcigte Gestaltung.

Sussdorf.

liarpi (3) hat im Institute von Paladino die Wand

(105 Wiederkäuermagens histologiseh und zwar be

sonders auf die Frage des Vorkonimens glatter Muskel

fasern und des Vorhandenseins einer Muscularis mu

cosae untersucht. El' ist im Wesentlichen zu denselben

Ergebnissen gekommen. wie der unterzeichnete Referent.

In den beiden rechten Miigcn, im Pansen und in der

Haube nicht vor

handen. Mau findet dagegen eine solche in dculPsalter

und im Labmagen. Das Nähere ist im Originale nach

zulesen. lillenberger.

ist eine echte Mnscularis mucosac

Nowotny (23) 1110111. mit. dass er bei 8. von ihm

«,»lulucirtcn Кашее1еп (es ist nicht gesagt. ob es Dro

inednrc oder Trami'n-lthicrc waren) eine Gallenblase gc

l'undcn hat. Dic Blase ist „ein wenig kleiner als die

des Ochsen, hat aber dieselbe Forni. dcr lIals ist länger

und geht direct in den breiten und kurzen Duetns

c_vsticus über. Die Blase liegt am oberen Theile der

hinteren Fläche der Leber.“

(Die von mir im Jahre 1897 und 1898 111 (1011 Kirgisi»

schen Steppen und Petersburg obdueirten 21 Kameeh

[einige Dromcdare, meistens Trampelthiere] haben kein

der Gallenblase ähnliches Gebilde besessen. Ref.)

Tartakowsky.

Friez (11) erwähnt einen Fall von Triol'cllie. in

welchem ein Hengst ca. 1Jahr nach der Kastration

sich Stuten gegenüber ebenso gcberdetc. wie ein nicht

kastrirtcs Thiel'. Im rechten lIodensaek war deutlich

ein hodenförmiger Körper zu fühlen, der nach aber

maliger Kastration thatsâichlieb als Hoden mit allen zu

gehörigen Theilen erkannt wurde. Baum.

Petropawlowsky (27) beobachtete eine doppelte,

bezw. zweitheilige Mill bei einem Hunde. Das Organ

bestand ausl zwei Theilcn; der eine glich nach Ferm

und Aussehen einer normalen Hundemilz und war 16 cnr

lang. der zweite war kleiner (10 cm lang), hatte eine

viereckige Form und vereinigte sich mit der eisten Milz

mittelst einer Bindegewebslage. Tartakowsky.

Gerhardt (12) hat die Nieren des Knmeels, der

Giraffe und des Schafe untersucht und die Isìrgebniss»ì

seiner Untersuchungen in einer Abhandlung nieder

gelegt. Wesentlich Neues bietet der Artikel nicht: er

zeichnet sich aber durch den Mangel an Literatur

kenntnis und durch den Mangel vergleichend anatomi

scher Beobachtungen aus. Ellenberger.

Szakńll (37) beschreibt eingehend eine Hufeisen

niere beim Pferde, wobei jede Nierenhälfte von je drci

Nierenartericn (vordere, mittlere und hintere) versehen

war; die hintere Nierenarterie stammte links aus der

inneren Sehenkelarterie, rechts hingegen aus der Aon-1.

Sz. ist auf Grund theoretischer Betrachtungen geneigt.

die Entstehung der Hufeiscnniere aus einer pn'ml'ircn

Verwachsung des Niercnblastems (und nicht aus einer

abnorm nahen Lagerung der Urcthercn) abzuleiten. wozu

.-\bn0rniit`:iten am Ursprunge der Blutgcfásse den Anl-as`

geben dürften. Hutyra.

Petropawlowsky (27) beschreibt einen Fall von

congenitalem Mangel einer Niere bei einem Schweine.

Die einzige Niere hatte normale Form, war aber bev

deutend vergrösscrt. Auf der Oberfläche quer vom llihls1

zum convexen Rand zog sich eine tiefe Furehe. welche

die Niere in zwei gleiche Theile zu theilen schien. Aus

dem Nierenbecken gingen zwei Harnleiter nahe neben

einander ab. Tartakowsky.

' l

Jefimoff (15) fand im Orenburger Schlachthufcl

bei einem 6-7jiihrigen Ochsen nllr eine Niere. Hc

befand sich in Querlagc, weg 31/2 Pfd.. war 29 cm lang.

14 cm breit und (ia/4 0111 dick. In 2 Niercnlappcn be<

fanden sich kleine Echinocoeeenblasen. Von der Yer

schmelzung zweier Nieren war nichts zu bemerken. und

die Form des vorhandenen Organs entsprach durchaus

der Norm. Tartakowsky.

Petro awlowsky (27) hat eine Шииты-е bei`

einem Нпп е beobachtet. Zu Lebzeiten konnte mani

bei dem Thier eine Gesehwulst im unteren Theile «les

Bauches durchfühlen. Die Obduetion zeigte, dass sich

an dieser Stelle die linke Niere befand, welche immerl

tiefer gesunken war und beinahe die untere Bauchwand,

erreicht hatte. Tartakowsky.



197

Tinzew (42) erhielt aufGrund seiner histologischeu

Untersuchungen del' Niere bei Behandlung der Prit

parate nach Flemming und Kultschinski folgende

interessante Resultate:

Das Nierenepithel ist von einer ausserordentlich ge

ringen Resistenz und erleidet unter Einwirkung von

Fixirungsmitteln bedeutende Veränderungen, als Schwel

lung` Verschmelzung, Verlust der Flimmern und Form

veränderung. Alle normalen Epithelzellen gewundener

Canälchen I. Ordnung und des aufsteigenden Schenkels

der Henle'sehen Schleife, sind mit Flimmern versehen

und besitzen in dcr Nähe ihres Kernes besondere

Kömchen, welche wahrscheinlich in functioneller Be

ziehung zu der Zelle stehen. Die duukelen Zellen ge

wundener Canìilchen Il. Ordnung und der Sammel

rölirchen sind nur Folgeerscheinungen des Druckes durch

geqnollene Nachbarzellen. Nach Ablauf eines gewissen

Cyclus functioneller Verriehtungen stirbt die Zelle ab;

die Regeneration erfolgt durch ungerade ’lelltheilnng

Die Gloineruli sind mit einer Schicht diehtgedrìingtcr,

Hache-r, kernhaltiger Zellen bedeckt, welche theils

zwischen die Gefzissschlingen hineindringen. Die “'îinde

der Glomeruli-Capillaren niihern sich wiihrend des Wachs

thums des Knüuels mehr und mehr der Wand der

Bowman`schcn Kapsel und verschmelzen zuletzt \'oll

stündig mit ihr, wodurch der Filtrationsprocess des

llarns bedeutend erleichtert wird. J. Waldmann.

Bourdelle (4) beschreibt eine Val'ietät der Haupt

llittelfllssll'terie, welche erst in der Mitte des Meta

rarpus die über die Sehne schriig verlaufende Arterîa

intermetacarpea volaris lateralis abgab. Guillcbeau.

Szakńll (36) giebt auf Grund eigener Unter

suchungen eine eingehende Darstellung der Anatomie

der Sehiidelhöhleuveueu bei den Hausthieren, wobei er

die bisherigen diesbezüglichen Angaben wesentlich be

riehtigt, bezw. erweitert. Hntyra.

Mamurowski (19) untersuchte an Frösehen dic

Entwickelnng und den Bau des Fettgewebes.

Er fand, dass sich in den Fettorganen des Frosches

nur das Fett ablagert, welches mit der Nahrung zuge

führt wird und dass das Fettgewebe daher kein spe

eiñsches, mit fettbildenden Eigenschaften ausgestattetes

Gewebe ist, sondern nur zur Aufspeicherung des Nah

mngsfettes dient. Die sogenannten Fettzellcn des Fett

gewebes stellen nach M. theils mit Endothel ausge

kleidete Netzmaschen dar, in welchen das Fett in Form

ron Kugeln sich befindet, ganz wie ein Gummiball in

einem Netzbcutcl. Daher zeigt das microscopische Bild

des Fettgewebes, sowohl beim Menschen als auch bei

Thieren, dass in den Präparaten nicht etwa abgetlachte

und mit Membranen versehene, runde oder polyedrische

Körper vom Schnitt getroffen sind, sondern retieuliircs

Bindegewebe; denn wäre ersteres der Fall, so müsste

jede Seite der polygonalcn Zelle mit der angrenzenden

Seite der Naehbarzelle eine doppelte Grenzlinie bilden,

was aber nirgends zu ermitteln ist.

Das Nahrungsfett dringt nach der Ansicht des

Autors aus den Lymphgefássen in die Lymphspalten

des lockeren, reticuliiren Bindegewebes, wo es zeitweilig

als Reservefett aufgespciehert liegt, um bei gesteigerter

Muskelarbeit in Folge der Erhöhung des Blutdruckes

und der dadurch bedingten Beschleunigung des Lymph

stromes in die Blutbahn zu gelangen, wo es zu Kohlen

ваш-е und Wasser verbrennt. J. Waldmann.

Sticker (34) hat dic Milchdrüse und speciell

das Enter der Kuh einer histologischen Untersuchung

untel'Logen und ist dabei zu folgenden Ergebnissen ge

langt:

1. Das Epithelgewcbe der thätigen Milchdrüsc der

Kuh ist ein ruhendcs, sowohl in Bezug auf gewisse

physiologische Verrichtungen - es bewahrt seinen

gleichmässigen Charakter während aller Phasen der Sc

cretion _, als insbesondere auch in Bezug auf Zeltver

mehrung — es finden sich normaler Weise. keine Zell

und Kerntheilungen während der Secretion vor. ——

2. Das Epithelgewebc der unfertigen Milchdrüse

der Kuh vermehrt sich durch wiederholte Theilung be

sonderer Zellen, welche nackt sind und kugelige Gest-alt

besitzen.

3. Die Kerne dieser Vermehrungszellen theilen sich

amitotiseh (chromosomatiseh).

4. Die jugendlichen, seitlich noch nicht zusammen

hängenden Epithelien unterscheiden sich durch eine he

sondere Eigenschaft ihres Plasmas (Flemming"sche

Plasmadichtung) von den Zellen des fertigen Epithelge

webes.

5. Das Slroma der thiitigen Milehdrüse der Kuh,

Welches sieh zwischen den zu einem Lobulus vereinigten

Aeini helindct, besteht einzig und allein aus dem Rete

capillare.

6. Das intralobuliire Stroma der unfertigen Milch

driise der Kuh besteht aus Walde_\'er`sehen Flügel

zellen und Capillarschlingen.

Т. Die Waldeycr`sehen Flügelzcllen bilden mit

ihren starr-elastischen Platten die llohlräume für das

Epithelgewebe (die Milchgiingc und deren Endansbueh

tungen, dic Acini), die Wege für das Rete capillare

und die Anfänge der Lymphbahnen (die Laeunen des

interlobuliiren Bindegewebes).

8. Die Membrana propria autorum ist kein selbst

ständiges Gebilde, sondern wird von den Platten der

Flügelzellen hergestellt und verschwindet mit deren

Metamorphose.

9. Durch Metamorphose der Platten der Wal

dey er`sehen Fliigelzellcn entstehen die elastische Wand

der Milchgìinge und der bindegewcbige Korb der Aeini.

Letzterer schwindet, bezw. wird verdrängt in der thätigen

Milchdrüsc.

10. In der Milchdrüse der Kuh findet sich ein

perilymphatisches ltete capillare vor. Ellenbcrger.

Mettam (21) шас111; auf das Vorkommen von Au

häufungen von Ganglienzellen ((ìanglie n) in den

Lungen gewisser Hausthiere während des fötalen

Lebens aufmerksam. Er beobachtete sie im Zusam

menhnnge mit den die grösseren Bronchien begleitenden

Lungennerven und glaubt, dass ihnen eine Bedeutung

bei der Erregung des Athmungscentrums beim Beginne

der Athmung Neugeborener zukommt. A. Eber.

Dcrselbe (20) bespricht ausführlich die Bedeutung

der Paneth’schen gekörnteu Zellen, welche er geneigt

ist, fiir Schleimbildner zu halten. Bezüglich der

Brunner'sehen Drüsen vermag M. die Meinung, dass

dieselben als Fortsetzungen der Pylorusdrüsen des

Magens in den Darm hinein aufzufassen sind, nicht zu

acceptiren. Die mit kritischen Literaturstndien und

eigenen Untersuchungsbefunden ausgestattete Abhand

lung ist im Original einzusehen. A. liber.

Bezüglich der Aufstellung einer einheit

lichen anatomischen Nomenclatnr in der Veterinär

medicin (46) hat der internationale thierärztliche Con

gress in Baden-Baden folgenden Beschluss gefasst:

Die von den Mitgliedern der vorbereitenden Com

mission festgestellten Namen sollen als Unterlage für

die anatomische Nomenclatur in der Veteriniinnerlicin

dienen. .

Der Congress ist bereit. die von dieser ("ommission

vorgeschlagenen A\'amen in der von den Antln'opotomen
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cingehaltenen Form

Johne.

durch den Congress zu Basel

d rueken zu lassen.
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Hagemann ctc. (Referat.) Ztsehr. für Thierinediein.

III. 435, _ 10) Fettick. Ist der IIam der Thiere

unter physiologischen Yerhiiltníssen eiweisshaltig? Eben

daselbst. III. 330. _ 11) Fisch, S. A., Ein einfaches

Verfahren. Eiweiss (Albumin) im Harn nachzuweisen.

The. Journal of Compar. Medicine. XX. p. 429. _

12) Fock, Ueber Unfmehtbarkeit bei der Stute. Berl.

thicriirztl. Wechseln'. S. 539. _ 13) Hagemann, Der

Stoflweehscl des Pferdes bei ltuhe und Arbeit. Nach

«len Untersuchungen von Zuntz, Hagemann, Leh

mann und Frentzel bearbeitet. Die über diese

Materie publicirten Originalarbeiten finden sich: ,.Land

wirthschaftl. Jahrbücher“, 1889, S. 1_156: 1894,

S. 125_165; 1898, III. Ergiinzungsbd. zum XXVII. Bd.

Ztsehr. f. Veterinärkde. No. 3, S. 105: No. 4, S. 161;

No. 5, S. 225. _ 14) Hamburger, Uber die Bedeutung

von Athinunfi und Peristaltik für die Resorption im

Dünndarm. Ztschr. f. Thierined. III. 123. _ 15) Der

selbe, Ueber den Einfluss des intraabdominalcn Druckcs

auf die Resorpfion in der Bauchhohlc. Ebendas. III.

S. 36. _ 16) (lareis. Das vesiculiire und das bron

chiale Athmen. Ilef. aus Brit. med. Journ. u. Allg. med.

Ucntral-Ztg. in Berl. Thierl'irztl. Wochschr. S. 19. _

17) Harnack, Ueber den Einfluss des Sehwefelwasser

stoffs und der Säuren auf den Blutfarbstofï. Ztsehr. f.

phys. Chemie. XXVI. S. 558. Ref. Dtsch. thieriirztl.

Woehschr. S. 277. _ IS) Ilcape. 1V.. Abortus, Un

fruehtbarkeit und I<`ruehtbarkeit beim Schafe. Journ. of

the Royal Agricultural Society of England. Ill. Serie.

Vol. Х. Part. Il. _ 19) Hilwig, W. I~‘., Abortus in den

ersten “echen rler Triiehtigkeìt bei dem Pferde. Holl.

Ztsehr. Dd. 26. S. 394. (Dieser Artikel enthiilt einen

Auszug aus dem Werk des Prof. Ewart zu Edinburg.

das unter dem Titel „A critical period in the develop

ment of the horse" erschien.) _ 20) 111101:Ч S. A.. Er

weiterung (les (li-ifieium utcri hei unfruchtbaren Stuten.

Maanedsskrift forDyrlmfgcr. Xl. p. 213. _ 21) IIoff

m an n. Beitrag zur Bcurtheilung der geistigen Fähig

keiten des Pferdes und einiges über die (ieisteskrank

heiten desselben. (lesterr. )lenatsschn f. Tliicrheilkde.

S. l. _ 22) Ising. (1.. Yerlâingertc Trŕielitigkeitsdauer.

Maanedsskrift for Dyrlaeger. 1X. p. 382. (Ein Schaf War

2 Monate und 7 TageI länger triiehtig als durchschnittlich.

Eine Stufe zeigte eine Triìchfigkeitszeit von einem Jahr

und 19 Tagen.) _ ‘23) Iiliinmcr, Ueber Lilienfeld`s

|’eplons_\‘ntluse Archiv für wissenschaftl. und pract.

'l`hierheilkfle. XXV. 460. _ 24) Kossa, J., Beiträge

zur Wirkung des Zur-kers. Küzlemenyek az összchason

lilo elet-cs kortan kijreböl. Ill. Bd. 5._6. Heft. _

25) Kroon, II. M., Ein Fall von Superfoetatio bei einer

Ziege. Holl. Ztsehr. Bd. 26. S. 392. _ 26) Krüger.

Brunst und Milchsccretion einer eastrirten Hündin. Berl.

thierärztl. Wochenschr. S. 267. _ 27) Kübel, Ueber

die Einwirkung verschiedener chemischer Stoffe auf die

Thätigkeit des Mundspcichels. Archiv f. die gesammn`

Physiologie. 76. Bd. S. 1. _ 28) Landbeck. Ueber

den Einfluss einer proteïnreichcn Nahrung auf die Aus

scheidung von Fett und Stickstoff in der Milch iler

Kühe. hang-Diss. Leipzig. _ 29) Laulanie., Zur

Lehre der Muskelcnergic. Revue veter. Bd. 24. p. 55.

30) Liebermann und Székely, Eine neue Methode

der Fettbestiminung in Futtermitteln. Fleisch. lioth etc.

Pfiüger's Arch. f. die ges. Physiol. LXXII. 310. IM.

Dtsch. th. Wochschr. S. 278. _ 31) Männer, Bei

triige zur Entwickclungsgesehichtc der Wirbelsäule bci

Reptilien. Inaug.-Diss. Leipzig. _ 32) Martin, Dei

Eiweissstofïwechsel. Kritisches Sammelrefemt. Oesterr.

Monatssehr. f. Thierhkde. 24. Jahrg. 49. _ 33) Mering.

Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die. Functiui.

des Magens. Aus der Münch. med. Woehschr. refer. in

der Berl. thicrìilztl. Woehschr. 328. _ 34) Mettam.

011 the Presence of ganglia upon the pulmonary neme.

The veterinarian. p. 389. _ 35) Mosse, Ein seltener

Fall von Fruchtbarkeit bei einer Kuh. Joum. de méd.

veter. Bd. 50. p. 141. _ 36) Munk, J., Ueber den

Nachweis von Gallenfarhstoñen im Harn. Arch. f. Anat. 11.

Physiol. 1898. S. 361. Ref. Dtsch. tliierärztl.\\'ochsclir.

S. 173. _ 37) Munk. Ueber die Bedeutung der Schild

dríise. Ref. a. Virehow's Archiv. Bd. 153 und 154 in

Berl. thier-iirztl. \\‘ochschr. S. 56. _ 38) Noli. N.. La

refrazione oculare c le Ametropic negli animali domestici

(Das Brechungsvermögen des Auges und die Ametropien

der Hausthierc). Nuovo Ereolani. 1V. p. 321. 337. _

39) Obermayer, Eine Methode zur quantitativen Be

stimmung der Indoxylschwefelsiiure (Indican) im Harn.

Wiener klin. Rundseh. 1898. No. 34. Ref. Dtsch. th.

Woehsehr. S. 305. _ 40) Р11152, Р., ExperimentelliA

Untersuchungen, welche darauf hindeuben, dass aus den

mit den Nahrungsmitteln eingeführten Kohlehydmten

in der Leber neben Glyeogen auch Fette gebildet wer

den. Magyar Orvosi Archivum. VDI. Jahrg. 2. 11.

(Ungarisch.) _ 41) Pugliese, Beiträge zur Lehre von

der Lymphbildung. Pñüger's Arch. f. d. ges. Physiol.

LXXII. S. 603. Ref. Dtsch. th. Wochschr. S. 278._

42) Pugglieri u. Luzzati, Ueber die Function der

Milz. Aus der Münch. med. Wochschr. No. 22 ref. in der

Berl. tliierîirztl.\1'ochsclir. S. 376. _ 43) Rauch, Ein

fluss fettreieher und fettarmer Ernährung auf die Milch

secretion der Kühe und die Bcschañcnheit des Milch»

fettes. lining-Diss. Leipzig. _ 44) Riegel, Ueber ‘lie

medicamenfüse Beeinflussung der Magensaftsecrction.

Aus der Münch. mcd. “'ochschr. refer. in der Berl. th.

“'oehschr. S. 328. _ 45) Rosenfeld, Ueber die Her

kunft des Fettes. Ebendaselhst.. S. 426. _ 46) Sand.

G., Ueber die Unfruchtbarkcit. der Stute. Maanedsskrift

for Dyrlaegcr. XI. S. 80. _ 47) Sauc r, Ueber die

Wirkung von Einspiitziingen einer Natrium bicarbonicum

lösung in die Scheide bei schwer aufnehmenden Stuten.

“'oehschr. f. Thierhkde. S. 137. _ 48) Schjellerup.

Lange Trächtigkeitszeit bei einer Kuh. Maanedsskrift

for Dyrlaeger. Х. р. 46. (68 Tage mehr als gewöhn

lieh; dasI Kalb war lebendig, starb aber während der

Geburt.) _ 49) Schmauch, Ueber endoglobulìire

Körperehen in den Erythrocyten der Katze. Virchow's

Arch. Bd. 157. Hft. 2. S. 201. _ 50) Schmidt.

P., Extrauterine Träehtigkeit bei einer Hündin. Svensk

Veterinärtidskrift. III. 1898. 82. _ 51) Stoss, Zur

I'lntwieklungsgeschichtc des Pferdes. Vortrag gehalten

auf der Naturforscher-Versanimlung zu München. _

52) Sturgis, Die Fortpflanzungsfahigkeit nach doppel

seitiger Kastration. Berl. thicrärztl. Wochschr. S. 173.

_ 53) Tangl, F., Calorimctrische Harnuntcrsuchungŕn

Közleményck az összchasonlító es kórtan köréböl. IV. Bris

1_—2_ Н. — 54) Tangl, Zur Kenntnis des Energie
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gehaltes des Hams. Archiv f. Anat. und Phys. S. 251.

è- 55) Tereg, Ueber die Abhängigkeit des elektrischen

Leitungswiderstandes der Bestandtheile des Thierk'órpeis

von der Temperatur. Ebendaselbst. Physiol. Abth. —

56) Walter, Die Secretion des Pancreas. Arch. des

scienc. biolog. VII. 1. — 57) Zimmermann, A., Die

Centrifuge im Dienste der Harnuntcrsuchungen. Veteri

narius. No. 21. (Ungarisch.) — 58) Zschokkc, E..

Ueber die Ursachen der Unfruchtbarkeit des Rindes.

landwirthsc-h. Jahrb. der Schweiz. Bd. XII. S. 252. —

59) Zuntz, Leistungen und Aufgaben der Tliierphysiu

logic im Dienste der Landwirthsehaft. Berl. thieriirztl.

“ochenschn S. 99.

Hoffmann (21) ergeht sich in einer sehr inter

essanten, grösseren Arbeit über dic Psyche des Pferdes,

gelegentlich welcher er unser cinschlì'igigesI Wissen hin

sichtlich der Anatomie, Physiologie und Pathologie des

поп-65011 (‘0п1га1арраг21105 111 schr anziehendcr Weise'

dazu benützt, um uns einen Einblick in das Seelen

leben des Pferdes zu verschaffen. Dexler.

М ettam (34) sucht in einer vorläufigen Mittheilung

der Frage. nach der Ursache des Athmungsbeginnes

beim neugcborencn Thiere näherzutrcten und glaubt

sich nach einigen, wie er selbst angiebt, unzureichen

den morphologischen Untersuchungen zur Annahme be

n-chtigt, dass das Einsetzen der Respiration nicht aus

schliesslich auf die Kohlensäureübcrladung des Blutes`

zurückzuführen sci. Der Uebergang der atelectatischcn

in die athmende Lunge erfolgt zu rasch und zu plötz

lieh und ist ausserdem zeitlich verbunden mit-einer

Umwülzung in der Bahn des Blutstromes. Unter Hin

weis auf' die von Fort-er und Waller gezeigte That

sache, dass neugcborene Thiere auch nach Zerstörung

der Медина. oblongata noch schwache Athinungsbewc

gungen intendircn, meint Mettant, dass dabei die in

der Lunge neugeborener Thiere nachgewiesenen Ganglien

anhäufungen im Verlaufe der Lungcnnervcn eine wesent

liche Rolle spielen; sie sind vielleicht als jene localen

Respirationscentren anzusehen, die so lange in Thätig

keit bleiben, bis der durch das verlängerte Mark ver

mittelte, dauernde und complicirtere Reilexmechanismus

vollständig für sie eintreten kann. Dexler.

Rieker und Ellcnbcck (7) haben sich der Auf`

gabe unterzogen, die nach Nervenilurchschneidung auf

tretende Muskeldegelleration genau zu untersuchen, —

01110 Aufgabe, die um so anerkennenswcrther ist, als

man trotz zahlreicher Beobachtungen über die feinercn

Vorgänge dieser Veränderungen in vielen Punkten durch

aus nicht im Klaren ist. Die Resultate, welche dic

Autoren zu Tage gefördert haben, sind in grossen Um

rissen folgende:

Während im gesunden Muskel nur zuweilen statt

des ziemlich gleichmässigen Abstandes dcr Kerne eine

engere Lage von einigen Kernen beobachtet wird, findet

man die Kerne im Laufe der Muskeldcgencration ganz un

regelmässig gelagert, oft so gehäuft, dass ganze Kemnestcr

entstehen. Die Kerne sind nach' Gestalt und Chro

matingehalt von normalen Zuständen abweichend. Die

Vermehrung der Kerne geschieht durch Einschnürung.

sie zerfallen in mehrere Fragmente; mitotische Theilung

ist ausgeschlossen.

Der von seinem Nervenecntrum getrennte Muskel

verfällt der Atrophie, welche sich durch das Gefühl und

die Fasermcssung erkennen lässt. Structurelle- Ano

 

malien wurden nur im Sarcoplasma, niemals in den Fi

brillen beobachtet. Im ersteren entstehen lange, spalt

förmìge Lücken, die zu keiner Umfangsvcrmehrung der

Fasern führen. Es sind dasl Vorstufen von spìitcr auf

tauchenden kugeligen Vacuolen, die der Faser ein

wabiges oder schaumiges Aussehen verleihen. Ferner

entstehen im Muskelschlauchc hyaline Scheiben, die

aus verdichtctem Sarcoplasma geformt sind; dic fibrilläre

Substanz ist dabei nicht betheiligt. Es entwickelt sich

eine Fettinfiltration in der Muskclfaser, die von der

physiologischen nur durch die Mitexistenz anderer path.

Zustände verschieden ist.

Die Blut-Strömung im neureetomirten Muskel führt

zum Ocdem, das manchmal 5011011 macroscopisch de

monstrirt werden kann. Microscopisch äussert es sich

unverkennbar in dem weiten Abstand der sonst dicht

gelagerten Bindegewebs- und Muskclfasern. Eine andere

sehr markante Eigenthümlichkeit ist die Bildung von

Bindegewebe, die ohne Zellwucherung erfolgt, imd die

Vermehrung von Fettgewebe dic durch Infiltration vorher

vorhanden gewescncr Zellen bewirkt wird. Dexler.

Schmauch (49) fand bei Gelegenheit von Unter

stichtingen über Bothrioccphalus-Anämie in reihen Blut

körperchen von Katzen kleinste Körperchen mit schein

barer Eigenbewcgung, welche sich 11111 Methylviolctt

Kochsalzlösung fiirben liessen.

ln seiner eingehenden Beschreibung dieser Gebilde

und in der Betrachtung der Herkunft derselben kommt

Verf. zu dem Schluss, dass diese endoglobuliiren Körper

chcn Kernrestc darstellen, die als einzige Eigenschaft

des Kernes noch eine grosse Affinität zu Methylviolett,

einem Kcrnñirbungsmittcl, nach der vollzogenen Um

wandlung des Basichromatins in das Oxychromatin bei

behalten haben. Schütz.

Fettick (10) kommt bei seinen Harnnntersuchungen

zu dem Schlusse, dass Posner’s und Simader’s Be

obachtungen über den Eiweissgehalt des Harns gesunder

Thiere auf Täuschung bomben. Ellcnberger.

Fisch (11) empfiehlt zum Nachweise von Eiweiss

(Albumin) 1111 1111111 nachfolgendes Verfahren:

Man versctze den verdächtigen Harn mit der halben

Menge starken Alcohols. Die Flüssigkeit wird lrüb und

cs setzt sich ein Niederschlag ab. Man füge nunmehr

ein wenig Salpetersäure hinzu und erhitze. Wenn

der Niederschlag verschwindet, besteht er aus Phos

phaten` wenn er bleibt, aus Albumin. Mucin, welches

durch den Alcohol ebenfalls ausgefüllt wird, und Uralc,

welche sich nach längerem Stehen niederschlagen,

können nicht mit Albumin verwechselt werden, da sie

beim Erhitzen wieder verschwinden, während das` Al

bumin gefällt bleibt. A. Eber.

Tangl (53) gelangte bei seinen 11111 Mcnschenharn

ausgeführten calorimetrischen Harn-Untersuchungen

zu folgenden Resultaten;

1. Die und gl-Coüfticienten sind bedeutend

grösser, wenn in der Nahrung die Kohleliydrate. in über

wiegender Mcngc vorhanden sind, als wenn der grösste

Theil der Nahrung aus Fett besteht. Die Beschaffenheit

der Nahrung beeinflusst demnach den Werth dieser

Coöfficienten.

2. Beide Coüfficienten erleiden während der Arbeit

keine Veränderung. was, in Ucbereinstimmung mit den

Daten für den 11051111'21110115-6215110011501. gut vereinbar

ist mit Zuntz`s Theorie, wonach im Ruhezustandc und

während der Muskelarbcit dieselbe Niihrstoffmenge ver

braucht wird, d. i. diejenigen Nährstoffe, welche dem

Organismus in der níithigen Menge eben zur \'erfügung

stehen. ' liutyra.
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Hamburger (15) hat Untersuchungen über den

Einfluss des intraabdominalcu Drucks auf den Blut

druck und die Aufsaugung in der Bauchhöhlc etc.

angestellt und ist dabei zu folgenden Ergebnissen gelangt:

1. Die Resorption von Flüssigkeit in der Bauch

höhlc wird befördert durch Steigerung des intraabdomi

nalen Drucks. Da diese Erscheinung auch beobachtet

wird nach Unterbindung des Ductus tlioraeicus, darf

man sagen, dass die Resorption von Flüssigkeiten seitens

der Blutgefässe durch Steigerung des intraabdominalcn

Drucks begünstigt wird.

2. Die Beschleunigung der Resorption durch Steige

rung des intraabdominalen Druckes ist bedeutend. So

lindet man, dass in der Bauehhöhlc eines kleinen Ka

ninchens nach Unterbindung des Ductus thoracicus bei

einem Druck von 9 cm resorbirt werden 35 cem 0,9 proc.

NaCl-Lösung (isotonisch mit dem Blutseruni); während

bei einem Druck von 19 0111 resorbirt werden 72 ccnl.

3. Uebersehreitet der intraabdominale Druck eine

gewisse Grenze, so nimmt die Resorption ab.

4. Die sub 1 und ‘2 erwähnte Thatsaehc bestätigt,

dass die Resorption seitens der Blutgefässe ein in der

Hauptsache rein physikalischer Process ist. Es kann

auch als ein Wahrscheinlichkeitsargument gelten gegen

die Meinung, dass die Rcsorption als ein Lebensproeess

aufzufassen sei.

5. Die sub З erwähnte Thatsache stellt nur scheinbar

mit 2 in Widerspruch, weil bei bedeutender Steigerung

des intraabdominalcn Druckcs der Blntstrom in den

Venen verringert wird und also die zu resorbirende

Flüssigkeit weniger schnell abgeführt werden kann. Dass

in der That der Blutstrom durch den intraperitonealen

Druck beeinflusst- wird, lehren die Bestimmungen des all

gemeinen arteriellen Blutdruckes. Bei mässiger Steigerung

des intraabdominalen Druckes beantwortet das llerz

die Hemmung des Blutstroms mit einer kräftigen Wirkung,

~llcmgemiiss sieht man den arteriellcn Blutdruck steigen.

 ei einer bedeutenden Steigerung des intraabdominalen

)ruekcs aber ist das Herz nicht mehr zur Compensation

im Stande. Es empfängt nun auch selbst weniger Blut

\a|s unter normalen Umständen; der allgemeine arterielle

#Blutdruck sinkt.

6. Dass nach Entfernung sogar eines kleinen Bruch

theiles einer unter hoher Spannung sich befindenden

pathologischen Flüssigkeit eine beschleunigte Resorption

der zuriickgebliebcnen Flüssigkeit folgt, ist eine den

Klinikern wohlbekannte Erfahrung, Welche hier auf

experimentellem Wege erklärt worden ist.

Ellenberger.

Hamburger (14) hat Untersuchungen über die

Aufsuugung im Dìinndarmc und die Abhängigkeit der

selben vom intraintestinalen Drucke und von Athmung

und Peristaltik angestellt. Die Ergebnisse dieser Unter

suchungcn gehen dahin, dass jede Erhöhung des intra

intestinalen Druckes eine Steigerung der Aufsaugung

bewirkt. Durch die Athmung, die Peristaltik, das

Gewicht der Därme findet eine Aenderung des intra

intestinalcn Druckes und damit eine Beförderung der

Aufsaugung statt. Das Nähere s. im Originale.

Ellenberger.

K übel (27) kommt bei seinen Untersuchungen über

den Speichel zu dem Ergebnisse, dass eine schwach saure

Reaction die amylolytische Wirkung nicht beeinträchtigt,

dieselbe vielmehr steigert und dass man also mit Recht

das erste Stadium der Verdauung im Magen, wie dies

von dem unterzeichneten Referenten geschehen ist, als

das amylolytische bezeichnen kann. Ellenberger.

Klim mer (23) kommt in seinen Mittheilungcn über

die Lilienfeld’sche Peptonsynthcsc zu dem Schlüsse,

dass aus seinen Untersuchungen hervorgeht, dass das

Lilienfeld`sehe synthetisch dargestellte Pepton nicht

identisch ist mit dem durch die Verdauung von Eiweiss

in den Verdauungsorganen und bei künstlichen \'er~

dauungsrersuchen entstehenden Pepton. Ellenberger.

Martin (32) bespricht in einer ausfiihrlichen Ab

handlung dcn Eiweissstoíwcchscl im Körper des

ruhcuden und arbeitenden Thieres; er behandelt:

l. die Aufsaugung; 2. den Zerfall der Eiweiss

körpcr beim Stoffwechsel; 3. den Eiweissumsatz beim

Hunger; 4. den Eiweissstoffwechsel bci abnehmcnder

Eiweisszufuhr; 5. die obere Grenze für den Ersatz von

Nahrungseiweiss durch Leimstofïe; 6. (1011 Einfluss der

Fette und Kohlehydrate auf den Eiweissumsatz; 7. di»

Bildung von Fett aus Eiweiss; 8. das Verhalten von

Eiweiss als Quelle der Muskelkraft und 9. den Einflussl

der einmaligen und der fractionirten Nahrungsaufnahm

auf den Eiweissverbrauch. Obwohl es sich um ein Re

ferat über dic neuesten Ergebnisse der einschlagendcn

Untersuchungen handelt, so hat M. doc-h seinen Artikel

reichlich mit eigenen und kritischen Bemerkungen rer

schcn, die denselben sehr lescnswerth machen.

Ellenberger.

(.'olin (G) bespricht den wohlthiitigen Einfluss der

Mnskclßrbeit, deren Uebcrmass aber einzelne Organe so

wohl wie auch den ganzen Organismus schädigt.

Banni.

P. Plösz (40) ist bei seinen Untersuchungen über

den Einfluss der Kohlehydrate auf' die Fetthildlng

in der Leber zu folgenden Resultaten gelangt:

1. Wenn ein Kaninchen 5-6-10 Tage hindunch

hungert, so werden sowohl die Darmzotten als auch die

Leberzellen frei von solcher Substanz, die unter dem

Microscope mit Iiyperosniiumsäure die Fettreaction giebt.

2. Erhält das ausgehungerte Kaninchen, dessen

Leber (im Sinne der Osmiumreaction) frei von Fett war.

fettfreien Hafer, Stärke oder Zuckerlösung und wird

dasselbe 5-7 Stunden nach solcher Fütterung oder

auch später getötet, so sind die Darmzotten (gegenüber

der Osmiumsäure) auch jetzt fettfrei, in der Leber kann

jedoch durch die Osmiumbehandlung Fett nachgewiesen

werden. Hutyra.

Kóssa (24) hat an Geflügel, sowie an Kaninchen,

Meerschweinchen und Hunden Versuche mit verschie

denen leekerartcn, namentlich aber mit der Saccha

rose angestellt und ist dabei zu folgenden Resultaten

gelangt:

Rohrzucker in grösserer Menge (1 pCt. des Körper

gcwichtcs) Hühnem und Tauben subcutan einverleibt,

verursacht schwere Vergiftungen unter folgenden Sym

ptomen: Cyanosc des Kammes, acute Bronchitis, in

schwereren Fällen Lungenödem, Diarrhoe, насадки:

und Schlafsueht (ähnlich dem Coma diabetieum, viel

leicht durch im Körper gebildete Säureverbindungen).

Ineoordination und Polydipsie.

Die Section weist Coagulationsnecrose der Muskeln.

hömorrhagische Entzündung der Schleimhäute, Entzün

dung und Uratinfarcte in den Nieren nach. Letztere

Veränderungen, die den Merkmalen der Geflügelgieht

entsprechen, sind theils eine Folge der Epithelerkran

kung, thcils des Umstandcs, dass im Körper die N-hal

tigen Eiweisszerfallsproducte sich in aufallenderWeise ver

mehren. Diese Gicht ist durch Pipcrazin nicht zu heilen.

Bei Säugethieren, namentlich Kaninchen und Meer

schweinchen, tritt nach fortgesetzter Einverleibung von

Rohrzucker Abmagerung ein; übrigens verursacht die

subcutane Injection einer Dextrose- oder Rohmuckee

lösung örtliche Entzündung, Blutergüsse in verschiedenen

Organen, Xephritis mit Albuminurie (bei Kaninchen zu
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veilen schon nach sehr geringen Dosen; die Nephritis

der Diabetiker kann wohl als Zuekervcrgiftung aufgefasst

werden). Die Harnuntersuchung zeigt, dass zuckerdosen

von 0,25-0,7 pCt. des Körpergewichtes eine Steigerung

des gesamten Nitrogens, des IIarnstotïes und des

Ammoniaks bewirken, dass die Saccharose, wenigstens

in den angeführten Dosen, demnach den N-Stoñ'wechsel

sehr erhöht und somit keine eiweisssparende Wirkung

hat. Die bei Zuckerintoxication (ähnlich wie bei Dia

betes) eintretcnde Abmagerung ist eben Folge der ge

steigerten Oxydationsproccsse. liutyra.

Tereg (55) hat sich mit dem Eìnßusse der Tem

peratur auf den electrischeu Leitungswiderstaud der

Bestandtheile des Thierkörpers beschäftigt. Aus der

interessanten und sehr werthvollcn Arbeit, deren Ег—

gebnisse theilwciso erst später genauer besprochen wer

flen sollen, seien nur folgende Resultate vorläufig

Irvvähntz

1. Es lassen sich die Wider-stünde thieriseher

Flüssigkeiten als anctionen veründerlicher Tempera

turen graphisch darstellen.

2. Die Mehrzahl derartiger Curven

linearen Functionen.

3. Auch die nicht linear verlaufenden Cuneo ge

statten mit genügender Genauigkeit die Bestimmung der

i'empemtureoëfficienten der “'iderstmidscurve und der

`pecitisehen Leitungsiühigkeit.

4. Die erwähnten Cnrven bieten die Möglichkeit

eines Rückschlusscs aul diejenigen Bahnen, welche

von einem den lebenden Thierkörper durchsetzenden

electrischen Strom eingeschlagen werden.

Ellenberger.

Ablaire (1) nahm an 300 normalen Pferden eine

eingehende ophthalmoscopische Untersuchung vor und

fand darunter 270 frei von wesentlichen Veränderungen. die

übrigen 30 mit folgenden Zuständen behaftet:

15 myopisch;

12 astigmatiseh, myopisch, emmctropiseh oder hyper

metropisch;

1 Entzündungsrückstände;

chorioiditische Plaques; «

beginnende Atrophic des Sehncrven.

entsprechen

»dn-1

Ваши.

Noli (38) fand mittelst der skioscopischen Methode

der Feststellung von Refractionsanomalien der Augen

unter 211 Pferden bei 146 = 69 pCt. Hypermetropie

Yon 1—2 D, bei 37 = 171/2 pCt. Emmet-ropie und bei

‘.’8 = 13 pCt. Myopie von 1_3 D, im Maximum 4 D.

Yon 100 Rindern wiesen 42 eine Hypermetropie von

0.5—1 1), 26 Emmetropie und 32 Myopie von 1-3 D. auf.

Sussdorf.

Heape (18) hat die auf eine allgemeine Umfrage

der Royal Agricultur Societ) of London eingelaufenen

Berichte von 397 Schafmeistem mit insgesamt 122673

Mutterschafen zu einer umfassenden Studie über

Abortus, Unfruchtbarkeit und Fruchtbarkeit der

>` ehaf e verarbeitet und gelangt zu folgenden Schlüssen:

Der Procentsatz abortirender Schafe ist im Allge

meinen niedrig. Das Alter der Schafe, die Gegend, der

Untergrund, sowie die chenmenge mögen den Procent

.satz beeinflussen, doch sind als erste Factoren die Nah

rung und der Ernährungszustand der Schafe anzusehen.

Der Procentsatz der unfruchtbaren Schafe ist wesent

lich höher als derjenige der abortirenden. Grosse Frucht~

barkeit ist eine Rasseeigenthümlichkeit bei den Schafen.

Unter sonst gleichen Verhältnissen spielt der Ernährungs

zustand der Schafe während der Bcspringungsperiode

eine Rolle. A. Eber.

Fock (12) bespricht die Unfrllchthßrkeit bei

del“ Stute. Dieselbc sei zunächst- Folge ihrer unnatür

liehen Benutzung, welche einen ungünstigen Einfluss auf

die Entwickelung der Graafschcn Follikcl und die Lö

sung der Hier ausübe. lm weiteren seien die Ursache

Erkrankungen der Eierstöcke und Eileiter. vor allem

aber Fehler an dem Gebiirimitterhalse und dem äusse

ren Muttermunde.

ln letzterer Beziehung komme besonders der Ver

schluss des Muttermundes in Frage. der das Eindringen

der Samenfiiden hindere. aber durch künstliche Erwei

terung des Gebiirinutterhalses zu beseitigen sei. Man

bediirfe hierzu nur der Hand und keiner besonderen

Instrumente. Am besten erfolge das l„Aufhloeken“ un

mittelbar vor dem Bcdecken. Weniger leicht seien

tlcsehwülste und klappcnformige liildnngcn an den

genannten Theilen zu beseitigen. Gelinge das nicht.

so könne die Befruchtung durch eine künstliche Ein

spritzung von Samen in den Uterus ermöglicht werden.

Letztere sei auch in denjenigen >Füllen zu versnellen,

we die Stute umnittelbar nach der Begattung den

Samen wieder -ausprcsse" oder wo der Muttermund

oder Gebiirmutterhals durch unrcgelmiissige Narben

bildung verzogen seien, d. h. nur in solchen Füllen, wo

hierdurch nur die Befruchtung, nicht die Geburt ge

hindert werde. Hierauf wird die Methode der künst

lichen Samen-Ueberfíihrung. welche besonders in Amerika

geübt werden soll, näher beschrieben (s. Orig. S. 541)

und bemerkt, dass mit dem Samen cines Hengstes zwei

bis drei Stuten mit gríìsserer Sicherheit als beim regn

liiren Coitus befruehtet werden können. Endlich können

noch anatomiseh-pathologisehe Fehler der Scheide oder

Katarrhe der letzteren und dcr Gebärmutter die Ursache

der Nichtbefruehtung sein. Johne.

Sand (46) bespricht in einem Vortragc die Ull

fl'llcllthßrkeìt del* Stute; er giebt einige statistische

Mittheilungen über die Häufigkeit dieses Leidens; so

wird angeführt, dass Sterilitiit in Jütland bei ca. 30 pCt.

der Stuten beobachtet wird. Er bespricht die verschic

dencn Ursachen der Sterilit'át: Ovarienkrankheitcn

(Aplasie, Atrophie, Hämatome, Dermoidcystcn, Carci

nome und andere Geschwülste, Retentionscysten), ver

schiedene Anomalien der Tuben, Krankheiten des Uterus

und der Scheide imd weiter noch den wichtigen Fehler:

Verschluss des Orificium uteri während der Brunstzeit.

Von den verschiedenen Behandlungsmethoden

erwähnt er besonders

1. das zuerst vom dänischen Thierarzte Hegelund

vorgenommene Zerquetschen der Oval-iencysten mittelst

der in das Rectum eingeführten Hand, eine Methode,

die sehr viel in Dänemark bei Kühen mit Vortheil an

gewendet wird, und die man auch, jedoch weniger leicht,

bei Pferden anwenden kann. 2. Erweiterung des Collum

uteri. S. hat selbst diese Methode bei 4 unfruchtbaren

Stuten angewendet; 3 davon wurden darnach träehtig.

Er theilt weiter mit, dass Thierar/.t L. Nielsen (Aarhus)

im Jahre 1898 ca. 20 Stuten in dieser Weise behandelt

hat, und dass davon die lliilfte trâichtig geworden sind,

weiter, dass J. Pedersen (Otterup) 30 Stuten behan

delt habe, wovon später ca. 20 trüchtig wurden. З. Die

künstliche Befruchtung d. h. die Einspritzung von Samen

in den Utcrus, und 4. die Behandlung des Scheiden

katarrhs mit alkalisehen Ausspiilungen vor dem Be

springen. C. О. Jensen.

Hüeg (20) theilt im Anschluss an die Mitthcilungen
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von Sand mit, dass er die Erweiterung des Orifieium

uteri vor dem Bespringen bei 25 unfruchtbaren Stuten

vorgenommen habe; bei 13 denselben hatte die Behand

lung Trächtigkeit zur Folge. C. О. Jensen.

Sauer (47) hat im Gegensatz zu den Angaben von

Mieckley die von Grabensec empfohlenen Ein

spritzungen einer '/zproe. Lösung von Natrium bicar

bonicum in die Scheide schwer oder gar nicht auf

nehmendel“ Stuten mit gutem Erfolge bei drei güsten

Stillen angewandt. Fr'óhner.

Messe. (35) belichtet über eine “птицами

bei einer 14jährigen, 600 kg schweren llolländerkuh.

Der erste, 20 kg schwere Fötus wurde lebend geboren,

die 4 anderen, je 18 kg wiegenden Kälber starben bei

der Geburt. Das Mutterthicr zeigte während des Geburts

actes, der 4 Wochen zu früh erfolgte, Zeichen grosser

Schwäche. Die Nachgeburt ging nach 8 Tagen lspon

tan ab. Guillebeau.

Kroon (25) beobachtete einen Fall von Super

foetatio bei einer Ziege, welche zum zweiten Male warf.

Am folgenden Tage, als die Naehgcburt ausgestossen

wurde, fanden sich darin noch 3 Früchte, völlig nackt

und noch nicht ausgetragen. Die Ziege war am 14. Sept.

1897 begattet- worden, also 1.52 Tage vor der Geburt.

Am 5. November wurde sie wieder brünstig und aufs

neue gedeckt. An diesem Tage, also während der

Trächtigkeit, hatte die zweite Befruchtung stattgefunden,

wovon die 3 nicht ausgetragcnen Früchte am 13. Febr.

zugleich mit den ausgetragenen zur Welt kamen.

M. G. de Bluin.

Bailleux (2) berichtet über eine Trächtìgkeit

f von l5monatlieher Dauer bei einer Stute; er stellte

` bei der vor 15 Monaten belegten Stute Uterustorsion

fest, wobei weder per vaginam noch per rectum, noch

‘è durch Palpation der Bauchdecken die Anwesenheit eines

' Foetus nachweisbar war.

Die Section des bald darauf. verendeten Thieres

~crgab Peritonitis, Verwachsung des Uterus, der einen

gut entwickelten und conservirtcn Foetus und 7-8 l

schwärzlicher, geruchloser Flüssigkeit enthielt, mit Rec

tum und Bauchwand. Letzterem Umstand schreibt es

Verf. zu, dass sich intra vitam der Fötus nnauffìndbar

erwies, während er die Peritonitis als Todesursache be

zeichnet.  Baum.

Schmidt (50) bespricht einen Fall von ешьте

riner Träehtigkeit beim Hunde. Das Thier hatte einen

toten, voll entwickelten Fötus geboren, zeigte sich

aber krank. 4 Tage später wurde das Vorhandensein

von noch 2 Föten constatirt und eine Laparotomie gc

macht. Zwei Föten lagen frei in der Bauchhöhle und

wurden entfernt; dieselben schienen ihre Placenten im

Omentum gehabt zu haben. Das Thier wurde geheilt,

indem die Wunde theilweise per primam heilte.

C. 0. Jensen.

Barzo ff (3) beschreibt einen Fall von Extrauterill

Schwangerschaft einer kleinen Hündin, der insofern

besonders interessant ist, weil er wuthäbnliche Erschei

nungen bei der Hündin hervorrief.

Das bisher friedliche Thier wurde plötzlich sehr

reizbar, nahm keine Liebkosungen mehr an und bedrohte

bei der leichtesten Berührung die betr. Person; es

folgte keinem Rufe mehr und suchte dunkle, stille Orte

auf. Da der Zustand 6 Tage lang vollständig gleich

blieb, wurde die Hündin getötet.

Bei der Section fand B. eine reichlich hühnerei

grosse, mit dem Peritonaeum verwaehsene Geschwnlsl:

ein Einschnitt in dieselbe liess einen fast vollständig

entwickelten Fötus erkennen. B. glaubt, dass dei'

Fötus die Wuth vorta'uschenden Symptome bedingt habe.

Baum.

Ellenberger (8) hat mit- Seeliger die 111801111

milch einer genaueren Untersuchung unterzogen und

die Ergebnisse in einer Abhandlung niedergelegt.v aus

der nur Einiges an dieser Stelle wiedergegeben wer

den soll.

Als Hauptergebnis sei z. B. hervorgehoben, dass

die Eselinmilch durch eine eigenartige, chemische Zu

sammensetzung` durch eine stark alkalische Reaction.

ein besonderes Aussehen. einen cigenthümlichen Geruch

und Geschmack, durch ein ganz besonderes Verhalten

gegen Säuren, Labferment und Magensaft, durch das „11

eintretende Gerinnen beim Kochen (namentlich bei der

Milch hoehtriiehtiger Stuten), durch ihre leichte Yer

daulichkeit und endlich noch dadurch eharacterisirt ist.

dass bei ihrer Verdauung kein Rückstand von Nucleic.

bezw. Paranueleïn entsteht und dass sie von Kindern

und Erwachsenen sehr gut vertragen und ausgenutzt

wird. Ueber letzteren Punkt und die Ergebnisse der

Untersuchungen der Ercreniente solcher Kinder. die

mit Eselinmilch genährt wurden, soll später berichtet

werden.

Die kurz (wenige Tage) vor der Geburt im Bun-r

producirte Milch ist characterisirt durch einen hohen

Aschegehalt, einen sehr hohen Eiweiss-, einen ziemlich

hohen Zuckcr- und eincn geringen Fettgehalt, ein hohes

speeifisches Gewicht, eine starke alkalische Reaction

und dadurch, dass bei ihrer Verdauung kein Nuclcin

rückstand entsteht.

Die Colostralmilch zeichnet sich aus nicht nur

durch ein besonderes Aussehen und ihre leichte Gerinn

barkeit beim Kochen, sondern auch durch ein hohe~`

specilisches Gewicht. einen hohen Gehalt an Trocken~

Substanz, einen grossen Gehalt an Eiweiss, Fett, Zucker

und Asche und besonders dadurch, dass der Cascïngc

halt gegenüber der Normalmìleh mehr zugenommen hat

als der Gehalt an Albumin. In den ersten 10 Tagen

nach der Geburt verschwinden allmählich die Besonder

heiten des Colostrums; die Milch nimmt damit wieder

ihre gewöhnlichen Eigenschaften an.

Bei einer Erkrankung der Stute machte E. eiin`

sehr merkwürdige Beobachtung. 1m Frühjahrc erkrankte

das Thier an einem katarrhalischen, inñuenzaartigen

Leiden; während dieser Krankheit stieg der Fettgehalr

der Milch rapid an, und zwar auf 9,0 bis 13 pCt., uni

nach der Krankheit wieder auf 0,8 und 0,4 pCt. herab

zusinken.

In ihrem Verhalten gegen Säuren. gegen das Lab`

ferment und gegen Magensaft gleicht die Eselinmileh

der Frauenmileh, weicht aber hochgradig von dem eni

sprechcnden Verhalten der Kuh- und .Ziegenmilch ab.

Bezüglich des chemischen Aufbaues der Eselinmilch

fallen vor Allem auf: der geringe Gehalt an Fett, der

dem Eiweissgehaltc der Frauenmilch fast gleiche min

1ere Gehalt an Gesamteiweiss, der verhältnismässig

grosse Gehalt an Milehzuckcr und das Vorkommen vor.

relativ viel Albumin beim vollständigen Fehlen des

Nucleoalbumìns.

Die Thatsache, dass die Eselinmilch leicht vcr

daulich ist, dass sie von solchen Kranken mit Yer

dauungsstörungen und geschwächten Verdauungserganen

gut vertragen wird, welchen der Genuss von Kuhmilr-l:

nachtheilig ist, und dass sie bei an Magen- 111111 Darm

katarrhen leidenden Kindern, bei denen diese Leiden

beim Genusse von Kuhmilch aufgetreten sind, geradezu`

heilend wirkt. erklärt sich z. Th. aus dem geringen;

Fett'gehalte der Milch; muss aber wesentlich in beson

deren, chemisch noch nicht nachweisbaren Eigensch ni
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ien des Eselinmilchserums und in einer besonders

leichten Verdaulichkeit des Caseïns der Eselinmilch ge

sucht werden. 

In der fragl. Abhandlungwerden nach zahlreichen Ana

lysen der Eselinmileh, und zwar nicht träehtiger, trächtiger,

hoch trächtiger und frischmelkender Eselstuten, Analysen

der (Èolostralmileh, der Milch von Pferdestuten, Hündinnen

und Ziegen mitgctheilt. Auch wird die Frage des Ersatzes

«ler Muttermilch der Kinder durch Eselinmilch u. A. bc

sprochen, Ohne dass in einem Referate auf diese Punkte

eingegangen werden kann. Ellcnberger.

Rauch (43) hat zahlreiche Versuche über die

Beeinflussung der Milch durch die Qualität der Nah

гипс, namentlich durch fettreiehe und fettarme Nah

rungsmittel angestellt und ist dabei im Wesentlichen

zu folgenden Hauptergebnissen gelangt: _

1. Durch die Erhöhung des Fettgchaltes des Futters

ist gegenüber der natürlichen Abnahme sowohl die

.llilr-lirncnge, wie der procentische Fettgchalt und infolge

dessen auch die Fettinenge gesteigert worden.

2. Der procentischc Fettgchalt der Milch erfuhr im

Verlaufe der Lactation eine Erhöhung.

3. Der Proteingehalt der Milch unterliegt im Ver

gleiche zum Fettgehaltc. nur geringen Schwankungen

und steht zu diesem in keinem nachweisbaren Zusammen

hange.

4. Der Proteingehalt dcr Milch nimmt mit fort

schreitender Lactation zu.

5. Durch den höheren Fettgehalt des Putters wurde

dcr Proteingehalt der Milch bei 2 Kühen in entgegen

gesetzter Weise bccinilusst, sodass die Ursache hierfür

in der verschiedenen eigenartigcn Thütigkcit der Milch

drüsen zu suchen ist.

6. Die bedeutende Steigerung der Fettmenge des

Futters hatte keinen Einfluss auf den Gehalt des Milch

fcttes an tlüehtigen Fettsäuren.

7. Eine Einwirkung der Lactationsdauer machte sich

nur bei einer altmelken Kuh durch Depression der Menge

der flüchtigen Fettsäuren bemerklieh.

8. Е111 Einfluss der Individualität in der fraglichen

Hinsicht war nicht nachzuweisen.

9. Die Brunst eines Thieres hatte eine plötzliche

Verminderung der Sättigungszahl für die flüchtigen Fett

säuren zur Folge. Ueber die weiteren Ergebnisse s. das

Original. Ellcnberger.

Hagemann (13) hat zur Entscheidung der Frage,

ob fettreiches Futter eine fettreiche Milch liefert,

wie dies unter besonderen Verhältnissen von Soxhlet

beobachtet worden ist, Fütterungsversuche mit Milch

kiillel angestellt, wobei er zu folgendem Ergebnisse
gelangt ist: I

1. Der proeentische und absolute Fettgehalt der

Milch ist nicht vom rerdauten Fett der Nahrung ab

hängig.

2. Milchmenge und Fettgehalt sind ron vorläufig

noch unbekannten Reizstoffen abhängig, Welche theils '

auf einen hohen proeentischen Fettgehalt, theils auf

eine grosse Milchergiebigkeit, vielleicht auch auf beides,

hinwirken. Pusch.

Landbeck (28), der seiner Abhandlung über den

111-111158 einer proteinreichen Nahrung auf die Aus

scheidung von Fett und Stickstoff in der Milch eine

längere Einleitung über Milehwirthschaften und frühere

Püttenmgsversuche mit proteïnrcieher Nahrung voraus

scndet, hat Kühe mit einer proteïnreiehen Nahrung gc

1011011 111111 dann die Milch untersucht, um den Einfluss

der Nahrung auf die mit der Milch erfolgende Fett

und Stickstotïausscheidung festzustellen. Die Versuchs

ergebnisse werden eingehend in zahlreichen Tabellen

u. s. w.-mitgetheilt.

Fassen wir aber in Kürze die Resultate der vor

liegenden Versuche zusammen, so ergiebt sich, besonders

wenn die Depression der Milch infolge der fortschreiten

den Lactation berücksichtigt wird, dass ein Einfluss

einer gesteigerten Proteïngabe im Futter vorhanden war.

Es kann unter Umständen zwar ein Vorthcil sein, die

Kühe proteïnrcicher zu ernähren, das Nährstoüverhältnis

den Werthen 1:5 nahe zu bringen, aber noch proteïn

rcicher zu füttern, ist wohl nur ganz ausnahmsweise

nöthig.

Diese Versuchsresultatc stehen demnach im Wider

spruch zu denjenigen Märcker’s, welcher die Menge

des Futterciweísses bis zu einem Nährstoffverhältnis von

1 : 3,6 steigerte, wobei ein wachsendes tägliches Plus an

Milchmenge erzielt wurde. Bei vorliegendem Versuch

jedoch vermochte ein N.V. von 1:5,05 resp. 1:5,13

die Depression noch aufzuhalten; bei einer weitergehen

den Vcrengung des N.-V. jedoch fand eine Mehr

production nicht oder nur in einem ungünstigen Ver

hältnis iin Vergleich zur ersten Eiweisszulage statt. Die

erzeugten Fettmcngcn wurden b'ei beiden Versuchs

thicren in ebenfalls nur schr geringem Masse und auch

nur bei der ersten Protei'nzulagc beeinflusst, während

eine weitere Vermehrung des Futtereiweisses die Milch

fcttmenge zwar erhöht hat, aber dieses Steigen verlief

nicht proportional zur Eiweissvermchrung. Auch auf

die Proteïn- und Caseïnmengen in der Milch reagirte

die milchreiche Versuchskuh stärker als eine zweite

Kuh und vermochte der Depression besser zu wider

stehen als letztere.

Im Allgemeinen zeigte sich also ein geringer Ein

fluss einer protei'nreiehen Nahrung, 110011 wurde derselbe

bei sehr grosser Mehrzufuhr an Protein immer kleiner

und immer unrentabler, denn die Mehrzufuhr stand in

keinem Verhältnis '/.ur Mehrleistung, mag man die Monge

oder die Qualität der Milch in’s Auge fassen. Bei dem

milchreicheren Thiere war der Einfluss der reicheren

Fütterung stärker als 1101 der Kuh, die schon weiter in

der Lactation vorgeschritten war; während bei jener die

Milchdrüse und deren Thätigkeit in höherem Massc

durch proteïnreichere Fütterung beeinflusst wurd'cn,

reagirte die andere Kuh mehr durch Körpergewichts

zunahmc. Deshalb glaubt L., dass es für die Land

wirthe von eminenter Wichtigkeit ist, dic Thiere nicht

nur individuell zu ernähren, nicht nur zeitweise die

Menge und den Fettgehalt der Milch zu bestimmen,

sondern auch darauf zu achten, inwieweit sich das

Lebendgewieht verändert, und welche Beziehungen

zwischen Milehmenge und Milchzusammensetzung einer

seits und Lebendgewichtsvcränderung der Thiere an

dererseits bestehen. Ellcnberger.

Entwickelungsgesehiehte. Stoss (51) beschreibt

einen le Tage alten Pferdeemhryo, welchen die ana

tomische Abtheilung der thierärztl. Hochschule in München

Herrn Gestiitsdirector Schicsl in Regensburg verdankt.

Das ganze Ei, welches sich mit noch zwei weiteren

auf gleicher Entwickelungsstufe stehenden Elem im Corpus

uteri vorfand, stellte eine kugelige, dünnwandige, mit

wasserklarcr Flüssigkeit gefüllte Blase von 26 mm Durch

messer und ohne Gallcrthülle dar. Der Embryo mass

5,5 mm, zeigte 8 Urscgmente, ein theilweise geschlossenes

Medullarrohr, aber noch keine Andcutung 011105 Amnions.

Bei schwacher Vc össerung eingestellte Querschnitte

des Embryos, sowie zahlreiche Wandtafelzeichnungen

dienten zur Demonstration dieser Verhältnisse.

Zum Schluss zieht der Vortragende eine Parallele

zwischen diesem Embryo und einem 21Tagc alten, von
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Martin beschriebenen, welcher ein seiner Entwickelung

dem vorgeführten weit nachsteht. Baum.
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Ref. Dtsch. th. Welischr. S. 460. _ 2) Chittenden

und (iiess, Der Einfluss von Borax und Borsiiure auf
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Rindern. ll med. Zooiatro. 1898. р. 403. Ref. Dtsch.

t-h. Wehschr. S. 141. _ 5) Hagemann und Ватт,

Schweincmast und Schlachtvcrsuehe mit Thierkörpermehl

und Tropen-Abfällen. Landwirth. Presse. S. 790. _ (i)

lluntemann, Die Verwerthung der Eicheln als Vich

futter. Ebendas. S. 1079. _ Т) Iwan ow, M., Veränderun

gen der stiekstoflhaltigcn Substanzen des Hafcrs unter

dem Einflusse des Schimmclns. Arch. f. Veterinärwiss.

1898. No. 3. S. 49-64. (Russisch.) _ 8) lfavalard,

Ueber die Torfstreu und den 'l`orfdünger. Rec. de med.

vet. Bull. de la Soc. No.6. р. 115. _ 9) Lemke,

Fütterung von Pferden mit Abfällen aus der Mannschafts

küche. Zeitschr. f. Veterinärknndc. No. 10. S. 491. _

10) )lusterblütter f. Sehweincsfallungen u. deren innere

Einrichtung. llrsg. v. der deutschen Section des Landes

kulturrathes für das Königreich Böhmen in Prag. Fol.

12 Taf. mit 7 Ss. Text. Prag. (Buch.) _ 11) Noack,

Vortheilc der Melassefüt-terung. Sachs. Veterinär-Bericht.

S. 129. _ 12) Owsińsky, J., Ueber die frühe Soja

bolme (Soja hispida praeeox). Rolnik i llodowca. No.

39, 40. — 12a) Derselbe, Die frühe Sojabohnc. Ifem

berg. _ 13) Prüger, Nachtheile des Baumwollcnsaat

mehlcs. Siiehs.Vet.-Ber. 127. _ 14) Ramm, DerWerth

der Melasse als Futtermittel. Illustr. landw. Ztg. S315.

Ref. Dtsch. th.Wchschr. S. 74. _ 15) Kamm u. Möller,

Fütterungsvcrsuchc m. Illipenusskuchen. Milchztg. S. 146.

_ 16) Rest, Verdorbene Kleie. Sìichs. Vet-Ber. 12S.

_ 17) Rylski, T., Ueber die Fütterung der Milchkühe.

Przeglad mleczarski. No. 1. _ 18) Schüler, E., Die

Conservirung der Futtermittel. Wirthschaftl. Bedeutung,

“Lesen und Praxis der Futter-Envilagc. 8. 26 Ss. Schöne

berg-Berlin. (Buch.) _ 19) Tangl, Heu von beriesclten

Wiesen in Mczühegyes als Pferdefutter. Kisérlctügyi

küzlemenyek. Il. Bd. 3. Heft. (Ungarisch.) _ 20) To

maro ff, Thierarzt, Die Beleuchtung der Räumlichkeiten

für Hausthiere und ihr Einfluss auf die Erkrankung des

Auges. (Russisch.) Arch. f. Veter.-Wiss. Heft 11. Ab

theilg. Il. S.'552-555. _ 21) Voltz, Futtcrwcrth der

Abdeekcreiproducte. Dtsch. Landwirthsch. Presse. Ref.

Dtsch. th. Wehschr. S. 298. _ 22) Weinhold, Ueber

Matratzenstreu. Zeitschr. f. Veterinärkunde. No.6. 8.305.

(Besprechung der sogcn. hannoverschen Matratzenstreu

und ihrer Vorzüge vor der gewöhnlichen.)

lluntcmann (6) berichtet über den Warth del'

Eicheln als Viehflltter folgendes:

1. Eicheln sind im grünen Zustand als Rindvieh

futter und Futter für tragende Sauen in der Regel dann

nicht bekünnnlich, wenn genannte Thiere viel davon ge

niessen. Dagegen übt der proeentiseh hohe Gehalt der

Eichclsehalen an Gerbsiiurc (bis zu 1() pCt.) keinen nach

theiligcn Einfluss auf den Thierkürpcr aus, wenn Schweine

neben anderem Futter (insbesondere auch Erde, Wur

zeln von Farrn ete.) durchschnittlich täglich 2_3 Pfd.

Eichcln als Mastbcifuttcr fressen (Waldcichelmast).

2. Für Schafe, namentlich Haidsehnueken,

Eicheln unschädlich und ein gutes Mastfutter.

З. Am besten gedeihen Mastschweine bei Eichel

futter (2_3 Pfd. pro Tag und Haupt), wenn die Eieheln

sind

gekocht werden (Zerstörung der Schimmelpilze) und das

Hochwasser abgegossen wird.

4. An Stelle des Koehcns kann das Auslohen der

Eicheln treten (Uebergiessen der Eieheln mit Wasser

und spiiteres Abgiessen desselben).

5. Auch das Trocknen der Eichcln im Backofen

und darauf folgendes Dreschen derselben ist empfehlens

werth.

(i. Kühe in Milch und säugende Sauen erzeugen

nach Eichclgenuss schlecht bekömmliehe Milch.

7. Die Ansichten über den bei der Eichelmast er

zeugten Speck sind sehr verschieden. Durchschnittlich

neigt man der Ansicht zu, dass bei gutem Beifutter (bc

sonders Roggenmehl) ein sehr guter, kernigcr, wohl

schmeekender Speck erzeugt wird. Pnsch.

In zwei sehr heachtenswerthen Arbeiten berichtet

Owsinski (12) über die Bedeutung der Sojabolme

für dell Landwirlh und Thicrzüehter.

Die Sojabohne (Soja hispida) ist eine in Asien.

besonders in China, seit undenkbarcn Zeiten cultivirte

und hoch geschützte Futterpflanzc, deren Anbau in

Europa zu verschiedenen Zeiten versucht wurde, jedoch

wegen spiiter Reifezeit bisher nicht gelang. Erst mit

der in Asien erfolgten Entdeckung einer früh reifenden

Varietiit (Soja hispida praecox) ist ihre Cultur in unserem

Clima möglich geworden und wird nun sowohl von

ihrem Propagateur in Polen, Owsìński, als auch von

anderen Agronomen mit grossem wirthsehaftliche-in Vor

theile betrieben. Auf die economische und landwirthschaft

liche Seite des Gegenstandes übergehcnd, heben wir aus`

den Arbeiten Owsiński`s` folgende für den Thierarzt

wichtige Sätze hervor:

Die Sojabohne ist die nahrhafteste aller

Futterpflanzen. Sie kann ebenso gut im grünen

Zustande, als in Gestalt der Samen verfüttert werden.

Was den Samen speciell betrifft, so giebt er das beste

und billigste Futter für unsere grossen Hauslhiere. tie

wöhnlieh wird er jedoch nicht ganz, sondern nach Aus

pressung des einen vorzüglichen Geschmack besitzenden

Ocls als Oclkuehen (mit 40 pCt. Proteinsubstanzen`

und 7 pCt. Fett) verabreicht. Will man jedoch das Oel

nicht gewinnen. so müssen die Samen geschroten oder

gemahlen werden, je feiner. desto besser, weil die ganzen

Bohnen schwer verdaulieh sind. Auch kann der Samen

gekocht verwendet werden. Sowohl der Samen, als die

Oelkuehen enthalten keine bitteren oder gar schäd

lichen Substanzen. Nachtheile wurden nach der Yer

fiitterung der Sojabohnen bisher nicht beobachtet.

Koniński.

Ramm und Möller (15) berichten über Fine

rnngsversuche mit lllipennssknehen.

Nach ihnen wird die Illipenuss von verschiedenen

Bassia-Arten (Bassia longifolia L. und Bassia. latifolin

Rosh), auf Borneo, in Indien und am Senegal wachsend.

gewonnen. Das Fett dient in den Produetionsliindern

im frischen Zustand als Nahrungsmittel, technisch zur

Kerzen- und Seifenfabrikation. Die mit den Illipenuss~

kuchen an Milchkühen angestellten Fütternngsversuehe

haben ergeben, dass diese Oelkuchen ein wirksames und

brauchbares Kraftíutter für Milehkühe darstellen. Der

auffallend niedrige Gehalt an Protein wird offenbar

durch den hohen Gehalt an Fett und Kohlehydmten

bis zu einem gewissen Grade aufgewogen, zumal wenn

in der Ration für das Vorhandensein des notwendigen

Minimums an verdaulichem Eiweiss Sorge getragen wird.

Eine der Versuchskühe hat die Aufnahme der Kuchen

verweigert, derartige Abneigungen gegen einzehic Futter

stoffe werden aber gerade bei Rindvieh nicht selten an

getroñ'en. Pesch.
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Nach Ramm (14) wurden im Jahre 1896 in

Deutschland 6840000 Centner Мамане gewonnen. Dic

<flhc wurde früher zu Zucker verarbeitet oder zur Spi

ritusfabrikation verwendet, jetzt wird sie vielfach ver

fittert.

Bci Rindern bewirkt sie eine die Milchsccrction an

regende Thätigkeit mit beträchtlicher Steigerung des

procentualen Fettgehalts; Quantitäten von 3_4 Pfund

wurden auch von tragenden Kühen gut vertragen. Die

Rentabilität der Melassefütterung ist als` ausserordent

lich gut zu bezeichnen, sofern die ganze Ration zweck

mässig zusammengesetzt ist und eine genügende Menge

Protein und Fett enthält. _ Weiterhin hat sich Me

lasse bei Mastvieh mit 3_4 Pfund pro Kopf und auch

für Zugochsen bewährt, Jungvieh verträgt 2_3 Pfund.

Pferden bekommt Melasse sehr gut, 2_4 Pfund pro

Tag ersetzen bei ihnen mit Vortheil die gleiche Gewichts

menge Hafer. Das Aussehen soll in der arbeitsrcichen

Zeit besser, und dic Colikanfállc sollen seltener' werden.

Schafe und Schweine eignen sich weniger für die

Mclassefütterung. _ Die Formen, in denen die

)lelassc zur Anwendung kommt, sind schr ver

schieden.

1. Melassetrockcnschnitzel: Die Schnitzel werden

mit 16 pCt. Melasse vermischt und dann getrocknet.

2. Nasse Schnitzel: Dicselben haben durch maschi

nelle Behandlung ihr Wasser abgegeben und dafür Me

lasse aufgenommen.

З. Die Torfmelassc: 80Theile Mclasse werden mit

20 Theilen bestem gelben Torfmehl, das möglichst sand

und staubfrei sein muss, vermischt.

4. Dic frische Mclasse wird entweder mit dem

Trinkwasser vermischt oder mit Häcksel verabreicht.

Dann hat man noch zahlreiche Futtermittel, welche

vine grössere Aufsaugungsfáhigkeit haben, mit Melasse

zur Herstellung von Mischfutter vernietigt, so Oelkuchcn,

Malzkeime, Biertreber, Kleie u. w., doch haben diese

Mischungen deshalb nicht befriedigt, weil sie nicht so

bek'ómmlich waren und vielfach Durchfall hervorriefen,

und weil es andererseits schwer ist, den wahren Geld

und Futterwerth cines solchen Gemenges festzustellen.

Endlich hat man auch Blutmelasse und Magermilcb

melasse hergestellt, und soll sich die erstere _ 2O pCt.

Melasse, 80 pCt. Blut nebst so viel chie, dass beides

vollkommen aufgesogen wurde _ in Gaben von 6 bis

7 Pfund bei Milchvieh bewährt haben. Pusch.

Hagemann und Ramm (5) unternahmen an

Schweinen Fütternngsversnehe mit Thierkörpermehl

llld Troponabf'állell (vorwiegend Abfälle von zur Tro

ponfabrikation dienenden Erbsen).'

Die chemische Zusammensetzung beider Futtermittel

und das Fiitterungsrcsultat waren wie folgt:

Troponrückst'zinde: 88,41 Trockensubstanz, 3,12 Mineral

substanzen, 28,28 Rehfaser, 3,27 Pro

tein, 8,85 Fett, 37,75 N. fr. Rest.

85,85 Trockensubstanz, 15,91 Mineral

salze, 1,21 Rohfascr, 7,98 Protein,

18,20 Fett, 0,63 N. fr. Rest.

Thicrkörpermehl wurde von den Schweinen in grösst

rcn Quantitäten nur ungern genommen, die Thiere hatten

nicht ganz denselben Zuwachs wie dic mit Gerstenfutter

mehl und Kleie gefüttertcn; dagegen zeigten sie 0111 ge

ringes Plus bei den Schlachtprocenten. Das Thier

körpermehl lieferte verhältnismässig wenig Muskelsub

stanz, dafür einen festen Speck. Verglichen mit dem

Thierkörpermehl:

(ierstcnfuttcrmchl und der Klein lieferte das Thierkörper

mehl ein Fleisch von etwas geringerem Stiekstoll'gehalt,

das Fett hatte einen beträchtlich niedrigeren Schmelz

punkt, der Oel-Säuregehalt des Fettes war etwas höher,

der (Gehalt des Fettes an wasserlöslichen Fettsäuren auf

fallend niedrig. Wenn Gerstenfuttermehl und Kleie mit

11,11Mk. für 100 kg angenommen werden, so berechnet

sich für (,‘adarennehl ein Wert-h von 7.14 Mk. pro 100 kg.

Nach den gegenwärtigen Versuchen kann also das Thier

körpermehl bei der Schweinemast in Mengen von 11/2

bis 2 Pfd. auf den Kopf nützlich verwerthet werden,

wenn dasselbe zu einem Preise von 6_7 Mk. für 100 kg

käuflich ist. Jedenfalls hat dessen Fütterung keinerlei

nachtheilige Wirkung auf Beschaffenheit und Geschmack

von Fleisch und Speck gezeigt. Die Troponabfällc be

wirkten, absolut genommen, keinen stärkeren Zuwachs

als das Cadavermchl, aber der Zuwachs wurde mit sehr

geringen Futterquantit-äten erreicht. Die Schlachtpro

cente der mit Tropen-Abfällen gefüttertcn Schweine

waren niedrig. Die Troponabfälle erzeugten reichlich

Muskelsubstanz von fester Besehañenheit und rother

Färbung, auch die Qualität des Fettes war in jeder

Beziehung zufriedenstellend. Verglichen mit dem Gersten

futtermehl und der Wcizeukleic. erzeugten die Tropon

abfälle ein Fleisch von 110110111 Stiekstoffgehalt, ein Fett mit

niedrigerem Schmelzpunkt, mit einem sehr hohen Gehalt

an Oel-Säure und an flüchtigen Fettsäuren. Wenn ein

Gemisch mit Gerstenfuttermchl und Weizenkleie mit.

11.11 M. angenommen wird, so berechnet sich für Tropon

abfälle der sehr hohe Wcrth von 23,44 Mk. pro 100 kg.

also sehr viel mehr, als sich nach dem Gehalt des Futtels

voraussehen liess. Die Troponabfälle können also durch

Schweincmast bei Fütterung von 1_11/2 Pfd. auf den

Kopf ausserordentlich hoch verwerthet werden; es muss

aber wegen des vollständigen Aschcmangcls künstlich

priiparirtcr, phosphorsauror Kalk beigefüttcrt werden:

denn die in dcr Praxis üblichen Methoden der Zufuhr

von knochenbildcndcn Asehcbestandtheilcn

nicht, um den Ausfall zu decken.

Wenn sich der Speck nach dem Schlachten oder

in präparirter Form weich resp. hart anfühlt, so ist das

kein Beweis dafür, dass das darin enthaltene Fett einen

niedrigen, resp. hohen Schmelzpunkt hat., die Unter

schiede sind vielmehr abhängig von der Beschatlenheit

des Gewebes, in welches das Fett eingeschlossen ist.

Pusch.

Lemke (9) theilt mit, dass die Pferde einer

Batterie behufs Ergänzung des etwas knapp bcmcsscucn

Rauhfuttcrs mit Abfällen aus der Mannschaftskiiehc

(Kartoffeln, Milchreis, Erbsen, Graupen, Sauerkraut,

Sehnittbohnen, Fleisch- und (lernüseconserven etc.) ohne

jeden Nachtheil gefüttert wurden. Die Thiere ge

wöhntcn sich sehr bald an derartiges Futter und zeigten

lediglich ein grösseres Bedürfnis nach Getränk. In den

Exerementen konnten unverdaute l-‘uttcrrestc nicht nach

gewiesen werden. Georg Müller.

genügen

Tangl (19) hat Неи von beriesclten Wiesen einer

grossen Domäne in Ungarn auf dessen chemische Zu

sammensetzung und dessen Nährwerth untersucht.

Die chemische Untersuchung zeigte einen ähnlichen

Nährstolïgehalt, als beim llcu von unberieselten Wiesen

derselben Domäne, und ähnlich übereinstimmend war

auch dcr Gehalt an verdauungsfähigcn Nährstoffen. Von

zweckmässig berieselten Wiesen kann somit sowohl

hinsichtlich des Futterwert-hes, als auch der Verwend

barkeit einwandsfrcics Heu gewonnen werden.

llutyra.

Lavalard (В) spricht sich günstig über die Torf

Btren aus, insbesondere beweist er an dcr Hand ver

gleichender, thermometrischer Aufzeichnungen. dass die
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Tcrfstrcu wl'ìrmcr und troclwncr hält als (lic Strohstreu.

Da der Torf den Urin und die Stallgasc gut absorbirt,

so halten sich die Ställe nahezu frei ron Dunst, und

«ler mit Hilfe der Torfstreu gewonnene Dünger ist dung

kriiftiger, als der mit Strohstreu gewonnene Dünger.

Röder.

Tomaroff (20) spricht sich in Bezug auf die Be

leuchtung der Räumlichkeiten für gewisse Iluusthiere

dahin aus, dass diese ltäumc ebenso hell sein müssten,

wie die menschlichen Wohnungen.

Seine Annahme stützt sich hauptsâichlich auf den

physiologischen Grundsatz, dass zur Erhaltung des Stoff

wechsels und der functionellen Fälligkeit gewisse phy

`siologische Reize unerlässlich sind. ohne welche das

Drgan der Atrophie anheimfállt. Daher erklärt es sich,

dass Pferde, die unter freiem Himmel aufgewachsen und

dem beständigen Einfluss des Sonnenlichts ausgesetzt

sind, niemals an der periodischen Angenentzündung etc.

erkranken, während Thiere, (110 111 Schächten der Berg

werke unausgesetzt arbeiten und dem Einfluss des freien

Lichtes entzogen sind, durch Atrophie des Augapfels

ihr Sehvermögen einbüssen.

Gleichzeitig weist der Autor auf die Fähigkeit

des Sonnenliehtes hin, Microorganismen zu

vernichten, die ohne Zweifel auch verschiedene Augen

krankheiten venu-sachen, welcher Umstand auch dafür

spricht, dass eine gute Beleuchtung der zum Aufent

halt der Thiere bestimmten Räumlichkeiten notwendig

erscheint. J. Waldmann.

Со1111’(3) erörtert die Schädlichkeiten der ge

wöhnlichen, luft- und liehterlnen Stallungen für das

in denselben gehaltene Vieh. Baum.

Iwanow (7) stellte Untersuchungen an über (110701

änderungen der Eiweisse des Haters beim Sehilnmeln.

Es wurden zwei Sorten von Hafer ausgewählt, die sich

erheblich nach dem Stickstotigehalt unterschieden (die

eine enthielt 6,79 pCt., die andere 13,97 pCt. N). Der

Hafer wurde gemahlen, und zu 2g Mehl mit 20cm

Wasser in Kolben sterilisirt und mit Penicillìum glau

cum und einem unbekannten braunen Schimmelpilz bc

säct. Die Culturen blieben bei Zimmertempcratur in

einem nicht von dircctcn Sonnenstrahlen beleuchteten

Schranke stehen. Nach 2, 4 und 6 Wochen wurden

chemische Untersuchungen des Haters angestellt und

zwar kamen zur Untersuchung die gesamte Stickstoff

menge (nach Kjeldahl), der Gehalt an Eiweiss (nach

Stutzer), die Menge von alkaloidl'ihnlichen Substanzen,

von Stickstoñ'basen (Cholin, Betain etc.) und von

Amidosa'uren.

Es erwies sich, dass im Hafer mit geringem Stick

stotïgehalt letzterer unter dem Einfluss des Schimmelns

beständig steigt, nach 4 Wochen sein Maximum erreicht

und darauf zu sinken beginnt. Die Schimmelpilze häufen

1111 Anfang auf diesem Substrat anscheinend Stickstoff

aus der Luft auf. etwa alsl Vorrath für die künftige

Sporenbildung. wiihrcnd sie sich selbst von Stickstoff

fr_eicn Theilcn des lIafcrs erhalten; nur in der Folgezeit,

vielleicht gegen Ende ihrer Vegetationsperiode, greifen

sie den ihnen zu Gebote stehenden Stickstoff an.

Im llafer dagegen mit rcichem Gehalt an Stickstoff

zehren die Schimmelpilze den letzteren stetig auf. Es

hat den Anschein. als oh die Schimmelpilze unter diesen

Lmstíindcn nicht zur Sparsamkeit gezwungen sind. da

hier genug Stickstoff sowohl zur Sporenbildung als auch

zu Ernährung ihrer eigenen vorhanden ist. In dem

ln_rlcichen Masse. wie der Schimmel sich rermehrt. häufen

sich im Hafer alkaloidartige Substanzen, im Vergleich

zur Norm um das Zweifache und sogar Dreifachc, au.

Hierin wäre eine Erklärung für die Giftigkeit vcr

schimmeltcn Futters zu sehen. Die Menge der Stick

stoffbasen und Amidosäuren vergrössert sich während

der ersten 2 Wochen des Schimmelns. um dann allmäh

lich abzunehmen.

Sobald der Nährboden auszutrocknen beginnt. wird

im Allgemeinen mehr Stickstoff zerstört, als wenn der

Schimmelprocess bei günstigen Feuchtigkeitsbedingungcn

vor sich geht: alkaloidartige Substanzen bilden sich

hierbei in geringerer Menge und werden bei weiterer

Austrocknung völlig vernichtet. Tartakowsky.

XI. Thierzucht, Extérieur und Gestüts

kunde.

1) Adametz. L., Die Abstammung unseres Haus

rindes. Aus: „Oestern Molkerei-Zeitg“. gr. 8. 19 Ss.

Wien. (Buch.) _ 2) Albrecht, Der Formalismus in

der landwirthschaftlichen Thierzucht. Kritik des Potr

schen Werkes. Wchsehr. f. Thierheilkdc. S. 273. _ 33

Alvoro, H. E., Die Milchviehrassen. Fifteenth annual

report 'of the Bureau of Animal Industry for the _rear

1898. Washington. p. 137. (Ausführliche Beschreibung

der in den Vereinigten Staaten gehaltenen Milchvieh

rassen.) _ 4) Berthold, Das Kgl. Preussische Haupt

gestüt Graditz. Landwirthschaftl. Presse. S. ‘234. _ 5i

Borchardt, Die russische Pferdezucht. Mittheilungen

der deutschen Landwirthschaftsgesellsch. Stück 17. _

6) Boucher, Zur Praxis der Veredlung der Hausthierc.

.loumal de méd. véter. Bd. 50. p. 230. _ Т) Cagny.

Die Verbesserung der Rinderrassen in Centraleuropa und

insbesondere im Grossher/.ogthum Baden durch das Mess

system. Rec. de méd. vet. p. 105. _ 8) Cameniseh.

A., Die Bedeutung des Grundmasses bei Anwendung der

Messergebnisse für Prämìirungszweckc (des Vichcs). Laud

wirthsehaftliches Jahrh. der Schweiz. Bd. XII. S. 206.

_ 9) Eberlein, Die Geschichte der preussischen Pferde

zucht und deren Beziehungen zur Thierheilkunde. Archiv

f.-Thierheilkde. XXV. S. ‘298. _ 10) von Fabrice.

Die nordamerikanische Pferdezucht. Illustr. landwirthsch.

Zeitung. S. 798. _ 11) Gerland, Die Zugprüfung auf

der Ausstellung der Deutschen Landwirthschaftsgesell

schaft in Frankfurt a. M. Landw. Presse. S. 911. -

12) G old b 0 ck , Einiges über Deutschlands Vollblutzuehl.

Dtsch. th. Wchsehr. S. 426. _ 13) Goldbeek, Dic

Württembergische Landespferdezueht. Saarburg. _ 14,!

Graffunder, Neuere Grundsätze zur Beurtheilung des

Rindes. Berl. th. Wochenschr. S. 61. _ 15) v. Haag.

Die Bestimmungen über die bayerische Pferdezuchtïm.

crläut. Bemerkgn. herausgeg. 3. Auñ. von T. Brettrrich.

S. VIII. 145 Ss. München. (Buch.) _ 16) Kadich.

Ueber den Werth der nordamerikanischen Bisous für

practische Viehzüchter. Landw. Presse. S. 559. _ 11.

Lydtin, A. u. H. Werner, Das deutsche Rind. Bc

schreibung der in Deutschland heimischen Rinderschlägf.

Im Auftrage der deutschen Landwirthschaftsgesellschatt.

Thiel-zucht-Abth., bearbeitet. Hierzu 1 Atlas m. 41 Blatt

bildl. Darstellgn. in qu.-Fol. m. 1В1. Text. XV. S: Ia

bis lq, 2_99 u. 901. Berlin. (Buch.) _ 18) Martmi.`

B.. Die Kennzeichnung von Zuehtthieren. Zweck. Auf-i

gaben und bisher in Anwendung gebrachte oder ronge

schlagenc Mittel, Zuchtthicrc wiedererliennbar zu machen.

VIII. 32 Ss. Berlin. (Buch.) _ 19) Miekley. Die Fulh

reife des edlen IIalbblutpfcrdes. Dtsch. th. Wchst'hr.

456. — 20) Nathusius, S. v., Die Hengste der kgl.

preussischcn Landgestiìte IS96_1897. Ein Beitrag Zur

Kunde der Pferdcschliige in Deutschland auf Grund rer- `

genommener Messungen und Wägungen an 2448 Land-`

bcsehälern. Im Auftragc der deutschen Landwirthschafls~

Gesellschaft bearb. Vl. 111 Ss. Arb. d. dtsch. Landw.

tìcs. Ilft. 43. Berlin. (Buch.) _ 21) Nehring, Pferde.`

Escl. Zebra’s und Verwandte. lllustr. landw. Zeitung.l
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5'. 798. _ 22) Nörncr. Das Kennzeichncn von Zucht

ihicren. Milchzeitung. S. ЮЗ. — 23) Dcrselbe, Das

~chwarzbunte hannüver’sche Landschwein. Centralzeitg.

f.'l`l1ienucht. S. 19. _ 24) Derselbe, Ueber Milch

lcichen. Autoreferat. Dtsch. th. Wchschr. S. 9. _ 25)

Derselbc, Practische Schweinczucht.V Mit 77 Abbild.

Xcudanim. (Buch.) _ 26) Petersen, P.. Die Ziegen

zucht in Deutschland. Ihre Mängel und Mittel zu ihrer

llcbung. Nach seinen im Auftrags des Landwirthsehafts

Ministeriums angestellten Forschungen dargestellt. S.

\`lll. 78 Ss. Berlin. (Buch.) — 27) Pott, Zur künst

lichen Ferkelaufzucht. Illustr. landw. Zeitg. S. 725. _

‘.’Sl Puseh, Die Bcurtheilung der Zuchtfüllen vom Stand

punkte der Landesviehzucht. Centralzeitg. f. Thierzueht.

5. 55. _ 29) Derselbe, Dic Eselzuchtanstalt IIcller
hof bei Dresden. Landwirthsch. Presse. S. 101. _ 30)

Derselbe, Bericht über die Rindviehzucht im König

reich Sachsen. Sächsischer Veterinärbericht. S. 152. —

31) Sand, G.. Die Maulthierzucht in Frankreich. Maa

nedsskrift for Dyrlaeger. LX. p. 433 und Tidsskrift for

Hesteavl. II. _ 32) Sandoz. J., Die Zucht des polni

`schen Rethviehes im Jahre 1898. Tygodnik Rolniezy.

(Statistisches über die Zucht dieser speciellen Varictiit

des in Galizien heimischen Viehes, deren öconomische

Charakteristik für das Jahr 1898 war: 370 kg als Mittel

даты der Milehkühe, 16001 als ihre jährliche Milch

crgiebigkeit, 311/2 als Gewicht der Kälber.)

33) Schlüter, Fohlenaufzucht und Fohlenhandel in

Ostpreussen. Landw. Presse. S. 958. _ 34) Viehbestand

in Baden 1897. Dtsch. th. Wchschr. S. 143. _

35) Aenderung im Gestütswesen Bayerns. Aus d. D.

Landw. Presse ref. i. d. Berl. th. Welischr. S. 30. _

36) Ergebnisse der Rindviehzuchtenquůte in Liv-, Est

und Kurland vom J. 1898. gr. 4°. IV, V, 80 11. 43 S.

ш. 6 Tab. u. 1 Karte. Berlin. (Buch.) _ 37) Ein

Thier-arzt als Vollblutzüchter. Thier'zirzt-l. Centralblatt.

No. 9. S. 162. (Betrifft den Bezirksthierarzt Wagner

iu Caslau in Böhmen.) _ 38) Der Formalismus in der

landwirthsehaftlichen Thierzucht. Landw. Presse. S. 709 ff.

_ 39) Hengstbestand in den preussischen Landgesliiten.

Illustr. landw. Zeitung. S. 104. _ 40) Jevcrliindcr Herd

liuchverein. Landw. Presse. S. 402. _ 41) Maulthiere.

landw. Presse. S. 445. _ 42) Die Nutzgeñügelzucht

im Grossherzogthum Baden. Dtsch. th. Wchschr. S. 141.

_ 43) Das Oldenburger Pferd. Thieriirztl. Centralblatt.

No. 9. S. 52. (Theilreferat aus dem von R. v. Ross

manit im „Pferdezüchteŕ veröñentlichlen Artikel

-Züchterische Reiseskizzen aus den Nordscepi'ovinzen“.)

— 44) Die Pfcrdeschläge Südafrikas. Illustr. landw.

Zeitung. S. 1047. _ 45) Die Pferderasscn von Friaul.

Illustr. landw. Zeitung. S. 346. _ 46) Siaminbuch ost

friesischer Rindviehschläge. Hrsg. vom Vorstand des Ver

vins ostfries. Stammviehziichter. 14. Bd. gr. 8°. III u.

>. 2257-2828 m. Abbildgn. Emden. (Buch.)

17) Eine neue Schafrasse. Illustr. landw. Zeit. S. 576.

-- 4S) Ueber das Kölwesen in Preussen. Archiv f.

1. Bullen. Alter Í {лам ЬеЪепддешйсМ

‚ 5 499
2. imho. 5 { , „ 450

3. Ochsen: „ 6 .. „ 1250

Weg sehr schlecht, sodass die Last gegenüber früher

in Rücksicht hierauf um je 1000 kg crmässigt worden

war. Die Bullen blieben trotz allen Liirrnens und

Tohens um sie herum ganz ruhig und bewiesen, dass

Ilas Streben, die Zuchtbullen durch Bewegung längs-r

zuchttauglich zu erhalten, schr gut durchführbar ist.

Pusch.

Camenisch (8) bespricht die Bedeutung des Grund

masses bei Anwendung der Messergebnisse für Prä

mirungszwecke.

Nach ihm ist als Grundmass die Kreuzbeinhöhe der

Rumpflänge vorzuziehen. Um aber die bisherigen auf

l

}

Thierhcilkd. XXV. S. 253. _ 49) Verband dcr Schles

wig`schcn Pferdezuchtcrcien. Landw. Pr. S. 356.

50) Die Verpflichtung der Gemeinden in der Provinz

Sachsen zur Bullenhaltung. Illustr. landw. Zeit. S. 842.

_ 51) Zahlen über die französische Pferdezucht. Deutsche

landw. Presse. S. 33. _ 52) Dic Rindcrabthcilung auf

der 1гrankfurtcr Ausstellung. Dtsch. th. Wehschr. S. 262.

Der Formalismus (3S) in del' landwirthsehaft

lichen Thierzncht hat verschiedene Aussprachen und

Befehdungen in dcn landwirthschaftlichcn Fachzeit

schriften hervorgerufen, nachdem unter diesem Titel

von Prof. Pott in München ciu Buch erschienen ist,

welches sich gegen die augenblicklich übliche Art der

Thierbcurthcilung richtet, die Zucht nach Rasse, die

Messungen und das Punctirverfahren geradezu rück

sichtslos verurtheilt und die Leistungsprüfungen allein

als Gradxnasser für die Werthbestimmung der Thiere

gelten lassen will. Diese übertrieben ungünstige Dar

stellung der deutschen Thierzuchtverhiiltnisse, die durch

die täglich zu beobachtenden practischen Erfahrungen

und durch den geradezu blühenden Aufschwung in der

Zucht der hauptsiìehlichslen Hausthiergattungen wider

legt wird, hat eine eingehende Würdigung der deutschen

Zuchtverh'ziltnisse veranlasst, die in der Hauptsache in

dem Ergebnis gipfelt, dass es einen Formalismus im

Pott’schen Sinne in den deutschen Tliierzuehtbestrc

bungen nicht giebt, sondern dass sich dieselben viel

mehr in sehr gesunden Bahnen bewegen. Da Leistungs

prüfungen nach Pott’schem Vorschlage practisch un

durchführbar sind, solche auch viel einfachere Art sich

in ihrer Vornahme auf Thicrschauen als sehr zweifel

haft in ihrem Erfolge erwiesen haben, so wird sich nach

wie vor die Werthbemessung eines Thieres auf die Beur

theilung der Rasse, der Abstammung und der indivi

duellen Körperbeschalîenheit stützen müssen, und die

Bethi'itigung dieses „Formalisinlts“ wird um so sicherer

wirken, je grösser die Erfahrung und die individuelle

Beanlagung des einzelnen Sachverständigen ist.

Pusch.

Gerland (11) berichtet über dii` Zugpriifung auf

der Ausstellung der Deutschen Landwirthsehafts»

gesellschaft in Frankfurt. Nach ihm hatten auf der

Ausstellung der D. L.-G. in Frankfurt jc ein Paar

Westerwiilder Bullen, Vogelsberger Kühe und Voigtländer"

Ochsen die besten Leistungen aufzuweisen, niimlich:

kg, Last 1250 kg, Zeit 41 Min., Weg 4 km.

1250 ,. ,_ 4 „

2500 „ ,_ 4 г

Vergleichung mit der Liinge beruhenden Erfahrungen

benutzen zu können, ist für die gemessene Kreuzbein

höhe die erfahrungsgemiiss beste Rumpflänge auszu

rechncn und mit diesem idealen Masse sind alsdann die

anderen zu vergleichen. Guillebcau.

Eberlein (9) giebt eine Geschichte der preussi

schen Pferdezucht und bespricht die Ausbildung des

Pfcrdezüchters. Dcr Artikel ist zum Aus-zuge nicht

geeignet. Ellcnberger.

Nach S c h lü tc r (33) hat die ostpreussische Pferde

Zucht vor den anderen edlen Landcszuchtcn den grossen

33,. _

35, ..

P я

" 77
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Vorzug, dass sie für die Blulbildung den Nachweis lie

Iern kann, dass während eines vollen Jahrhunderts we

sentliche Schwankungen in der Zuchtrichtung nicht

stattgefunden haben. Seit 1787 11аЪеп 1111 Bereiche des

litthauisehen Landgestütcs nur Hengste Trakchner Ab

kunft gedeckt, entweder solche, die im Hauptgestüt

selbst, oder solche, die im Lande als Nachkommen von

Trakehner llengsten geboren waren. oder schliesslich

englische Vollbluthengste.

Die bâiuerliche Zucht sucht und findet ihren Haupt

absatz in dem Verkauf von Absatzfohlen. Käufer' dieser

sind die grösseren Gestüte Ostpreussens. welche auf

diese Weise ihre Remontenjahrgiinge vervollständigen.

Die Ilauptdeckzeit ist der April, damit das Fohlen

mindestens 6 \‘l"0ehen alt ist, wenn der Weidengang

beginnt. Die Hauptarbeit wird von den Bauern mit

Stuten verrichtet, von denen in Ostpreussen jährlich

45000 Stück durch Landbeschiiler gedeckt werden.

Die tiiglichc Arbeit der Stute, bei verhältnismiissig

geringem Futter, und die sonst sehr sorgsame Wartung

bedingen die Güte der von den besten Landbeschälern

fallenden Fohlen. Da der Staat jiihrlieh etwa 6000

Remonten zu einem Durchsehnittspreise von 900 bis

1000 M. und bis zu 100 Hengste bis zu je 15000 M.

in Ostpreussen kauft, so ist der Fohlenhandel ein sehr

sehwunghafter, und es wird das Fohlen meist schon in

den allerersten Tagen verhandelt. .le nachdem dasselbe

verspricht, eine Husar-, Ulan- oder Kürassierremonte

oder ein Landbesehäler zu werden, schwankt der Preis

zwischen 120—800 М. Die Ausfuhr ostpreussischer

Fohlen nach dem Auslande ist in stetem Wachsen bc

griffen, namentlich wird alljährlich eine grössere Anzahl

nach Schweden exportirt. Pusch.

Nach der landw. Presse (49) nimmt das Zucht

gehiet des schleswigschen kaltbliitìgen Pferdes einen

genau abgegrenzten Bezirk des früheren Herzogthums

Schleswig ein und zwar die Kreise Hadersleben, Apen

rade.. Tondern, Husum, Eiderstedt, sowie einen Theil

der Kreise Schleswig, Flensburg, Sonderburg und Eckern

förde. Die Pferde haben im Hau grosse Achnliehkeit

mit dem benachbarten jütisehen Schlage. Der Verband

umfasst mit 19 angeschlossenen Vereinen das Gesamt

gebiet der Zucht des kaltblütigen Pferdes im früheren

llerzogthum Schleswig und zählt zur Zcit 1200 Mit

glieder'. Das Zuchtziel ist gerichtet auf ein kräftiges

Arbeitspferd, welches sowohl den gesteigerten Anforde

rungen der Landwirthsehaft, des Heeres, der Industrie,

als auch denen der Omnibus- und Pferdebahngesell

schaften zu entsprechen vermag. Aufgestellt sind im

Verbandsgebiiiitc 161 gekíirte Privathengste, ausserdem

findet eine Stutenkörung statt. Pusch.

Die deutsche landwirthschaftliche Presse (51)

giebt folgende Zahlen über die französische Pferde

zucht: sie berichtet, dass der Hauptbestand in den

staatlichen Depots in Frankreich im .lahre 1896 2842

Stück betrug, und zwar 239 englisches, 93 arabisches,

228 Stück angloarabisehes. zusammen also 565 Vollblut

(19,SS}`1(§1.), 1391 llalbblul (011,54 pCt.) und 836 Kalt

blut (13,58 pCt.). Ausserdem gab es 1221 approbirte

und 184 autorisirte. zusammen also 4247 Deekhcngste.

welche 233586 .Stuten gedeckt und 183709 Fohlen er

zeugt haben. Pusch.

Borchardt (5), landwirthschaftlicher Sach

verständiger bei dem Kaiserl. General-Consulat in Pc

tersburg, macht über die russische Pferdezucht ful

gende Angaben:

1. Die Kaiserlichen Gestüte.

l. Chrjenowoe, 2 km von der gleichnamigen Eisen

bahnstation der Linie Balaehow-Charkow, liegt am Don.

Ilìer besteht seit 1890 eine Traber- und eine Arbeits

schlag-Abtheilung. Die erstere hat viel von ihrer

„Orlow“-Riehtung verloren, man hat das Hauptgcwichf

auf Schnelligkeit gelegt. die man mit Hülfe des eng

lischen Vollbluts und des amerikanischen Trabers cr

reichte, wodurch Formen im Typus des leichten ame

rikanischen Trabers mit mannigfachen Fehlern entstan

den sind. In neuerer Zeit soll der Orlow-Typus wieder

mehr berücksichtigt werden, um Schnelligkeit mit Schön

heit und Kraft zu verbinden. Das Gestüt unterhält

einen eigenen Trainirstall und eine eigene Fahrschule.

in der herrschaftliche Kutscher ausgebildet werden. Der

Bestand beläuft sich auf 336 Pferde, darunter 20 Hengste

und 120 Mutterstuten.

Die Arbeitsschläge werden erst seit 1890 hier ge

züchtet und gliedern sich den Hengsten nach in kleint

Ardenner` Brabanzoner und Suffolks. Besonders soll

die Zucht der ersteren gefördert werden, weil sie das

besitzen, was dem kleinwüchsigen Stutenbestande des

russischen Bauern fehlt. Der Gesamtbestand des Ar

beitssehlages beträgt 361 Stück. Zum Gestüt gehören

10000 ha Land.

2. Das Gestüt Sti-elez im Regierungsbezirk Charkew

ziiehtet Pferde von hohem Adel, grosser Formschönheit

und Ausdauer im arabischen Typus, die. indessen nur

eine Bandmasshöhe von 149—151 cm aufweisen und

deshalb mit englischem Vollblut gekreuzt worden sind.

wodurch die Höhe auf 155-159 cm gestiegen ist. Der

Bestand ist 500 Stück, das Gesamtarcal 11000 ha.

3. Das Gestüt Limarew — in Charkow — züchten»

früher arabische Pferde, dann solche des Orlow-Rostop

schin’schen Reitsehlages. dessen Hengste schliesslich

durch englisches Vollblut ersetzt wurden. Der neue

Chef des russischen Gestütswcsens, der Grossfúrst Di

mitri Constantinowitsch, hat indessen die Vollblut

bescha'ler wieder entfernt und die Hengste des alten

lSchlages eingeführt, soweit sich solche noch aus den

Händen der Offiziere erwerben liessen. Limarew hat

500 Pferde und 11000 ha Land.

4. Das Gestüt Derkul -— in Charkow - ziiehtet

englisches Vollblut, auch wurden hier Kreuzungen der

Steppenpferde — Kalmücken, Kirgisen —— mit englischem

Blute vorgenommen, wodurch starke Cavalleriepferde

producirt werden können.

5. Novo-Alexander — in Charkow - Кап—0551015

und schwere Reitpferdc von 165—170 cm Höhe mit

etwas It'altblutantheil, voraussichtliche Form in Zukunft

die des Hunters. Gestütsareal 12500 ha.

6. .lanow — in Polen — züchtet nur englische»

Vollblut.

II. Die Kaiserlichen Hengst-Haltereien.

Dcr Bestand der Kronhengste, die für 3—711.

Deckgeld decken, betrug im Jahre 1897 3437 Stück ~

195 Vollblut, 1812 Halbblut, 599 Traber und 831 des

Arbeitsschlages — von denen ca. 1400 in den Steppen

der Dorfschen Kosaken, der Kirgisen und Kalmückeu

decken. Im Ganzen sind 32 Haltereien (Depots) vcr

hauden. Die Kronhengste genügen der Zahl nach nicht

im entferntesten dem Bedürfnisse, zudem haben die

Bauern einen zu weiten Weg (oft über 30 km) bis zur

Decks-tation. und weiterhin verdirbt das Zusammengehm

der jungen Hengste und Stuten bei den Bauern jeden

Fortschritt; auch zwingen Notjahrc dieselben, ihr"

Pferde oft zu Spottpreison zu verkaufen, sodass trotz

staatlicher Bemühungen die Zahl der pferdclosen Bam-m

alljährlich wächst und ausserdem auch die Qualiráit

des russischen Pferdes erheblich zurückgeht. Puse-h.



von Fabrice (10) berichtet über die поп-(111111011

kllliseho Pferdezucht. Er glaubt, durch die Thatsache,

dass im südlichen Patagonien Pferdeknochcn gefunden

wurden, die von denen des heutigen Pferdes wesentlich

abweichen, sei der Beweis erbracht, dass die Indianer

schon lange vor der Ankunft der Europäer cine ein

heimische Pferderasse besassen, durch deren Kreuzung

mit dem andalusisehcn Pferde die heutige Steppcnrasse

Amerikas hervorgegangen sei, die man allgemein als

Mustangs oder „Grades Bronchos“ bezeichnet. Dieser

Ansicht widerspricht Nehring in einer der folgenden

Nummern derselben Zeitung (No. S2. S. 855). Er steht

auf dem Boden der allgemein gültigen Anschauungen,

dass dic heutigen Pferde von Amerika sämtlich von

Eremplaren abstammen, welche aus Europa eingeführt

`ind. Die in der Diluvialzeit in Amerika vorhandenen

Pferde sind vollständig ausgestorben, sodass dic ersten

Europäer in Amerika keine Pferde vorfanden. v. I".

bespricht dann den Pferdereichthum Amerikas und stellt

als Ursache der starken Ausfuhr die durch Motoren und

Automobilen verursachte Concurrenz hin, welche die

Pferde aus den grossen Städten verdrängt und in den

letzten Jahren einen starken Preissturz verursacht hat.

Der Import amerikanischer Pferde nach Europa werde

auch durch den Niedergang der russischen Pferdezucht

bedingt, der bei der letzten Pfcrdeausstcllung in Peters

burg deutlich zu Tage getreten und durch die schlechte

Beschaffenheit der russischen Bauernstutcn bedingt sei.

Nach England werden besonders viele schwerere

Pferde aus Amerika importirt, die aus Illinois stammen,

während Kentucky Traber und werthvolles IIalbbtut

züchtet. Die amerikanischen, rasseloseu Landpfcrdc,

nicht nach Rasse, sondern nach Leistung gezüchtet, sind

hässlich, aber ausdauernd, genügsam und gutartig: die

Ernährung auf dem Lande ist mangelhaft, vielfach sind

die Thiere auch im Winter darauf angewiesen, sich ihr

Futter draussen unter dem Schnee zu suchen.

Die besten Trabergestüte befinden sich in Kentucky,

hier wird auch auf die methodische Ausbildung der

jungen Pferde ein grosser Werth gelegt. Schon als

Jährlinge müssen sic neben einem anderen Pferde trabcn,

flessen Reiter streng darauf achtet, dass das junge Thier

nicht in Galopp verfällt, während er sein Pferd galop

piren lässt. Hierdurch wird die Trableistung allmählich

erheblich gesteigert. Den Weltrecord hält z. Z. noch

mit 2:05 „John R. Gentry“ (eine englische Meile =

1609 111 111 2 Minuten 1/2 Secundo). Mit der Schwierig

keit des Absatzes im Westen des Landes nimmt auch

'lie Ausfuhr von Pferdefleisch zu, das sowohl nach

Canada wie nach Europa in Büchsen verschickt wird.

Pusch.

Die Illustr. landw. Zeitung (45) berichtet nach einem

torti-age von Z a mb elli über die 111-1011101 Pferderassen

folgendes:

Bereits im Alterthume stand in Friaul (Landschaft

Udine) die Pferdezucht in hoher Bliìthe und erhielt

durch den Einbruch des Lombardenkönigs Albion,

welcher zahlreiche Pferdeherden zuriickliess, einen

n_euen Aufschwung. Im Jahre 1350 fanden in Udine

(llc ersten Rennen statt, welche den Pferden von Aqui

lcja einen Ruf verschafften. Ungarische und türkische

lnrasionen beeinñussten im 15. Jahrhundert die Pferde

zucht und legten den Grund zu dem jetzigen Friaulcr

(Furlaner) Sehlage. Im 15. und 16. Jahrhundert sollen

die Engländer, che sie das arabische Blut benutzten.

Bllenberger, Schlitz und Baum, Jahresbericht. 1899.

Friaulcr Hengste zur Verbesserung ihrer Pferrlcrasscn

eingeführt haben.

Die Friauler sind 150 cm gross. Seliinuncl, die

zeitig weiss werden, trockene, nervige, ausdauerndil

Pferde, deren Zucht durch Hengstkürungen und regel

mässige Prämiirungcn und Trabrennen wesentlich gc

tîirdert worden ist. Puseh.

Nach der Illustr. landw. Zeitung (44) giebt es in

Südafrika verschiedene Pferdeschläge.

Der Basutoponny, grösser als der Shetlandponny,

sonst aber diesem ähnlich, ist sehr ausdauernd, genüg

sam. Die Pferde des Oranje-Freistaats, Natals und

des liaplaudes sind grösser und besser zum Zuge geeignet,

die. Burenpferde Transvaals wieder etwas kleiner als

letztere, aber ausgezeichnet im Zuge und unter dem

Sattel. Puseh.

Nehring (21) beschreibt einige interessante

Equidentypen aus dem Berliner zoologischen Garten.

Das Pampas-Pferd aus Chile ist ein Pferd von

15() cui Höhe mit viel orientalischem Blutc. Die heu

tigen t’fcrde von Amerika stammen sämtlich von

Exemplaren ab, welche aus Europa eingefiihrt sind.

Amerika hat noch in der älteren Diluvialzeit eigene

Arten von wilden Pferden besessen, dieselben sind dann

aber vollständig ausgestorben. Als die ersten Europäer

nach Amerika kamen, gab es dort keine Pferde. In

den steppenartigen Pampas von Argentinien gedeihen

die von Europa eingeführten Pferde sehr gut; sie führen

meist ein halbwildes Dasein.

Maulthiere sind nach Nehring sehr langlebig.

Derselbe besitzt in der ihm unterstellten Sammlung dcn

Schädel eines Maulthiers vom Harz, das erwiesener

massen über 70 Jahre alt geworden ist und 1111168

.lahren noch tiichtige Arbeit geleistet hat.

Die Berg-Zebras oder Tigerpferde sind sämtlich

in den Steppen von Süd- und Mittelafrika zu IIausc.

Früher unterschied man nur 3 oder 4 Arten, jetzt 12,

deren Unterschiede indessen schr unbedeutend sind.

Die Zebras gelten heut nicht mehr für unzähmbar, da

es erwiesen ist, dass sogar alte Exemplare durch geeig

nete Behandlung gezähmt werden können. Basta-rde von

Pferd und Esel sind beobachtet.

Der Dschiggetai, Halbesel oder lx'ulan. Zebra vcr

mittelt in mancher Beziehung den Uebergang zwischen

dem Pferde und dem Escl. ohne, wie Brehm angicbt,

als Stammform des IIauspferdes in Betracht zu kommen.

Der persische Wildescl (cquus onager) unterscheidet.

sich voui Dsehiggetai, dem cr sonst nahe steht, durch

die hellere Farbe. Er bewohnt die Steppen voui unteren

Indus-Gebiet durch Beludschistan, Persien und Mesopo

tamien bis Syrien, Palästina und Nordarabien. Zur

Zeit Xenophons kam er auch noch in Kleinasien vor.

Er ist an dcr ursprünglichen Entstehung gewisser Est-l

rasscn in Persien. Syrien und Arabien betheiligt.

Der abessynische Wildcscl stammt aus Abcssynien

und ist als llanptstammart des llausescls aufzufassen.

Die Griechen und Römer erhielten den Hausesel aus

Nubien und Egypten, das übrige Europa wiederum von

den Griechen und Römern.

Der Berliner Thierschutzverein bezieht jetzt häufiger

Esel aus Ungarn, um sic als Ersatz fiir Ziehhundc ein

zubiirgern. N. ist der Meinung, dass es zweckmässiger

ist, die Esel zu impor-tiren als selbst zu züchten, weil

ihre Zucht am besten in Ländern mit trockenem. warmen

Klima gedeiht. (Der billige Preis, 100 Mk. für eine tia

gcndc Stute, würde auch bei uns die Aufzucht unrentabet

gestalten. D. Ref.) Pusch.

Miekley (19), welcher durch Messungen und Be

obachtungen schon 1394 festgestellt hatte, dass bei den

Trakehner Halbblutpferden die Entwickelnng des Ske

lettetl iin 3. Lebensjahre abgeschlossen sci, hat neuer

14
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dings ermittelt, dass das Knochengerust der Beberbccker

llalbblutpcrdc bereits nach dem 2. Lebensjahre vollendet

ist. Sämtliche Messungen ergaben eine Zunahme der

Iinoehenstärke nach dem 2. Jahre nicht mehr. Betrug

der Schienbeinumfang bei den dreijährigen Trakehner

Pferden im Durchschnitt 20 cm, so erreichen die Beber

becker Halbbluter dasselbe Resultat schon mit dem

zweiten Jahre. Mit dieser frühen, körperlichen Ent

wickelung steht eine frühe Leistungsfähigkeit im Ein

klangc, wie dies aus Beispielen bekannt ist. Die L'r

sachen für diese Frühreifc liegen darin, dass in den

Stammbäumen der Beberbeeker Pferde das englische

Vollblut stärker vertreten ist, als bei den Trakehnern

und dass die Beberbeeker Pferde mehr abgchärtet werden.

Edelmann.

Nach der Illustr. landw. Zeitung (39) hatten sämt

liche 17 Landgestiite Prenssens im Jahre 1897 einen

Bestand von 2701 Hengsten. Dem leichten Reitsehlag

gehörten 436, dem starken Reitschlag 1138, dem starken

Wagenschlag 755 und dem Kaltblut 372 Hengste an.

Unter letzteren sind die rheinischen Belgier mit 127,

dic reinen Belgier Init 69 und die Shires mit 61 und

zwar nur in den Landgestütcn Leubus, Cosel, Kreuz,

Warendorf, Dillenburg und Wickrath vertreten. Voll

bluthengste waren 101 vorhanden. Gedeckt wurden

15467() Stuten, hiervon 68,3 pCt. befruehtct. lm Durch

schnitt wurdcn von einem Hengste 59 Stuten gedeckt

und 40 befruchtct. Pusch.

Nach Berthold (4) stehen jetzt im Gestüt 111-211112

folgende Vollbluthengstc:

1. Pumpernickel, dunkelbraun, 1884 in Graditz gc

boren von Chamant aus der Pulcherrìma.

2. Le .lusticier, braun, von Le Sancy a. d. North

Wiltshire, 1892 geboren, Züchter Baron Schickler in

Paris, für 100000 Mark ange-kauft.

3. Delphes, (ioldfuehs, 1891 in Irland von Necro

mancer a. d. Sybil geboren, für 102359 Mark gekauft.

4. Carnage, Kupferfuchs. 1890 in Australien von

Nordcnfcldt a. d. The Mersey geboren. für 21000() Mark

gekauft.

Von den beiden langjährigen und erfolgreichen Be

scliälcrn in Graditz ist Clianiant umgestanden und Fla

geolet der Thierärztliehcn Hochschule in Berlin zum

Zwecke der Skelettirung übergeben worden. Pusch.

Nach Pusch (29) ñndet sich unter der Bezeich

nung Hellerhof an der Nordostgrenzc, der Stadt Dresden

eine ciucr W1ihltlrätigkcitsgcuosscnschaft gehörige Be

sitzung, auf der die Zucht und Haltung des Esels zum

Zwecke der Milehgewinnung betricbcn wird. (lchaltcn

werden incl. .lungthicren ca. 4() Stück, von dcncn die

Ftammthicrc grilsstcntl111~ils dcr Zucht des Oberamtmanns

llothe in Salzbrunn entnommen werden sind, während zur

lilutauffrisclurng zwei arabische Hengste nach Auflösung

der Kairo-Ausstellung in Berlin erwerben wurden.

Die Zucht selbst begegnet nicht geringen Schwierig

keiten. Im llellcrhof sollen die Stuten möglichst viel

Milch _gl-bcn. was nur durch vicl Futter zu erreichen ist.

Das hat aber wiederum zur Folge, dass die gut gcnähr

ten Thiere zwar lil'ìlllig resscn. aber schwer aufnehmen.

wodurch andcrcrsclts wiederum das PrischmiIchcndwerdcn

“титр-м wird. Dann kann man dit~ list-lslutcn nicht

gleich den Pferdestutcn schen beim ersten ltosscn wieder

zulassen. weil hierdurch die )lilchcrgicbigkcit leiden

würde. Weiterhin neigt auch der lisci zu Verfohlungen,

die allerdings wesentlich geringer geworden sind, nach»

dem man Pressheu durch offenes Heu und Mohrrüben

durch Kartoffeln ersetzt hat.

Die Tragezeit ist beim Esel länger als beim Pferde.

denn von 4 Stuten fehlten zwei am 363. und 364., und

zwei andere am 347. und 348. Tage. In den ersten

3 Lebenswochen bleibt das Junge- gänzlieh bei der

Mutter und nimmt dann auch sämtliche Milch der

selben für sich in Anspruch. Nach dieser Zeit kommt`

es täglich nur zweimal zur Stute, und zwar nach dem

Mclkcn, bis es von derselben abgeschlagen wird, was

etwa im 9. Monat geschieht. Wollte man die Trennung

vor dieser Zeit gänzlich aufrecht erhalten, so würde man

die Milchmenge beeinträchtigen. Die Befruchtung der

Stuten bleibt immer hinter den Erwartungen zurück.

was mit der reichlichen Ernährung zusammenhängt.

Frischmelkend geben die Stuten pro Tag 11/2 Liter.

beste Thiere auch bis zu 3 Liter, im Durchschnitt 750g

Milch pro Tag. Während des Rossens ist etwa die Menge

um ein Drittel herabgesetzt und die Milch den Säuglingcn

weniger bekömmlich. Die chemische Beschaffenheit der

Eselmilch ist von Ellenberger und Seeliger ein

gehend geprüft worden. Die Milch bewährt sich beson

ders bei Magendarmkrankhciten der Säuglinge, ferner

bei Magengeschwüren, chronischen Darmleiden, acutem

Blasenkatarrh und chronischen Nierencntzündungen älterer

Kinder und Erwachsener. 1111 Preis schwankt je nach

derVermögenslage der Consumenten zwischen 2 M. 10 Pfg.

bis 4 M. pro Liter. Pusch.

Landw. Presse (41) hat Erkundigungen über

Manlthierzllellt in Deutschland eingezogen und von einem

Züchter in Hannover über dieselbe interessante Angaben

erhalten.

Schwierig ist di(` Beschallung eines guten Esel

hengstes, der Preis eines solchen beträgt 3000 Mark und

darüber. Maulthicre sind thcurer im Anschaffungspreisc

als Pferde, sie sind aber ausgezeichnet zu landwirtlr

schaftlichen Arbeiten geeignet, widerstandsfähig, gesund.

Sie brauchen bei gleicher Arbeit nur 2/3 des Futtcrs

der Pferde und sind so diensttauglich, dass sie 3-4 mal

so lange Zeit aushalten sollen als Pferde. Zu alt

hannöverschcr Zeit wurde alljährlich ein Eselhcngst zur

Deckstation zu Ahlden a. A. geschickt, der dort solche

Stuten deckte. die sich nicht zur Pferdezucht cigneten.

Will man Maulthiere zum Traben haben, so muss man

sic aus warmblütigen Pferdestuten nehmen, aus kalt

blütigcn Stuten werden sie schwerer. aber auch etwas

phlegmatischer. Pusch.

Aus dem Berichte von Pusch (30) über die Rind

viehzueht im Könlgreiche Sachsen sei folgendes her

vorzuheben:

lm Jahre 18118 wurden den Körcommissionen 690

Bullen zur Körung vorgestellt und hiervon 19` d. i.

2.75 pUt., verworfen. Von den angekürten Thicren gr`

hürtcn an: 274 dem Niederungsvieh, 78 dem Braunvieh.

‘252 dem Fleckvich. 4 den Pinzgauern, 3 den Voigt

ländcrn, 60 dem Landvieh. An Censuren erhielten

112 Stück l, 38311 und 176 III. Der Tuberculin

impfung wurden 39 Bullen unterworfen, wobei 1 Osi

fricsc und 9 der hauptsächlich im Lande gezogenen

Sirnmenthaler = 23,7pCt. reagirtcn. Die Diagnose wurde

zweimal durch die Schlachtung bestätigt. Von 58 durch

I’. selbst gcimpftcn. zum grössten Theile aus Baden

imporlirtcn Simmenthalern reagirten 5 = 8.6 pCt.. von

33 importirten Oldenburgern 1 = ЗрСЬ. An Schauen

wurden nur 1() Stallschauen abgehalten, während um

Sonderschauen wegen der in Dresden abgehaltenen Àu>

stellung der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft A\l‘

stand genommen werden musste. Georg Müller.

Nach der landw. Presse (40) umfasst das 21111

gebiet des Jeverländer Herdenvielnverelns den Amts
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bezirk Jever. Das Klima ist feucht und ziemlich rauh,

«ler Boden grösstentheils mittelschwerer Marschboden,

nur ein kleiner Theil Geest und Niederungsmoor. Ganz

.allgemein herrscht in der einen Jahreshälfte Weide

дана. in der anderen Stallhaltung. Von Mitte April

his Ende November findet jeden Dienstag in der Be

rirkssiadt Jever ein Viehmarkt statt. Körungsfáhig sind

ciici'e im Alter von 1 Jahre und weibliche Thiere im

Alter von 2 Jahren, sofern letztere erkennbar tragend

‚ша. (ickörte Thiere erhalten in das rechte Ohr eine

Aluminiummarke mit dem Zeichen JH und Handbuch

rinunci', ausserdem auf das rechte Horn das Brand

ii-idien JH.

Die Farbe der eingetragenen Thiere ist schwarz

reiss mit Stern und weissen Beinen. Blässc ist nicht

relish?, Ohrmuscheln, Augcnringe und Flotzmaul sind

’asi ausnahmslos schwarz, die Hörner weiss oder schwarz,

тет bevorzugt. Klauen und Enter weiss, schwarze

Eirii'he sind nicht gern gesehen. Es schliessen aus von

ll-:Aufnahme: Isolirte, schwarze Flecke an den Beinen,

ifmer grösstentheils oder ganz schwarz gefiìrbte Enter,

chwarzer Hodensack.

Das Zuchtziel ist möglichst vollkommene Ausbil

[щ höchster Milchergicbigkeit, verbunden mit Formen

тащат und Feinknoehigkeit.

Ausgcwachsene Stiere wiegen SOO-1000, i. M. 90() kg.

Шло mager 500—650, i. M. 575 kg, Ochsen mager 500

»i~ 700, fett 700-900 kg. Bei einer im Jahre 1897

eransialteten Milehconcurrenz gab die beste h'uh

lill) lig Milch und 3,14 pCt. Fett bci einem Körper

тем von 567 kg.

Die Entwickelungsfáhigkeit der Rasse ist untel'

~».rnalen Verhältnissen in del' Heimath folgende:

Stier ll Jahr 10 Monat alt 545 kg

я 21/2 n n n

я 31/2 r ,« 930 „

Rind 1 Jahr 11/2 Monat alt 320 kg

H 1 r 61/2 э- - 93

ч 2 я 31/2 ч n ч

„ ‘2 , 11 „ 535,5 „

Die Jeverländer Züchter lassen dem Jungvich cine

«'issige Ernährung zu Theil werden, weil eine kräftige

ìîîrrung die Disposition zu hoher Milchleistung nicht

’günstigh .

Die durchschnittlichen Ankaufspreise betragen bci

Lihklilbcrn bis 1 Jahr alt 100-250 Mark, bci tragenden

albinnen 300-500 Mark, Kühen 360-750 Mark, ciu

ill'igcn Bullen 300—600 Mark. Pusch.

Die neueren Grundsätze zur Вентилей“;

S Kindes fasst Graffunder (14) dahin zusammen,

Si das Zuchtziel zunächst die erhöhte Milchproduction

d nach deren Aufhören eine leichte und schnelle

islungsfáhigkeit sein müsse. Die Prüfung des Rindes

Bezug aufl Schönheit und Leistung soll bestehen in

r freihiindigen Beurtheilung mit dem Auge` in dem

âsrerfahrcn und mit Hülfe dieser beiden Methoden in

Ш Punktirsystenl. Verf. bespricht dann die verschic

ien Messverfahren, obenan das von Lydtin, und

it dann auf die verschiedenen Punktirsysteme ein.

sei nöthig, dass der Thierarzt, welcher' allen An

der-ungen der Landwirthe entsprechen wolle. auch dieses

ld beherrschen müsste. Jobne.

Nach Puseh ('28) sind bei der Wahl und Benr

tlleilllllg von Bullen, die zur Hebung.der bäuerlichen

Viehzucbt bestimmt sind, folgende Momente massgcbcnd.

Mit Rücksicht auf die in der Regel mangelhafte Rassen

ausgleichung ist von einem männlichen Zuchtthiere in

erster Linie Rasse zu verlangen, ohne dass dabei auf

all’ die Rasscfìnesscn der Haut- und Haarfarbe, auf die

der Hochziichter Bedacht nehmen muss, gesehen zu

werden braucht. Wohl zu beachten ist dabei noch die

Constanz der Rasse und innerhalb der Rasse .die Ab

stammung. Ncben der Rasse ist die körperliche Ent

wicklung ш berücksichtigen. Die jungen Zuchtbullen

müssen eine gewisse Frische im Wuchs erkennen lassen,

ohne dabei Treibhauspflanzen zu sein oder im Mastzu

standc sich zu befinden, sowie gute körperliche Formen

aufweisen: kurzen kleinen Kopf mit feinem Horn, tiefen,

breiten, nicht zu langen Hals ohne übermässigen Kamin

und weit hcrabh'ángenden Triel, breiten, ebenen Wider

rist, breiten, geraden Rücken und Lenden, cinc ziemlich

quadratische Kruppc mit gut markirten Hüften (follier

haft sind die verstrichenen Hüften, das spitze, sich nach

hinten verjüngende Becken, die abgedachte Krappe, das

kurze Kreuzbein mit weit vorn angesctztcm Schwanz),

breite, tiefe Brust, einen die hintere Rippcnwand nicht

viel überragenden Bauch, gesunde und normale Ge

sclilcchtsorgane (Thiere mit einem Hoden, sowie mit Gc

schwülslcn am Penis sind ungeeignet für den öffent

lichen Gebrauch), krìiftigc Entwicklung und regelmässige

Stellung der Glicdmasscn. Doppellendige Bullen sind

auszuschlicsscn, da sie eine milcharme, wenig fruchtbare

Naehkommenschaft produciren und Missbildungen leicht

vererben. Bei der Beurtheilung junger, körperlich noch

unfertigc-r Bullen ist zu beachten, dass niederstiindigc,

steil gestellte Thiere zwar Gewicht machen, aber nicht

in die Höhe wachsen, schwcrfällig springen und Fleisch-,

aber kein Milchvieh produciren. Derartige Bullen eignen

sich für Zuehten, in denen cs auf Frührcife, Wüchsig

kcit und Mastf'zihigkeit ankommt. Dagegen sind höher

über dem Boden stehende, weniger opulent bemuskcltc

Bullen für biiucrliche Bestände länger zuchttauglich,

sic springen leichter' und erzeugen auch eine mehr

milehcrgiebige als mastfähige Nachkommcnschaft. End

lich muss von einem Brillen Gesundheit verlangt werden.

Namcntlich ist cs im Interesse jeder Landesvichzucht

geboten, damach zu streben, dass nur gesunde, von

Tuberculose freie Deckstiere zur Zucht benutzt, dass die

selben also sämtlich der Tuberculinprobe unterworfen

werden; denn tuberculöse Bullen übertragen sicher dic

Disposition, d. i. cinc verminderte Widerstandsñihigkeit

der Gewebe gegen die Einwirkung der Tuberkelbacillcn.

Die Haltung und Beschaffung guter Zuchtbullen in

der bäuerlichen Zucht wird erleichtert durch Importe

seitens landwirthscbaftlieher Corporationcn, durch Grün

dung von Sticrhaltungsrcrcinigungen, Verlosungen, Ver

steigerungen und namentlich durch Errichtung von

Bullcnaufzuchtstationcn. Pusch.

Nach der illustr. landwirthsch. Zeitung (50) ist

für die Provinz Sachsen ein Gesetz über die Rege

14”
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lllllg del' Bnllellhaltlulg erlassen worden, dessen wich

tigste Bestimmungen folgende sind:

Wenn und soweit in einer zu einem Landkreise ge

hörigen Gemeinde die Anzahl der zum Decken gehal

tenen Bullen eine ungenügende ist, hat die Gemeinde

die Verpflichtung, eine dem Bedürfnis entsprechende

Zahl von Bullen anzuschaffen und zu unterhalten. Da

rüber, ob für die Gemeinden die Nothwendigkeit zur

Bullenhaltung vorliege, sowie darüber. ob die Anzahl

dcr vorhandenen Brillen als cine ungenügende anzu

sehen und wieviel Bullen im Verhältnis zu der Zahl

von Kühen und deckfähigen Rindern von dcr Gemeinde

zu halten sind, beschliesst der Kreisausschuss mit der

Massgabe, dass fürjedes volle und angefangene Hundert

von Kühen oder decktähigen Rindern mindestens cin

Bulle vorhanden sein muss. Gegen den Beschluss des

Krcisausschusscs ist Beschwerde an den Provinzialrath

zulässig. Die Unterhaltung der Gemeindebullcn darf

nicht an den Mindestfordernden im öffentlichen Aufge

bot vergeben werden; auch ist das sogenannte Reih

umhalten dieser Bullen unzulässig. Mit Genehmigung

des Kreisausschusses kann cine Gemeinde sich mit einer

oder mehreren benachbarten Gemeinden zu einem Bullen

haltungsVerband vereinigen. Geschicht dies, so kommen

die crsterwähnten Bestimmungen sinngemäss zur An

wendung. Eine solche Vereinigung kann durch Be

schluss des Kreisausschusscs angeordnet werden, wenn

eine oder mehrere Gemeinden für sich allein ausser

Stande sind, den Vorschriften des Gesetzes zu enl

sprechen. 1n Stadtkreisen kann auf Antrag betheìligter

Viehbesitzer durch die Commun¿il-Aufsichtsbehörde an

geordnet werden, dass die betreffenden Bestimmungen

Anwendung finden. ln diesem Falle tritt an die Stelle

des Kreisausschusses der Bezirksausschuss. Pusch.

Nach der illustr. landwirthsch. Zeitung (47)

soll es einem amerikanischen Züchter gelungen sein,

eine 1101110 Schafe mit mehr als 2 Zitzen zu

züchten. Aufmerksam gemacht durch den Umstand,

dass 50 p("t. seiner Schafe Zwillinge gebracht, unter

suchte er die betreffenden Schafe näher und fand dabei,

dass der dritte Theil dieser Mutterschafe überzählige

Striche bes-assen.

Durch zehnjährige Zuchtwahl gelang es ihm, dic

Zahl der mehrstriehigen Thiere wesentlich zu vermehren,

sodass cr im Jahre 1899 schon 26 Thiere mit 4.

(i Thiere mit ñ und S mit 6 Zitzen erhielt. Pusch.

Nach Kadich (16) ist man in Nordamerika be

mülit, die wenigen noch vorhandenen Reste des Bisous

zu erhalten und mit dem lIausrinde zu kreuzen, um

ein namentlich gegen dic vorhandenen Sehneestürme

widerstandslähigcs Thier zu züchten.

Bisonslicre und llauskühe licfcrn Nachkommen,

deren ticburt nicht. wie man gefürchtet batte, schwer

von Stetten geht, weil sich der 111101101` bei dem Kreu

zungskalbe erst mehrere Monate nach der Geburt ent

wickelt. Diese Kälber sind ebenso hart und findig wie

die reinen Bis-ons. Sie werden iln ärgstcn Winter nicht

verzagt. wie gewühnlichcsl’räricvich. halten im strengstcn

Winter auf der offenen Weide aus und brauchen ausser

dem, was sie auf der Prâìric finden, wenig oder gar

kein Futter. Das Fleisch soll ebensogut. sein, wie das

dcr besten Tcxasstierc. ausserdem aber soll der Halb

blutbison die werthvollstcn Pelzdceken liefern. Es sind

mehrfache Expeditionen ausgerüstet worden, um das

letzte noch lebende, wilde Rudel in den unwirt-hlichen

“ildnissen von Texas aufzusuchen und Kälber davon

einzufangen. lìin Züchter in Kansas soll jetzt cinc

llcrdc von ca. 14() Köpfen Vollblut- und llalbblutbisons

besitzen. die ein erhebliches Vermögen darstellt.

Pusch.

Nach Nörner (23) erstreckt sich das Zlclltgehii

des hannoversehen Landschweinos von Goslar b

Nordstemmen, Peine und Veehelte und umfasst rl

ganze Gebiet des landwirthaftlichen Hauptvcreins :

Hildesheim. Form und Farbe sind, wie folgt:

Schwarzbunt mit langem, schmalen Kopf. Sn'

etwas eingebogen, Nase bisweilen geramst, Ohren nii.

schr gross. spitz, nach aufwärts stehend, Nacken ui

Hals schmal, Rücken gewölbt und scharf, mit stark

Borsten besetzt. Rippenwölbung tlaeh. Beinstellu4

säbelbeinig, durchtrìttig. Constitution fest. — Die Sau

werfen im Durchschnitt 10-12 Ferkel, die letzter

säugen 6 Wochen; 4—5 Tage nach dem Absctz`

werden die Sauen wieder belegt. Die Eber werden i

Alter von 8—9 Monaten. die Sauen erst nach vollendete

ersten Lebensjahre zur Zucht verwendet und durc

schnittlich 5 Jahre benutzt. Pusch.

Pott (27) beschreibt einen Apparat, der sich l

der künstlichen Aufzucht von Ferkeln sehr bewál

hat. Ein wannenartigcr Holzkasten ist durch eine Но

scheidewand der Länge nach in 2 Hälften getheilt. Dit

Holzscheidewand ist an der oberen Kante mit halbkre

förmigcn Anssehnitten versehen, in welche die Flaseh

mit ihrem Bodcntheil derart gelegt werden, dass sie 11

ihren lIälsen durch Löcher, welche in die Seitenwân

des llolzkastens gebohrt sind, schräg nach aussen u

abwärts ragen. Die mit Milch gefüllten Flaschen hab

Gummisauger, die, in der beschriebenen Weise den 1`‹

keln leicht zugänglich gemacht, es ermöglichen. d:

die Thiere die ll'lilch bequem aufnehmen können. .\

fangs muss man die Ferkel an die Sauger anlegen. I

'benutzten Flaschen können kleine \\'ein. Bier- ovl

Mineralwasserñaschen sein, als Sauger dienen diet

Iiindersaugñaschen fabricirten Gummisauger, die 1

möglichst stark sein müssen. Letztere, sowie ‹

Flaschen, müssen möglichst sauber gehalten werden.

Beim Tod der Mutter ist die Ernährung folgend

massen:

I. Woche ('20 Stück) 1,1, stündlich his stündli

1 Liter gekochte Milch mit 2 Liter Wasser. die

zuvor mit 60g Hafermchl zu Schleim verkocht, ‹

ganze in die Flaschen vertheilt und bei Blutwärmc v

abreicht. ,

1I.Wocho 1—9 stündlich 11/2 Liter Milch п

2 Liter Wasser und 60 g Hafermehl.

lll. Woche 2-3 stündlich 2 Liter Milch und 2 Li

Wasser und 60 g Hat'ermehl.

lV. Woche Uebergang zur Trogl'útterung.

Plbßil

хп. Gerichtliche Thierneilkunde. l

l) Babl, A.. Die Gewährleistung bei Viehverä `

rungen nach dem bürgerlichen Gesetzbuehe in за
matischer Darstellung und andere aufl Vieh bezüg

Bestimmungen. Mit einem ausführlichen Зашита

12. VIII. 56 Ss. Erlangen. — 2) Brunn-Poder

N., Gewährsfchler bei den Hausthieren. Eine

graphische Darstellung der betreffenden Krankheiten

Fehler, der dänischen Bestimmungen etc. Maaneds

for Dyrlaegcr. X. p. 129. — З) Csokor, Lehrbuch

gerichtlichen Thierheilkunde. gr. 8. VII. 763

Wien. -— 4) Dieckerhoff, W., Gen'ehtliehe

arzneikunde. gr. S. XII. 564 Ss. Berlin. ‘2.

XV. 64S Ss. — 5) Gallier. Pfeiferdampf inl

auf Währschaft. Rec. de méd. vet. p. 481.

Galtier, V., Das Incubationsstadium der Seueli „

seinen Beziehungen zur Dauer der Gewähr beim Il!`
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mit Bausthieren. Journ. de méd. veter. Bd. 50. p. 697.

- i) Derselbe, Die Thatsache, dass eine Tuberculin

nier Halleïninjection vorgenommen worden war, be

gründet noch nicht den Begriff, dass Tuberculose- oder

Roizverdacht bestanden hatte. Ibidem. р. 136. — 8)

Kuchtner, Schmiedefromm. Wochenschr. f. Thierheil

runde. S. 291. — 9) Labat, A.. Ueber ein des

Koppens verdächtiges Pferd. Revue veter. 1898. p. 412.

-10)Lec1ainche, E., Die deutsche Gesetzgebung

ibcr die Währschaftsmängel. Ibidem. Bd. 24. p. 383.

- ll) Maier, Ad., Ueber die Gewährleistung beim

Schlachtvieh nach dem bürgerlichen Gesetzbuche. Zeit

`»chrift f. Thiermed. III. S. 48. — 12) Derselbe,

iutaehten über die Milehergiebigkeit einer Kuh. '/.eit

11011 f. Fleisch- u. Milchhyg. 10. Bd. S. 42. — 13)

falkmus, Thierämtliehes Obergutachten über einen

hierämliehen Kunstfehler (bei einer Kastration be

nngen). Dtsch. th. Wochschr. S. 257. - 14) Marks.

.'eher die Gewährleistung beim Viehhandel nach Ein

ührung des bürgerlichen Gesetzbuches. Berliner th.

l`ochensehr. S. 359. - 15) Petseh, Die Gewähr

iângel heim Viehhandel nach dem neuen bürgerlichen

ilsetzhuche. Zeitschr. für Veterinärkunde. No. 10.

1.415. No. 11. 519. — 16) Reuter, Die Gewähr

eistung bei Viehveräusserungen. Monatsh. f. pract.

rhierheilkunde. X. Bd. S. 210. 309. 363. 431. 542.

 17) Schuemacher, Tuberculin-Impfprobe vor Ge.

1-111. Dtsch. th. Wochenschr. S. 117. — 18) Gut

rhten über ein dem königl. Major des . .liegts llcrrn

l. gehöriges Pferd in Bezug auf seine Dienstbrauchbar

eit. Zeitschrift für Veterinärkundc. No. 4. S. 197.

)as betr. Pferd war mit einem chronischen Herzfehler

спать.)

Reuter (16) liefert ein sehr werthvolles Referat,

uf welches besonders verwiesen sei, über die Gewähr

ristung bei Viehveränssernngen; dasselbe eignet sich

ntiirlich nicht zum Auszuge. Baum.

вып-11504) bespricht die Gewährleistung beim

ìehhnndel nach Einführung des bürgerlichen

esetzbuehes und macht hierbei besonders darauf

ifmcrksam, dass künftighin mit der Gewähr, für alle

»hier haften zu wollen, nicht nur wie bisher die ge

tzliehen, sondern thatsächlich alle Fehler gemeint

nd. Verf. räth daher beim Verkaufe 1. entweder

undsätzlich nur für die gesetzlichen Fehler zu haften

ld dann mit einem geringeren Preise zufrieden zu

in; oder 2. ausser für gesetzliche Fehler nur noch für

liebliche verborgene Mängel zu haften, niemals sei

'er 3. die Haftung für alle Fehler zu übernehmen.

idürfte sich beim Verkauf werthvoller Pferde daher

lpfchlen, unter Ablehnung jeder anderen Rechtsver

ndliehkeit, nach englischem Brauch, die Haftung für

sondere Eigenschaften und bestimmte Mängel nur auf

lige und zwar möglichst wenige Tage zu übernehmen,

h. den Verkauf auf Probe einzuführen. Beim Kaufe

‘dere man 1. die Haftung des Verkäufers für alle

blcr oder 2. neben den gesetzlichen für alle erheb

hcn verborgenen Fehler und zwar für erstere inner

11) der Gewährsfrist, für letztere auf ea. 14 Tage.

Johne.

Gallier (5) theilt im Anschluss an ein Gutachten

lr темы-111111111! dreier sich widersprechendcn Sach

ständigen neben seiner eigenen die Ansichten von

elainche und Nocard mit, welche in jedem ab

normen Athmungsgeräusch beim Pferde das

Vorhandensein von „Coruage“ erblicken.
I Baum.

Kuchtncr (8) defluirt den forensischen Begriff

„Schmiedefromm“ folgendermassen: ein Pferd soll sich

ordnungsmässig beschlagen lassen l. auf jeder sachge

mäss eingerichteten Beschlagbrücke, 2. von zwei belie

bigen mit dem Beschlnggeschäft vertrauten Personen,

3. ohne Anwendung von Zwangs-mitteln mit Ausnahme

der Nasenbremse. Fröhner.

Labat (9) hatte ein Pferd zu begutachten, welches

des Koppens verdächtig war. Da das Thier bei jeder

Berührung mit einer Bürste und häufig auch ohne

solchen Anlass irgend einen erreichbaren fremden Gegen

stand mit den Zähnen erfasste, so waren die Schneide

zähne wie beim lioppcn abgenützt. Allein bei diesem

Erfassen wurde keine Luft verschluckt, und aus diesem

Grunde verneiute Labat das Vorhandensein des Koppens.

Guillebeau.

Schuemaeher (17) theilt den Verlauf eines Pro

cesses eines Händlersl gegen eine Gemeinde mit, die

einen Bullen, welcher auf Tube rc ulin reagirt hatte, zu

bezahlen sich weigerte, da ersterer die Garantie über

nommen hatte, dass der Bulle die Tuberculinprobe

überstehen würde.

Das Gericht verurtheilte die Gemeinde. weil dcr

Bulle vor der Impfung zur Zucht verwendet worden war

und er hierdurch einen Mindcrwerth erlitten hatte. Die

Widerklage dcr Gemeinde auf Zurücknahme wurde

ebenfalls abgewiesen, da diel Impfprobe allein ein

sicheres Merkmal für Tuberculose nicht biete.

In Folge dessen empfiehlt es sich, in solchen Fällen

nur bestimmte, Schriftliche Verträge abzuschliessen.

Edelmann.

XIII. Veterinärpolizei.

1) Conte, A., Das neue Gesetz über die Veterinär

polizei. Revue vet. p. 483. — 2) Derselbe, Die ge

setzliche Ordnung des Viehverkehres. Ibid. Bd. 24.

p. 4S3. -- 3) Freund, Ueber die wirksame Desinfection

der zum Thiertransport benutzten Eisenbahnwagen. Zig.

des Vereins Deutsch. Eiscnbahnverwalt. 39. Jahrg. No. 5.

Ref. Dtsch. th. Welisc-hr. S. 183. — 4) Gesetz, betr.

die Beseitigung von Ansteckungsstolïen bci “011110651.—

derungen auf Eisenbahnen. Vorn 25. Februar 1576.

Nebst den Ausführungsvorschriftcn und ergänz. Bestim

mungen. 4. Aufl. gr. 8°. lV. 59 Ss. Berlin. —- 5) Amt

liche Verordnung. betreti'end die Inspection der Kuhställe

in der Stadt Dijon. (Sieht eine facultative Tuberculin

impfung vor.) Revue veter. Bd.§2-l. p. 624. - (i) Des

infection von Thierhaaren. Verordnung des Reichs-

kanzlers vom 2S. Januar 1899. Dtsch. tb. Wchschr.

83. — 7) Dcr Gesetzentwurf, betreffend dic Abwehr

und Tilgung der Schweinepest, im Thierscuchennus

schusse des österreichischen Abgeordnetenhauscs. Thier

ärztl. Ccntralblatt. No. 2. S. 2l. —— S) Gerichts

entscheidung über Auslegung des §20, Abs. l der

Bundesraths-lnstruction vom 26. Mai/27. Juni 18:15

betr. die Dauer der llundcspcrre. Dtsch. th. Webs-chr.

286. — 9) lnternationaler Viehvcrkchr. Vcrh. des

internationalen thierärztlichen Congresses in Baden

Bnden 1899. Berl. th. “'ochenschr. S. 395 bez. S. 397.

— 10) Zur veterinärpolizeilichen Beaufsiebtigung der

\"iehsammelstcllen. Dtsch. th. Webschr. S. 237.

Bezüglich des Internationalen Viehverkehres (9)
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hat der internationale thieriirztl. Congress mit 142

gegen S7 Stimmen folgenden Beschluss angenommen:

Der VII. internationale thieriirztliche Congress in

Baden-Baden erachtet eine wirksame Bekämpfung der

Thierseuchen durch gleichmìissige Anwendung der von

der Wissenschaft anerkannten Grundsätze, sowie durch

zweekentspreehende Regelung des Veterinärwesens. des

Seuchennaehriehtcndienstes und des internationalen Vieh

\'erkehrs im Interesse sowohl der einzelnen Staaten als

atleti des allgemeinen wirthsehaftlichen Wohles nach

wie vor für nützlich und wünschenswerth. Er hält in

dess den gegenwärtigen Zeitpunkt mit Rücksicht auf

die Verschiedenheit der wirthschaftlichen Ent-wiekelung

und der Verkehrsverhältnisse, sowie auf die Ungleichheit

der Veterinär-organisation in den einzelnen Ländern zur

Aufstellung bestimmter Grundsätze für eine internatio

nalc Vereinbarung nicht für geeignet, Johne.

Conte (2) befürwortet die Einführung von Vieh

pässen in Frankreich für alle Fälle von Ortsrer'zinde

rungen von lIausthicren. (iuillebeau.

XIV. Verschiedene.

l) Albrecht, Ueber die Telegonie. Dtsch. th.

Websehr. S21 und 33. (lm Original nachzulesen.) _

2) Andre, Ifeeho vet. No. 10. _ 3) Bertholon.

Ibid. No.1(). _ 4) Gagny. P., Specielle Therapie der

Rennpferde. Ree. de med. ret. Bull. de la Soc. Хо. 16.

p. 296. _ 5) Ben Danou freres. Der Traumatismus

und die eingeborcnen Pferde Algiers. Einfluss der na

türlichen Zuchtwahl. Rec. de med. vet. p. 738. _

6) Dewar, Das Salzstreuen auf den Strassen und seine

Einwirkung auf die Füsse der Pferde. The Veterinarian.

LXXII. p. 242. _ Т) 1)0х1ег, Einiges über die No

menclatur in der heutigen Veterinìirpathologie. Ztsehr.

für Thiermedîein. III. S. 145. _ 8) Dieckcrhoff,

Bericht über dieI thierärztliehe Hochschule in Berlin im

.lahrc 1897/98. Archiv f. Thierheilkd. XXV. S. 26. _

9) Dürrwâichter, Der Badische \"ichversicherungs

verband in dem Jahre ISSS. Dtsch. th. Wchschr. S. 432s’.

(Umfangreiche Statistik, im Originale nachzulesen.) _

10) Eber, Bericht über die auswärtige Klinik an der

Dresdener thierürztlichen Hochschule. Stichs. Veterinär

berieht S. 38. — 11) Eberlein, Die 71. Versamm

lung Deutscher Naturforscher und Aerzte in München.

Monatsh. f. prakt. Thierheilkd. XI. Bd. S. 125. (Referat.)

_ 12) Esmieu, Abfallen des Schwanzes bei Schweinen.

Rec. de med. vet. p. 478. _ 13) Ester, Eisenbahn

tiebcr dcr Kühe. Dtsch. th. Webs-chr. S. 233. _

14) Geislnar, Unglaubliche Rohheit eines Pferde

knechtes. Abreissen der Zunge. Ebendas. S. 146. _

15) Göring, Zur Ausbildung von praktischen (101111115

helfern in der Thierzucht. \\'oeh. f. Thierheilkd. S. 24.

_ 16) Grimme, Einiges über das Selbstdispensiren.

Berl. th. Welisehr. S. 211. _ 17) Guillebeau, A.,

Ueber Verletzungen der Ilausthiere durch sexuell psycho

pathische Menschen. Jotun. de. med. veter. Bd. 50. p. 1

und Schw. Arch. Bd. 4l. II. 1. _ 1S) lIarnack`

Ueber die sogen. Giftfestigkeit des Igels. Dtsch. med.

Webschr. 1698. No. 47. Ref. Dtsch. th. Wehsehr.. 5.38.

_ 19) Hanger. Verschlucken eines Schlundrohrs durch

ein Kalb, Entfernung durch das Maul. Dtsch. th. Websehr.

14. _ 20) IIeichlinger, Iteiseskizzen. Woch. f.

Thierheilkd. $.61. _ 21) llemprieh, Von den ethi

schen Aufguben im Studiengangc der Veterinärwissen

schaft. (Kritische, nicht zum lief. geeignete Studie.)

Berl. th. Wehschr. S. 563. _ 22) Dei-selbe. Zum

gesunden Menschenverstande. Entgegnung auf den Ar

tikel von lio hse e. Ebendas. S. 607. _ 23) lleroni

mus, Ein Pferd mit, Lippenbart. Archiv für Veterinär

wiss. 1893. No.11. 8.512. (Russisch.) _ 24) Hess. E..

Ueber Viehrel'sichcrung. Sep.-Abdr. .Iallresversammlung

schweizerischer amtlicher Statistiker und der schweiz'.

Statist. Gesellschaft, abgehalten in Lausanne 1898. 

25) Höhne, Der Erdhunger der Hausthiere. Bertt

Wchschr. S. 215. _ 26) Jensen, Die Medieinalrefen

Ebendas. S. 342. _ 27) Johne, Bericht über die n

thologische Anatomic an der Dresdener thierämlieh.

Hochschule. Sachs. Veterinärbericht. S. 42. _ ‘_’

K aelbele, Ueber die Beziehungen der Thierheillruut

zu der humanen Medicin. Vortrag. gehalten auf tlv

internationalen tbierärztl. Congress in Baden-Baden. Het

th. Wehschr. S. 575. (Zum Auszug nicht geeignet.) -

29) Kitt, Der VII. internationale thierärztliche Congr

in Baden-Baden. Monats-li. f. pract. Thierhlkde. ХНЫ

S. 115. (Referat.) _ 30) Krause. Der Hund als Zu

thier und seine Besehirrung. Aus „Wild und Hund' n

in der Berl. th. Wochschr. S. 197. _ 31) Kühnat

Der überseeisehe Vichtransport. Ebendaselbst. S. .'15

(S.Original, da. zum Auszug nicht geeignet.) _ 32) Laba

A.und E.Lcclainehe. Tiefe Wunden des Mastdan

und der Scheide als verbreeherisehe Verletzungen 1

Thieren. ltevue veter. Bd. 24. p. 521. _ 33) Lesbr

C., Die Dauerritte der Cavallerie. Jeum. de med. ver

Bd. 50. p. 369. _ 34) Lohsee, Noch ein Vorschl

zur Ausbildung der Studirenden der Veterinärmediet

Berl. th. Wocbschr. 595. _ 35) Derselbe. 111

Hemprich und meine Wenigkeit. Ebendaselbst. 5.111

(Polemischer Artikel.) _ 35a) Lohsee, Thier-Friedl1

in Paris. Ebendas. S. 319. _ 36) Lucet. Adopti

eines Lammes durch eine Hündin. Ree. de med. 11

р. 100. — 37) Lungwitz. Einzichen von Bullenrinf

Süehs. Veleta-Ber. S. 127. _ 3S) Malkmus. Zz:

t`urpfuschereiverbot. Dtsch. th. Wechsehr. S. 306. «

39) Malm, O., Beiträge zur Geschichte des Veterin.

Wesens in Norwegen. Norsk Veterinaer-Tidsskrift. .‘

p. 1. _ 40) Malzew, M. A., Ueber die Anwen

barkeit der Röntgenstrahlcn in der Thiemiedicin. Arch.

Vet.-\\'issensch. Heft 6. Abth. II. S. 291-93. (1111`

_ 41) Mandel. Beamtete Thierärzte und pract. Tint

ärzte. Bericht des thierärztl. Vereins für Elsass-ht

ringen. S. 36. _ 42) Marek, J., Die Electro-Diagnts‘

in der Thierheilkunde. Közlemenyek az összehasonl

elet-es kórtan köreböl. III. Bd. 7._S. Н. _ 43) )In

kiel, Die Niederösterr. Landesanstalt für Rindriŕ.

Versicherung und die thierìirztl. Hilfeleistung. Thierlin

Centralbl. No. 22. S. 417. _ 44) Marchi, La deli

qucnza negli animali. Arch.di psichiatria. 1893. 11.11

_ 45) Mchrdorf und Vollers, L'eber das Abdeeker

wesen. Archiv f. Thierhlkde. XXV. 256.- 46) Mettat

A. E., Die Regeneration von Geweben und Organen. Т

Veterinarian. LXXII. p. 642. 741. (Die ausführlie

Abhandlung ist zum Auszuge nicht geeignet.)

47) Michael, Kleekrankheit in einem Pierdebesmr

Sächs. Veterinär-Bericht. S. 112. _ 4S) Möhl. I

Ueber den Transport der Thiere zur See. Archivi

Vet-Wissensch. Heft 8. Abth.]II. S.431_40. (Rus

_ 48a) Möller, Denkschrift über das Militär-Veterinì

wesen. Beil. zur Berl. th. Woehenschr. v. 25. Dec. 151

Ueberreicht Seiner Durchlaucht dem Ilm. Reichskanzl

Verfasst im Auftrage des Deutschen Veterinänath
_ 49) Moule, L., Vergleich zwischen der Thierhtl

kunde des Mittelalters mit der des Alterthums und 1

Araber. Rec. de méd. vet. Bull. de la Soc. Ne.

р. 326—353. No. 20. р. 392—409 und No. 22. р.‹1

bis 473. Fortsetzung im nächsten Jahrg. _ 50) Mül l-l

Bericht über die Klinik für kleinere Hausthicre ап t

Dresdener thicrärztllichen Hochschule. Sächs. Vetri-H

S. 35. _ 51) Niels-Finsen, Ueber Photothemï,

Berl. tliierärztl.\\'ochsehr. S. 19. _ 52) v. 001010` Tl'.

arzneikunde vor viertausend Jahren. Vertr. а. d. Хат

forseherversammlung in Düsseldorf. Prager med. Wet-ht

schrift. No. 24. _ 53) Poreher und Morey. R311

graphische Untersuchung einer Schussverletzung 'bfi

Hunde. Journ. de Méd. vétér. Bd. 50. p. 526.

54) Postolka, Zur Frage der Regelung des “as

meistergewerbes (in Oesterreich). Thierär/.tL Central

No. 27. S. 517. _ 55) Rabus, Entfettungskur `
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einem Hunde. Wochschr. für Thierhlkde. S. 378. _

56) Robertson, W., Ueber Behandlung von Scorpion

stichen. The Veterinary Journ. XLIX. p. 92. (Ег

l'olglose Behandlung eines Hundes mit Elcctricität und

künstlicher Athmung.) _ 57) Röder, Bericht über die

Klinik für grössere Hausthiere an der Dresdener thier

ärLtlichen Hochschule. Sächs. Vet-Bericht. S. 29. _

58)Itöll und die Gegenwart. Thierärztl. Centralbl.

No. 30. S. 578. _ 59) Rustcrholz. A., Pseudo

lnappetenz. Schw. Arch. 41. Bd. lf. S. 121. _

60) Sehmaltz, Der Arbeitstag und die Gebühren der

Kreisthierärzte. Berl. thierärztl. Wochschr. S. 486. _

61)Derse1be, Begründung der Nothwendigkeit des

Abiturientenexamens als Vorbedingung für das Studium

der Thiermedicin. Berl. thierärztl. Wochschr. S. 559. _

62) Dersclbe, Zum Kurpfuschereiverbot. Berl. th.

Wochschr. S. 487. _ 63) Schmidt, Eiscnbahnkrank

heit bei Kühen. Sächs.Veter.-Ber. S. 115. _ 64) Der

selbe, Thierärztekammern und Veterinärrath (in Oester

reich). Thierärztl. Centralbl. No. 19. S. 355 u. No.2()

383. _ 65) Spindler, Die thierìirztl. Praxis den

Curschmicden freigegeben. Ebendas. No. 11. S. 200.

— 66) Sussdorf, Ein Fürstenwort in der Angelegen

heit der Vorbildung dcr Thicrärztc. Dtsch. th. “ochen

schrift. S. 471. _ 67) de la Vieter, M. н., Eine

Anwendung der Röntgenstrahlen. Holl. Ztschr. Bd. 26.

5.454. _ 68) Vogt. Zum Streichen der Pferde.

Wochschr. I'. Thierhlkde. S. 13. (V. empfiehlt statt „les

gewöhnlichen Streicheiscns ein Eisen, dessen I'iusserer

Schenkel schwerer ist als der innere.) _ 69) Dcrselbe,

Ein weiterer Beitrag zum Capitel: Sattelzwang. Eben

dasclbst. 161. _ 69a) Vollcrs. Ueber die Ab

deckcrei zu Altena. Archiv f. Thicrhlkde. XXV. Bd.

_ 70) Walker, G. K., Einige Wirkungen des Dum

Dum-Geschosscs auf Pferde. The Veterinarian. LXXII.

p. 312. _ 71) Wizge, Was fehlt uns? Betrachtungen

an der Jahrhundertwende, unter Berücksichtigung der

Artikel der Herrn Hemprich und Lohsee. Berl. thieriirztl.

Wochschr. S. 618. _ 72) Zórawski, M., Ueber den

Einfiuss des Bauchriemens auf die Entwicklung des Brust

kastens beim Pferde. Jeidziec i Mysliwy. No. 2. (Bc

lont die nachtheiligc Wirkung des Bauchriemens bei

jungen Thieren und warnt vor frühzeitigeui Training.)

_73) Zschokkc, Ordentliche Versammlung der Gesell

schaft Schweizerischer Thierärzte. Erste Sitzung. Dcr

Commissionsbericht betreffend die Lebens- und Unfall

versicherung der Thierärzte. Schw. Arch. 41. Bd. 2. H.

S. 221. _ 74) Zündcl` Errichtung von Abdeckercìcn

nach dem System Otte. Bericht des thierärztl. Vereins

f. Elsass-Lothringen. S. 41. _ 75) Zürn, Leder, Filz,

Gummi als Material f. Geschirre und Geschirrthcilc der

Arbeitsthiere. Fühling’s landw.Ztg. S. 781. _ 76) Die

Ackerbauschüler _ eine neue Categorie thierärztlicher

,Heilperscnen“. Thierärztl. Centralbl. No. 21. S. 399.

_ 77) Begründung der Nothwendigkeit des Abiturienten

Examens als Vorbedingung für das Studium der Thier

medicin. Dtsch. th. Wechseln'. S. 434. :_ 78) Besol

dung der Militärveterin'are. Berl. th. Wochschr. S.. 32.

- 79) Besoldung der Militärthicrärzte betreffend. Ein

gesandt. Ebendaselbst. S. 56. _ 80) Ziu" Besoldung

der Rcssärzte. Ebendas. S. 68. _ 81) Bericht über

den Stand des Veterinärwesens im Gouvernement Jekateri

noslaw f.1897_1898. (Russisch.) _ 82) Für und gegen

das Abiturientenexamen. Berl. th. Wochschr. S. 259.

- 83) Die l.-f. Bezirksthicriirzte und ihr Einkommen

aus den amtlichen Commissionen. T11ierärztl.l)entralbl.

No. 3. S. 47. _ 84) Die Nieder-Oesterr. Landes-Bezirks

Thierärzte. Ebendas. No. 15. S. 283. _ 85) Depu

tationen und kein Ende. Ebendas. No. 32. S. 617. _

§56) Die Stellung der l.f. Bezirksthierärzte. Thicrärztl.

Centralbl. No. 10. S. 182. _ 87) Eingabe des Central

A_USSchusses an den Minister des Innern und des Unter

richts. Thicrärztl. Centralbl. No. 16. S. 305. _ 88)

Z111' Lage. Ebendaselbst. No._11. S. 197. _ 89) Die

Einweihung der neuen Thicriirntlichcn Hochschule in

Hannover. Dtsch. th. Wchschr. S. 373. 383. 389. _

90) Erlass. betreffend die Abdeckerei der Stadt Bordeaux.

Revue vótér. Bd. 24. p. 42. _ 91) Die Erhebung der

Veterinär-Akademie in Budapest zur Hochschule. Thier

ärztl. Centralbl. No. 7. S. 117. _ 92) Erläuterung zur

Vichmängelliste der B. G.-B. Dtsch. th. Wehschr. S. 230.

_ 93) Die Errichtung einer Veterinär-Mittelschule in

Wels. Thieriirntl. Centralhl. No. 2. S. 28. - 94) lir

weiterung des thierìirztlichcn Unterrichts. Ref, über den

internat. thierärztl. Congress in Baden-Baden in d. Berl.

lh. Wchsehr. S. 438-439. _ 95) Gegen die Dispensir

freiheit dcr Thicrär/.te Thicrìirztl. (`entralhl. No. 28.

S'. 537. _ 96) Gesetzliche Ordnung der Thierheilkundc

(nur in Bezug auf Seuchen) in Tunesien. Revue veter.

Bd. 24. p. 493. _ 97) Gerechtigkeit. Thicriirztl. Cen

tralblatt. No. 8. S. 142. _ 98) Jahresbericht des K.

und K. Thierarznci-lnstitus und der thicrl'irztlichcn Herli

schule in Wien für das Studienjahr 1897/98. Thier'zirztl.

Gentralbl. No.4. S. 72. _ 99) Das intelligenz-Wahlrecht

der Thiel-ärzte. Ebendaselbst. No. 8. S. 137. _ 100)

VII. internationaler thierärztlicher Congress in Baden

Badcn. Dtsch. th. Wchschr. S. 281, 289, 309, 326, 337,

345. _ 101) Kurpfuschcrci. Süchs. Veteriniirbericht.

S. 142. _ 102) Das Militiirvctcrinärcorps Frankreichs.

Dtsch. th. Wehschr. 255. _ 103) Zur Organisation

desl Militiirvctcriniircorps. Berl. th. Webschr. S. 125. _

104) Ueber die Organisation des Militärveteriniirwescns.

lůbcndaselbst. S. 114. _ 105) Dasselbe. Ebendaselbst.

137. _ 106) Bodin, E., mitgetheilt von M. Prillieux,

Ueber die Form Oospora (Streptothrix) des Microsporulu

des Pferdes. Сотри. геш1. Bd. 28. No. 24. _ 107)

Petition der k. k. Bezirksthicrl'ir/.te Stcicrmarks um Rege

lung dcs Rangvcrhältnisscs. Thicriirztlichcs Centralbl.

No. 14. S. 261. _ 108) Die Petition dcr landschaftlichen

Thierärzte an den Steiermärkischen Landtag. Ebcndas.

No. 12. S. 224. _ 109) Zur Frage der Titulation der

Militärlhieriirztc. Berl. thierärztl. Wochschr. S. 318. _

110) Die Rangcrhöhung der 1.-f. Thierärzte. Thicrärztl.

Ccntralbl. No. 7. S. 118, u. No. 9. S. 158. _ 111) Die

Rangklassen-Regulirung der l.-f. Thierärzte. Ebcndas.

No. 31. S. 597. _ 112) Zur Reform des staatlichen

Veterinärwesens (in Oesterreich). Ebendaselbst. No. 14.

S. 266. _ 113) Zweifelhafte Rechte. Ebendas. No. 12.

S. 215. _ 114) Titel und Character eines Thierarztcs.

Ebcndas. No. 14. 255. _ 115) Ungarischer Landw.

Veterinär-Senat. Ebendaselbst. No. 16. S. 297. _ 116)

Unbefugte Beilegung des Titels „Thicrärztlicher Prakti

kant“. Dtsch. th. Wchschr. S. 84. _ 117) Der Thier

ärztemangel auf dem ñachcn Lande. Thierâixztl. Cen

tralblatt. No. 5. S. 83. _ 118) Die Verbreitung des

Thicrheilpersonals im Deutschen Reiche vom 1. April

1898. Dtsch. th. Wchschr. S. 426. _ 119) Verstaat

lichung des Veterinärwesens in Ungarn. Thicrärztlichcs

Centralblatt. No. 6. S. 102. _ 120) 71. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aer/.te in München. Dtsch.

th. Wchschr. S. 368. 401. 410. _ 121) Dürfen Vete

rin'ar-Mittelschulen gegründet werden? Thicrärztliehes

Centralbl. No. 4. S. 63. _ 122) Die wissenschaftliche

Thierheilkunde cin Opfer der Politik. Ebendas. No. 13.

S. 235. _ 123) Die thierärztlichc Praxis den Curschmieden

freigegeben! Ebendasclbst. No. 9. S. 163, und No. 10.

S. 177. _ 124) Die ihierärztlichcn Institute Ost-Indiens.

Berl. th. Wchschr. S. 318. _ 125) Ein verunglückter

(ìiinsctransport. Thierürztl. Centralbl. No. 5. S. 91. _

126) Ueber die Verbesserung der Lage der n.-ö. Landes

und Bezirksthieriirzte. Ebendas. No. 14. S. 267. _

127) Das 50jähr. Jubiläum des Dänischen thierärztlichen

Vereines. D. Gautier. Der Dänische thierärztlichc
lVerein 1849-99. С. O. Jensen. Rückblick auf die

Entwickelung der Veterinärwissenschaft in dem Zeitraumc

1849-1899. Maanedsskrift for Dyrlaeger. XI. p. 33.

_ 128) Gesetzlicher Schutz der Hufschmiede gegenüber

jenem der Thierärztc. Thierl'irztl. Ccntralbl. No. 14.

S. 267. _ 129) Wohin sollen unsere Studenten nicht

gehen? libcndas. Xo. 26. S. 502.
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Die thierärztliche Hochschule in Berlin (8) wurde

1897/'93 im Sommersemester von 460 und im Winter

semester von 506 Studirenden besucht. Dazu kommen

noch 38, bezw. 46 Hospitanten. In der medieinischen

Spitalklinik für grosse Hausthiere wurden 1315

Pferde behandelt und 484 Pferde und 5 Kühe wegen

Mängeln untersucht. Yon den behandelten Pferden

wurden 992 als geheilt, 73 als gebessert. 19 als unge

hessert entlassen, 231 starben. In der chirurgischen

Spitalklinik gelangten 827 Pferde zur Behandlung

und wurden 455 Operationen ausgeführt. In der Poli

klinik für grosse Hausthiere sind 11556 Pferde

untersucht und' behandelt und 1855 operirt worden.

Dazu kommen 234 Pferde, die zur allgemeinen Begut

achtung zugeführt wurden, sodann 2 Esel, 1 Kuh,

14 Ziegen, 16 Schweine; also betrug die Gesamtzahl der

poliklinisch untersuchten und behandelten Thiere:

11825 Pferde, 1 Kuh, 14 Ziegen` 16 Schweine. In der

Spitalklinik für kleine Hausthiere wurden 912

Hunde, 6 Katzen, 2 Affen, 1 Wolf und 39 Vögel, und

in der Poliklinik für kleine Hansi-hiere 10236

Hunde, 294 Katzen, 92 andere kleine Säugethiere,

243 Hühner, 44 Tauben, 283 Papageien, 245 andere

Vögel behandelt. lm pathologischen Institute

wurden 273 Pferde seeirt. In der ambulatorisehen

Klinik wurden 585 Besuche gemacht; es wurden unter

sucht und behandelt wegen Seuchen und Herdekrank

heiten: «1 Pferdebcstiinde, 85 Rinder- und 34 Schweine

hel-den; wegen sporadische Krankheiten und (icwährs

fchlern etc. gelangten zur Untersuchung und Behand

lung: 120 Pferde, 640 Rinder, l Schaf, 241 Schweine

und 20 Ziegen. Ellenberger.

Im Spital für grössere Hausthiere der Dres

dener Hochschule (57) fanden 951 Pferde, 2 Escl.

26 Rinder. 4 Schweine und 1 Ziege Aufnahme. Von

diesen Thieren wurden 258 Pferde zur Untersuchung

auf Gewährsfehler eingestellt. Bei 82 wurde das Vor

handensein derselben festgestellt, und zwar Pfeiferdampf

27mal, Dummkoller lSmal, Dämpfigkeit12mal, Spat

7mal, Mondblindhcit 3mal, grauer Staar 3mal, Cryp

torehismus, chronische Fussrollencntziindung, Herzfehler,

Zuckfuss, Kniescheibenluxation, chronische Deformitl'itcn

am Kiefergelcnk, hohle Wand je lmal. Ausserdem

wurden 5 Zeugnisse über das Alter ausgefertigt. —

Der Poliklinik wurden 4230 Pferde zugeführt; Opc

rationen wurden 569 vorgenommen. In dcr Klinik

f'u'r kleinere Hausthiere in Dresden (50) wurden

zusammen 5182 Thierc behandelt, und zwar im Spitale

369 Hunde, 7 Katzen, 12 Vögel und 3 andere Thiere.

während poliklinisch 3810 Hunde, 345 Katzen, 569

Vögel und 67 andere Thiere zu- und abgeführt wurden.

Operationen wurden 591 ausgeführt. Die im patho

logisch-anatolnischen Institute der Dresdener thier

ärztlichen Ное118е11111е (27) ausgeführten Seetionen be

trafen: 56 Pferde, 2 Kühe, 1 Büñel, lSchaf, этом,

4Schweine, 106 Hunde, 17 Katzen, 3Affen, 1Känguruh,

1 Hirsch. 10 Rehe, 1 Seehund. 2 Kaninchen, 4 Hasen,

3(1abelweihcn, 66 Hühner, 3 Enten, 4 Truthiihner,

1 Fasan, S Papageien, 1 Staar, 6 Tauben, 1 Kakadu,

10 Kanarienvögel, 1 Gimpel, 6 Gänse, 1 (irasmückc,

2 Fische. Ausserdem wurden noch zu Versuchen ctc.

verwendet: eine grosse Anzahl weisser Mäuse, Feld

ml'iuse, Meerschweinchen, Kaninchen, junge Katzen und

Tauben. In der auswärtigen Klinik der Dresdener

НоеЬве11111е (10) wurden behandelt und untersucht:

a) wegen Seuchen und Herdenkrankhciten: 2 Pferde

bestìinde, 129 Rinderbestände, 8 Sehwcinebcstände,

8 (iefliìgelbestände, d. s. insgesamt 147 Thici'bestiìnde:

11) wegen sporadischer Krankheiten, zum chke der

Feststellung ron (icwiihrsfehlern, Trächtigkcit ete., zur

Ausführung von Operationen, zur Vornahme von See

tiouen: 142 Pferde, 465 Rinder, 53 Schweine, 13 Escl,

14 Ziegen, 19 Hunde. d. h. insgesamt 706 Thiere. Zur

\\ ahrnehmung der Geschäfte der auswärtigen Klinik,

einschliesslich der veterinärpolizeilichen Expeditionen.

wurden insgesamt 1273 Besuche ausgeführt. Operationen

fanden 216, Nothschlaehtungen und Sectionen 83 statt.

Georg Müller.

А 11 der pathologisch-zootomischen Anstalt der

k. und k. Thiernrzneihochschule und der thierärzt

lichen Hochschule zu Wien (9S) wurden während des

Studienjahres 1897/98 im Ganzen 1151 Thiere seeiri.

Darunter befanden sich 409 Pferde, 65 Rinder, 6 Schafe.

7 Ziegen, 26 Schweine, 459 Hunde, 26 Katzen, 132 Stück

Geflügel. 2 Affen, 10 Kaninchen, 5 Feldhasen, 2 Rehe.

1 Bengalkatze. 1 Dromedar. Zu diagnostischen Zwecken

wurden geimpft 263 Thierc und zwar: Milzbrand

4 Impfungen mit positivem, 11 mit negativem Resultate.

Retz 2 mit positivem, 4 mit negativem Resultate.

Rauschbrand 17 mit positivem, 24 mit negativem

Resultate, Schweineseuehe 5 mit positivem, 24 mit

negativem Resultate. Wuth (subdural) 153, davon $5

positiv, Schweinerothlauf 6 mit positivem, 2 mit

negativcm Resultate, Wildseuche 2 mit negativem

Resultate.

Im Institute standen vom 1. October 1897 bis

1. October 1898 in Behandlung 4658 Pferde, 31 Rinder,

3 Schafe, 17 Ziegen, 16 Schweine, 1638 Hunde. 16 Katzen.

3 Papageien, 2 Tauben, 29 Hühner, 1 Reh, 3 Kaninchen,

1 Affe. Georg Müller.

Höhne (25) bespricht den sogenannten Erdllllllger

delI паштета und knüpft zunächst an die längst be

kannte Thatsaehe an, dass alle Abweichungen im Nähr

stoffgehalt der Futterpñanzen sich auch im Gesundheits

zustand der damit erniihrten llausthiere ausdrücken.

Besonders sci es die Knochenbrüchigkeit des

ltindes, in mildester Form als sogen. ,Festliegen

vor dem Kalben“ bei den erwachsenen, als .all

gemeines Knochen- und Gelenkweh“ bezw.

,Weidewclŕ' bei jüngeren Thieren und vor allem die

Rhachitis beim Schwein, welche durch Mangel au

Kalksalzen im Futter erzeugt würden. Letztere werde

allerdings noch durch widematürliehe Haltung der

Schweine bedingt.

Verf. geht auf letzteren Punkt näher ein und kommt

hierbei zu dem allen bisherigen Anschaulmgen zuwider

laufendem Schlusse, dass. je proteinreichcr, je

phosphorhaltiger die Nahrung sei, um so aus

gebildeter Rhaehitis auftrete. Das beste Mittel

gegen Rhaehitis der Schweine sci der Kesselstein

(pro Mahlzeit lEsslöñ'el voll ins Futter). Zum Sehlusse

fasst Verf. seine Ansicht über rationelle Schweinehaltung

in folgenden Sätzen zusammen: _

Neben sorgfziltiger Auswahl der Zuchtthiere Bewe

gungsfreiheit der Zuchtsauen; ist kein Weidegang mög

lich, ist es der Sau nicht gestattet, täglich auf Hof und

Strasse umherzusehweifen, so richte man für sie eine

Saubucht her, in welcher sie sich genügend bewegen

und vor allen Dingen in der Erde wühlen kann. So

bald die Ferkel die Luft vertragen können, müssen sie

die Sau im Freien begleiten. Das Auslegen der Schweine

bucht mit Bohlen und Brettern ist einer erspriesslichen

Haltung nicht förderlich, dem Schwein darf dcr Zugang

zum Erdreich nicht verwehrt werden. Bei anhaltendem

Frost und Schnee ist es nothwendig, den im Stalle gw

haltenen Borstenthieren täglich eine Schaufel voll groben

Mauersandes vorzulegen. Der Kälberrhachitis ist durch

frühzeitigen Weidegang und im Winter durch einen täg

lichen Gang ins Freie, womöglich zur Tränke, vorzu

beugen; man verwehre den Thieren nicht die. Lager

stätte für Asche und Hausmüll zu betreten. .

Gegen die Kalkarmuth, bezw. Knochenbrüchigkeit des

Rindes dürfte die Verabreichung von fein pulvenslrtem

Kesselstein zu versuchen sein.

Die schlesisehe Schweinezucht lässt sich nur_heben

durch Aufklärung der Schweinezüchter über die richtige

und naturgemässe Haltung der Schweine; berufen das“

sind die Thieri'irzte und die landwirthschaftlieheni ГЁГП‘Г

o e.
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Rus terholz 59) beschreibt einen Fall von Pseudo

йщреип bei 2 fehlen. Der luxuriös gebaute Stall

war mit electrischem Licht erleuchtet. Die Stromleitnng

hatte an einer Stelle einen Defect, indem der längs der

Kopfwandung sich hinziehende Draht von der Isolation

rnthlösst war. Der Strom strahlte deshalb auf die mit

Llelfarbe bemaltc Mauer aus. 1111 feuchter Niederschlag`

der sich an den Wänden befand, leitete den electrischen

Strom den Krippen zu, sodass die Pferde, sobald sie mit

der Zunge die Krippe berührten, electrische Schläge er

hielten. Diesem Umstande war der von vornherein un

erklärliehe Befund zuzuschreiben, dass die beiden sonst

ganz gesunden Pferde nur die obersten Schichten des

Haters aus der Krippe entnahmen, die tieferen Schichten

aber, selbst wenn man sie hungern liess, nicht berühr

ten, wohingegen sie Heu und Wasser in normaler Weise

zu sich nahmen. Nachdem die electrische Leitung re

parírt worden war, hörten die Erscheinungen auf.

Tere .

Esmieu (12) berichtet über Gangrün nnd Abfn len

del вступив. wovon die Teckel eines Wurfes sen

ehenhaft betroffen wurden. Die Behandlung bestand in

möglichst frühzeitigen Lysolwaschungen und nachfolgender

Application von Lysolvaseline; es ist ausserdem noth

wendig, dass die erkrankten Thiere von den gesunden

abgesondert werden. Baum.

Cagny (4) verbreitet sieh über die Folgen des über

mässigen Trainings der Rennpferde. Die. Thiere werden

nervös oder auch bösartig, beide Zustände können durch

lererbung übertragen und vcrschlimmert werden. Ап

dere Rennpferde magern infolge des Trainings ab. wer

den matt, oder es stellt sich auch Polyurie ein, sodass

>|ï~lchc Pferde im Jahre höchstens zweimal rennen kön

nen. Ueberhaupt reagiren Rennpferde schon sehr stark

bei geringen Krankheiten, weil auch das (icfzisssystem

und die Athmungsorgane durch die Erziehung des Pferdes

ungünstig beeinñusst werden. Bei der Behandlung der

Krankheiten der Rennpferde muss man sich nach Mög

lichkeit vor der Anwendung stark wirkender Mittel hiiten.

\csieantien und Glüheisen sind vorsichtig anzuwenden.

Da Rennpferde bei der Kastration heftige Abwehrbewe

gungen machen, so ist zur Vermeidung von Wirbel

llrücben nöthig, dass unter Narcose operirt wird. Die

Kastration und sonstige Operationen sollen, wenn an

ńngig, während der Zeit des Trainings vorgenommen

werden, da in dieser Zeit der Körper des Pferdes in

grösster physiologisch-chemischer Reaction steht und die

Heilung erfahrungsgeniiiss am besten vor sich geht.

Gegen die häufigen, oberñiichlichen antschungcn

11nd Sehürfungen empfiehlt C. eine Mischling von 01.

Rieini 100.0, Menthol und Camphor. ana 1,0.

Röder.

Estor (13) nennt die sogen. Eisenbahnkrankheit,

d. h. jene Affectionen trächtiger Kühe, die lange Eisen

bahnt'ransporte überstanden haben und unter motori

`chen Anomalien, Athmungs- und Pulsbeschleunigung

V-rlr-ranken, eine primäre Erkrankung der Muskeln mit

`eeundären Anomalìen des Nervenapparates.

Dexler.

Möhl (48) beschreibt einen Manleseltransporf zur

See aus Argentinien nach Westindien, der von ihm

persönlich begleitet wurde. Aus der Beschreibung geht

unter anderem hervor, dass in Montevideo 205 gesunde,

gut genährte, direct aus der Steppe kommende, nicht

inter 5Jahre alte Maulesel verladen worden waren. Die

Thiere wurden in 3 Partien auf einem schon häufig zu

ihnlichen Transporten benutzten, hölzernen Dreimaster

intergebracht, und zwar auf dem Deck 35, in der oberen

5ththeilung des Schiñsraumes 100 und in der unteren

\bthellung 70 Stück, dabei waren die Thiere dicht

irebeneinander gestellt und kurz angebunden. Die

i"l'pñßgung der Thiere auf dem Schiff war eine gute

md regelmässige. Während der Reise stieg die Tem

'Cl'atur bis auf 40°, namentlich im Sehiñsianm, wo

ausserdem die Luft mit Feuchtigkeit und ammoniaka

lise-hen Ausdiinstungen dermassen geschwängert war.

dass sie die Augen zum Thriinen reizte. Der am hin

teren Körperendc der Thiere in Massen angchäufte Dün

ger wurde nur alle 2 Wochen entfernt und der Fuss

boden mit (iips oder Eisenvitriöl bestreut, während die

Jauche sich im Kielraum ansammeltc, wo sie von Zeit

zu Zeit ausgepumpt wurde. Das Schaukeln des Schiffes

wurde von den Thieren sehr gut vertragen. Nur bei sehr

starken Bewegungen verloren einige von ihnen das

Gleichgewicht und stürzten zu Boden, wobei 2 Thiere

sich sogar Fracturen zuzogen. ’- Schon am 3. Tage

der Seefahrt lrat eine seuchenartige Erkrankung unter

den Mauleseln auf. Abgesehen von vereinzelten töd

lichen Colik- und Erstiekungsfzíllen in Folge von Lun

genödem, trat die Seuche in Form einer Septicämie auf,

die 24 Stunden bis zu einigen Tagen, selbst bis zu einer

Woche dauerte und .sich durch Temperatursteigerung,

erschwertes beschleunigtcs Athmen, Herzschwiiehe, De

pression und schmutzige Verfiirbung der Schleimhäute

kennzeichnete. In den meisten Fällen schloss sich diese

Erkrankung traumatischen Läsionen an, dic die Thiere

sieh durch Halftersfricke, durch Hinfallen auf den Fuss

boden oder durch gegenseitiges Aneinanderstossen zn

gezogen hatten. Selbst geringe oberflächliche Hautver

lctzungen wurden dadurch verhängnisvoll, dass sie einen

bösartigen Character annahmen und zu ausgedehnten

gangränösen Processen in dem umgebenden Gewebe

führten, in welchem mitunter Fäulnissemphyseme und

Oedeme auftraten. An der Seuche fielen während der

41 tägigen Seereise von 205 Thieren 25. Hauptsächlich

herrschte die Krankheit in der oberen Abtheilung des

Sehiffsraumes, in welchem von 100 Thieren 20 fielen,

während in der unteren Abtheilung von 70 nur 5 fielen

und von den 35 auf dem Deck sich befindenden Thieren

kein einziges einging, obgleich sie sich dieselben Trau

men, ja in einem Falle sogar eine offene Fractnr zuge

zogen hatten. Durch desinficirende Wundbehandlung

und Ueberñihrung der Patienten aus dem Schiffsraum

auf das Deck konnten einzelne Thiere gerettet werden.

Der Autor sucht die Ursache dieser Krankheit vor

allen Dingen in der heissen und durch Ansdünstungen

(Ammoniak, Kohlensäure) hochgradig verdorbenen Luft,

die besonders schlecht in der oberen Etage des Schiffs

raumes war, während die untere, unter der Wasser

linie befindliche Abthcilung, bedeutend kühlerc Tem

peratur und bessere Luft aufwies.

Ebenso weist er auf die Verunreinigung der Schiffs

räume hin und stellt die Möglichkeit einer früheren In

fection derselben nicht in Abrede, da das Schiff` wieder

hohlt zu ähnlichen Thicrtransporten benutzt und nie

einer Dcsinfection unterworfen worden war.

J. Waldmann.

Ben Dano u (5) giebt Mittheilungen über die

Leichtigkeit, mit welcher bei den einheimischen Pfer

den Algiers die schwersten Verletzungen ohne Wund

infection heilen, selbst bei primitivster Behandlung.

Verf. sieht den Grund hiefür in hoehgradiger ererbter

Resistenz; denn da die Pferdezucht in Algicr haupt

sächlieh in den Händen der Araber liegt, welche die heran

wachsenden Thiere rücksichtslos allen klimatischen etc.

Unbilden aussetzen, gehen die schwächeren Thiere hier

bei zu Grunde und nur die kräftigeren bleiben erhalten.

Baum.

Heronimus (23) beschreibt ein Pferd nlit Lippen

bart. Das Pferd war ein {jahr-iger Wallach, gemischter

Kalmückcr und donscher Rasse, von dunkler Schimmel

farbe. Die Barthaare bedeckten nicht ganz die Oberlippe

und in der Mitte war ein 2 Finger breiter Zwischenraum

mit gewöhnlichen Haaren bedeckt. Jede Barthälfte war

dem Köthenschopfc gleich. Die weissen Haare waren in

Ucberzahl, aber es waren auch schwarze vorhanden. Die

Fiihlhaare waren ganz normal vcrtheilt und von den

Barthaaren verschieden. Tartakowsky.
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Dewar (6) bespricht ausführlich die schädliche

Einwirkung des Salzstreuens in den Strassen auf die

Füsse der Pferde während des Winters und befürwortet

als einziges Mitt-el zur Verminderung dieser Schädlich

keit das häufige Wegkehren des Salzsehlammes. sobald

sieh solcher gebildet hat. A. Eber.

Lungwitz (37) weist darauf hin. dass man zm

Sicherung des Kopfes behufs Einziehcns eines Bullen

rillges recht gut die- Giinther`sche tieburtskopfsehlinge

verwenden könne. Man lässt bei derselben den Knoten

offen und steekt hier,an vorderen Theil des Kopfes

durch, während die Schlinge selbst hinter die Hörner

zu liegen kommt. Auf diese Weise gehen von den

Baekenstücken der erzeugten llalfter die beiden Stricken

den ab, _iederseits eins, und es lässt sieh mit lliilfe der

selben der Nasentheil des Kopfes auf eine Bretterplanke,

eine Mauer u. s. w. fest auflegen oder an eine Stall

säule, einen Baum u. s. w. strati" anziehen. Zum Vor

thcil des Operateurs und des Thieres loeht man dann

die Nasenseheidewand mit der Loehzangc durch, was

gegenüber allen anderen Verfahren den Vortheil

hat, dass der Zangendruek den Bullen stutzig und

ruhig macht und hiernach die Einführung des Riuges

schnell und bequem erfolgen kann. Georg Müller.

Vogt (65)) hat wie bei einem früheren Fall beider

Obduetion cines mit Sattclzwtmg behafteteu Pferdes

ehronisehe Entziindungszustände an den Riiekenwirbeln

(onstosenbildung, Verfärbung der Knorpelseheiben, Ver

dickung des unteren langen Bandes und Briiehigkeit

der Wirbclkörper) festgestellt. Fröhner.

Marek (42) bespricht in seiner Arbeit über die.

Electro-Diagnostik in der Thierheilkunde vor Allem

die Untersuehungsmethoden und die Wirkung des elec

trisehen Stromcs auf Nerven und Muskeln, die Bedeutung

der motorischen Punkte und die durch die in Rede

stehenden Untersuchungsmethoden nachweisbaren krank

haften Processo und erläutert hierauf die bei den Haus

thieren diesbezüglichen Verhältnisse. Auf Grund sehr

eingehender und gewissenhaft durchgeführter Unter

suchungen werden die für die einzeln ermittelten und

auf beigefügten Abbildungen bezeichneten. motorischen

Punkte bei der Untersuchung mit faradischem und gal

vanischem Strome gefundenen Zahlenwerthe. in syste

matischer Anordnung angeführt. womit für weitere

Untersuchungen, namentlich an kranken Thieren (Pferden,

Rindern, A*chaten und Hunden), die nöthige Grundlage

geschaffen wurde. llutyra.

Malzew (40) hebt in seiner Arbeit zunächst die

grosse Bedeutung der X-Strahlcn in der Medic-in her

vor, namentlich bei der Diagnose von Fremdkörpern,

Fracturen, Luxationen. Steinen und verschiedenen pa

thologischen Processen im thierischen Organismus und

bemerkt. unter Berücksichtigung der einschlägigen Lite

ratur, dass die Anwendung der напиши-111111111 111 1101

Т1110ппе1110111 110011 keine allgemeine ist. weil einerseits

der complete Apparat viel zu theuer ist und anderer

seits die grossen Hausthiere schwierig diesen Unter

suchungcn zu unterwerfen sind. Zu seinen Versuchen

benutzte Autor einen Apparat mit einer Funkenlängc

von 20 cm. Kleine Versuchsthiere wurden antisthesirt.

Der Abstand des Objectcs von der Röhre betrug 4 bis

10 cm je nach dem Umfang des zu untersuchenden

Theiles. und dic Expositionsdauer 4-6 Minuten. Sehr

gute Schattenbilder wurden erzielt vom Kopfe, Halse.

Thorax und den Extremitäten des Hundes, ebenso waren

die röntgenographisehcn Aufnahmen von Fremdkörpern

in verschiedenen Organen der Hunde von einer ausge

zeichnet-en Schärfe. z. B. die Aufnahme einer Nadel im

Oesophagus. einer Kugel in der litrusthöhle` einer solchen

in der Thoraxwand, einer schiefen Fractur der Vorarm

knochen und eines exarticulirten Garpus, wobei der vor
handene Verband vnicht im geringsten störend wirkte.

Zur genauen Lagebcstimmung der Fremdkörper in der

Brust-höhle erwiesen sich beiderseitige Aufnahmen noth

wendig. Die mit Hilfe des Kryptoskops ausgeführtc (rönt

genoskopischc) Untersuchung der Brusthöhle. des betr.

Hundes zeigte nicht allein die in der Brusthöhle be

findliche Kugel in Form eines kleinen, dunklen Körpers

sondern auch die Brustorgane und die Rippen, ebens

auch die Bewegung des Diaphragma. — Bei der Katze

traten die Brustorgane noch bedeutend deutlicher her

vor. als beim Hunde. Röntgenographische Aufnahmen

der Sehädelhöhle und der Bauchorgane einer Katze ge

langen nicht. Aufnahmen bei grösseren Thieren stiessen

auf bedeutende Schwierigkeiten, besonders bei (10111

xirung des betreffenden Theilcs, hauptsächlich der Extre

mitäten, namentlich wenn das Thier nicht hingelegt.

oder nicht, was entschieden besser gewesen wäre, 003151111:

sirt werden konnte. Dem ungeachtet erhielt Autor guny

Aufnahmen von dem Fesselgelenk der rechten Vorder

extremilät, von dem Mittelfuss der linken Hinterexln»

mität des Pferdes und von einer Fractur der Mittelfuss

knochen der rechten Vorderextremität einer Kuh. 1111

ersten und dritten Falle waren die Thiere hingelegt und

die Extremitäten tìxirt worden, während im zweiten Falle

das Hinterbein des stehenden Pferdes mittelst Riemen an

einem Pfosten befestigt worden war. Mit Hilfe des Kryp

toskops konnte der Autor die Extremität ausgezeichnet

untersuehen, indem die Einzelheiten, als Nägel, Hom

schuh, Knochen etc.. deutlich dilïerenzirt erschienen.

‘line röntgenographisehe Aufnahme des Pferdehufes ge

lang dagegen (hei 20 cm Funkenlängc) nicht. Aus obigen

Versuchen zieht der Autor den Schluss, dass wir in der

Röntgenographie ein sicheres, bei kleinen Thieren leieltt

anwendbares. diagnostisehes Mittel besitzen, und dass

die röntgenographischen Untersuchungen noch wertlr

voller sind als die Aufnahmen, weil sie wenig 71-11

raubend und bei grossen Thiercn gut anwendbar sind

und mitI einem kleineren, billigeren Apparat. (20 cui

Funkenlängc) ausgeführt werden können.

J. Waldmann.

Porscher und Morey (53) veröffentlichen ein

sehr schönes Radiogramm von einem Schrotkorn. de

sich in der Regio poplitea befand. Zur photographischet.

Aufnahme war die Anästhesie vermittelst Morphin und

Chlorofonn nothwendig. Doch erlag das Thier 11131

50111011 schon in zwei Minuten. Guillebeau.

Walker (70) hat der Tötung zweier mit 111111011

baren Leiden behafteter Pferde mittelst Duldun

kngeln, Modell 303, beigewohnt und beschreibt die

durch diese Geschosse verursachten Verletzungen. Das

erste Pferd wurde durch Brustschuss von vorn (310111111`

Entfernung) getötet. Auf das tote, liegende Thier wurde

noch je ein Schuss aus der Nähe (6 Yards) auf die

Kniescheìbe und auf das obere Ende der Tibia abgr

geben. Das zweite Pferd erhielt von der Breitsette

(30 Yards Entfernung)zunäcbst einen Flankenschuss und.

als das Pferd nicht niederstürzte, einen Herzschnss.

Auf das tote. liegende Thier wurden noch je ein Schuss

auf das Schädeldach und auf den Ellenbogenhöcker al“

geringerer Entfernung (14 Yards) abgegeben. Bei der

genauen Besichtigung der getroffenen Körpertheile e.“

gab es sich, dass die getroffenen Knochen völlig zer

malmt (pulverised) waren und die Weiehtheilc äussere!

stark zerfetzte Wundkanäle aufwiesen; von den M_"

schossen fanden sich meist nur kleine Bruchstücke itil

Thierkörper vor. Die Austrittsöffnungen waren will

klein oder fehlten ganz. Auch wenn die Geschoss

nicht auf Knochen trafen. zerplatzten sie im Innern

des Körpers. Die furchtbaren Zerstörungen lassen :ml

eine ausserordentliehe Expansionskraft der (t`|est‘lie>"l`

schliessen. A. ЕЬиг

Bezüglich der Erweiterung des thiorärztlltllfl

Unterrichts (94) hat der internationale thieräntllütî

Congress in Baden-Baden folgende Resolution gëfßŕll

1. Für das Studium der Thierheilkunde ist die tnv

versitälsreife nothwendig.
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2. Die Dauer des Studiums muss mindesten 8 Se

mester betragen.

3. Dem thierärztlichen Unterricht

practische Richtung zu geben.

4. Das Studium der Thicrheilkunde soll sich auf

alle landwirthschaftliehen Nutzthiere erstrecken.

5. An jeder thierärztlichen Lehranstalt muss ein

hygienischcs Institut vorhanden sein, welches dem Unter

richt und der Erforschung der Aetìologie und Prophy

laxe der Krankheiten, insbesondere der Scuchenkrank

heiten. dient.

(i. Der Unterricht in der lt`leischbesehau erfordert

cinc besondere practische Unterweisung in einem grösse

ren öffentlichen Schlachthause. ‘ Johne.

ist eine mehr

v. Oefele (52) bringt in einer sehr lesenswerthen

Abhandlung über Thierarzneikunde vor 4000 Jahren

die Ergebnisse seiner Studien über einen Theil der im

Jahre 1898 von Flinders Petrie gefundenen Papyri

von Kahnn, deren Niederschrift zwischen 2230 bis 2100

\‘. Chr. erfolgt 50111 muss.

Der die Thierheilkunde betreffende Theil dieses äl

testen medicinischen Buches, das wir zur Zeit kennen,

enthält Abhandlungen über eine Vogelkrankhcit (Lege

noth der Gans), eine Fischkrankhcit und über die Kolik,

die Dasselbeulen, die Tympanitis und das bösartige Ka

tarrhallieber des Rindes. In den betreffenden Beschrei

bungen finden sich Angaben über das Krankheitsbild

und die Behandlung` die einen rein chirurgischen Cha

rakter besitzt. Die Mittheilungen sind zum Theil ganz

kurz, zum Theil entbehren sie nicht einer gewissen

Weitschweiligkeit, die namentlich bei der Besprechung

des Meteorismus, der Kolik und einer seuchenartigcn,

mit den jährlichen Ueberschwemmungcn zusammenhän

genden Rinderkrankhcit auñällt. Dexler.

llfoult'l (49) berichtet in einer umfangreichen Ar

beit, die sich nicht zum Auszuge eignet, über die vcr

schiedenen thierärztliehen und landwirthschaftliehen

Schriftsteller des Alterthnms, der Araber und des

Mittelalters unter Anfiihrung der Titel der von ihnen

herriihrenden Werke, bez. Handschriften. Röder.

Zur gedeihlichen Entwickelung der Viellversiche

rungen hält Hess (24) Iür erforderlich, dass sich der

Staat der Viehversicherung annehme, indem er nur eine

VersicherungsformA unterstützen soll, die auf dem Prin

cip des Obligatoriums beruht. Bezüglich der Frage,

welche durch Seuchen entstehenden Verluste von der

obligatorischen Versicherung auszusehliesscn sind, hält

11. dafür, die staatliche Entschädigung aus den Vieh

Seuchenkassen hinsichtlich der Todesfälle an Rinderpest,

Lungenseuche, Maul- und Klauenseuche, Milzbrand,

Rauschbrand, Wuth bei grösseren Hausthieren, Rotz

und Hautwurm beizubehalten. die Entschädigungspñicht

für Tuberculose, bösartiges Katarrhalticber, gelben Galt

und bösartiges infectiöses Klaucngeschwiir aber den

Kassen der obligatorischen Vichvcrsicherung zuzuweisen,

weil hierdurch eine grosse Anzahl tubereulöscr Thiere

frühzeitiger als sonst zur Schlachtung gelangen werden,

sodass in der obligatorischen Viehversicherung eine

wichtige Handhabe zur Bekämpfung dieser überaus vcr

breiteten Seuche zu erblicken ist. Verluste durch Blitz

schlag etc. wären von der Versicherung zu decken. wenn

{ПЕ Feuer-versicherungen die Entschädigungspñicht ab

e neu.

Weiterhin giebt H. werthvolle ltathsehläge über dic

Organisation der Viehversicherung, u. a. vertheidigt er

dg@ Mitwirkung des staatlichen Viehinspectors bei den

Versicherungsanstalten, da hierdurch erst eine wirksame

Viehbestandseontrolle ermöglicht; wird. Die zuletzt er

Urtcrten Punkte betreden die Versicherungskreise, die

Thlqrgattung, das Alter, die Weidevich- und Schlachtvieh

versicherung. den thier'arztliehen Bchandlungszwang, den

Einschätzungsmodus und die Prämienfrage nebst Re

scrvefonds. Tereg.

Vollers (69a) berichtet, dass in der Abdeckerei

zu Altona die Thiercadavcr in dem Desinfector „System

Otte“ verarbeitet werden. lts sind Cadaver von Thieren

aus Altona und Umgegcnd, sowie aus Hamburg, daselbst

im Jahre 1897 verarbeitet worden: 400 Pferde, 100 Rin

der, 20 Schweine, 20 Schafe und 250 Kat-zen und Hunde.

In dem Kessel des 0tte`schen Apparates können 1225 kg

Cadaver gleichzeitig gekocht werden. Das Kochen dauert

3 Stunden und ebenso lange das Trocknen der gekoch

tcn Massen. Die Kosten betragen für obiges Kochen:

Kohlen 9 Mk. pro Tag. Arbeitslohn 36 Mk. pro Woche,

und freie Station (1 Monteur und 1 Knecht). Die Pro

ducte, welche gewonnen werden, sind Fett und Guano.

Aus 1200 kg Füllungen wurden gewonnen bei 3 Stun

den Koehzeit und 5 Stunden Trockenzeit 350 kg Fett

und 210 kg Guano. Der Kohlenverbrauch betrug 350 kg.

Das Fett wird zum Preise von 20 Mk. pro Centner und

Guano für 5--7 Mk. pro (Í'entner verkauft. Der Netto

gewinn bei Füllung des Otte`schcn Apparates mit zwei

Pferdecadnvern beträgt 72,65 Mk. Ellcnberger.

Nach Zündel’s (74) Darlegungcn über das System

Otte bei Abdeekereion scheint der Desi n fcctor ,System

Otte" Alles zu leisten, was man von solchen Apparaten

verlangen kann. für scheint. folgenden Anforderungen

zu genügen:

1. eine völlig sichere Vernichtung der in den Ca

davcrn enthaltenen Ansteckungskeimc zu enn'óglichcn;

2. geruchlos zu arbeiten;

3. keine übelriechendcn und intieirten Abwasser

nach aussen gelangen zu lassen;

4. die eingesetzten Materialien als fertiges Product

(trockenes, streubares Pulver) aus dem Apparat zu lasse-n,

sodass Dämpfung, Trocknung und Pulverisirung in ein

und demselben Apparat ohnc Umladung ausgeführt

werden:

5. eine möglichst hohe Ausnutzung des Einsatz

materials in Bezug auf Fett und Cadavermehl zu cr

gebcn und

6. möglichst niedrige Betriebskosten zu verlangen.

111 der neu zu crriehtenden Abdeckerei in Mühl

hausen i. E. wird ein solcher Apparat zur Aufstellung

gelangen. Ellcnberger.

Lesbre(33) bemerkt, dass der Erfolg von Винег

l'itten bei der Cavalleric Uebung voraussetzt. Die Gang

art sei ein kurzer Trab, der alle 5 bis 20 Minuten mit

Schritt abwechselt, doch kann der Trab auch bis eine

Stunde andauern. Alle 2 Stunden wird eine Ruhepause

von 15 Minuten eingehalten. Sobald die. Reiter er

müden, lässt man sie zu Fuss gehen und loekert für

diese. Zeit die (iurte. Für diese Abwechselung wählt

man am besten absteigende Strassenabschnittc. Bc

sprengungen der Nüstcrn und dcr Füsse mit kaltem

Wasser ist für die Thiere sehr zuträglieh. Zur Ver

hütung von Ersehlaffung und Darmcongestioncn darf

Getränk nur in kleinen Mengen verabreicht werden.

Bei der Ankunft am Ziele sind zur Vermeidung von Er

müdung und Rehe ler Rücken und die Gliedmasscn

abzuspülen und zu massiren. Auf guten Stand des Be

sehlages ist besonders Acht zu geben. Guillebeau.

Lucct (36) erwähnt cinc Hündin, der man ihre

Jungen genommen, und die zweimal als Ашше fiil' je

ein Lamm verwendet wurde. Banni.

Bcrtholon (З) t-heilt mit, dass in gleicher Weise

wie die Chinesen, so auch die Bewohner eines Theiles

7011 Tunesien von Hundefleisch sich nähren, also Ky

n0phagen sind, trotz des Verbotes des Korans, Fleisch

von Camivoren zu geniessen. Der Gebrauch habe dort

schon vor der Invasion der Araber unter den Phöniciern

bestanden. Man findet den Brauch, Hundeñcisch zu

essen, auch bei den Tartarcn von Kamtsehatka, an den

Ufern des lssuri, am Senegal u. 5. w. Das Fleisch des

Hundes soll einen schr angenehmen Geschmack haben.

dem des Hammcls ähneln, sodass das Nichtessen des

selben nur auf Vorurtheil beruht. Baum.
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André (2) will beobachtet haben, dass der Blitz,

welcher Thiere trifft` mit Vorliebe die Weissen РвгЬеп

aufsucht.

Ein schwarz- und weissgeflccktes Rind wurde auf

der Weide vom Blitz getroffen; auf allen weissen Flecken

des Riiekens waren dit` Haare verbrannt: sie. fielen

mit der Haut in Fetzen zusammenhängend ab. Das

selbe ereignete sich bei einem weiss- und rothgelleektcn

Rind; alle weissen Flecke waren verkohlt, die rothen

nicht. Baum.

Labat und Leclainche (32) beschreiben drei

timppen von verbreeherischen Verletzungen durch die

hinteren Körperöfl'nnngen hei Thieren, bestehend in

der Durchbohrung des Mastdarmes oder der Scheide mit

einem festen Stabe und Eindringen des letzteren in die

Bauchhöhlc. Diese Fälle ereigneten sich im lSüdwesten

von Frankreich.

I. In einem (iehöft erkrankte 1891 innerhalb drei

Monaten der gesamte Viehstand, bestehend aus zwei

Ochsen, 7 Kühen, 8 Färscn und einem Kalbe an meist

tödlich endender acuter Peritonitis. Die Symptome be

standen in Mattigkcit, Hängen des Kopfes, Zittern, Auf

krümmung des Rückens, Stöhnen, Kolik, lIitze und

Schwellung der blutuntcrlaufenen Mastdarm- und Schei

denschleimhaut, Drängen, Ausfluss von Blut aus den

hinteren Körperötïnungen, Phlegmone des Schenkels.

Bei einigen Verletzten schien der Verlauf ein günstiger

werden zu wollen, bis nach einer frischen Blutung der

Zustand sich plötzlich verschlimmerte. Die Section er

gab eine allgemeine serös-tibrinöse Peritonitis, Abscess

bildung im Becken und in der Schenkelmusculatur.

Diese Verletzungen waren die That einer alten

Frau, der Schwiegermutter des Besitzers der Thiere.

Als Werkzeug diente ein in die hinteren Körperölïnungen

eingefiihrter Gabelstiel.

Ц. Die zweite Gruppe von Fällen beginnt am 1. April

1895 und setzt sich bis zum 21.Juni 1898 fort und um

fasst die Verletzung von 25 Pferden und Maulthicren.

Die Symptome waren: Ausfluss von Blut aus

dem After und der Harnröhre, Hambcschwerden, Läh

mung der hinteren Gliedmassen, grosse Schwäche, auf

gehobene Fresslust, Fröstc, Kolik, schwache, sehr zahl

reiche Pulsschläge. Dcr Tod trat in 48--60 Stunden

oder später nach einer mehrtägigen Besserung ein.

Die Section eines Falles ergab allgemeine serös

librinösc Peritonitis mit Kothpartikeln im Exsudate,

heftige Phlegmonc um die Beekenorgane. Im kleinen

Colon eine 3mm weite, granulirendc Perforationswunde.

Im Rectum heftige Entzündung der Schleimhaut und

mehrere Stichwunden ron 2-4 cm Länge, sowie

Schürfungen.

Alle Verletzungen waren das Werk des Stallknechtcs,

der schon in einem früheren Stalle alle Thiere zu Grunde

gerichtet hatte, und dessen Eintritt in das letzte Dienst

verhältnis vor 3 Jahren mit dem Beginn des räthsel

haften Pferdesterbens zusammenfiel. Der Bursche ging

straflos aus, denn um sich den Bclästigungcn durch die

Justizbeamten zu entziehen, zog der geschädigte Dicnst

herr eine eingereichte Klage bald wieder zurück.

Vor der erst nach dreijährigem Verlauf erfolgten

Feststellung von Mastdarmvcrletzungcn waren verschie

dene Diagnosen gestellt worden. Man hatte eine Ver

giftung durch Luzerne von einem mit antiparasitärcn

Mitteln behandelten Acker, später eine Futterinfection an

genommen und für letztere den anscheinend verantwort

lichen, ovoïden Microorganismus auch in Reincultur ge

züchtet. Bei der Nutzlosigkeit mehrerer Desinfectionen

der Räume wurde zu der Aufführung eines Neubaues ge

schritten, was dem Fortbestande der Enzootie ebenso

wenig Einhalt zu gebieten im Stande war, wie die andern

Massregeln.

lll. Die dritte Gruppe von Verletzungen ereignete

sich in einem aus 8 Stücken bestehenden Rindvieh

bestemde.

Das Leiden beginnt auch hier mit Ausñuss von

Blut aus dem After und :zeigt im Uebrigen mit den

oben geschilderten grosse Aehnlichkeit. Die Section

eines Bullen ergiebt heftige, brandige Phlegmone aller

Beckenorgane. Mehrere Stichcanäle, die durch das

Rectum his in den Pansen gelangten, Verletzungen

der linken Niere und allgemeine Peritonitis.

Die Diagnosen für diese Fälle waren der Reihe

nach Milzbrand, haemor'rhagische Septicaemie, dann

perforirende Abdominalwunden gewesen. Der Misse

thäter war der die Wartung besorgende Knecht` der

schon in einer früheren Stelle 6 Thiere zu Grunde ge

richtet hatte, und gegen den auch jetzt keine Klage

eingereicht wurde. Mit dem Abgange dieses Dienst

heten war auch die mysteriöse Krankheit verschwunden.

Die Autoren erwähnen aus der Literatur folgende

ähnliche Fälle: Mazzini beobachtete 1857 4 Fälle von

tödlich endenden Mastdarmverletzungen bei Rindern.

Mieellone sah 1892 drei Todesfälle bei Pferden

mit ähnlicher Aetiologìe. Perro ncito constatirte solche

tödlich endende Verletzungen bei 18 Kühen in dem

Jahre 1897-98. Guillebeau erwähnt verschiedene

Fälle dieser Art`

Häufig wurde die wahre Natur der Erkrankungen

vcrkannt und das Vorhandensein einer noch unbekannten

oder einer atypischcn Seuche angenommen, in Wirk

lichkeit handelte es sich um eine zu ñüchtige Aufnahme

des Status und mangelhafte Sectionsteehnik, denn die

Verletzungen sind so typisch, dass ein Verkennen der

Krankheit bei guter Untersuchung nicht möglich ist.

Den Beweggrund der Missethäter bezeichnen die

Autoren als verbrec-herischen Trieb, ähnlich demjenigen

der Brandstifter. Doch wurde keiner der drei Betreffen

den von competentcr Seite auf seine Psyche untersucht

und in dieser Richtung ist die Mitthcilung nicht so

vollständig wic diejenige des Referenten über denselben

Gegenstand (s. folgendes Referat). Guillebeau.

Guillebeau (17) berichtet über eine Reihe von

Verletznn en verschiedener Hausthiere durch sexuell

psychopat isch beanlagte Menschen. I. Sehìiudnng

von Thieren. Diese Fälle betreffen mehrere Hennen,

welche in Folge der Misshandlungen starben. Bei der

Obduction erhob man folgenden Befund: Die Cloake

war ungewöhnlich weit, auf der Schleimhaut derselben

wurden menschliche Spermatäden gefunden. Die Leber

zeigte mehrere mit Blut bedeckte Risse, in der Bauch

höhle fand sich ein reichlicher Bluterguss. Bei einem

Huhne Splitterbruch des linken Schienbeins. Als Todes

ursache war Berstung der Leber und Verblutung in die

Bauchhöhlc anzusehen. II. 'I'hierschindereL G. führt

5 Fälle an, in denen Wärter von Thieren diese in Folge

krankhaft veränderten geschlechtlichen Triebes miss

handelten. Der Schauplatz dieser Handlungen waren

die Orte: Langnau, Obersteg, Wolñkon, Schwarzenbach,

Riekenbach (dieses 2mal) und Le Ménil-aux-Cerfs. Die

misshandelten Thiere waren Kühe (18), Rinder (15).

Kälber (3), Ochsen (5) und Ziegen »14). Die Ver

letzungen manifestirten sich theils als Stichwunden.

theils als Fistcln, Schürf~ und Quetschwunden. Es

fanden sich vor: Durchbohrungen des Mastdarms. dt'l'

Scheide, der Urethralklappe, Schürfungen und Quetschun

gen der Harnröhre und Harnblase, verbunden mit oft

umfangreichen Blutungen und den Symptomen der

Colpitis. Metritis und Peritonitis. Die Scheide enthielt

Blut, Eiter und Jauche. In einem Falle fand sich ein

Stichkanal, der an der Grenze zwischen Vorhof und

Scheide, in der oberen Wand der letzteren beginnend,
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sich zwischen Scheide und Mastdarm, dann neben der

Wirbelsäule durch das Nierenpolster und durch die rechte

Zwerchfellshälfte bis in die Brusthöhle bis zum 8. Brust

Wirbel erstreckte. Die meisten Fälle verliefen tödlich.

Trüehtige Thiere verwarfen in der Regel nach 6 und

mehr Tagen, die Früchte waren tot oder lebend.

Der Tod trat gewöhnlich in 1_2 Vi'ochen ein und

zwar in der Mehrzahl der Fälle. Ein anderer Theil

musste nothgeschlaehtet werden, und nur ein ganz ge

ringer Bruchtheil genas. In den Fällen, wo die Thäter

schaft nachgewiesen werden konnte, handelte es sich

um junge Menschen von 18, 19 und 24 Jahren, die

nach ärztlichem Gutachten als unzurechnungsñihig (Ver

kümmerung der Intelligenz) anzusehen waren, Bei 2

der belasteten Personen war eine Verminderung des

Sehädelumfanges nachweisbar. Tereg.

XV. Krankheiten der Vögel.

(1898 und 1899 mit Nachträgen von 1897.)

zusammengestellt und redigiri von Dr. Zürn, cmer.

Universitäts-Professor.

A. Bücher über Geüügelkrankheiten: Часы.

Doch ist zu erwähnen. dass 1898 im Verlag von

J. Neumann in Neudamin erschienen ist: Dr. Huperz,

Geñügelzucht etc. Il. Autl. Herausg. von Kuhsc, in

welchem Buche Cap. XII. S. 167-184 Abhandlungen

über Geñügelkrankheiten sich vorfinden.

B. Literatur in Zeitschrifen, Faehjournalen,

Jahresberichten u. s. w.

1) Annual Report (Fifteenth) of the Bureau of ani

mal industry. 1898. Washington 1898. a) Lawson,

Ch. F., Asthenia in Fowls (Going light). b) Daw

son,' Laboratory methods for the diagnosis of certain

microorganismal diseases (Hühnereholera). c) Leucae

mia infectiosa. d) Tuberculosis of Fowls. e) Entero

hepatitis or Black-head. f) Roup (Diphtlieria). g) No

dular Teniasis. _ 2) Asakawa, N., Die Basis der

natürlichen Immunität des Huhnes gegen Tetanus.

Centralbl. f. Parasit. 1898. Bd. XXIV. _ 3) Ball,

N. C., Pathologisch-anatomisehe Untersuchungen des

Heilprocesses bei Knochenbrüchen des Hausgeflügels.

Jurgew.1897. Bericht darüber von J. Waldmann. Ztschr.

für Thiermed. Heft 5. 1899. S. 355. _ 4) Braun, M.,

Trematoden aus der Dahl’sehen Sammlung aus Neuguinea.

Centralbl. f. Baet., Parasitol. etc. 1898. Bd. XXV. _

5) Centralblatt fürBacteriologie. Parasitenkunde 111111111

fectionskrankh. (Red. Uhlworm.) a) 1898. Bd. XXIII

und XXIV. 11) 1899. Bd. XXV u. XXVI. _ 6) Cohn,

Ludw., Zur Systematik der Vogeltaenien. Centralblatt

für Bact. u. s. w. 1899. Bd. XXV. No. 12. Bd. XXVI.

No. 7 u. 8. _ 7) Derselbe, Zur Systematik der

Vogeltaenien. II. Ebendas. Bd. XXVI. _ 8) Daniels,

C. W., On transmission of ProteoSoma to birds by the

mosquito. Proceed. of the Royal Soc. Vol. LXlV.

1899. p. 443. _ 9) Diamare, V., Ueber die weib

lichen Gesehlechtstheile der Davainea tetragona. Cen

tralbl. liir Bact. u. s. w. 1899. Bd. XXV. _ 10) Dresdener

Blätter für Geñügelzueht 1899. _ 11) Fermi, Claudio,

Die Mineral- und organischen Säuren, die Alkali, Alka

loidc, das Jodkali und das arsensaure Kali zur Diffe

renzirung der Miel'oorganismen. Centralbl. für Bact.

1898. Bd. XXIII. S. 42 u. 207. _ 12) Fuhrmann,

0., Sur un nouveau Ténia d'oiseau. Heure 'de suisse

d. zoolog. 1897. _ 13) Derselbe, Ueber Genera Pro

sthecocotyle Moniez und Bothriodiotaenia Lönberg.

Zoolog. Anzeiger 1898. _ 14) Derselbe, Mittheilungen

über Vogeltaenien. I. Ueber Taenia depressa. Сеп

tralbl. f. Bact. 1899. Bd. XXVI. _ 15) Derselbe,

Das Genus Prosthecocetyle. Ebendas. Bd. XXV. _

16) Gabrilschewski, Eine Spirochaetenscpticacmic

bei Gänsen. Zeitschr. f. Medicinalheamle 1898, auch

Centralbl. f. Bact. 1898. Bd. XXIII. S. 165. _ 17)

Galli-Valerio, Br., Opistorehis Pianae nov. spec.,

eine neue Distoinidenart. Centralbl. f. Bact. 1898.

Bd. XXIII. _ 18) Derselbe über denselben Gegen

stand. Ebendas. Bd. XXIV. _ 19)Derse1be, Ob

servations sur un Trichophyton du veau et de l’Aeho

rien de Phenime de la poule et de souris. Schwei

zer Arch. f. Thierheilk. 1898. Bd. XLI. Heft lll.

_ 20) Geñügelbörse (Rich. Freese). Red. Nauhardt,

Leipzig. a) Jahrg. 1898. b) Jahrg. 1899. _ 21) Har

tenstein, Urämie bei Gänsen. Süehs. Veterinärber.

1898. _ 22) Hausmann, L., Zur Faunislik der Vogel

trematoden. Centralbl. f. Bac. 1899. Bd. XXVI. _

23) Henke, Die experimentelle Erzeugung der Diph

therie bei Thieren durch den Löiîler’schen Diphtherie

bacillus. Arbeiten aus dem pathol.anatom. Institut in

Tübingen. Bd. II. Heft III. _ 24) Holzberg, Friedr.,

Die Geschlechtsapparate einiger Taenien aus der Gruppe

der Davainea. Jena 1898. Leipzig. Dissert. _ 25) Ja

cobi, A., Ueber den Bau der Taenia inflata Rudolphi.

Zoolog. Jahrb. 1898. Bd. XII. _ 26) Jess, Zur Technik

der Schutzimpíung gegen Gellügclcholera. Berl. th.Wochen

schrift 1899. _ 27) Klee , Rob., Ueber Syngamus tra.

chealis. Dtsch. th. Wochenschr. u. Geñügelbörse. 1899. _

28) Derselbe, Eine merkwürdige Kropffistel beim

Huhn. (.lcñügelbörse. 1899. No. 36. (Anm. Ueber

kleinere, in den Krankheits- und Sectionsherichten

Dr. Itoh. Klee’s` Publ. in der Gellügelbörse, s. unten

im Texte.) _ 29) Kowalewski, M., Ueber Opistorehis

Pianae Galli-Valerio. Centralblatt für Bacter. 1898.

Bd. XXIII. _ 30) Derselbe, Sur la tète du Taenia

malleus Göze. Archiv für Parasitologie. 1898. Tome l.

_ 31) Krauss, Lyssa bei Vögeln. Münchener med.

Wochenschr. 1899 und Berliner th. Wochensehr. 1899.

_ 32) Lathrop, H. B., Taenia in the muscle 0111

fowl. Med. Record. 1899. No. 1478. _ 33) Ledoux

Lebard, Développement et structure des colonies du

bacille tuberculeux. Arch. d. módec. experiment. ct

d`anatomie patholog. 1898. p. 377. _ 34) London,

E., Ueber den Einfluss der Entfernung verschiedener

Hirnthcile auf die Immunität der Tauben gegen Milz

brand. Archiv für biol. Wissensch. 1898. Bd. VII. _

35) London, E., Sind Vögel für Pest empfanglieh?

Archiv. f. biol. Wissenseh. 1897/98. Bd. 6. S. 66. _

36) Lübe, M., Die Gliederung von Ligula. Centralbl.

für Baeter. 1898. Bd. XXIII. _ 37) Derselbe, Bei

träge zur Helminthenfauna der Berberei. Jahresber. d.

preuss. Ges. d. Wissensch. 1898. Bd. 1X. _ 38) Mac

Callum, On the Haematozoon infeelious of birds. Journ.

of Experim. Medic. Baltimore-New-York. 1898. Vol.IIl.

_ 39) De Magalhaes, P. S., Notes d'helininthologie

brésilienne. Archiv de Parasitol. 1898. T. I. No.3.

_ 40) Martinowsky, E. J., Ueber eine neue Methode

der Diñ`erentialfärbung der Bacillen der Menschen- und

der Vogel-Tuberculose, Lepra und Smegma. Aus dem

pathol. Institut der Univ. Moskau. Centralbl. f. Bacter.

Bd. XXV. _ 41) Matzushcita, Theist, Ueber die

Waehsthumsunterschiede der Bacillen bei Hühner- und

bei der Menschentuberculose auf pflanzlichen, Gelatine

oder Agar-Nährböden. Ebendas. Bd. XXVI. S. 125. _

42) Mazza, Carlo, Bacteriol. Untersuchungen über eine

neuerdings aufgetretene Hühnerepizootie. Ebendas. 181.

_ 43) Möller, Ein Bacillus, welcher sich morpholo

giseh und tinctoriell wie der Tuberkelbaeillus verhält.

Deutsche Medicinalzeitg. 1898. S. 133. _ 44) Der

selbe, Microorganismen, welche dem Tubcrkelbacillus

verwandt sind und bei Thieren eine miliare Tuberculose

veranlassen. Eheudas. No. 24. _ 45) Nocard, Sur

les relations, qui existent entre la tuberculose humaine

et la tuberculose aviaire. Anual. de l'lnstitut Pasteur.

1898. [1.561. _ 46) Pinko. Dc., Ueber Gellügeldiph

therie. Gellügelbürse. 1899. No. 60. _ 47) Rabus. Th..

Die Behandlung innerlich erkranktcr Stubenvügel. Eben
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daselhst. No. 72. 74. — 48) Railliet, A., Syngamose

tracheobronchique de l`0ie domestique. Compt. rend.

d. science et de Soc. de Biol. 1899. _ 49) Railliet,

A., Sur la classification des Téniadés. (Íentralbl. f.

Baeter. 1899. Bd. XXVI. No. 1. — 50) Ross, R.,

Mosquitos and Malaria. The infection of birds. Brit.

med. Journ. 1899. No. 1990. _ 51) Scnsino, Di al

cune alimenti raccolti e osservati in Pisa. Proc. verbal

d. Societ. d. scienze natural. Toscana. 1897. _ 52)

Schneider', E., Die Vogelmilbe in Hühnerställen.

Dresdener В]. f. Getiügelz. 1899. No. 36. — 53) Dcr

selbe, Ueber geschwollonc Fussballen und Füsse der

Hühner. Ebendas. No. 41. 42. — 54) Stockmann,

Stew., Ueber cine bei der Getlügeltuberculose auftre

tende Septieämieform. The Veterinarian. 1898. Sept-br.

Heft. _ 55) Tartakowsky, M. G., Ueber eine Infec

lionskrankheit der Kreuzschnäbel und anderer Zimmer

und Singvügel. Petersburger Archiv f. Veterinärwissen

schaften. 1898. Maiheft. _ 56) Thiltges, N.` Beitrag

zur Immunität des Holmes und der Taube gegen den

Bacillus des Milzbrandes. Zeitsch. f. Hygiene n. Infec

tionskrankh. 1898. Bd. XXVIII. S. 189. _ 57) Volz,

W., Vorkommen von Nematoden in Viigeln. Revue

suisse de zoologie.. 1899. _ 58) Willach, Zur Be

kämpfung der Geflügelcholera. Dtsch. thicrärztl. Wochen

sehrift. 1899. _ 59) Wochenschrift, Berliner thier

ärztliche. 1899. _ 60) Wochenschrift, Deutsche

thierärztliche. 1899. _ 61) Wolffhügel, K., Vor

läufige Mittheilung über Taenia polymorpha. Zoolog.

Anzeig. 1898. No. 554. — 62) Derselbe. Tacnia

malleus Gi'ize, Repräsentant einer eigenen t'estoden

familie. Ebendas. No. 561. _ 63) Derselbe. Bei

trag zur Kenntniss der Anatomie einiger Vogeleestoden.

Ebendas. Bd. XXII. No. 588. _ 64) Derselbe, Recht

fertigung gegenüber Cohn`s Publication: „Die Syste

matik der Vogeltaenien.“ Cent-ralbl. f. Bacteriologie ete.

1899. Bd. XXVI. No. 20—21. — 65) Zeitschrift f.

Thiermedicin. Neue Folge. Red.Johne. 1898. II. Bd.

_ 66) Zieman n, Neue Untersuchungen über Malaria

und den Malariaerregern nallestchende Blutparasiten.

Dtsch. med. Woehenschr. 1898. No. S. _ 67) Zürn,

Sammelreferat über die Krankheiten der Vögel. Zeit

schrift f. Thiermedicin. N. F. 1898. S. 442.

Seuchen und Infectionskrankheiten.

Epizootisches Geflügcltyphoid.

(Ilühnereholera, hämorrhagisehe Septikämie,

Geflügelpest).

Die Blätter für Geflügelzucht (10, No. 31) machen

auf die erste Bekanntmachung der Königl. preussischen

Regierung zu Königsberg über Verfahren bei Hühner

cholera aufmerksam und bringen sowohl die polizei

lichen Bestimmungen, als Belehrungen über dic gefähr

liche Seuche, welche später auch von anderen preussi

.schen Regierungsbezirken adoptirt wurden. Die Beleh

rungen gipfeln hauptsächlich in Folgendem:

„1. Art und Verbreitung.

Die Getlügeleholera ist eine ansteckendc Krankheit,

welche sämmtliches Hausgetliigel, namentlich Hühner,

Gänse und Enten befäilt und gewöhnlich mit dem Tode

endigt. Die Ansteckung gesunder Getiiigelbestände er

folgt am häufigsten durch den Zukauf fremden (101111

gels.. Ausserdem kann die Krankheit durch Cada-rer

creplrter und die Abgängey (Blut, Eingcweide, Federn)

geschlachteter kranker llühnf-r. (ìänse und l'Ínlen rer

lu‘eitf.t\ve1‘den. Endlich kann sich gesundes tiettiigel

dadurch anstecken, dass es auf Strassen und Weiden

oder 1n Bäche und Tíimpel getrieben wird, weh-be zuvor

kranke (íeñügelherden раздать haben.

О
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2. Kennzeichen.

Die. Ansteckung eines Gefliigelbestandes macht sich

zuerst durch plötzlich auftretende Todesfälle bemerkbar.

Die Gänse, Hühner und Enten sterben nicht selten.

ohne dass auñälligere Krankheitserscheinungen an ihnen

wahrgenommen wurden. Bel gcnauerer Untersuchung

istl aber nach dem Auftreten der ersten Todesfälle zu

bemerken, dass einige Thiere matt und traurig sind, ge

sträubtes Getieder besitzen und an stinkendem Durch

fall leiden. Der entleerte Koth ist zuerst breiig und

von weissgelbe-r Farbe, später schleimig und wässerig

und von grüner Farbe. Die Krankheit greift in den

angesteckten Beständen rasch um sich.

З. Vorkehrungen nach dem Ausbruchc.

Eine. Behandlung des erkrankten Geñügels mit

Arzneimitteln ist in der Regel ohne Erfolg und deshalb

nicht zu empfehlen. Zweckmässiger ist die unverzügliche

Trennung der noch vollkommen gesund erscheinenden

Thiere von den kranken. Die gesunden Thiere müssen

in vollständig abgesonderten Räumen untergebracht

werden und besondere Futter- und Tränkgeschirre er

halten. Ferner empfiehlt sich die sofortige Tötung und

unschädlich@ Beseitigung der erkrankten Thiere, da eine

Genesung derselben nur ausnahmsweise zu erwarten ist.

Das getötete kranke wird ebenso wie das crepirte Ge

ñiigel am besten durch Verbrennen unschädlich gemacht.

Wo dies nicht durchführbar ist, ist eine Verscharrung

der mit Aetzkalk überstreuten Cadaver in mindestens

1/2 m tiefen Gruben vorzunehmen. Diìngerstätten eignen

sich zur Beseitigung der Cadarer nicht, weil sich der

Ansteckungsstoñ" der Getliigelcholera im Dünger lange

Zeit erhält und durch letzteren verschleppt werden kann.

Nachdem sämmtliehe erkrankte Thiere crepirt oder ge

tötet sind, empfiehlt es sich, die Oertlichkeiten, in

welchen das kranke Geflügel untergebracht war, und

alle Gegenstände, mit welchen dasselbe in Berührung

kam, gründlich von dem Ansteckungsstotï zu befreien.

Dies eschieht am besten auf folgende Weise:

a Verbrennen des Kothes, der Futterreste und des

zusammengekehrten Schmutzes.

b) Gründliche Reinigung des Bodens, der Thüren,

Wände, Sitzstangen, Futter- und Tränkegeschirre mit

'heisser Sodalauge (З kg käutìiche Waschsoda auf 100 l

Wasser). Sehwimmbassins müssen abgelassen und eben

falls gründlich gercinigt werden. Schadhafte und ge

ringwerthige Holzgegenstände werden am zweckmässig

sten verbrannt. Erd- und Sandbüden sollen, wenn mög

lich, mindestens 10 cm tief ausgehobcn und mit den

Cadavern und dem Kothe unschädlich beseitigt werden.

e) Lüftung und Trocknung der gereinigten Ställe

und hierauf

d) Ucbertünehen der Böden und Wände, Thiiren

u. s. w. mit Kalkmilch (б kg Aetzkalk auf 100 l Wasser).

4. Verhütung.

Aus` der Art der Verschleppung der Geflügeleholera

ergiebt sich, dassl ein Selbstschutz gegen die Einsehlep

pung dcr Seuche durch Beachtung folgender Vorsichts

maassregeln erzielt werden kann:

a) Vermeidung des Zukaufs von fremdem, nament

lich aus dem Auslandc importirtem Geflügel.

b) Unschädliche Beseitigung der Abgänge bei Yer

wcndung von fremdem Schlachtgeflügel im Haushalt.

c) Fcrnhaltung des Geñügels von solchen Strassen

und Weiden u. s. w., welche von fremden (iänseherden

betreten oder befahren werden.

d) Fernhaltung der Gcflügelhändler von den Gc

hüften.

Ist der Ankauf von fremdem Geñügel nicht zu um

gehen, so ist es rathsam, dasselbe drei Tage in einem

besonderen Raume abzusperren und erst dann zu dem

alten Stande zu bringen, wenn sich während der ange
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gebenen Zeit Krankheitserscheinungen nicht gezeigt

haben. Diese Vorsichtsmaassregel ist gebot-en, weil

bereits angesteckte Thiere 24—48 Stunden nach Auf

nahme des Seuchenstoffes den Eindruck gesunder machen

lfaíìnnen.“

Die Dr. Blätter für (_iellügelzucht (10) verweisen

im Uebrigen nachdrücklich auf den im Verlage von О.

und R. Becker in Dresden 1896 erschienen Separat

abdruck von Zürn, Die I<‘edcr\iehcholera n. s. w., aus

dem hier besonders hervorzuheben wäre:

l„Die Krankheit kommt bei allen Arten des Haus

дешев vor, besonders aber bei Hühnern, Puten, Enten,

liänsen, Pfauen, Fasanen und auch> bei Tauben, sie

kann sogar auf Sperlinge, Finken und andere wild

lebende Vögel, sowie auf шиш-езды übertragen werden.

Es ген-111211 Unkenntniss, wenn ~ wie es geschehen

— behauptet worden ist, Tauben litten nicht oder nur

ausnahmsweise an der Geñügelcholera. Gerade Tauben

und Spel-linge sind es, welche, weil sie von Gehöft zu

Gehöft fliegen, besonders zu den Zeiten, wenn gefüttert

wird, die gefährliche Krankheit weiter verbreiten“ (S. 12)_

Ferner:

„Das Ansteckungsgift dieser Seuche geht bei Hühnern

aber auch auf deren Eier über. Durch Bezug von in

fìeirfen Bruteiern kann die schlimme Krankheit in eine
lllirthsehaft eingeschleppt werden. Reynal wies nach,

dass im Gelb derjenigen Eier, welche im Beginn (Incu

bation) des Typhoides befindliche Hiihner gelegt hatten,

Typhoidbacillen enthalten waren, Celli und Marchia

fava beobachteten Gleiches; Barthelemy zeigte, dass

in Eiern eines Huhnes, welches eben das Typhoid über

standen hatte, die Erreger dieser Krankheit zahlreich

-‘nthalten waren, durch sie der Hühnercmbryo auch ge

нац-ъ worden war; gesunde Hühner, welche etwas vom

inhalt dieser Eier zu fressen bekommen hatten, er

krankten und starben an der Cholera des Geflügels

.5. 27).“

Klee (20a. No. 30) hatte Gelegenheit 6 Rebhühner

zu seeiren, bei denen unzweifclhaft Geflügeleholera nach

zuweisen war.

Will ach (58) fand bei langsam verlaufender llühner

cholera, neben der bez, hämorrhag. Entzündung des Dünn

nnd Dickdarmes der Hühner und Gänse die, zuerst von

Sticker beschriebenen, graugelben, trüben, trockene,

käsige Massen enthaltenden Knötehen von Erbengrösse,

welche mit den Darmfollikeln in Zusammenhang standen.

rie enthalten, so gut wie die in der Leber der dem

chronischen Typhoid erlegenen Thiere befindlichen,

sfr-cknadclkopfgrossen Knöfchen zahlreiche Choleraba

illen. Diese Knötehen sollen stets der Ausdruck eines

längeren Kmnkheitsverlaufcs sein, bei einer Krankheits

dauer von 8 Tagen kommen sie wahrscheinlich nicht

zur Entwicklung. Nach Dr. P. Willach’s Beobach

tungen kann die Cholera bei einem Huhn 1-2 Monate

lauern, dann kann es zu den käsigen Veränderungen

remmen. Der chronische Verlauf ist immer ein Zeichen

ür den milden Charakter der Krankheit. Das chronisch

erlaufende Typhoid lässt die Entwicklung der käsigen

{nötchen zu, ohne dass an den schliesslich durch Ent

:räftung zu Grunde gehenden Patienten deutliche

‘Ylllpiome wahrzunehmen wären. Diese chronischen

"îìllf'l erschweren die Unterdrückung der Seuche sehr.

’íìr gerichtliche und polizeiliche Tlüerheilkundc sind

rese Beobachtungen W.’s von grösstem Werth, einmal

weil die Kniìtchen einen Schluss auf die Dauer der

Cholera bei einem (iefliigelstück zulassen, andererseits

erst vier lWochen nach dem letzten Krankheitsfall ein

Geflügelbestand als frei vom Typhoid erklärt werden

kann.

Fermi (11, S. 208) erweist, dass die Entwickelung

des Hühnereholerabacillus aufgehoben wird, wenn dcr

48 Stunden alten, auf glycerinhaltigem Agarnährboden

gezüchteten Reagensglascultur zugesetzt wird:

10 Tropfen 10 proc., 9 Tropfen 5 proc., 15 Tropfen

2 proc. Salzsäurelösung, 11 Tropfen einer 4proe. Lösung

von Borsäure. 15 Tropfen 10 proc. Milchsäure, 4 Tropfen

10 proc, Citronensäure, 3 Tropfen 10 proc. Weinsäurc,

3 Tropfen 10 pCt. Gerbsänre, 3 Tropfen 10 pCt. Oxal

Säure, 9 Tropfen Normalkalilösung, 9 Tropfen Chinin

bisulfatlösung, 0 Tropfen 1() proc. Nieotinlösung, 40

Tropfen Strychninnitratlösung, 40 Tropfen l proc. Mor

phiumlösung, 9 Tropfen 1 proc. arsensaurer Kalilösung.

Dawson (1 Ь, S. 349) meint, die Diagnose der

Hühnereholcra sei nicht schwer, wenn man beim noch

lebenden Vogel microscopische Untersuchung seines

Blutes, in dem man die bekannten specifischcn Bacillen

in grosser Zahl vorfinde, ausführt. Die Aehnlichkeit

dieser Geflügelkrankheit mit der Sehweineseuche wird

durch den path.-anatomischen Befund erwiesen (1*).

.less (26, S. 34) lieferte eine vorzügliche Abhand»

lung über lmpfteehnik bei Hühnereholera. Es soll dem

selben gelungen sein, durch subcutane Verimpfung von

Hühnereholerabacillenculturen, denen im abnehmenden

Verhältnis 0111 noch geheim gehaltener Stoff (fester Art.

entnommen aus alten Typhoidbacillencultnren) zugesetzt

worden war, bei gesunden Hühnern Unemptänglichkeit

gegen Einimpfnng vollvirulentcr Cholerabacilleneulturen

und zwar grosser Mengen derselben, zu erzielen.

.less hält beim Geflügel das Unterhautzellgewebc

der Nackenhaut, dicht hinter dem Kopf des Vogels, für

die geeignetste Impfslelle.

Klee (20 b, No. 96) berichtet über das von der

Serumgesellschaft in Berlin NW., Fricdrichstrasse 138,

vom bacteriologisehen Institut in Landsberg a. W. her~

gestellte lmpfserum „Septieidin“ u. А. Folgendes:

„Das Sepficidin ist ein reines .-erum, welches aus

dem Blutc hochgradig immunisirter Thiere gewonnen

wird. Dasselbe bleibt, kühl aber frostfrei und dunkel

aufbewahrt, mindestens ein halbes Jahr wirksam. Dic

Impfung erfolgt beim Geflügel am besten unter den

Flügeln oder im Nacken. Als Impfspritze eignet sich

für das Geflügel eine kleinere Pravazspritze mit mög

lichst feiner Canüle (etwa wie die von Hauptner in

Berlin zum Zwecke der Lnftröhreneinspritzung con

struirte Spritze), damit nicht aus dem Sticheanal Scrum

wieder ausfliesst. Das Septicidin ist anzuwenden 1. in

verseuchten bezw. inficirten Beständen, 2. in Seuchen

gefahr, 3. bei neu angekauftem Geflügel, durch welches

bekanntlich die Seuche verbreitet wird. Für gesunde

Thiere beträgt die Dosis bei kleinem (íeilügel (Klicken,

Tauben) 0,5 eem, bei grösseren Thieren 1,0 ecm. Be

reits erkrankte Thiere erhalten je nach der Grösse und

dcr l'loehgradigkcit der Erkrankung 3-5 eem.“

[ln dem neuester Zeit ersehienener Bericht der

Serumgesellsehaft: die Bekämpfung des Sehweineroth

laufs, der Sehweineseuche und Schweinepest und der

(icllügelcholera, 1000, ist von Dr. Schreiber, 16,

mitgethcilt, dass das Blutserum gegen Schweineseuche
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immunisirter Thiere auch gegen Gefliigelcholera schütze.

Kreisthicrar/.t (iraffunder in Landsbei'g habe es bei

17 Gänsen und 12 Enten zuerst mit vorzüglichem Er

folge angewendet. Dann sei es weiter bei 300 Geflügel

stücken mit 23 Verlusten benutzt worden. S. 79 dieser

Broschüre sind günstige Berichte über Iinpfresultate

mit Septieidin, welche von den Thierärztcn Holtgreve,

Prasse, Meissner, Loose und Both erstattet wurden,

abgedruckt. D. Refer]

Die diphtherisch-croupöse Schleimhaut

entziidung des (iefliigels.

Durch Verimpfung zwei Tage alter, reiner Serum

culturen von Löffler’schen Diphtheriebasillen auf die

geringfügig lädirte Rachen- und Luftröhrensehleimhaut

bei Tauben vermochte Henke (23) nur sehleimig-eitri

gen Catarrh hervorzurufen, bei zwei Hühnern hingegen

massigc, circumscripte Pseudomcmbranen, in denen

culturell Löffler’sche Bacillen nachgewiesen wurden.

Ferner wurden Schleimhautimpfversuche mit äusserst

virulenten Streptococeen- und Staphylocoecenculturen

bei Tauben vorgenommen; Erfolg: leichte Injection

der Schleimhaut oder schleimig-eitrigce Catarrh. Н.

meint: Eine mit der Diphtherie des Menschen identische

Krankheit habe experimentell nicht erzielt werden

können, der Impfkrankheit hahe namentlich der pro

grediente Character gefehlt, wenn auch nach Läsionen

der Schleimhaut vor dem Ucberführen der Culturen

mittelst Platinspatcls manchmal Pseudomembranen er

zielt worden seien.

Eber, Professor W. (65, S. 201), beziffert in einem

Obergulachten über (icflügeldìphtherie das lneubations

stadium bei letzterer zwischen 2 bis 10 Tagen liegend,

bei Enten aber dauert die Latenzpcriode weit über

10 Tage. Er erinnert daran, dass nach Pfeiffer die

Flagellatendiphtherie der Vögel meist- nur ein kurzes

lneubationsstadium habe, denn gesunde Tauben und

lIühner, denen Pf. Schnabelhöhlen- und Darininhalt von

an l1`|agellatendiphthcrie leidenden Thieren cingeimpft

habe, 501011 111 2 Tagen gestorben und hätten sich

Millionen von Flagellaten in der Luftröhre und dem

Darm der (icstorbenen auffinden lassen.

Dawson (1 f) schildert die lSymptome der Geflügel

dìphtherie sehr gut, theilt diese Krankheit in eine acut

verlaufende. schr gefährliche und in eine chronische,

weniger schlimme Form ein, thcilt auch mit. dass bei

letzterer die Iiocalaffeetionen durchaus nicht ausgeprägt

und leicht wahrnehmbar sein müssen. Nach Moore

sei ein Spaltpilz der Erzeuger und Weiterverbreiter der

(iclliigeldipetheric und zwar einer derjenigen. welche

hiimorrhagisehc Septicämie. bei Schweinen aber Schweinc

5000110 hervorzurufcn im Stande ist. Der Bac. dipht.

columb. Löñ'lers gehörte auch zu dieser Gruppe. sei

wahrscheinlich mit dem Moore`schcn Bacillus identisch.

(Wäre interessent: falls die Behauptung Moore’s sich

clweiscn liesse. weil dann die in der Praxis erfahrene

Thalsachc, dass llühncrcholera und (iclliigeldiphthcrie

gleichzeitig in einem Bestand auftritt, erklärlich wäre.

(Kennt man in Amerika übrigens keine_Flagellatendiph

therie'ŕ'r D. Refer.)

Fermi, Claudio (11, S. 208), führte an, dass l`

Stunden alte Culturen der Taubendiphtherie sich “uw

zu entwickeln aufhören, wenn den Reagensglascultun-i1

zugesetzt wurde: 6 Tropfen 10 proc., 9 Tropfen 5pr|~|

18 Tropfen 2 ргос. Salzsäurelösung, ebenso nach Zusatz

von 10 Tropfen 4proc. Borsäurelösung. 5 Tropffs

10 proc. Milchsäure, 4 Tropfen 10 proc. Citronensâurf

lösung, 3 Tropfen 3 proc. Weinsäure, 3 Tropfen 10 pm'.

Oxalsäure, 9 Tropfen Normalkalilösung, 7 Tropfen

5px-oe. Chininsulfatlösung, 7 Tropfen 10 proc. Nit-„tin

lösung, 43 Tropfen lproc. Morphiumsulfates, 4 ТгЕрЪ-т

1proc. Lösung von arsensaurem Kali.

Dr. Pinko (46) verwendet bei Diphtheritis zur

Reinigung der erkrankten Augen Fenchelthee: 3pm:

Borlösung, ev. auch Bleiwasser; auf die Augenlidränd~;r

streicht er eine Salbe von 0,003 g Sublimat auf 10g

Vaselin. Die lSchnabelhöhle der Patienten wird mittel`I

einer desinficirten Gänse- oder Taubenfeder, die man iu

3 proc. Borsäure- oder Kochsalzlösung getaucht hat.

reinigt, Schnabel, Rachen und Schlund mit Chlorknli

lösung (1 Kaffeelöffel Chlorkali auf 1 Trinkglas voll

Wasser) desinlicirt (l bis 2 Kaffeelöfïcl kann hierbei

auch ein krankes Huhn verschlucken); zum Bepinseln

der Belagmassen, resp. in geringen Mengen innerlich

eingegeben, sollen den besten Erfolg haben eine Mischung

von Liq. Ferri sesquiehlor. 1,0, Ol. olivarum 10.0; wirk

sam sind auch: Creolin. 5,0, Glycerin. et Aq. dest. ai.:

100, endlich noch Glycerin. 10, Tinct. jodi gtts. V.

N. Gebe, ein Geflügelzüchter (10, No. 5 g) wil

durch das Einstecken halbhaselnussgrosser Stücken vor

grauer Schmierseife in die Schnabelhöhle diphtheric`

kranker Hühner eclatanten Erfolg gesehen haben, wa

mit aller Reserve erwähnt sei.

Tuberculose oder К11610110п5011ш111115110111110:

Geflügels.

Nocard (45) ist durch seine Untersuchungen un'

Beobachtungen zu der Ueberzeugung gekommen. «las

die Bacillen der Tuberculose des Menschen und die «lV

Gellügels durch Grösse, Gestalt, culturelles Verhaltei

sich von einander unterscheiden, dennoch aber nu

Varietäten ein und derselben Art sind. Das Катает

5011 für beide Varietätcn empfänglich sein. Auch bt

anderen Säugethieren kommt es vor, dass sie bald vd

Säugethier-, bald von Vogeltuberculose betroffen werden

so z. B. findet sich sogar beim Pferde zuweilen Tubei

culose der Leber, Milz, der Mesenterialdrüsen durrï

‘Bacillen der (ietlügeltuberculose hervorgerufen, währen

bei demselben Thier tuberculöse Zustände der Lunge!

Pleura, erzeugt durch Baeillen der Säugethiertubet

culose, sich hätten nachweisen lassen. N. fand 11

Sputum eines schwindsiichtigcn Menschen Bacillen dl

Vogeltuberculose: solches Sputum auf Meerschweinche

verimpft, zeigte sich nur wenig infectiös. wohl aberil

hohen Grade bei Ueberimpfung auf Kaninchen. Bacillt

von diesen Kaninchen verhielten sich in den Culiuq`

wie die der Vogeltuberculose, auf Hühner verimpfi `

zeugten sie prompt Organtuberculose. Auch die V

suche von Roux. Metschnikoff u. A. wurden wn

nachgeprüft, Uollodiumsäckchen, gefüllt mit Bonilla

welche Bacillen der Menschentuberculose enthielt., wu

Hl
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iu dieÍ Bauchhöhle von Hühnern eingepflanzt: die Peri

tonealtlüssigkeit des letzteren vermochte durch die Wand

'les Collodiumsäckchens zu dringen, nicht aber konnten

«lies die in dem Säekchen eingeschlossencn Bacillen.

Nach 5-8 Monaten wurden die Hüllner gctüdtet und

der Inhalt dem unverlctzt gebliebenen (`ollodiun1säek

chen auf die in ihm belindlichen Tuberkelbaeillcn ge

prüft: es zeigten solche die Merkmale dcr Hühner

:ubereulosebacillein obschon sie auf gesunde llühner

rerimpft, diese nicht inlieirten; erst wenn 3mal hinter

einander die Bacillen des ersten Collodiumsäckehens,

nach gleichem Modus in der Bauchhöhle von gesunden

Hühnern gezüchtet wurden, gelang es. bei intraperi

tonealer oder intravcnöser Einverleibung, gesunde lll-ihner

lmnk zu machen (bezw. zu töten) und zwar an lliilmer

tuberculose. Nach den Schilderungen Dawson`s (1 d)

scheint in Amerika die Geilügeltuberculose Verhältniss

:nässig selten vorzukommen. D. hielt die Vogcltuber

eulose nicht identisch mit der Knotenschwindsueht des

Menschen. Die Verschiedenheiten seien nicht allein

gegeben in der Verschiedenheit in Grösse, Gestalt und

Form. culturelles Verhalten der Erreger. sondern auch

in Diñcrenzen, welche deren Biologie angehen. Riesen

/.«.llen sollen den Tuberkeln der Vögel fehlen. 50 p('t.

ller beobachteten Fälle gehören der intestinalen Tuber

1'uh»se beim Geflügel an.

Stockmann (54) entdeckte einen ovalen` 1,5 /4

langen Bacillus, welcher bei tuberculösen Vögeln eine

ilitlich werdende Septicämie hervorruft, während der

»elbe bei gesundem Geliiìgel nicht oder fast nicht pa

lliegen wirkt. Derselbe soll auch Aehnliches bewerk

»teliigcn bei mit Coccìdiose behafteten Kaninchen, wäh

'cnd er bei gesunden Thieren dieser Art keine oder

:eine grossen Störungen veranlasst. Für ,Meerschwein

lhen ist dieser leicht bewegliche Bacillus wirkungslos;

'arbolfuchsinn und blaues Thionin färben ihn vorzüg

ich. Er ist aferob, Luft muss zu seinem Nährbpden

.\gar. Bouillon, Gelatine) hinzutreten können. Auf Kar

efieln gedeiht er nicht. 30 bis 37°C. Temperatur sind

1u seinem Gedcihen nothwendig. Bei der Section der

111 der Septicämic verendeten Hühner fanden sich, ab

;isehen von den tuberculösen Neubildungen: fettig ent

то. erweichte Lebel', Milzschwellung (bald sehr starke,

ald mässige), ini Blutc viele derjenigen coecenähnlichen

brillen, wie solche von St. beschrieben worden.

Nach Ledoux-Lebard (33) wächst iu Culturen

)Wohl der Bacillus der Säugethier-Tuberculose als der

ег Knötchenschwindsncht der Vögel zu langen clade

irixähnlichen Fäden aus; später werden solche Fäden

и Knaueln; die Fäden und Knäuel in den Culturen

@n Säugethiertubcrkelbacillen sind grösser als bei den

¿igeltuberculosebacillenculturen, die grossen Knäuel

'lien im Centrum dunkel, an den Rändern sich hell

Weisen. L.-L. schliesst aus seinen Studien, dass zwar

e Tuberculose des Menschen der der Vögel schr ähn

211 ist. beide aber doch selbstständige Arien seien.

rl'heist Matzusehita (41) theilly als llauptresul

le seine Untersuchungen mit:

Ellenberger, Schlitz und Baum. Jahresbericht. 1892).

Bacillus der Men- Bacillus der Hühner

se-hentuberculose in tuberculose in Cul

Culturen. turen.

1. Bildet- auf dem Nähr- 1.Belaggrauwciss,schwarz

oder rüthlieh, nur auf

Gelatine trocken, sonst

saftig, dann meist zer

hriickelnd. (Halter als

in Culturen der Säuge

thiertuberculoscbae.

. Wäehst fast 2 bis

3 Wochen früher als

Menschœitubereulose

boden einen grauen oder

:schwärzlieh-graucn, zu

weilen gelblichen oder

röthlieh-braunen Belag.

der trocken und leicht

zerbrechlich ist.

2. Wächst langsam. nach

3 bis 4 Wochen die

Culturnoeh kaum sieht

NJ

bar. bacillcneultur.

3. wächst üppig auf liar- wächst auf Kartolîeln

toñ'eln, Rüben u. dgl. üppig.

Wie bei Menschenw

bereuloseliacillcncul

turen.

. Desgl.

4.111 (iclatinenährboden 4.

bei Bruttcmpemt. ziem

lich üppig gedeihcnd.

0.111 Gelatinestichcultu

ren bei Zimmcrtempe

ratur nach Ablauf meh

rerer Wochen spär

liches Waehsthum.

G. Glycerin ist ein sehr G.

gutes Nährmediuin.

7. Gedeiht auf ungünsti- 7.

gem Nährboden nur

schlecht.

с.

Desgl.

Kann auf ungünstigenl

Nährboden viel besser

gedeihen als d. Bacillus

der lilcnschentubercu

lose.

.Bacillus der Hühner

tuberculose gedeiht bei

Zimniertemperat. auch

nur spärlich.

(LS. Bei Zimniertelnperatur

nur spärliehcs Wachs

thum.

Ein neues 1<`ärbeverlahren der Bacillen tubercu

lüser Menschen und Vögel verdanken wir Marzinowsky

(40, S. 763). Die Schnitte, in welchen Bacill. tubere.

aviuln sitzen. werden 6 bis 8 Minuten in (`arboltuehsin

gelegt, dann kommen sie, nachdem sie mit Wasser sorg

fältig abgespüll. worden, in Lül'flens Methylenblau

lösung. dann nacheinander in Alcohol, Bergamotöl.

Xylol, endlich legt man sie in Balsam. Die Bacillen

werden roth gefärbt, andere, zufällig vorhandene Bac

tericn und die '/.ellkcrne blau. Liegen die. Schnitte

etwas lange in Methylenblau, werden die Bacillen nicht

roth, sondern grcll rosaroth.

Nebenbei ist hier zu erwähnen, dass Moeller (43

und 44) eine Microbc entdeckt hat, welche morpho

logisch und tinctoriell sich genau wie Tuberkelbaeillen

verhält und sicher nahe mit letzteren verwandt ist.

Auf Timothcegras fand M. Bacillen, die morphologisch

den Tuberkelbacillen ähneln, ebenso fand er solche in

Knhmisi, später auch in frischen Excremenlen ron Kühen,

die auf Tuberculin nicht reagirt hatten. ini liolh von

Pferden, Ziegen. Schweinen, Maule-sein.

Der Bacillus tritt häufig in Fadcnform mit kolbigcn

Ansehwellungen auf, die Fäden bilden aber keine Ver

zweigungen. \\`enn die Bacillen Meerschweinchen und

Kaninchen intraperitoneal verimpft worden waren. riefen

sie Lungcncavernen und eine Art miliare Tuberculose

hervor. (Severin und (lapaldi haben vor Moeller

schon solche oder ganz ähnliche Bacillen im linhniist

entdeckt.)

l5
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lSonstige Infeetionskrankheiten.

Malaria s. u. Protozoen.

Die Immunität des Huhnes gegen Tetanus erklärt

Х. .\sakawa. (2., S. 166 und 234) wie folgt.

Die Grundlage der Immunität des Huhnes gegen

Tetanus ist die Armuth seines Nen'ensystcms an einem

bestimmten Stott" (von A. X-Snbstanz genannt). Das

Tetanustexin existir-t im Hühncrblut während der Zeit

von (i Tagen nach der Injection und erleidet keine Ver
änderung seiner Eigenthürnlichkeit, auch ist es als

zweifelhaft zu betrachten. ob dieses Gift durch ein Aus

seheidungsorgan des Huhnes entfernt wird. llühner

können auch nicht. wenn man ihre Kíìrpcreigenwärme

künstlich ernie.d1'i¿»_gt` durch Toxininjeetion zrnn Starr'

krampf gebracht werden.

Lyssa oder Wuthkrankheit.

Krauss (31) machte Versuche mit Wuthgift au

Tauben; wurde letzt-eres älteren Tauben suhdural ein

irupft, blieb jede Reaction aus. tiesehah dasselbe Ех

periment in gleicher Weise bei jungen Tauben, so waren

dic Folgen Ataxie und Parese der Beine (breitspuńger

(Gang, Hängenlassen der Flügel). Gänse zeigten bei

rleiehem Versuche dieselben Srm tome und Tin en in
Ь . Ь

'24 Tagen an Paralyse zu Grunde. Eulen zeigten vier

zehn Tage nach derartiger' Impfung: Varese der Beine,

breitspurigcs Aufsitzen; Raben und Finken schienen

immun gegen Lyssa. Hühner' erkrankten l-2 Monate

nach der Impfung an atactisch-paretischen Erscheinun

gen, genasen dann. inoculation und Krankheitsstadien

bei verschiedenen Vögeln sehr verschieden.

.\nm. des Ref. Parese der Beine und allgemeine

l'arese sind durchaus nicht die einzigen Symptome,

welche mit Lyssa behaftete Hühner und Tauben wahr

nehmen lassen, sondern weit charakter'istisehere. Ygl.

l`riedherger rrnd Frühner, Specielle Pathologie und

Therapie der Hausthiere. 4. Anti. 1896.

Thietges (56) behauptet, dass llühner gegen Milz

brand immun seien und erklärt solches aus der bacteri

ciden Eigenschaft des Ilühnerblutsernrn, nebenbei durch

phagueytäre Thätigkeit dcr Leucecyten.

Th. verwendete zu seinen Experimenten nur ältere

llühner, hätte er Klicken benutzt. würde ihm die ln

fcction mit )lilzbrand wohl gelungen sein. Dass llülrner

schlechtwcgl gegen Milzhrand unemptîinglich sein sollen,

dem widersprechen sowohl sehr riele klinische Erfah

rungen. als auch Versuche. wie sie Oemler, Kitt.

lruhnrsch. Strauss u. А. angestellt haben. Auch

mancherlei Fehler, welche bei Th. Versuchen mit unter

gelaufen sind, inslmsondere die Benutzung ganz unge

heurer )tengen der )lilzbrandhacillenculturen bei der

suhcutrrnen \'crinrpfun;_r auf llühner rnzrehen die Resul

tate der 'l`h.`sehen Untersuchung zu fragwürdigen.

London (34) geht von der Ansicht aus, dass Tauben

.sclrlet-.lrt\\'e;_r für .'tlilzhrand unempfiinglich Isind (was un

riclrtig: alte Tauben sind es, linnge hingegen sehr oft

fiir Anthrax disponirt. Ref.) Theilweise Exstirpation

dertirosshirnhemisphiìre sell Tauben im geringen, totale

in schr hohem (trade für diese Krankheit ernpfänglielr

machen.

Nach 111111111111’5 Versuchen (215) scheinen Vogel

gegen Bcnlenpest der Menschen inrnrurr 711 sein. L. liess

Hühner, Tauben. kleine Singvíigel einige Tage hungern

und injicirte sie dann mit' Pestbmüllencnltrrrcn. Bei der

Section der gestorlnzncn \\.rsuchsthic1'\‘ Zt'lgt" 1‘5 sich,

dass diese verhungert, nicht an der Pest zu Grundl

gegangen waren, denn nirgends im Körper der Gestor

benen liessen sich Pestbacillen auffinden. Auch künst

liches Erniedrigen der Körpereigenwärme konnte lei

4 llähnen und einer Ente keine Empfanglichkeit für

Pest hervorrufen. Weisse Mäuse mit gleichen Pest

haeillenculturen geimpft, erkrankten und starben an der

Pest. —

111 Uber-Italien wurde \'on Mazza (42) eine bisher

noch nicht bekannte Hühnerepizootie beobachtet. Dì.

Hühner starben fast plötzlich, meist bei Nacht, ohne

vorher deutliche Krankheitssymptmne kund gegeben 711

haben. Menschen, welche das Fleisch derartiger Hühner.

die der Krankheit zum Opfer getallen waren. genossen`

erkrankten und starben. Section des Geñügels: keine

Ahmagernng, Bräunung des Kammes, in der Bauchhaut

grosse rothe Flecken, zuweilen solche auch an der

Brust, ausnahmsweise im Unterhautzellgewebe 111111101—

rhagien. In der Bauchhöhle serös-eiteriges Exsudat:

Schwellung der Leber, Milz, Nieren, in einigen Fällen

Ríithung von Darmschlingcn. lnr ñüssigen, gelben Darnnv

inhalt eine grosse Menge abgerundeter Bacterien. Ent

zündung einer oder beider Lungen oder aber nur 0111—

zelner Abschnitte derselben; serös-eitn'ges Exsndat in

der Brnsthöhle, selten im Pericard. Röthung der weichen

Hirnhaut, hämorrliagische Flecken in dcr Gehirnsubstam.

selten. Die in Milz, lieber“, Nieren-Exsudaten sich ror

tindenden Baeterien liessen sich leicht enlt-iviren; die

im Blute nicht oder nur schwer sich auffindenlassendcn

Spaltpilze ergaben sterile Culturen, wenn das letztere der

Fall war. In schräg erstarrterrr Gelatine-Agar-Blutsernni

in Röhrchen eultivirte Baeterien ergaben nach 24 Stun

den einen dünnen, glänzenden, durchscheinenden. start

irisircnden Belag. In Bouillon Trübung. in Milch keine

Gerinnung: auf Kartoffeln bei З?“ Temperatur üppige:

Wachsthum eines durchsichtigen, glänzenden, farblesen

Rasens. Temperaturminimum 200 C.. Maximum 37 his`

450C. Die Bacterien aus 24 Stundeneulturen zeigten lurrle.`

plurnpe, isolirte oder zu zweien geeinte, fast corren

fürnrige Stäbchen, meist 0,7 /r lang und 0,6/1 breit. ht“

weglieh. In älteren Culturen sind diese Mit-.roben @wat

länger: Involutionsformcn; scheinen keine Sporen аиз'

zubildcn. Färben sich gut mit gewöhnlichen Pärhŕi

mitteln, entfärben sich nach Methode Gram. )leer
sehweinehen refraetär, Hühner und Tauben sehr empfri i

lich, sterben` wenn die Baeillen intraperitoneal, 1111111

musculär, subentan rerirnpft oder in deren Lunge ь

bracht worden waren. Küeken, denen man Cultn

dieser Baeillen mittelst Verstäubers inhalirte. starb»,

Kaninchen nur in geringem Grade crnpfänglich. NI

Impfung starben Hühner innerhalb 4—3 Tagen. Taul

nach 4_5 Tagen. gleichgittig. ob die Culturen рг‘Г

eingegeben oder subcutan verirnpft wurden. .\l. s1

die Krankheit sei eine härnorrhagische Septieämic. а l

keine Ilühnercholera. - 

Eine interessante Seuche bei Kreuzselrnìibe

Meisen, Stieglitzen. Zeisigen, ausnahmsweise auch

t`anarienvügeln schilderte Tartakowsky (55).

Es war solche eine. durch einen 2.() bis ‘2.5 /.r lan.,

und 0,6 bis l д dicken Bacillus erzeugte Krankll
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Dieser Bacillus der Kreuzsehnäbel wurde isolirt oder

zu zweien geeint angetroñen, liess sich leicht auf Bouillon

und Agar züchten. Bouillon wurde durch die Cultur

zunächst leicht getrübt, es bildete sieh nach einigen Tagen

auf ihr cin hinfälligcs Häutchen: auf starrcm Agar

bildete dieser Spaltpilz eine ziemlich weiche und feuchte

weisse Autiagerung bei Stiehcultur: runde, sclmurartig

aneinander gcrcihte Körner: Culturen durch (iasbildung

ausgezeichnet; auf sauer reagirendem Nährboden gedeihen

dic Bacillen nicht, auf KartotTcln schlecht. Mit Anilin

farben leicht färbbar, nicht nach Methode Gram.

Symptome: Periodisch eintretende Mattigkeit.

l1bwechselnd mit scheinbar vollem Gesundsein. Unter

mehrfachem Eintreten der Sehwächcanfälle und Somno`

[enz: vcrringerter oder aufgehobcner Appetit, doch meist

vermehrter Durst. Abmagerung. Tod nach mehr

stiìndiger Agonie. Am Todestage sitzen die kranken

Vögel am Boden der Käfige mit geschlossenen Augen

lidem, nach erfolgtem Tode haben sie meist noch die

Sitzstellung inne, was beweist, dass ersterer ein ruhiger

ist. Dauer d er Krankheit 10-12, ausnahmsweise

3_4 Tage.

S ec tion. Alnuagerung. Brnstmuskeln wie ge

kocht, gelb. Milz und Leber stets mehr oder weniger

\ergrössert und geschwellt. Herzmuskcln und Nieren

gelb. 1111 Darm schwache Hyperaemic. In Schleim

',-der serösen Iläuten keine Blutaustretungcn. In Blut,

Ililz, Leber und Darminhalt der Bacillus in grosser

Zahl, im Darm oft Reincultnrcn darstellend. Ueber

Iraguug: Fütterung von Kreuzschnäbcln mit Wasser,

111 dem die Leber eines der Seuche erh-genen Vogels

gelegen hatte, oder mit Reinculturen brachte stets die

letal endende Krankheit hervor. Ein Tropfen abge

`sehvveinmter Agarcultur intramusculär oder subcutan bei

lircuzschnäbelu oder Dompfaffen vcrimpft, erzeugte die

Seuche, welche aber schneller als Sonst verlief. Nur

junge Tauben zarter Rassen zeigten sich für den Bacillus

luriac. cmpfanglich, ältere Tauben und llühner verhielten

`~ich refractär. Weisse Mäuse orcpirten 15—20 Stun

llen. nachdem die Bacillen intraperitoneal. 36 bis

T'.’ Stunden, nachdem sie subcutan in_jicirl'l worden

waren. Kaninchen und Meerschweinchen starben bei

intraperit. Impfung an peritonitis, bei subcutaner 111

>getion folgte nur Schwellung an der Impfstelle. und

'it-ber.

Lawson (1 a) studirte eingehend eintI intecliiìse

.\sthenie der Hühner, welcher man in Amerika den

`:onderbaren Namen „Going light'á gegeben.

Dem Laboratorium desBureau ofanimal industr) waren

L* kranke Hühner zugebracht, die aus einer (ìelliigelziich

Ierei stammten, in welcher eine langsam verlaufende Infec

tionskrankheit sehr viele Hühner befallen hatte. Die

'/.ugeführten Gcñügelstücke waren äusserst abgemagert,

besasscn sehr wechselnden Appetit, litten an leichter'

l'bstruction, blassem Kamm, Kehl- und Ohrlappen, be

sessen alle erhöhte Körpercigenwärme. Ein Mstr.

Slimitt hatte bei 300 Hühnern, die sehr gut genährt.

und gepllegt worden waren, die Krankheit beobachtet,

auch berichtet, dass das Ucbel chronischen Verlaufes

sei, die Erkrankten meist nach etwa 3 Monaten starben;

Ílie Krankheit zeichnete sich besonders durch Rückgang

im Erniillrungszustand der von ihr befallenen Geflügel

stiìcke aus, dann Traurigkeit und Abgeschlagenhcit.

Blahmahühner disponirten besonders für die Seuche.

‘lbgleich die kranken Hühmcr mit Schweinen zusammen

kamen und mit diesen gemeinschaftlich auf einem

Futterplatze frassen, ging doch die Krankheit nicht auf

Schweine über. Mortalität ziemlich bedeutend.

Section. Acusserste Abmagerung, Muskeln und

lfingeweide gänzlich ohne Fett. Kropf und Muskel

magen normal und mit Futter gefüllt. Heftiger Duode

naleatarrll. An den Hervorwölbungen des Zwölffinger

darmes Röthung. der Darminhalt schien nur aus Schleim

zu bestehen.

Ursache. Der Duodenalcatarrh liess auf eine

bacteriellc Darmerkrankung schliessen. In aus dem

Duodenalinhalt gemachten Culturen entwickelte sich

eine bestimmte Bacteriumspecies (s. unter Bacteriologic).

Eine geringe Menge Darminhalt mit sterilisirter Koch

salzlösung verdünnt wurde einem Meerschweinchen sub

cutan in_jicirt; dasselbe starb hierauf innerhalb 24 Stun

den. Die Section desselben liess starkes Oedem und

Necrose des Unterhautzellgewebes auffinden, sowie des

Muskelgewebcs der Bauchdecken, malignes Oedem vor

täuschend. Die Keime waren vorzufinden in den ört

lichen pathologischen Veränderungen, in der Milz, im

Abdominalexsudat und in den Lungen. In den Nieren

fanden sie sich nicht. Kaninchen wurden mit den Cul

turen subcutan geimpft oder gefüttert, ohne dass sit`

krank wurden oder gar starben. Dagegen starben Ka

ninchen wenn man l/2 com Bouilloncultur der Bactericn

in deren Bauchhöhle eingesprit-zt hatte, innerhalb 2-1 Stuu

den, Duodenitis und Entzündung des Omentnm zeigten

sich bei der Section dieser Kaninchen; aut der Schleim

haut des Duodenum und im Inhalt desselben, sowie in

der Leber fanden sich die Bacterien, welche L. als einer

Varietät des Colonbactcrium angehörend bezeichnet, aber ‘

sich wesentlich von jenen Microbcn unterscheiden soll,

welche Lucet und Klein bci ähnlichen Krank

heiten der Vögel als Ursachen nachgewiesen haben.

Waren gesunde Hühner mit den Bacterien iltñcirt

worden, so erkrankten sie theils schwer und starben,

theils nur in leichtercm Grade, oft vcrriethcn sie nur

vorübergehende Symptome einer Indisposition. Auch

die intraabdomiualen, intravenösen und subcutanen In

_iectionen waren bci Hühnern mit gleichen Resultaten

begleitet. Tauben, Mäuse, Ratten verhieltcn sich rc

refractiir.

Bacteriologie der Krankheit. Das Bacterium

astheniae hat abgestumpfte Enden, variirt in seinen

Dimensionen. je nach den Nährmcdien, in `denen cs

existirtc, ist gewöhnlich 1,5 д lang und fast 0,5 /i breit.

isolirt oder zu zweien zusammenhängend. lis ist einel

Aíŕrobe und eine facultativ Anaiirobc. Gut färbt es sich

in wiissrigcr Fuchsin-. Methylcnblau- und Bismarckbraun

lösungen und nach Gran1`s Methode. Nicht färbt es

sich in sauren oder alkalisehen Lösungen von Methylen

blau oder in alkoholischen Lösungen anderer Farben.

Culturen. Wird das Bacterium in Milch gebracht.

coagulirt letztere in 24 lîtundcn: Molke durchsichtig.

sehr sauer und geruchlos. In Gelatinesticln-ultur be

ginnt bei Tt) bis 80°F. Temperatur das Wachstluun an

der Oberfläche und längs des Stiches. Rings um den

Einstich breitet sich die Cultur' aus, ist bräunlich gc

färbt, gezähnelt. wohl gerundet; die Cultur ähnelt denen

der Milzbrandbaeillcn, nur ist sie nicht so üppig

wuchernd. Ringform lag nicht `for. Längs des Stich

canales geringes Wachsthum, gelblich. einzelne Colonien

einsehliessend. Auf Kartoffel iu 3 Tagcn cine gelb

liche, rahmartigc Auflage-rung, die sich rund um den

liartoñclcylinrter ausgebreitet. Längs des Impfstiehes:

Gasblasen, als Folgen eigenthümlicher Zersetzung: waren

solche Blasen zerplatzt, zeigten sich kraterförmige Ein

tiefungen. Stcchender, unangenehmer Geruch. Maximal

temperatur 137-490 С. Tcmperaturgrcnzon tiir Bouillon

cultur 55-1200 F. Einprocentige wässrige Carbollösung

vcrnichtcte die Cultur in б Minuten, Kalkwasser ver

mochte. solches nicht in 48 Stunden. (Ueber noch an

dere, von l.. vorgenommene Culturen, ist das Original

nachzulesen.)

Prophylaxe. (tutes, leichtl verdauliches Futter,

vorzüglichcn wohlventilirter Stall; wiederholte Desinfec

tiou der Aufenthaltslůiume, in denen an infect. Asthenic

leidendos Geflügel sich aufgehalten.

l5*
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Therapie. Castoröl, '2 Thcelöffcl voll, oder Ca

lomcl in öfters zu wiederholenden Eingrammdosen

(??tle1‘Ref.), um die Bacterien aus dem Darm zu

schaffen. Nach dem Purgircn ein stärkcndes, tenisches

Mittel, z. B. das von Dr. Salmon empfohlene, welches

bestellt aus gepulverten Samen von Anis, Coriander,

Chinarindenpulver ana 3() Gran, Enzianwurzel- und

Ingwcrpulver ana lDrachmc, Eiscnsultat 15 Gran.

líxaet gemischt. Für jedes Hulm 2 bis 4 Gran, zwei

mal des Tages unter das Futter.

Ueber die von V. А. Moore entdeckte und im

12. und 13. Jahresbandc des Bur. of anim. industry be

schriebene infectiöse Leukämie der Hühner berichtet

eingehend Dawson (1 c):

Symptome. Die Hühner werden plötzlich hinfällig.

ihre Federn sträuben sich, die Augenlidcr werden ge

schlossen, die Patienten zeigen sich schläfrig` hängen

den Kopf, Kamm und Ohrlappen weisen Congestiv

zustände auf, welchen absonderliche Blässe nachfolgt;

in den letzten Tagen der Krankheit scheint der Kamm

fast hlutlccr zu sein. Körpercigenwärmc 110112o F.

(42.8—430 С.). Das Blut der Kranken wird sehr dünn.

täglich an Blutkörperchen verlierend. Schliesslich pro

l'usc Diarrhoe. Die Zersetzungsvorgänge im Blut der

Hühner sind veranlasst durch eine grosse Zahl der in

ihm sich findenden Bacterien (Bacterium sanguinarium

nach Moore), welche die Ursache der Krankheit sind.

Mischt man der Nahrung der Hühner Solche Baeterien

bei und geniessen die Vögel solche, so sterben letztere

innerhalb 8 Tagen. Bei der Section der Gestorbenen

fallen nur grosse Blutdünnheit und starkes tiefülltscin

der Lebercapillaren in das Auge. Die Lebercapillaren

waren förmlich verstopft mit den Bacterien; aus Leber

blut und Darminhalt konnten die Microben isolirt wer

den. Das betr. Bacterium ist kurz, bewegunsglos, 1,8/1

lang, 1,2 д breit. l'ls gedeiht in allen gewönlichen Nähr

boden im temperirten Raum. Milch coagulirt es in

einem Tage. lm hängenden Tropfen cultivirt. v'erdickt

sich sein Plasma an den Enden. Beim Färben zeigt

lsich im Centrum cinc ungefiirbte oder schr schwach tin

girte Stelle, an der Peripherie aber ist das Bacterium

doppelt stark gefärbt, so dass diese wie ein dicker Saum

Isich darstellt. Die Microbc erzeugt kein Gas in zucker

haltigem Nährboden: sie gedeiht schon bei 13° (`., wird

aber vernichtet, wenn sie 14 Minuten einer Temperatur

von 580 С. ausgesetzt gewesen ist. Frost schadet ihr

nicht; sie bleibt lebensfähig, wenn sie auch wochenlang

im diñuscn Sonnenlicht eingetrocknet worden ist. Car

bollösung (1 pCt.) tötet sie in 3 Minuten. (`ulturen der

selben Kaninchen intravcnös cinvcrleibt, töten diese Thiere

in 3 oder 4 Tagen, Meerschweinchen sterben zwischen

dem .Tx-Ä. Tag, nachdem ihnen Culturen subcutan in

_iicirt worden waren. lntramusculärcs Einimpfcn der

llactcricn tötet Tauben in З Tagen. 1n Käligen gehal

tene lliihncr starben, wenn ihrer Nahrung die l<paltpilze

zugcmiseht waren. ŕ Taf. X111, Fig. 1 11. 2 von 1c brin

gen Abbildungen von Bart. sanguinarium nach Moore.

(.\nm. des ite-f. M. liöwitt will .lmoeben — Haema

:unocben -- als lirsache der Leukämie aufgefunden haben,

tgl. tfcntralbl. für Bacteriol.. Parasilenk.. Infectionskr,

1592). Bd. XXV. 51273.- Caporini untersuchte 1890

liebern von З Hühnern, welche nie gelegt hatten und

deren Lebern Fettgìinselel»ern glichen. Die Ниш—1111 des

Lelwrgewebes war unl'ílrmlich geworden durch Ausfüllung

des intraacinöscn Bindegewcbcs mit L'nmasscn von 11011011

cyten. Das Blut dcr l'fortader und der Leberartcrien

zeigte .sich iiberfiillt mit weissen Blutkörperchen.)

Leichte nstc rn veröll'cntllchte iln tft-litralblatt für

tlesundheitspllcge (vergl. 511. Bd. XXVI, S. 651) einen

Aufsatz ,.íiller int'ecliösc, Lungenentziineungen und den

heutigen l*tand der Psil.tacosist`rag|"‘. dcr von grossem

intr-resse ist. llbsclion 1.. zugestellt. dass von speeitiscll

erkrankten Papageien Microbcn auf Menschen übergehen

und bei diesen Lungenentzündungen hervorrufen können

(Pariser Hauscpidemie 1892). so erklärt er doch nach

eigenen Untersuchungen:

1. Es ist nicht erwiesen, dass in vielen der bisher

bekannt gewordenen Psittacosis-verdächtigen Pneumonie`

Hausepidcmien die Ansteckung thatsächlich von den

kranken Papageien ausgegangen ist.

2. Erwiesen ist, dass bei frisch importirten Paga

gcien schwer infectiöse, durch Microben verursachte Еп

teritiden häufig vorkommen und die Sterblichkeit der

Yijgel veranlassen.

3. Es ist nicht zu bezweifeln, dass den Papagei

erkrankungen zu Grunde liegende Microben (Strepto-,

~5taphylo, Pneumocoecen, Coli- und Proteusarten) anch

Menschen gefährlich werden können.

4. Die Psittacosis des Menschen ist eine mit ty

phöscn Erscheinungen gepaarte Pneumonie, welche in

allen Fällen der Epidemieen den gleichen Charakter

trii t.
g 5. Da aber ganz die gleichen Pneumonie-Hausepi

demieen auch ohne Intervention von Papageien sieh er

eignen, so könnte man schliessen, dass alle bisheriger]

Psittacosisepidemieen weiter nichts waren als Lungen

entzündungen, bei welchen die zufällig im Hause vor

handenen kranken Papageien keine ursächliche Rolle

spielten.

Parasitäre Protozoen, Thiere und Pflanzen

der ’ögeL

I. Protozoen.

Die von Dr. Theob. Smith entdeckte und erfolschti»

Entero-Hepatitis der Truthühner, genannt BIaekhead =

Schwarzkopf in Rhode Island, wird von einer Amoebe

(Amoeba meleagridis) hervorgerufen. Vgl. Ellenbcrgcr

(Schütz, Jahresbcr. 1395. 189). Dieser Anioebe galten

neue Untersuchungen Dawson`s (1e).

Das geeignetste Färbemittel für diese Protozoe `soll

Delaheld's Hämatcxylin und Eosin sein. Der Parasit

hat einen rundlichen, mit Kern versehenen Leib von

ö-10 ‚и Durchmesser. In l*'chnitten färbt sich der Kern

mit Hämatoxylin oder Eosin blau, die nächste Umge

bung desselben schwächer und roth. Die Amoebcn

tinden sich am zahlreichsten in den Herderkrankungen

der Leber und in den Interstitien der Lymphspaltcn

des` erkrankten Gewebes'.

(iabritschcwski (16) schilderte eine höchst gc

t`iihrliehe, hauptsächlich durch hohes Fieber, erheblichen

Durchfall, schliesslich durch autïallcndc Schwäche und

lIintälligkeit der Kranken klinisch gekennzeichnete..

durch Spirochacten veranlasste Septicämie. der Gänse.

.Schon vor dem Deutlichwcrdcn dieser Symptome finden

sich die Spirochaeten in Leber und Milz der Gänse.

Wird das Ucbel überstanden, bleibt bei den Vögeln

Immunität gegen dasselbe zurück.

Sowie Fieber bei den Patienten eingetreten М

lussen sich die. Parasiten im Blute derselben auflinden.

zuletzt weilen sie hauptsächlich nur im Knochenmark.

Versuche die Spirochacten auf künstlichem Nährboden

zu züchten, misslangen; die Parasiten blieben nur zv-'el

Tage am Leben. - Protozoen als Malariacrzcuger wur~

den bei Vögeln mehrfach beobachtet. Ziemann (11113

fand bei einigen Vogelarten Blutparasiten, die bezüglich

Entwicklung und Vermehrung .sich ähnlich ver-hielten, 1

wie die Erreger der Malaria bei Menschen. Dani

lewsky`s Leukocytozoa fand Z. im Stcinkauz. Diese

wahrscheinlich speciñschen Blutparasiten, treten als

rnndliche oder ovale Körper im Blute des Steinkauz

auf, umtliesscn die freien Kerne der Lcukocyten und

strecken diese bandförmig aus. Sie halten Chromatnt
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Schliesslich werden die Parasiten wieder rundliehen

Leibes, worauf eine Anzahl runder heller Stellen im

Prqtoplasma desselben auftritt. Der Name Leucocy

tozca muss nach Z. aufgegeben werden.

Mac Callum (38) erwies, dass von 80 Sperlingcn

5, von 21 Krähen 16: Hi'ìmatozoen in ihrem Blute be

sassen.

Zwei Typen solcher Parasiten konnten unterschie

den werden: Halteridium (Labbe) und Proteosoma,

letzteres seltener. Haltcridium stellte sich als eine

kleine.I rundlicb-ovale oder kuglige, seitlich oder polar

wärts an ein Blutkörperchen angelagerte. granulirte oder

hyaline, sehr bewegliche Protozoe dar. In einem von

Pigment umlagerten helleren Theil des Leibes derselben

befindet sich ein eentraler dunklcrer Fleck. 1m erwach

senen Zustand soll man bei Halteridium eine männ

liche und eine weibliche Form unterscheiden können.

Dit` eine granulirte Form 5011 unter leichten Bewegungen

ihre Hülle sprengen und dann den Wirth eher verlassen,

als eine zweite hyaline Form, welche nur unter Ап

strengungen sieh aus ihrer Hülle befreit, 3-4 Geisseln

aussendet, dann in eine granulirte r/lelle eindringt, eine

Geissel zu einer Plasmakugel zusammenballt, die anderen

aber bestehen lässt. 111-‚510111 in diesem Vorgang einen

-Bcfruchtungsact, dessen Folge die Erzeugung cines be

weglichen, resistentcn Körpers ist, der durch den Darm

canal des Wirthes in die Aussenwelt gelangt (vgl. Ellen

bcrger-Schiitz, Jahresber. 1892. S. 195).

Daniels (8) machte Versuche mit Sperlingen,

welche er von, mit Proteosoma inficirten grauen Mos

quitos stechen liess. Von 23 Sperlingen wurden hier

durch 12 = 54 pCt. mit Proteesoma angesteckt. Schon

früher hatte Ross (Infection of birds with Proteosoma

by the bits of the mosquitos; Indian. Medie. Gaz.

Vol. XXXIV. p. 1.) Vögel durch Stechenlassen von

mit Proteosoma inñeirten Mosquitos krank gemacht, so

dass 79 pCt. der Vögel von Malaria befallen wurden.

Ross (.50) lehrte, dass in grauen Mosquitos, Welche

mit Proteosoma-haltendcm Sperlingsblut ernährt worden

Waren, sich die Parasiten im Gewebssaft von Kopf und

Brust, im Speichel, im Inhalt der Giftdrüsen in zweierlei

Entwicklungsformen auffinden liessen, die schwarzen

Sporen der Proteosomen sogar in allen Geweben. Die

Ausführungsgänge der Speicheldrüsen öffnen sich bei

den Mosquitos in deren Stechwerkzeuge, so dass das

mit den Blutparasitcn geschwängerte Drüscnsecret in

die vom Stich der Mosquitos hervorgebrachte Wunde

einlliessen muss.

П. Thierische Parasiten.

l. Entozoa.

a) Bandwürmcr, Taeniadae.

In den Jahresberichten Ellenberger-Sehütz,

Jahrg. XVII. 1897. S. 167 ist auf das Werk von Stiles

und Hassael: „The tapeworms of poultry“ hingewiesen

worden für alle diejenigen, welche sich für die Syste

matik der Vogelbandwürmer interessiren müssen.

Zürn (67) hat in deutscher Sprache einen Auszug

aus diesem vorzüglichen Werke gebracht. Auf diesen

muss hauptsächlich verwiesen werden, obschon — da es

sich weiter unten ebenfalls um Systematik der Vogel

taenìen handelt — das Allerhauptsäehlichste der Stiles

sehen Eintheilung angegeben werden soll.

Familie l. Bothriocephalidae (Grubenkò'pfe).

Kopf 011110 Rostellum mit 2 schlitzartigen Saug

lspalten. Utcrus mit eigener Oetïnung. Geschlechtsölï

nung dorsal oder ventral flächenständig.

1.Unterfamilie, Bothrioeephalinae.

Deutlich gegliederter Körper. Kopf mit 2 liinglieh

runden Saugspalt-en.

a) Genus. Bothriocephalus Rnd. (Dibothrius. Dibo

thrìunl).

Am Kopf 2 lliichenst-iindige Saugspalten.

mediane Geschlechtsöffnung.

Species. Bothrioeephalus eolulnbarum.

b) Genus. Bothriotaenia Ванны.

2 Saugspalten. Geschlecht-söñ'nung mariginal.

Species. Bothrietaenia longicollis des 1111115—
huhns. Y

V0 111111

2. Unterfamilic. Ligulinae (Riemcnwürnier).

c.) Genus Ligula.. Larvc in der Bauchhöhle von

Fischen. reifer Wurm 1111 Darm lischl'rcssender Vögel.

Species. Ligula Universalis. З lliichenstäindigil

Geschlechtsöñnungen.

Familie II. Taeniiclae (Bandwiirmer).

Kopf mit 4 50111-бр1'110р1111111110110п Saugniipfcn. 110

stcllum nicht immer deutlich. Keine eigene Uterus~

öfl'nung. Gesehlechtsöñnung meist randstiindig. Platter,

gegliederter Körper.

1. Unterfamilie. Mesocestcidinae.

Kopf mit 4 Saugnäpfen. Strobila scharf gegliedert.

(ìeschleehtsöffnung ventral in der Mittellinie.

Genus. Mesoceslzeides Vaillant (Psychophysa 1111

mann).

Species. Mesocestoides imbutiformis Rallliet

(Taenia imbutiformis d. Aut). In Gänsen und

Enten.

А. Zwei Grenitalporen` einer an jedem Rande.

Saugnäpfe unbcwaffnct.

1. Unterfamilie Dipylidinae (Synon.

pidata Weinland. Cystoideac Leuckart).

Kopf mit 4 Saugn'ápfen. Rost-ellum in dcr Regel

mit Haken. Marginale Geschlechtsöffnung an einem

oder an beiden Rändern. Mit durchsichtigen Schalen

versehene Eier zahlreich in Eierstöcken, nur in Einzel

fallen in den Gliedern vertheilt. Larve: Cysticercoid.

111110001.)

Anm. Alle in Vögeln schmarotzenden Taeniidac

(abgesehen von Mescccstoides) gehören zu dieser Unter

familie, 9 Genera davon in wildlebenden Vögeln, 5 im

Hnusgeñügel, nämlich Contugnia, Davainca, 010121110

taenia, Drcpanidotaenia und Eehinocotyle.

a) Zwei Ovaricn in jedem Glied, Rostellumhaken

mehrseitig.

Genus 1. Dipylidium (Syn. Alyselminthusl

Zeder).

Parasit nur in Säugethiercn.

Genus 2. Contugnia Diamal'e.

Kopf gross, mit rudimentìircn` zurückziehbaren Ro

stellum, an dein eine. Reihe gabeliger Häkchen. Unbe

watïnete Saugnâipfe. Doppelte Geschleehlswerkzeugc.

je eine Geschlechtsölfnung an jedem seitlichen Rande.

Uterus besteht aus Eiersäckcn.

a) Haken in Einzclreihe.

Species l. Contugnia digonospora Pasquale, Dia

шаге.

Wirth: Haushuhnkücken.

Species 2. (`ontugnia bifaria V. Siebold (Syn.

Taenia bifaria. T. tubereulata). In Enten.

ß) Ein Ovariuin in der Mitte jedes reifen Gliedcs.

Genus. Amabilia Шиши-е.

.\11 _jedem Seilcnrand ein Genitalpnrus. .leder-seits
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ein Cirrus. deeh nur ein 012111111"` weibl. Geschlechts

iìllinlngen dorsal und vent-ral.

Speeies. A\m.'1bilin lmnelligrw-n таты-е (Syn.

Tzu-nia lalnelligera Owen).

В. (lesehleehtsiiffnungen einfach. А1'1111г11

oder nnbewaffnete Snugniipfe.

а) 5111115111111111 nicht. mit Haken versehen bei Hyme

nolepis. Diernnotaenia, l)repnni1.lot:\enia.

GenusI 1. anienolepsis Weinl. (Diplaennthus

Weinl.).

Strobila diinn, fadenl'úrmig. Kleiner Kopf mit ein

stiilpbnrem Restcllum. Kopf unbewatînet oder mit einer

Reihe sehr verkiimmerter Häkchen versehen. Langer

Hals. Genitalporus :un linken Rande. Weibliche (ie

sehlechtsorgnne ventral im Glied. 3 Hoden. Reife

Glieder zu Eiersäeken umgefornit. Kreis-runde. dünn

selmlige Eier. Embryo birnñirmig. — Larve in Inseeten,

Tausendfüssen 11. dgl. :ils (`r_\pt<‘>eyste oder Staphylo

eyste. Die meisten hierher gehörenden lQpeeies schma

retzenkin Siiuget-hieren. Die von Weinland unter

llymenolepis (Gattung Dilepis) besehriebenen. 1111 Наиз

gellügel vergefundene Speeies: sind von Stiles unter

Drepnnoditnenia sinuosa und Tacnin laneeolatn geschil

dert. Weitere Species: H_vmenolepis serpentulus

im Darm von Krähen, Pirolen. anshâihern, lůiehelhiihern,

Spechten. lülslern; H_vmenol. angulata in Häihern,

Drosseln, Pirolen, Els-tern; Hyin. наши 111 Meisen:

Hyun. fareiniinnlis in Staaren, Eiehelhh'hern.

Genus 2. Dierdnotaenia. Railliet.

Ani Rostelhnn 1() 1115 26 in einer Reihe kram.

förlnig aufgestellte Haken. diel kurz, gleichgestaltet, am

oberen Ende mit einer kleinen (label versehen. _

Larre: ein in Cl'nstaeeen lehendes Cystieereeid.

а) Geselileehlsíilïuungen unilateral.

Speeìes l. Dieranotaenia. eoronula Raillìet, Dn

jßrdin. (Synon. Tnenia eoronula.) In Haus- und Wild

entep. :meh in Glaueioneta. [larve: Gesehwìinztes ("ysti

eereoid in lllnsehelkrebsen.

Speeies 2. Dieranfdnenia neqnabilis Rndolphi.

Railliel. lin Hnus- und Wildsehwan, in Wildenten.

Entwieklung unbekannt.

Species З. Dieranotnenia. furci era Stiles (Tnenia

trilineata. Batseh. T. fureigera Вой. Т. rlmniboidesl

Dujardin. Dieranot. rheinboides Dujardin. Taenia 11—

11‹›:11_а Bloch. T. linentn anatis. Bßtseh. T. eonien

Mohn). Wirth: Wilde und 211111111` Ente. Entwicklung

nieh'L bekannt.

b) liesehleehtsíiñ'nung alternirend.

Speeies 4. Dieranntnenia sphenoides Railliet.

(Syn. Tuenin eunenia v. llinstow. Dieranotaenia en

111-ат V.Linstow, Railliet. Taenia sphenoides. панна).

lintwiekelt sieh als liarve. (ungeschwiinztes ('_vstieereoid)

in Erd- llnd llegenwiirinern. Wirthe: llaushuhn. liiieken

derselben.

111-111153. l)repanidetnenia Railliet.

in (‘уз11иппч111111111" 111 kleinen ('rustneeen.

Larven

.f\. (ìenitalporus unilateral.

а) Rostelhlni trägt S llaken.

Speeies l. Drepanidotnenin lnneeolatu Railliet.

(Syn. Таити. lanceelntn 111ос11. T. a11\e1‘|1r1iFri§eh. T.

:sentissinm Pallas. T. nnseris Bloell. llalysis lanceolata

Bloch und Zeller. llvnn-nelepis oder Dilepis` Weinland.)

Wirthe: Zahme und wilde Enten. llausgans. Flamingo.

Bnnd\vurniepidelnieen (Tneninsis) el't hervorrufend. lint

wieklunlgr unbekannt.

Speeies 2. Drepanidotzienin lasciata Railliet.

(Syn. Taenin. fnseinta Krabbe. T. setigera Frölieh.

Myselniinlhus crenatus Zeder. Hnlvsis erenntus Zeller.)

lmrve als` 111-«0115111 111 Cyclops ngilis. Wirlhe; Haus

und Wildgnns'.

Зри-105 3. 1)1'‹1ра111г1г›1а‹-111а groeilis Raìllieî.

ï. n. Taenin graeilis Krabbe. T. eollo lengissîlue Bloch.

Hnlysis graeilisl Zeder. T. glneilis Rnd.) Larve ist ein

in kleinen Musehelkrebsen sehmarotzende. Cert-eerste.

v. Linsfow fand im Flussbarseh ein Cystieereoid. das

er für die .Íngendferm von Drcp. gmcilis hielt. Wirthe;

Hnus- und Wildente, Sägeiaueher.

b) Restellum mit 10 Haken.

Spee-ies 1. Dre anidotaenia anatina, каши. (5111.

Taenia anatina Кн!) е.) Larve: C_vstieereoìd in Muschel

krebschen. Wirthe: Zahme und wilde Enten (Spiess

enten).

Speeies 2. Drepanidetaenia sinuosa Raìlliel.

(Syn. Taenia. eollare nigro Bloch. T. eollaris Ввысь.

Т. infundibulifnrmis Goeie. T. torquatn Glnelin. Т.

brevieaudata Goeie. Alyselminthus sinuosus Zeder.

llalysis sinuosa. Zeder. Halysis torquata Степи. Hyne

nolepis (Lepidolrias) Weinland). Larve: Сегсоеуыцх 111

Gamarus pulex und Cyclopsarten. Wirt-he: Zahme und

wilde Enten, '/.ahlne und wilde Gänse.

Species 3. Dre anidotaenia setigera Bailliet.

(Syn. Taenia setigem rölieh. Alysellninthns~ setigera

Zeller. Halysis Setigem Zeder. Tnen. sinuosa Rnd. T.

lasciata Репы-1118911.) Larve: lCereocystis in ('yelops

brevicaudatus. Hans- und Wildgänse.Haussehwan. Höcker

sehwan. Bandwurmepizootien dieser Vögel hervorrulend.

Spee. 4. Drepanidotaenia Krabbei (Taenia Krablivii).

Speeies zweifelhaft. Soll im Darm der Hausgans und

Enten vorkommen. Kopf init 10 Haken. jeder Haken

'24-‘28 /z lang.

Spe c. 5. Drepanidetaenia tenuirostris Raillìet (Tae

nia tenuirostris Rudolphi). Larve im “l чет-111111 oder

Musehelkrebscn als Cystie-ereoìd. \\`irthe: Hausgans.

llausente. Reiher und Kolbenente. weisser Sägetaucher.

Rolhhalsgans, Eidergans. Sammelente. isliindisehe Ente.

B. Genitalporen unregelmässig alternirend.

Spee. 1. Drepanidotaenia infundibulil'ormis 88111114

(Syn. Globus stereoreus Seopoli. Taenia. infundibuluin

Bloch. T. aviuln Pallas. T. artieulis conoideìs Bloeh.

T, infundibulifermis Ноет. Т. euneata. Busch. T. ennei

dea Schrank. T. serrata Вова. Alyselminthus infnndi

buliformis Zeder. llnlvsis infundibuliformis Zeder.)

huwe: Angeblieh (,‘ystieereeid in der llausñiege. Wirthe:

Haushnhnküeken. Pasan. Waehtel, Haus- und Wildenle.

Sperling.

1'. Saugnâipfe mit Haken versehen bei Gener.

Davainea, Eehinoeotyle, Ophryoeotyle.

Genus 1. Davainen Blanchard (Chapmania. Mon

tlcelli).

Entwicklung noeh nicht genau bekannt. Von einigen

Species kommen die Larven in Arthropnden und Mollus

ken vor. Wirlhe; Vögel und Säugethiere.

Anm. Gewisse Helmiutholegen (Со hn z. B.) wollen

nueh bez. der Vegelbnndwürmer die Gattung Cittotaenin

Riehm aufrecht erhalten wissen. Die Species derselben

besitzen doppelte.Í selten einfache Genitalporen. Sonst

wie Davainea. Nur hat Gittotaenia die Eigenthümlieh

keit` dass deren Exerctionseanäle nicht leiterartig di"

Iïtrobila dnrehziehen. sondem mit 3_5, vielfach :mn

stmnisirenden Hnupteanìilen mit netzartig in dem Glied

sieh verzweigenden Nebenl'isten. lS'tiles Fúhrt zwar Citte

taenißl in seinem Werk: А revision of the adult Tape'

Worms of Нагоя and Rabitts, nicht aber in seinem Та

peworms of Poutry an. D. Refer.

a) (lesehleehtsöffnnngen unregelmässig alter

nirend.

Species 1. Davainea proglottina Blanchard. (Syn

Taenia preglottina. Davaine. T. proglottidina Planol

Lnrven als Cystieereoide in Schnecken (Limax). Die

(`ystieere<'>ide, von jungen Hühnern verzehrt, bilden 111

nerhalb 8 Tagen eine vierglicdrige T. proglott. Letzter'`

bei l\'iieken se _|nnssenlmft. dass sie epìzoetiseh auftr"

tende Entel-itis derselben hervorrufen (Lucet).
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Spec. 2. Davainea eircumvallata Blanchard. (Syn.

Taenia linea Rnd. T. circumvallata Krabbe. T. pluri

punctata (11-агу). Wirthe: Wachteln. Entwickelung ип—

bekannt.

Spec.. 3. Davainea cestieillus Blanchard. (Syn.

Taenia infnndibuliformis вот. Т. ccstie-illus Malin).

Nach Megnin besitzt diese Taenie 3 Reihen äusserst

kleiner Häkchen, wenn sie noch jung ist. Entwicklung

unbekannt. Wirth: Haushuhnkücken. erwachsene Hühner

und Fasancn (?).

Spec. 4. Davainea echinobotrida Blanchard. (3111—

Taenia infundibuliformis Megnin. T. echinobotrida). Ent

wicklung unbekannt. Wirthe: Tauben. Hühnerkiicken.

Fasanen.

h) lìcnitalporen unilateral, gelegentlich auch

einmal alternirend.

Species 1. Davainea tctragona Шпалы]. (Syn.

.Taenia tetragona Malin. T. bothrioplitis Piana). Larven

zu~tandz MonOc-creus in lqchnecken (Hclicccn) nach Piana.

Wirthe: Haushuhnkücken, bci solchen hiiutiglìandwurm~

«euchen \'eranlassend.`

0) (_lenitalporcn unilateral.

Species l. Davainea Friedbergeri Blanch. (Syn.

Tacnia Friedbergeri v. Linstow. T. agama Mégnin.

T. infundibuliformis variet. phasianorum Mégnin. T.

ersticillus var. phasian. Neumann). Entwicklung un

bekannt: Larve vielleicht in Ameisen. Wirt-hc: Fasancn,

bei diesen oft epizoot. auttretende Bandwurmseuchen

veranlassend.

Spec. 2. Davainea erassula Bailliet. (Syn. Taenia

~penocephala Rnd. T. crassula Rnd T. serpentiformis

seu T. turturís Gmelin, Alyselmiuthus columbae Zeder,

Halysis columbae Zeller, Davainea columbac Zeller).

Entwicklung unbekannt. Wirthc: Haus- und Wildtaubc,

Turteltaube` Rebhuhn, Hausente (ï), (iraupapagei.

Anm. Bei Vögeln kommen noch vor: Davainea

A«trutliionis im Strauss, D. insignis bei Carpophaga ocea

nica, D. australis im neuholländischen Casuar, Davainea

urogalli (Syn. Taenia tumens, T. mierops) in .\uer,

Birk- und Feldhühncrn, Dav. frontina (Tacnia crateri

fermis) in Spechten, Pirolen, Davainea circumcincta im

kleinen Silherrcihcr, Dav. leptosoma in Papageien (Jakos).

Genus Echinocotyle R. Blanchard.

Körper kurz und dünn; elliptischer oder fast kuge

liger Kopf: langes, einziehbares Rostellum. welches be

watïnet ist mit einfachem Kranz von 10,3l~-3S‘/2 д

langen (iabclhackcn, deren dol-saler Fortsatz länger als

die schwache ventrale Wurzel. Saugniipfe oblong, mit

staehclähnlieben, mit der Spitze nach hinten gerichteten

Häkchen, in Streifenform annirt. Ein Streifen läuft

über die Mitte des Saugnapfes von oben nach linten,

2 andere Streifen umsiiumen die Ränder desselben;

jeder Streifen besteht aus Querbändern von einem oder

mehreren Häkchen: der Streifen beginnt und endet mit

drei übereinander stehenden Einzelhakcn, dann folgen

2-3 Reihen übereinander stehende, zusammengesetzt

aus je 2 nebeneinander befindlichen Häkchen: in der

)fitte sind 5-6 hintereinander befindliche Querreihcn

von je 3 nebeneinander stehenden Häkchen.

Larvc als Cysticercoid in Muschelkrehsen. Wirthe:

Hausente, bengalische Ente.

Einzige Species: Eehinocotyle Resseteri Blan

chard. (Taenia lanceolata Ноет.)

Genus Ophryocotyle Fries.

Vorn verbreiterter, rostellumloser Kopf, anstatt desI

Hostellum mehrtheiliger Tricht-er, dessen Riinder mit

vielen kleinen Häkchen versehen sind. Saugnâìpfe. unhe

Wañnet oder durch 3 Reihen transversal gestelltcr

Häkchen, die über einander beñndlich. ausgezeichnet.

Wirthe: Wildlebende Vögel: im Hausgetlügcl noch

nicht gefunden.

Species l. Ophryocotylc proteus besitzt am Kopf

lünfthciligen Trichter, Haken der Saugnl'ipfc in З Reihen.

Wirthe: Strandlâiufer. Regenpfcitl'er, Sturnnníìvcn,

l’t`uhlschnepfen.

lSpecies 2. (_lphryocotylc insignis Leewenberg. Am

Корп: ungethcilten Trichter mit gewellten Rändern.

Wirth: Weisser Austernfischcr.

Genera incerta.

.Eine Anzahl von Bandwürmcrn bei Vögeln, beson

ders im Darm von Hausgetlügel vorkommend, sind hier

unter beschrieben worden, weil sie ungenau geschildert

worden oder ausl sonst einem Grunde sich nicht in dic

obige Stilcs`sclie systematische Eintheilung einreihcn

liessen. Hierher gehören:

l. Taenia cantaniana Polonio.

1111 Darmcanal eines Putcr gefunden: auch im Perl

huhn und Fasan. Kugligcr Kopf mit kurzem. einzieh

harem ltostcllum, (las unbewall'nct. (irosse Банд-1151310.

Langer Hals. Etwa 60 Glieder mit unilateraler (lc

schlcchtsíifl'nung. Yom 2ti.-45. (llicdc Cirrus sichtbar.

Vom 46. (iliedc abdic(ìliederEicrhaltend. Blanchard

behauptet, diese. Taenie sei eine Davainea.

Tacnie Delafondi Bailliet.

7-13 mm lange. 3-4mm breite Strobila. Halbkugeligcr,

rostellum- und hakenloscr Kopf. Kurzer Hals, vorn so

breit wie Kopf. hinten breiter, Geschlechtsíiñnungcn un

regelmiissig altcrnirend. immer nahe am vorderen Glied

randwinkel. 2 seitlich Isich verl'istclnde Uteri geben der

Strobila das Aussehen, als ob in der Liingsrichtung mit

dunklen Flecken besetzt. ln der Mitte. _jeden retti-ren

(ilicdcs ein Receptaculnm scminis und zahlreiche 11011011

blîischen. In den rcifstcn Gliedern kugelige, 62-65/1.

Durchmesser zeigende Eier, Embryonahaken 11,1 lang.

Entwicklung unbekannt. Wirthe: Haustauben.

(Т. sphenocephala).

Taenia exilis Dujardin.

Strobila 20mm lang. vorn 0.15, hinten 0,95111111

breit.. (ienitalporen unilateral. Cirrus ziemlich lang.

ausgestrockt in einer mit Spermatozocn gefüllten Samen

blase. Kuglìgc. Eier mit 3 von einander abstellendcn

Hüllen. Der 0,025 mm Durchmesser aufzeigende Embryo

zeigt 0,0125 mm lange Häkchen (nach Dujardin).

Wirt-hc: Haushuhnkücken.

4. Taenia imbutiformisl’010ni0.

(Купон. Mesoeestoides imbutiformis Bailliet). 8 111111

lang. Kleiner Kopf mit kreisförmigen Saugniipfen. 011110

Hals. Die letzten Glieder der Strobila dick, die vor

derstcn lineal', die mittleren Glieder glocken- oder

triehtcrfiirmig. Elliptische (_iesclilcchtsiìffnung auf einer

Gliedtla'chc. — Entwickelung unbekannt. Wirth: Wild

gans. nach v. Linstow auch in der Hausentc.

5. Taenia megalops Nitzseh.

(Synon. Taenia anatis marilae Creplin).

Strobila bis 52 mm lang. vorn 0,5, hinten 0,75 mm

breit. Sehr grosser etwas ovalcr Kopf, Sangnìipfc, aber

kein llostcllum und keine Haken. Glieder kurz, l2nia|

so bri-it als lang. an der BasisA mit geringem l'mfang.

nach 011011 wie cinc Glock(` weit wie breit wordend,

gelblich. (iesehlcchtsíiñ'nungen unilateral. 70 /z langer

und 23 p. breiter Penis aus der (ieschlcchtsiitl'nung her

vorhiingcnd. Kugeliger, mit 2 ron einander alistelu-nd«n

Hüllen verschcncr. 32 /L Hurehmesser bcsitzcndcr Embryo

mit 0,75# langen Häkchen. — Entwicklung unbekannt.

Wirthe: Hauscntcn, verschiedene \\`ildentcn.

6. Tacnia nigropunctata Creplin.

140mm lanchtrobiln. Schmalcr Kopf ohne Rostcllnm

und Haken, doch mit Saugniipfen, kurzer Hals. Dic

jüngsten Giiedcr rechteckig. 0.05 111111 lang. 1 111111 breit;
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reife Glieder mehr quadratisch (2 mm lang, 1,8mm

breit), die rcifsten 2,5—3111111 lang. 1mm breit. Ge

schlechtsöfl'nungcn unregelmässig alternirend, mehr hint-eu

als in der Mitte des Gliedrandes. Die männlichen Gc

schlechtsorgane in der hinteren Hälfte jedes Gliedes

gelegen. 12 je 58 д Durchmesser besitzende Hoden

lappen auf beiden Uterusseiten vertheilt. Vas deferens

wickelt sich in den lateralen Gliedpartien zusammen

und fliesst in eine Samentasche, welche mit birnen

fíìrmiger Cirrustasclie versehen ist. Keim- und Schalen

drüse und Eierstock bisher nicht aufgefunden. Am

vorderen Rande jeden Gliedes in der Mittellinie belindet

sich ein dunkler Fleck mit auslaufendem Medianstamm,

auf der Höhe der Gesehlecht-süñnung theilt er sich unten

in 2 Theile, welche wahrscheinlich den Uterus bilden.

Dreischalige Eier von 62/1 Durchmesser. Durchmesser

des Embryo 40 p, _ieder Haken desselben 15 ‚4 lang. —

1111 Darm der Wachtel.

7. Taenia Conardi nov. sp. ImDünndarm vonHans

huhnkücken fand R. Con ard einen Bandwurm von

etwa 600 Gliedern, deren jedes meist ebenso lang als

breit (0.30 mm) ist. Die ganze Tacnie 35 mm lang.

Kopf conisch-rundlich, ein wenig vierkantig mit rund

lichen oder elliptisehen Saugniipfen, Haken am Kopfc

und an Saugniipfen nicht auffindbar. Langer Hals aus

trapezfürmigcn Gliedern, die breiter als lang. bestehend.

Männliche Geschleehtswerkzeuge: Hoden, Samenblase,

Cirrus und Cirrusscheide; Samenblase und der kurze,

mit Stacheln besetzte Cirrus treten im Glicde am meisten

hervor. Weibliche Geschlechtsthcile: Enge Vagina und

weite Samentasche, gewöhnlicher Eierstoek und Utcrus.

Vagina und Cirrustasehe liegen in einer Querebene und

ziehen dorsal in zwei Liingseanìilo sich aus. Durch

messer der Eier 0.026 mm, des elliptischen Embryo

0,016-0,025 mm. Embryohaken 0,008 mm lang. Der

Porus genitalis unilateral stets mitten im rechtenRande.

— С. glaubt, dass er cs mit einer Art l)a\'ainea zu

thucn gehabt, was nicht wahrscheinlich.

Genus Fimbriaria Frölicll.

(Synon. Epision Linton. Taenia malleus Goeze.)

1n wildlebenden Vögeln fand man ehensowohl wie

im Hausgeliüggl Taenien, deren vorderes Leihesende

hammerartig gestaltet und denen meist sonstige Kopf

attribute fehlten. Drei Species, nämlich Fimbriaria

mallens, Fimbriaria mitrata, Epision plieatus wurden

aufgestellt. Schliesslich wurden solche nur als miss

bildete Bandwürmer aufgefasst. Zschokke und nament

lich Wolfhügel (62) haben gelehrt, dass die Gattung

Fimbriaria aufrecht erhalten werden muss.

Genus Idiogenes Krabbe.

Species. Idiogenes otoidis. In wildlehenden

Vögeln. Scoleiilos.y dafiir die vorderen Glieder keleh

förmig. als Pseudoscolex dienend. Ganz dubiíises Genus

und zweifelhafte Species.

Die systematische Eintheilung der Vogelbandwürmer

von Stiles bezieht sich nur auf die Taenien des Haus

geflügels. Eine solche ist für den Veterinär von Inter

esse, Während eine erschöpfendc Systematik aller Vogel

taenien fast nur den Zoologen interessirt. Einiges

Wenige hierüber verdient hier angegeben zu werden,

zumal ein Thierarzt. Dr. K. Wolffhiigel (61 bis 64)

werthvclle Arbeiten über Systematik etc. der Taenien

aller Vögel geliefert hat'.

Ueber die Systematik der Vogeltaenien im Allge

meinen sind nun vielfache Controversen der Autoren

seit etwa 3 Jahren laut geworden. Nachdem Cohn (6)

in einer vorläufigen Mittheilung sich darüber ausge

sprechen, wie eine Systematik der Yogeltacnien auszu

führen sei, antwortet \\'olffhügel (63). dass Railliet's

Genera Dicranotaenia und Drepanillotaenia aut unmasc

gebliche Merkmale aufgebaut seien, auf die Hakeulîirm

der Taenien allein. Die Anatomie der Dicranotaerta

eoronula stehe der von T. anatina sehr nahe, nament

lich seien die Gesehlechtsorgane bei beiden Taenien fast

gleich. Dieranotaenia habe wiederum sehr grosse .aehn

iìchkeit mit Hymcnolepsis. Das Genus Dieranoraenin

müsse trotzdem beibehalten werden, da für dasselbe

eine Type; Dicran. coronula vorhanden sci. Dicrann

taenia sei als Subgenus von Diplaeanthus anzusehen.

Die von Cohn aufgestellten Untergattungen Dilepsi.`

und Lepidotrias müssten ihre Gültigkeit verlieren. «la

die nahe anatomische Bcschañenheit zwischen Taenia

anatina und Dicranotaenia eoronula erwiesen sei. lu

das Genus Hymenolepis = Lepidotrias reiht Wolff

hügel: Hymen. villosa Bloch, Hym. linea Goeie. Hyut.

tetraonis ein.

Ап Stelle der Genera Dicranotacnia Ваш. und

Drepanidotaenia Raill. will Cohn (6 u. T) in das

System aufgenommen wissen:

I. Genus. Diplacanthus Weinland. Kleiner

bewaffneter, ausnahmsweise unbewaiïneter Seolcx nrt

rudimentärem Rostelhtm. Langer Hals. Zahlreiche

Proglottiden, die breiter als lang. Genitalporen ein

seitig links am Rande. Drei Hoden. Saekf'órmiger

l'terus, der das reife Glied ausfüllt. Rundes oder läng

lichrundcs Ei mit 3 weit von einander abstehenden

Hüllen. — Ьапс: Stercocyste oder Staphylocyste.

A. Subgenus. Lepidotrìas Weinland (Hymeno

lepis Blanch). Einseitig ausmündende Genitalgìingc.

Hakenkranz von mehr als 10 Haken. 3 Hoden.

Species. Lepidetrias fallax Krabbe.

Wahrscheinlich gehören hierher: Taenia coronula.

T. micranoristrata Weinland, T. cryptacantha Rnd., Т.

teres Krabbe, T. megalorhyncha, T. aequabilis Bud.

Dicranotaenia würde also nur als Synoym für Lepido

trias zu gelten haben.

B. Subgenus. Dilepis Weinland.

Einseitig ausmündender Genitalporus.

8 bis 10 Haken im Hakenkranz. _

Species. Dilepis lanceolata. Bloch. D. fasciata

Krabbe, D. зайдет Fröhlich, D. graeilis Krabbe, _1).

liguloides Goeie, D. megalorchis Lübe, D. anarma

Krabbe, D. sinuosa Zeder, D. canitellata. Rnd., D.

microsoma Crepl, D. tenuirostris Rnd., D. angulata

Rnd., D. furcigera. Rnd., D. innata Rnd.

ll. Genus. Choanotaenia Ванны Cystoìde

taenien mit nur einem llakenkranz. Genitalporen regel

mässig abwechselnd. Zahlreiche Hoden am hinteren

Proglottidenrande. Saekfórmiger Uterus, die Mitte der

Proglottis ausfüllend. Kleiner Seolex. Langer "Hals

Unreife Glieder etwas breiter als lang, reife meist langer

als breit.

S p c c i e s. ChoanotaeniainfundibulumGoeze. Choanot.

perosa Rnd. Choanot. serpentulus Schrank.

lll. Genus. Amoebotaenia (Nov. gen) Cysteido»

taenien mit nur einem Hakenkranz. Genjtalporen regel

mässig alternirend. Zahlreiche Hoden am hinteren Рто

glottisende. Sackfórmiger Uterus in der Mitter der

reifen Glieder. Relativ grosser Scelex, kein Hals. kurze

Strobila mit bis zu 20, schr viel breiteren als lange“

Gliedern, die nach dem Ende der Kette an Breite der'

art zunehmen, dass der Bandwurm annähernd keil

formige Gestalt hat. ~

Species. Amoebotaenia sphenoides Bud. АШ

isehnerhyneha Lühe. Unsicher: T. acanthoryncha.

каппы (49) hält seine Systematik der Veg-el

taenien aufrecht und Wolffhügel (64) nimmt Railllûi

3 Hoden.
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111 Schlitz. behauptet', dass letzterer für das Genus

Dieranotaenia eine Type, die Dier. coronula nachge

wiesen, welche die Gassirung von Dicranotacnia vor

läutig nicht zulasse. Trcpanidotaenia. laneeolata sci

auch nicht genügend genug untersucht um Gattung

Trepanid. fallen zu lassen. Ueber sonstige têteitpunkte

zwischen Wolffhügel und Cohn ist in 64 nach..ulesen.

Letzterer geht aber von seiner Ansicht nicht ab. Holz

herg (24) handelt in seiner interessanten Schrift haupt

sächlich ron den Geschlechtsapparaten einiger Vogel

handwürmer (Tacnia tetragcna, T. eesticillus. T. uro

galli). welche unter dic Gruppe Davainca einzurcilien

sind. Ferner berichtet er über die AchnlichkeitI im Bau

ller Gcschleehtswcrkzeuge der bei Kindern vorkommen

den T. madagascariensis und den gleichen Organen

verschiedener Vogelbandwürmer, insbesondere T. oder

Dav. tetragona. Der Uterus soll ein Ovariumuterus

sein, wie schon de Filippi und Diamare behaupten;

nachdem das Ovarium seine Eier producirendc Thätig

keit eingestellt hat, soll es ein mit befruchteten Eiern

gefülltcr Uterus werden. llolzbcrg giebt ferner an.

dass Morell Unrecht habe, wenn er sage, die Davaineen

111-5555011 keine Schalendriisen, er habe solche stets vor

gcfnpden, endlich sagt er, dass auch die Eigenschaften,

Welche Blanchard für nothwendig erachtet., um Band

würmer in die Gruppe Darainea einzureihen, nicht ganz

cinwandsfrei Seien. Blanchard gebe an, jede Davainea

habe einen doppelten Hakenkranz, Taen. oder Davain.

tetmgona besitze aber nur einen einfachen; ferner,

die Sauguäpfe seien bei Davainea bewaffnet, bei T. oder

llav. struthionis sind solche ohne Haken, endlich bei

Davainea seien viele Embryonen in einem Eiballen zu

sammen gruppirt, bei T. oder D. cesticillus finde sich

nur ein einziger Embryo vor.

Von 0. Fuhrmann liegen eine ganze Anzahl von

.'trbeiten über Anatomie und systematische Stellung ver

schiedener Vogeltaenicn vor. So eine neue (5 b. Bd.

XXVI. S. 618) über zwei eigenthümliche Vogelband

Würmer, von denen der eine, welchem F. den Namen

Gyïocoelia pervers. (nov. gen., nov. spec.) beigelegt,

im Darm von Himantopus autumnalis (Stm-ndrcuter),

der andere Acoleus armatus genannt, im Darm von

Limosa rufa (rothe Pfuhlschnepfe) parasitirt.. Bei beiden

Taenien fehlt die ‘Vagina, ebenso wie bci der ron

\\'olffhügel (61) zuerst erforschten Taenia polymorpha,

welche zum Wirth den Wasscrsäbler hat. Bei den va

ginalosen Taenicn muss der mächtige Penis durch

Cuticula und Parenchym in den Utcrus oder dritten

Gang dringen.

Neuere Untersuchungen sind abzuwarten, um ent

scheiden zu können, ob diese Taenien neue Genera und

Species repräsentiren.

Ueber Taenia musculosa und T. crateriformis Goeze

>schreibt Fuhrmann (5 b. 1899. S. 622):

Die als Davainea musculosa beschriebene Taenie

ы unter Davainca nicht zu halten, sondern hat mit der

im Darm ron Dentrocopus major wohnendcn Tacnia era

teriformis eine besondere Cestodengruppe zu bilden, welche

als nahe verwandt mit Davainea, noch mehr mit 000110

ristica Lillie anzusprechen sind. Als Namen für das

neue Genus schlägt F. Monopylidium vor. Fs gäbe

dann folgende Genera: (loehoristica, Davainca` Monopy

lidium, Dipjflidium` Pancerina und T. dispar als eine

Gruppe von Bandwiirmem, bei welchen der lÍtcrus sich

in Eikapscln auflöst.

Die aus Anas stammende, bisher als (.‘ittotaenia

aricola von Fuhrmann bezeichnete Taenie wird als

erste Species dieses Genus. welche in einem Yogel ge

funden worden. aufgezählt (12). Vgl. Н.

Kleiner 5001011 Init 4 Saugnäpfen, die kräftig aus

gebildet. liur/.er Hals. Bis '220 mm lange Strobila, die

im dritten Viertel ihrer Länge. bis 1() mm breit wird.

Uterus einfach, sonst-ige Geschlechtsorganc doppelt. Die

von zahlreichen Hodcnbläschen ausgehenden Vasa elfe

rentia einen sich zu einem Vas deferens, das Isieh im

(.‘irrusbeutel zu einem Samenbläschen erweitert, und

geht endlich in den mit Borsten besetzten Virrus übel'.

Männliche Genitaliìtïnung über der Vagina. Ovarium

fächertïìrniig und mit Sehluekapparat versehen. Hinter

Orarium der Keimstoek und der aus zwei Hälften be

stehende Dotterstock. lÍt-erus. ursprünglich doppelt,

wächst zu einem einfachen Rohr, das quer liegt. zusam

men und bekommt erst. wenn viel Eier angesammelt,

Quersaekungen. Sonst Davainea sehr nahe stehend.

ln der Revue suisse d. zool. 1895 hatte Fuhrmann

eine Taenia depressa der Vögel geschildert. v. Linst uw

unter/.og diese Arbeit (Archiv für Microscopic. 1396)

einer abfälligen Kritik, worauf F. zugiebt (14), dass die

Grösse des Scolex dcr betr. Taenie zwischen 0,25 und

0,48 111111 schwanken könne, dass die Zahl der Glieder'

nicht 50-60 Stück sein müssten, sondern auch nur ‘2h’

betragen, ferner die Eier zweischalig seien, die äussere

kugelige Schale der Oneosphäre 0.27 mm Durchmesser

besitze. Fuhrmann halte aber alles. was er sonst über

Bau, Einrichtung. Leitungswegc der Gesehlcchtsdrüsen

angeführt, auf Grund ron Nachuntersuchungcn aufrecht7

obschon v. Linstow seine Angaben als irrthiìmlichc

bezeichnet hätte.

Ueber dasl Genus Prosthecocctylc Moniez, das er

fiir identisch mit. Genus Bothrioditacnia Löllbel'g hält

(13), äussert Fuhrmann u. a. (15) sich wie folgt:

Rostellumloser Seolex mit 4 mächtigen Saugnäpfen.

deren jeder einen seitlichen Fortsatz besitzt, durch welchen

der Kopf einen typischen Ausdruck erhält. Gelapptcr

Keimstock mit starkem Schluekapparat liegt hinter dem

kleinen Dolterstock. Utcrus querlaufendcs Rohr; 8 bis

60Hodcnbläschen, deren samenausfiihrcnde Gel'zissc sich

in cin langes, stark verschlungcnes Vas deferens ergiessen.

(.'irrusbcutel klein, kugelig, schr musculüs. Cirrus un

bewalïnet, wenigstens meist. Gescllleehtsöfïnung uni

lateral, immer links am Rande. — Hals kurz, Strohila

kurzglicdrig. — Weitere Details sind im Original nach

zulesen.

Für den Veterinär' bietet diese von den übrigen

Taenien scharf abgegrenzte (.'estodengruppe weniger Inter

esse, da. die von Fuhrmann aufgefundenen 14 Arten

des Genus Prosthccocotyle in wild lebenden Wasser'

vögeln parasitiren, deren Larven aber in Fischen wahr

scheinlioh wohnen.

Wolffhügel (62) stellt Taenia malleus воет unter

Genus Fimbriaria. Der Wurm wird als bandartig, ohne

innere Gliederung und äussere Proglottidenbildung ge

schildert.

6 excreten'schc Längsgefässe. Aus den Hoden führ

ein, unten eine Vesicula seminalis bildendcs Vas defe

10115, das randständig in einem Cirrusbcutel mündet. Cirrus

unilateral, Uvarialsehlaueh- und Dotterfollikel ist alles
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was von Geschlechtsorganen aufzufinden. Eier, wenn bc

fruchtet. in Gruppen zusammenliegend. Zweisehalige

(lneosphäre, ÍS lmbryonalhaken.

Den Kopf der Т. malleus beschreibt liowalewski

(30). Kopf mit viel' schwachen Saugnäpfen und einem

Rostellum mit 10 kranztîìrmig angeordneten Häkchen.

Hals länger und sehmîiler als der Scolex. Nach dem

Hals sehr breite, kurze Glieder, die sich nach der einen

Seite an einer bestimmten Stelle so schr ausdehnen, dass

am vordersten .Strobilatheil die characteristisehe Hammer

form erzeugt wird.

De Magalhâes (39) fand in Brasilien im Darm

von Hiilmern sechs bekannte Taenien, ausserdem zwei

nelle Arten. nämlich die Davainea oligophora (sehr klei

ncr, nur 1_2 mm langer Bandwurm mit unilateralen

Geschlechtsüiïnungen: die letzten 7—8 (Glieder tragen

Eier; Endglied kegelfiirmig, meist steril; Scolex mit einem

Kranz sehr kleiner Häkchen und die Davainea carioea

(ohne Haken am Sedex) hat aber sonst alle Attribute

von Davainea: viel länger als Dav. oligoph.; die letzten

(ilicdcr sind mit zahlreichen dreisehaligen Eiern gefüllt:

Seolex` dem ein ('ostellum nicht abgeht, sitzt vorn am

langen Hals). De M. beobachtete, dass die Embryonen

dieser beiden Handwürnier. ganz wie solches bei Dav.

proglottina der Fall, ihre starken Eihüllen sprengen,

durch tactmässige Hakenbewegungen in das Gewebe der

Proglottis dringen, endlich deren Cutieula durchbohren

und so in das Freie gelangen.

Lübc, welcher auch über Cestoden und Tremaloden

der Flamingos Mittheilungen gemacht hat (37), weist auf

das Bestimmteste nach, dass jede voll geschlechtsreite

Ligulae. am vorderen Leibesende gegliedert ist. Nur Li

gula der Fische haben keine Gliederung. Wohl ist

solche bei Ligulac der Vögel vorhanden, wenn auch

nicht immer sehr deutlich ausgeprägt, und fehlt nur

bei solchen, in denen die tieschleehtsorgane noch ganz

uncntwickclt sind.

Jacobi (25) schildert dic im Darm des schwarzen

Wasserhuhnes sehmarotzende Tacnia inñata als eine SO

bis 100mm lange Taenie, die am Scolcx ein kurzes,

aber kräftiges. mit 10 in einer Reihe, stehenden Häk

chen verschenes Rostellum trägt. Zwei Hoden. Sehr

langer (`in‘usbeutel, in dessen Grund das Vas defer.

eine. Samenblasc bildet. Geschleehtseloakc von einer

ringfíirmigen Rinne umzogen. Querliegendcr, schlauch

förmiger Uterus, kl«_eblattt`orniigcr 111-101510011. Die zu

llymenolcpis Weinl. zu zahlende Tacnia intiata ist

lciehlJ kenntlich durch eine hinten am Halse befindliche

kropfartigc Ansehwellung.

Val. Diamare (9) polemisirt gegen die Einwen

dungen 1101zbcrg`s (24), die dieser über die Angaben

Diamare's über Dav. tetragona gemacht hat, bestätigt

jedoch die Untersuchungen Fuhrmann`s, die dieser

über den Bau der Gesehlcehtswerkzeuge der T. tetra

gona-1896 (Beitrag zur Kenntniss der Vogcltaenien) an

gestellt hat, und hält solche für werthvoll.

Nodular Tcniasis (1g), im Ellenberger-Sehütz

schen Jahresbericht 1895 (96. S. 161) erwähnt, wird im

15. Jahresbericht des Bureau of animal industry, wie

folgt, beschrieben:

Entdeekt wurde eine solche Seuche bei Hühnem

durch Y. А. Moore (Circular No. 3. Bureau of animal

industry). Bandwürmer (Taen. botrioplit'is, Dav. 00111110

botrida). welche unter die Schleimhaut des Darmcanals

der Hühner 51011 cinbohren. veranlassen Knötchenhil~

dungen. welche mit Tuberculoscherden nicht verwechselt

werden dürfen. Bei genauer Untersuchung zeigt sich

der Bandwurm schr dünn. lässt sich aber meist. zwecks

microscopisehcr Prüfung. leicht ausbeben` wenn nicht.

führt cin sorgsames Waschen der Schleimhautknötehen

unter gelindem Wasserstrom zum Ziele. 5011011 deshalb

lässt sich diese Erkrankung, welche ein Analogon von

der Nodular disease in sheep (Cooper Curt-ice, animal

parasits of sheep) ist. nur ist bci der Knötchcnbildung

des Sehafes Oesophagostoma columbianuln thätig, nicht

mit Tuberculose verwechseln, weil Leber, Milz und

andere Organe als der Darmcanal frei von aller 111101

chenbildung sind. Dieser Umstand und die in den

Knoten aufzufindenden Tacnien sichern die Diagnose.

111 welch` grosser Menge gelegentlich Bandwürmer

bei Hausgetlügel vorkommen, bezeugt ein Bericht 1011

Dr. Rob. Klee. (20h. No. 30). lm Darme einer Ayles

buryentc fanden sich 311 Exemplare der Drepanidu~

taenia infundibulifomiis. sodass das Damilumen theil

weise vollständig verstopft war.

Lathrop (32) fand in den Zwischenrippenmuskeln

cines jungen Huhnes einen 41 Glieder besitzcnden. frei

liegenden Bandwurm, der nur zwei Saugnäpfe und

keinen Hakenkranz. sowie einen schr dicken, breiten

Hals aufwies.

b) Saugewürmer, Trematodes.

ln der Aufzählung, welche L, Hausmann ('22,

über die von ihm gefundenen Vögeltrcmatnden veröffent

licht, ist erwähnt, dass er im Darm eines Haushuhnes

eine Trematodc gesehen, dic er als Jugendexemplar

eines Distomum habe ansprechen müssen. Die Specie`

sei nicht näher diagnosticirbar gewesen. Holostomum

sphaerocephalum Diesillg fand sich in den Därmen einer

Hausente in allen Altersstufen, während bisher ein

solches Holostomum in Anas bosch. dom. noch nicht auf

gefunden worden war. Echinostomum eehinatum Zeller

fand H. zu 1 his 155 Stück im Darm von Hausenten.

Braun (4) fand unter den Entozoen der Dahl`sehen

Sammlung ein Vogcldistomum, welches verwandt sein

uniss mit Distom. plevìostomum v. Linstow des Stein

huhncs, D. long'icaude Rnd. in Krähen. D. olathratum

aus Säugem. .

Der Vogel. aus welchem die fr. Trematode stammt.

ist als Saurophaga saurophaga bezeichnet. Kennzeichen

des Wurmes sind: Langer, vorn faienfórmigcr Körper.

daselbst 0,06 mm breit, in der Mitte des Wurmes b»

trìigt die Kiìrpcrbreitc 0,573 mm. am hinteren. rundenv

Ende bis 0.2mm, Länge bis l'î mm. Mundsauguflllî

0,114 mm, Bauehsaugnapf 0,153 mm Durchmesser. ~heide

0.5 mm von einander. In dcr Körpermitte dicht hinter

einander die beiden Hoden. Dicht hinter dem hinteren

Hoden der kugelige Keimstock. Genitalporus vor dem

Bauchsaugnapf. Schlingen bildet. und zwar dichte, del

L'terus. Vor dem Kcimstock die Schalendriise, 1111110!“

dieser beginnen die auffallend kleinen Dotterstoeke.l

Dunkelbraune, ovale, dickschalige Eier, 0.037-0041 mm

lang. 0,025 mm breit.

Im Darm von Anas boschas fand Galli-Valericwi

(77) 0111 Distomum, welches er Distomum Pianac nanntej

oder auch, da dessen Eigenthümlichkciten es zur 11:11

tung Opìstorehis weisen, Opistorchis Pianae.
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Länge der Trematode 11 mm, Breite in der

Шт 1,25mm, hinten 0,75 nun, vorn 1mm. llant

sehicht glatt: vom hinteren Ende des .Körpers bis zur

Mitte des vorderen Drittels weiss mit bräunlichcn Riin

dern. welch’ letztere die Dotterstöcke. Runder Mundsaug

napf; Bauehsaugnapf ebenfalls rund, 1mm vom vor

«lcren Leibesende entfernt. Ovoidcr l’har_vnx, kurzer

(lemphagus. Unvcriistclte Darmsehenkel. (ìcnitalporus

in der Mittellinie, nicht weit vom Bauchsaugnapf cnt

мм. Dotterstöcke stark entwickeltY Uterus hinter

«lem Bauchsaugnapf, mit zusammengezogenen Schlingen

ganz gefüllt. mit ovoiden, am zugespitzten Theil ge

deeltelten Eiern, deren Längsdurchnn-sser 90 bis 99,11

beträgt, Breite 77 bis 80p. Ovarium, hinter den lctz

ten Schlingen des Uterus situirt, etwas zweilappig, den

noch fast kugelfórmig. Zwei hintereinander liegende

»vale Hoden, nahe am Ovarium. Excretionsporus an

der Spitze des hinteren Leibe-sondes.

Kowalewski (29) ist der Ansicht, dass es sich

bei Opistorchis Pianae nicht um eine neue Trematoden

art handele, sondern um Eehinostonum eonoideum, dem

nur siimmtliche Hautstaeheln ausgefallen, was sehr häufig

vorkommen-soll, namentlich wenn der Parasit lange Zeit

nach dem Tode des Wirthes untersucht wurde. Syno

nyma dieses Echinost-emum eonoideum sind Cucullanus

vonoidcus Bloch., Planaria tores simpl. por. Goeie Fas

riola appendiculata Froellch, Distorna oxycephalum

Rnd., Distomum (Echinostomum) Froclichii Kowßlewski.

Galli-Valerio (18) bleibt bei seiner früheren

Annahme.

e) Rundwürmer. Nematodes.

Syngamus trachealis, der gepaarte Luftröhrenwurm,

scheint, in England und Frankreich namentlich, unter

llausgcflü el und Fasanen grosse Verluste herbeizu

führen. lee (27) bringt über diesen Parasiten und die

durch denselben hen'orgerufene Krankheit (Wurmhusten

der Vögel) einen grösseren Artikel, wie er auch über

gleichen Gegenstand mehrere kleinere Mitthcilllngen

(2011, No. 88, 89, 92) publieirt hat. Ueber Geschichte

«lt-r Entdeckung, Beschreibung des Syngamus trach.,

Entwicklung desselben, seine pathogene Bedeutung wolle

man das Original (27) nachlesen; hier sei das über

Prophylaxe und Therapie Mitgetheilte nur angeführt.

Ueber die Prophylaxe giebt Klee Folgendes an. Ist

der Wurmhusten unter Hühnern Fasanen u. s. w. fest

gestellt, sind die kranken von den gesunden Vögeln zu

trennen und separirt zu halten. Cadaver gestorbencr

Thiere und minderwerthige hölzerne Stallutensilien sind

zu verbrennen. Dcsinfecliion, gründliche, dei-Ställe und

Laufräume; in letzteren sollen Tümpel und Pfülzen

durch Einsehüttcn von Sand, Kies ausgefüllt und aus

getrocknet werden. Nach Theobald Auskalken der

Ställe, Aussprcngen mit 1 bis 2 proc. Schwefelsäure

Wasser. Das Auskalkcn geschieht in England mit Gas

kalk (gas-lime), gelöschter. pulverigcr Aetzkalk. der zum

ìeinigen des Leuehtgases verwendet wird, in Deutsch

land schwer zu erhalten). Auch das Ausstiiuben der

Ställe mit einem Pulver, das aus 2 '[‘heilen Kalk und

l Theil Campher besteht, geschieht. Nach )légnin

Bestreuen der Laufräume mit Seesalz; Walker, der

Regenwürmer als Zwischenwirthe des Fyngamus ansieht,

`elhlägt das Besprengen und Begiessen der Läuferräumc

mit starker Salzlösung vor. (Seesalz wie das Dornen

salz unserer Salincn zerstört die Vegetation der Böden,

auf welche es gestreut wird, gänzlich, Kupfer- oder Eisen

viltriollösungen dürften zu derartigen Desinfectionszwecken

dienlleher sein, Z.) Zu Heilzwecken wird die tracheale

injection nach Mo uquet (empfohlen von Dr. Müller

[»1ebenwaldc), bei der jedem Patienten 1 ccm einer

u proc. wässerigcn Lösung von Natrium salicylicum

mittelst kleiner lnjectionsspritzc in die Trachca des

leidenden Vogels injicirt werden soll. (l ecm solcher

Flüssigkeit ist für manche, namentlich junge. Vögel,

sehr viel. Die tracheale Injection halte ich für übel'

fliissig. Jeder Sachverständige muss im Stande sein,

den Eingang zur Luftröhre. den segr-n. oberen Kehl

kopf, eines jeden, auch eines kleineren Vogels, soweit

in den Rachenraum desselben cmporzudriicken, dass er

mit einem Glasstab oder mit llummischlauchglaspipette

einen oder einige Tropfen der Salicylnatńumlösung in

die Trachea einlaufen lassen kann. Sitzen die gepaartcn

Luftröhrenwürmer tief unten in der Trachea kann nur der

lluftröhrenabschnitt und das mechanische Hervorholen

der Parasiten nützen. Z.)

Sonsino (51) will l`asancn von Syngamen befreit

haben, dadurch, dass er einen feinen Draht in die Tra

ehca der leidenden Vögel einführte und mit diesem die.

Würmer hervorangelte (Р Ref).

In einer GansI und zwar in deren Luft-röhre, Weit

mehr noch in deren Bronchien, bis in die fcineren Ver

zweigungen derselben hinein, entdcctc Railliet (48)

zahlreiche rolhe Würmer: dieselben lagen im blutigen

Schleim, haftcten nicht an der Schleimhaut der Trachca

oder Bronchien, welche ganz intact erschien. Der Wurm

wurde als Syngamus bronchialis Mühlig bestimmt, die

M ühlig`sehe Entdeckung (Deutsche Zeitschrift für Thier

mediein. 1834. S. 265) vollkommen bestätigt.

Nach einem in der Deutschen thieriirziliehen Wochen

schrift enthaltenen Referat über einen in Progres veteri

naire publicirtcn, von einen französischen Veterinär Guit

tard verfassten Aufsatz, nach welchem letzterer eine

durch Heteraris inflexa veranlasste niördcrisehe Krank

heit unter Truthühnern .zu beobachten und zu behan

deln Gelegenheit gehabt, berichtet Klee (20h. No. 93)

u. A. Folgendes.

Klinische Erscheinungen. Nachlassen des

Appetites, Eintritt grosser Schwäche, Diarrhoe, schnelles

Verschwinden der Kchllappcn- und Kammröthe; nach

4_5 Tagen vermögen sich die Kranken nicht mehr auf

den Beinen zu erhalten, Tod nach 6—8 Tagen. See

tion: Entzündlicher Catarrh der Darmschleimhaut, theil

weise verengt durch Aufstauen ganzer Wurmpaquetc.

Therapie: Dippel`s Oel (Ol. animale rectilic.) 15 g,

gemischt mit 30 g ltieinus- und 200 g Oliven-Oel, da
von jeden Tag jedem Patienten einen Thcelöffel voll

verabreicht. Mehrere Tage zu wiederholen. .»\ls Getränk:

grüner Thee oder Kaffee. `Prophylaxe: Desinfeetion

mit (.lhlorwasser oder Creolin- oder L_vsolwasser, aber

auch Zink- und Kupfervitliollösungen.

Ein Sectionsbcricht Klee's (20h. No. 40) meldet

das Vorkommen von vielen Hunderten von Hetcraris

vesicularis im Darmkanal von zwei Hühnern. Insbeson

dere. waren die Blinddiirme derselben eigenthümlich

blasig aufgelrieben. deren Wände verdickt. Arckanuss,

3 g pro Huhn. wird als Heilmittel genannt. Die Ein

gewcide von Schlachthühncrn sind, wenn solche Vor

kommnisse in einem Gelliigelbestand auftreten, sorgfäl

tig zu vemichten (am besten zu verbrennen, d. В)

Volz, W., (57) schrieb über das Vorkommen von

Nematoden in Vögeln. Ref. hat sich die Abhandlung

nicht verschaffen können.

2. Epizoa.

Milben.

Klee (2O b. No. 88) bringt Mitthcilungen über

Falciger rostratus der Tauben, nach Magnin lmd Rail

liet. Nymphen von Falciger r. geratheu in das Unter
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hautbindegewche oder in das die Luftröhre der Tauben

umgebende Bindegewebe, verlängern sich, verlieren nach

einer Häutung ihre Kauorgane und ernähren sich wahr

scheinlich auf dem Vi'cge der Endosmose. Wenn Tauben

in Folge einer plötzlichen Mauscr die Federn verlieren,

50 sollen die Nymphcn sich in fertige Milben und zwar

jene, die man als Hypodecles columbarum im System

aufgestellt hat, verwandeln und den bisherigen Wohnort

verlassen, erst wenn das fertige Federkleid wieder her

gestellt ist, sollen llypodectcslarven wieder an die alte

Wohnstiittc zurückkehren und ihre frühere Lebensweise

erneut beginnen (Mí-gnin).

Raillict glaubt nicht, dass die Mégnìn'schen An

nahmen den wirklichen Thatsaehen entsprechen und

macht darauf aufmerksam, dass im Bindegewebe der

Tauben, ausser der erwähnten Milbenlarvc, noch eine

sehr kleine (lIypodeeles minus) _Nympho vorgefunden

werde. Megnin sagt, dass diese kleinen Formen zu

späteren männlichen Milben herauswüehsen, was eben

sowenig erwiesen ist, als die Beziehung, welche zwischen

Hypodeet. minus und Falciger rostratus bestehen 5011.

Fernel' hat Klee als Todesursache. eines Huhnes

viele Tausende von Luftsaekmilbcn, Cyteleichus sarcop

toides. vorgefunden; nach Zerreissen der Bauchluft

siieke waren die Milben in die Bauehhöhle des Huhnes

gelangt und hatten letal auslaufende Bauchfellentzün

dung hervorgerufen. Dcr-selbe Autor (20 b. No. 97)

fand dieselben Milben in den Luftsiieken einer Fasanen

henne. Inhalirenlassen von Jodwasserdiimpfcn schlägt

Klee bei starken Luftsackcatarrhen vor.

Einen recht guten Artikel über Vogelmilben in

Hühnerstìillen und deren Vertilgung schrieb Schneider

(52). Es ist hier nur einfach auf den Originalaufsatz

zu verweisen.

Pflanzliche Ilaut- und Schleimhautparasiten

der Vögel.

Galli-Valerio (19) giebt an, dass Unterschiede

zwischen den Culturen des Favuspilzes vorn Menschen,

Huhn und Maus thatsiiehlich existiren, doch sci die

Frage, 0b diese nicht durch die Leibesorganisation dieser

drei Geschöpfe hervorgerufen werden, denn diese Unter

schiede könnten auch fehlen, wie Neumann gezeigt,

welcher zahlreiche Culturen vom Favuspilz der Menschen

und des Huhnes erhielt. G.-V. berichtet: die von ihm

untersuchten gelben, mit becherartigcn Vertiefungen ver

sehenen Crusten vom Kopfe eines Huhnes zeigten Mycel

und Sporen von gleichen Eigenschaften auf, wie bei

Favus des Menschen. Auch in Culturen verhiclten sich

beide Arten gleich, nur zeigten sich am Rande. der

Ilühnerfavusculturen rothe Tröpfchen, welche früher schon

'Duclaux beobachtet hat.

Mycolischc Lungen- und Luftsackentzündungen 110

obachtetc Klee (20h. No. 72) bei einem Huhn. Die

Luftsäcke desselben waren derart mit fibrinösen Exsu

dat-massen angefüllt. dass sie völlig ausgegossen er

schienen und scharf von ihrer Umgebung sieh abheben.

Klee (2f) b. No. 64 und 76) beobachtete auch mehr

fach Soor der Speiseröhre bei Kücken. Therapie: Aus

pinscln des Rachens und der Speiseröhre mit dreiproe.

Lösung von ehlorsaurem Kali, theelöffelweises Eingeben

von 2proc. Borsìturewasser, Desinfcction der Aufenthalts

riiume. ——

Nicht ansteckende Krankheiten bci Vögeln.

Abnormitäten.

a) Innere Krankheiten.

Vergiftungen bci Geflügel. Nach Kleefflla.

No. 62) starben auf einem Casernenhofc eine Anzahl

Hühner an Bleivergiftung. Auf diesem llofe wurde ofi

mit sogen. Zielinunition geschossen und zwar nach einer

Pappscheibe. Die kleinen Bleikugeln fielen hinter der

Scheibe zu Boden und wurden, wie es sich schliesslich

herausstellte. von Hühnern aufgepickt. Nachdem, wie

früher, hinter der Scheibe ein Kugeifangkasten ange

bracht worden war und Hühner solche Kugeln nicht

mehr erlangten. hörten die Bleivergiftungen auf.

Vom selben Autor ist noch über verschiedene an

dere Vergiftungen bei Vögeln berichtet. Bei einer solchen

durch Strychnin erwähnt Klee die im Centralblatt für

die med. Wissenschaften mitgetheilten Versuche von

Falk über die Widerstandsfiihigkeit der Vögel gegen

Strychnin. Bei Einführung des Giftes in den Kropf des

Vogels verträgt derselbe eine verhältnissmässig grosse

Menge von demselben, besonders wenn das Gift in

wässerigen Lösungen verabreicht wird; ganz anders wirkt

eine solche bei subcutaner Einverleibung. Bei einem

Staar 5011 das Verhältniss der tötlichen Wirkung des

Stychnins bei subcutaner Application gegenüber der

durch das Maul verabreichten sich verhalten haben wie

23 : 1. Die Verlangsamung bei Einführung der Strychnin

haltigen wässrigen Lösung in die Speiseröhre sell theilweis

darin begründet sein, dass eine relativ sehr langsame Вс

sorption des in Wasser gelösten Giftcs erfolgt. Lösungen

des Strychninsalzes in Alkohol. mehr noch in Glycerin

wirken viel schneller.

Auch über eine Blausäurevergiftung bei einem Ра

pagei durch Genuss von Kirschkernen ist 20 b. No. 911

berichtet. Section: hellrothes Blut, dcr ganze Cadarcr

roch nach bitteren Mandeln.

Grünspanvergiftung bei einer Gans durch ver

sehluckte Zündhütchen ist 20h. No. 99 erwähnt.

Ungcmein interessant sind die Angaben Klee.`

über Kohlenoxydgas- oder Leuchtgasvergiftung von Tauben

(20 b. No. 101). Es handelte sich um einen rasch gv

storbenen Brieftaubcr. Bei Einsendung des Cadaver:

desselben wurde berichtet, dass in einer Nacht von

28 Brieftauben noch ausser dem Tauber 14 Stück 5.11

storbcn seien. Die Vermuthung, dass die Tauben ад

Kohlenoxygasvergiftung gestorben seien, wurde MIS

der Section des Taubers geschöpft, denn diese ergaln`

Lungen in hohem Grade mit Blut überfüllt und wässrig

durcbfcuehtet, auffallend hellrothcs Blut. Die Annahme

Klec's, dass wahrscheinlich von einem defecten Schorn

stein aus Kohlenoxydgas oder auf sonstwclchem Wwf,

Leuchtgas in den auf dem Bodenraum befindlichen Tauben?

schlag gedrungen sein müsse, wurde brieflich gemelde@

Auf die dem Besitzer der Brieftauben mitgcthŕîl

Diagnose antwortete derselbe:

„ . -Meine Brieftauben befinden sich über flI
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«jasrcinigungsraum der von mir verwalteten Gasanstalt;

in der fraglichen Nacht hat eine Gasausströmung aus

einem Apparat stattgefunden, welche bald bemerkt und

beseitigt wurde, es kommt dies hin und wieder vor. In

«len Sommermonaten sind die Abzugscanäle oñ`en und

hat noch nic eine Belästigung stattgefunden, dagegen

bei dem Frostwetter waren die Abzüge geschlossen und

das ausstriimende Gas sammelte sich auf dem Hausboden

und tötete alle Tauben, welche auf einem Balken direct

unter dem Dache sasscn, wohingegen niedrig sitzende

Thiere verschont blieben.“

An Darmcatarrhen gehen. wie bekannt, alljähr

lich Kücken der hühnerartigen Vögel massenhaft zu

Grunde. Schuld daran tragen meist Erkältung, unge

eignete Diät, Aufenthalt in schmutzigen, schlecht venti

lirten Räumen. Solche Darmcatarrhe sind meist von

Haus aus nicht infectiös, werden es aber in Räumen,

we sehr viel schr junges Geflügel, das an Darmcatarrhen

leidet, zusammengehalten wird. Klee (20 b. No. 82,

No. 48) berichtet mehrfach über derartige Krankheits

vorkommnisse. Neben dem Catarrh soll sich wiisserige

Durchfeuchtung der Lungen oder gar Lungenentzündung

bei vielen der Kranken vorgefundcn haben. Hauptsache

der Behandlung: penible Reinlichkeit in den Aufenthalts

rliumen der Patienten, gesunde aber nicht kalte Luft,

Wärme, Trockenheit. Bei infectiösen Darmcatarrhen

Dcsinfection der Ställe selbstverständlich. Futter: ge

kochte Hirse, gekochter Reis, lrbsbrei, geröstete und gc

schrotene Gerste. Trinkwasser' vor dem Verabreichen

ist abzukochen und sind ihm auf das Liter 2 bis 3 g

Eisenvitriol zuzusetzeu. Abkochungen von ’l`ormeutill

Wurzel als Saufen wird ebenfalls genannt (5 : 200).

Klee (20 b. No. 65) fand bei einem Tauber hoch

gmdigen Icterus als Begleiterscheinung des Darm

catarrhs.

Derselbe Autor beschreibt eine hochgradige Ver

stopfung bei einem jungen, sehr abgemagerten Erpel

(20 b. No. 91), 111 dessen (,‘loake ein mannsfaustgrosscr.

hart gewordener Kothballen sich angesammelt hatte.

Von inneren Geschwülsten oder Neubil

dungen bei Vögeln meldet Klee eine sarcomatöse Ver

änderung beider stark vergrösserten Nieren eines Mi

norkahuhnes. Dic Nieren waren zu 10 cm langen,

2 ern Durchmesser besitzenden wurstfórmigcn Ge

schwülsten umgewandelt, welche noch die bei Vogel

nieren zu beobachtendcn Sacralwirbcleindrückc erkennen

liessen. Ausserdem ergaben sich als Sectionsresultatc:

beiderseìtìge Lungenentzündung. amyloide Entartung der

uxu das Doppelte vergrösserten Leber (20 b. No. Sti).

Eine hühnereigrosse Geschwulst in der Bauchhöhle eines

lluhues wird 20 b. No. 96 erwähnt. Es war eine Feder

balggeschwulst oder Dermoideystc. wie solche von

Hollinger und Casper schon früher beschrieben

'worden sind. Die inl Innern der Geschwulst vor

gefundenen Federn, etwa 100 an Zahl, standen dicht

aneinanderl und zwar zu einander parallel, gingen vom

stumpfen Ende des Sackes aus. Die meisten Federn

waren noch in den Federscheiden aufgerollt. Die Ge

Y~^1'-}'n\7ulst mag vom Ovarium. in dessen Niiho sie lag.

ihren Ausgangspunkt genommen haben.

ltabus (47) behauptet, die innerliche Behandlung

von erkrankten kleinen Stubcnvögeln nütze in der Regel

nichts, dahingegen habe sich vielfach heilsam erwiesen

das L'ntertauchen des lose gehaltenen kranken Vogels

in Wasser von 5-120 lt. und zwar nur einen Moment

lang, durchaus darf der Patient nicht, wenn auch nur

ganz kurze Zeit lang, unter Wasser still gehalten

werden. Nach dem Bade kommt der Vogel in ein mit

Watte ausgepolstertes Kästchen und wird mit einer

leicht-en Baumwollenschicht zugedeckt. Das Eintauchen

des Kranken in Wasser kann event. wiederholt werden.

Hartcnstcin (21) machteÍ die interessante Beob

achtung eines überaus raschen Verlaufes von Uraemie

bei Gänsen. Von einer grösseren Herde starben 7() Stück.

Bei der Section solcher Gänse fanden sich die ser'ósen Häute

der inneren Körperhöhlen mit weissem trockenem Belag

versehen, das Herz war wie auf seiner Aussenseite mit

Gipsbrei übergosscu. Acute Viseeralgicht würde cinc

bessere Bezeichnung für die Krankheit sein, als Uraemie.

b) Aeussere Krankheiten.

Ball (3) stellte Forschungen über den Heilproeess

ron Fracturen bei Kücken an. Zwei Stadien wurden

beim Heilproeess von Humerusfracturen beobachtet, ein

erstes, in welchem sich ein periostaler knorpcliger Callus

bildet, der sich durch Vascularisation und Markhöhlen

bildung unter Substitution eines von Osteoblastcn ge

bildeten osteoiden Gewebes in eine spongiös-knorpelig

knöchcrne Callusmassc, welche die Bruehenden mit ein

ander vereinigt, umwandelt. Im zweiten Stadium wird

der spongiöse Callus bis auf eine periphcre Schicht,

die eine Knochenrinde um die Bruchstellc schliesslich

bildet, resorbirt. Bei der Heilung der lIumerusfractiucn

der Kücken ist die neugebildete Knochenrinde um den

fracturirten Knochen von einer Epiphyse zur anderen

reichend, während bei Brüchen der Scapula und Tibia

die neugebildete Rinde nicht weit über die Bruchstellc

hinausgeht. Der (`ambiumschicht des Periostes fällt

beiden erwähnten Flucturen die Hauptrolle bei dcr

Heilung der letzteren zu. Die Substitution des knol'

peligen Gallus durch einen knöchernen geht auf dem

Wege der Neoplasie vor sich, die meisten Knorpel

zellen gehen zu Grunde, wenige werden zu Markzellen.

Die in der Markhöhle des Knochens zunächst sich bil

denden Knochenbiilkchen sind ohne Einlluss auf die

bleibende Heilung des gebrochenen Homerus, sie werden

resorbirt. Knorpcligcr Gallus bildet sich nirgends in

der )larkhöhle des gebrochenen Knochens. Der alte

Knochen wird bei Humerusfracturcn vollständig resor

birt. ohne vorher der Necrosc anheimzul'allen. Tem

peratursteigcrungen fanden bci den Kückcn, welchen

künstliche Fracturen zugefügt worden waren. nicht statt.

während das Körpergewicht nach solchen bis zum

fünften Tage stark abnimmt, um dann viel langsamer

zuzunchmen, als bei gesunden Kücken gleichen Alters.

Geschwollcne Gelenke der Fusszehcn, er. eitrige

(ielenksentzündungen an denselben, sowie die Fuss

sohlen-Geschwulst der lliihner werden l'ast nur dadurch

verursacht. dass die Hühner runde Sitzstangcn in ihren

Stilllen haben, auf denen sie zu sitzen gezwungen sind.
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während sie Latten mit verstossenden lianten brauchen,

da sie mit der Fusssohle auftreten müssen, wenn sie

ruhen wollen, ferner, dass die Vögel auf den mit kleinen

`Steinen gepñasterten Böden der Ställe und Laufriiume

gehen müssen oder auf groben] Kies u. s. w. Ohne dass

solche Uebelstände beseitigt werden, ist Heilung solcher

Fussübel, namentlich der Fusssohlen-tieschwulst (Boili

blefode) ganz unmöglich. Ueberhaupt ist der Prophy

laxe mehr als der Therapie Sorgfalt zuzuwendcn. Diesen

Verhältnissen hat Schneider (50) in seinem recht

guten Aufsatz Rechnung getragen. Es sagt Schn. ge

rade-zu:

„Wollen wir unsere Hühner vor Erkrankungen der

Füsse bewahren, so müssen wir denselben vor Allem

genügendeu Auslauf auf freiem Erdboden und grünen

weichen Rasenflâichen bieten, für bequeme breite Sitz

stangen zur Nachtruhe sorgen und dabei in den Stiìlleu

die peinlichste Sauberkeit vorherrsehen lassen. Wo sich

aber ein nnbeschränkter Auslauf auf Acker, Wiese und

Garten nicht ermöglichen liisst und der Züchter nur

über engere und gepllasterte Hofrâiume verfügen kann,

dann müssen diese mindestens mit einer entsprechend

hohen Schicht lockerer Erde oder Sand bedeckt und

dazu für genügend animalische und vcgctabilische Nah

rung gesorgt werden."

Klee (2S) tand bei einem Huhn, dass in dessen

unterer liropfgegend zwischen den Federn der Haut ein

graubrauncr, röhrenñirmiger Körper etwa 6 cm lang

hervorragte, der aber 4 cm in die Tiefe ging und mit`

dem Kropfe des Huhnes communicirte: dieser Fremd

körper war völlig hart, da, wo er in die Haut einge

lassen war, zeigte diese eine wulstartige Verdickung;

den 1'ölli'enfiìrmigen Fremdkörper umringten in regel

mässigen Abständen lipidermismassen. sodass crsterer

entfernte .\ehnlichkeit mit einer Luftröhre aufzeigte.

.luf Zug hin konnte der Fremdkörper nicht entfernt

werden; es wurde deshalb lege artis der Kropfschnitt

bei dem Huhnc gemacht. worauf es schr leicht gelang,

denselben, einen 1t) cm langen tlummischlaueh. auszu

ziehen. Das lIuhn wurde geheilt und war für immer

von seiner Kropflistel befreit.

c) Abnormitiiten.

Ripping. Dr., beschreibt (59. S. 241) einen Fall

von llahnenfedrigkeit. verbunden mit Kannnanschwel

lung und mächtiger Entwickeluug der Sporen bei einem

Huhn mit nicht mehr functionirendetn liierstock und

\erengtcm Eileiter. (Yergl. dies. Jahresber., Jahrg. XVII.

S. 201).)

XVII. Schlachtvieh- und Fleischbeschau.

Nahrungsmittelkunde. Oeiïentliche

Gesundheitspflege.

Zusamnn-ngestellt' und redigirt von Edelmann in

Dresden.

1) Edelmann. l)cr I'Íntwurf zum Fleisehbeschaw

gesetz für das deutsche Reich. Deutsche th. Wochen

schrift. S. 97. \l\'ririsehe Besprechung.) Ы 2) Fisch

ötlcr. Db` .\'oth\\‘'»mligkeit und dic _\rt der lnansprnch

nahme dcr 'l`hi|~r':ir'/.tc bei dcr l-‘Icischheschmi einschliess

lich der 'l`richinenseh. (lief. über einen Vortrag.) Berl.

th. Wochenschr. S. 307. —— 3) Gärtner, Dcr liut

wurf eines lleiehsgesetzes betreffend die Sehlachtvich

und Flcischbesehau. Deutsche med.Wochenschr. Nola'

und 19. — 4) Haft-ner, Die Fleisehbesehau bei Haus

schlachtungen. Berliner th. Wochenschr. S. 251. —

5) Heiss, Amerikanische Fleischbesehau. (Mittheílun

gen eigener Beobachtungen.) Zeitschr. f. Fleisch- und

Milchhyg. 9. Bd. 163. — 6) Koch, A., Zeichnen der

Thiere und des Fleisches. Monatssehr. f. Thierheilk.

24. Jahrg. 545. - 7) Leclainche. Zur Fleischbe

schau. Rente veter. Bd. 24. р. 452. —— 8) Lohoff.

Ueber die Ausübung der Fleisehbeschau in Städten ohne

öffentliche Sehlachthäuser. Ztschr. i'. Flcisch- und Milch

hygiene. IX. S. 5. —— 9) Derselbe, Zur Feststellung

von Tuberculose bei einzelnen von auswärts eingeführten

Schweinefleischstückcn. Ebendas. 9. Bd. S. 29. -

10) Maier. Ueber die Ausübung der Fleisehbesehau in

Städten ohne öffentliche Schlachthììuser Ebendas. 9. Bd.

5.61. —- 11) Moule. Allgemeinverbindliche Festlegung

dcr Gründe zur Fleischbeanstandung. Rec. de med. vet.

Bull. de 1a Soc. No. 10. p. 189. — 12) Ostertag.

Die Einführung und Organisation der allgemeinen Fleisch

heschau. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 1.

— 13) Derselbe.Í Der Entwurf des deutschen Fleisch

beschaugesetzes. (Besprechung.) Zeitschr. f. Fleisch

und Milehhyg. 9. Bd. S. 141. ——- 14) Derselbe, Die

Gewährleistung für Schlachtvieh nach dem Inkrafttreten

des Bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich.

Ebendas. 9. Bd. S. 161. - 15) Pion. Allgemein

verbindliche Festlegung der Gründe zur Fleischbean

standung. Rec. de med. vet. Bull. de la Soc. No. 10.

р. 176. — 16) Rassau. Fleischbeschau in Deutsch

China. Berl. th. Wochensehr. S. 263. — 17) Schnei

der, Nenos aus der Fleischbeschau. Monatsh. f. pract.

Thierheilk. XI. Bd. S. 80. (Sammelreferat.) — 1S)

Stockman, St.. Die Entwicklung der Fleischbeschau.

The Yetel'inarien. LXXII. p. S47. (Historische Ueber

sicht vom Alterthume bis zur Jetztzeit.) - 19) Yil

laret. Statistischen“ Beitrag für die hygienische Noth

wendigkeit einer durchgreifendc-n Fleischsehau. Dtsch.

med. Wochenschr. No. 25. 26. 27. Ref. Deutsche th.

Wochenschr. S. 270. - 20) Die neuesten Anforderun

gen an eine wirksame Fleischbeschau. Beschlüsse de».`

intern. thierìirztlichcn Congresses in Baden-Baden. Zeit

schrift f. Fleiseh- u. Milchhyg. IX. S. 238. Х. S. 30.

Deutsche th. Wochensehr. S. 326. Berl. th. Wochen

sehrift. S. 419 hezw. S. 420. — 21) Die obligatorische

Fleisehbesehau in Deutschland. Thier'zirztl. Centralbl.

Хо. S. S. 146. —— 22) Zur allgemeinen Beurtheìlungr

in dcr Fleischbesehau. Ebendas. No.6. S. 105. No.9.

S. 159. No. 10. S. 18.5. — 23) Ermittelung von Seuchen

ausbrüchen durch die Fleisehbeschau. Zeitschr. f. Fleisch

und Milchhyg. 9. Bd. S. 97. - 24) Petition, betr.

die definitive Anstellung der Schlachthofthierìlnte. Berl.

th. Wochenschr. S. 294. — 25) Reichs-Fleisehbesehau

Gesetzcntwurf. (Begründung desselben.) Zeitschr. fü'

Fleich- und )lilchhyg 9. Bd. S. 121.

Die obligatorische Sehlachtvieh- und Fleischbe

Schall winvle eingeführt in Gross-Schönau (Sachs), Hohen

mölsen. Bellinghausen. Auerbach (Vogtland). Freienwald'.

(s. auch öffentliche Sehlachthiiuser).

Ueber die neuesten Anforderungen an eine wirk

ваше Fleischbescllnll wurden auf dem international-‘h

thieriirztl. t'ongresse. in Baden-Baden (20) folgende BL*

sehliìssc gefasst:

1. Der Congress macht die Regierungen der offìcìvi!

vertretenen Staaten auf die Nothwendigkeit der allge

meinen Einführung der obligatorischen Fleischbeschau

aufmerksam. _

‘2. Als Sachverstâìmlige für die Fleisehbesehau sind

ausschliesslich diplomirte Thieriir/.t-e zn berufen. VFW

risoriseh können Laienlleischbcschauer in den Urt'
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schaften,in welchen derThieriirzte-Sachverständigen-Dienst

noch unmöglich ist, mit begrenzten Befugnissen ange

gestellt werden. Diese sind an grösseren Schlachthöfen

möglichst umfassend durch Thieri'irzte für ihren Beruf

auszubilden, staatlich zu prüfen und in Ausübung ihrer

Thätigkeit durch Thier'arzte beständig zu controlliren.

Als Fleisclrbeschau-Sachverständige und als Leiter an

Schlacht- und Vichhöfen sind nur Thierìirzte zu bestellen.

3. Der Unterricht in der-Fleichbeschau an den thier

ärztlichen Lehranstalten ist zu vervollkornmnen. Die

Fleischbeschau soll thunliclrst zum Gegenstand practi

scher Prüfung im thier'arztlichcn Fachexamen gemacht

werden. Dasselbe hat im Examen zur Erlangung der

Qualification als beamteter Thierarzt zu geschehen, und

ist hier ausserdem zu fordern, dass der Candidat min

destens acht Wochen in der Fleischbcschau eines

grösseren, unter geregelter thieriirztlicher Aufsicht

stehenden, öffentlichen Sclrlachthofes thütig gewesen ist.

4. Principiell muss sich jede Fleischbcscllau auf

|sichere Wissenschaftliche Grund- und Erfahrungssiitze

stützen, über welche eine internationale Verständigung

herbeizuführen ist.

5. Die Fleischbeschau muss auf alle Arten von

Schlachthìeren ausgedehnt und in allen Landesthcilen

eingeführt werden. Sie hat sich auf alle Schlachtthiero

und alles Fleisch zu erstrecken, welches zur mensch

lichen Nahrung und zum öffentlichen Gebrauch bestimmt

ist, gleichgiltig ob dasselbe zum öffentlichen Verkauf

oder zum Privatgebrauch dienen soll.

6. В10 Wirksamkeit der Fleischbesehau ist nur dort

vollkommen, wo öffentliche Schlachthìiuser mit Schlacht

zwang bestehen. Deshalb ist die Errichtung solcher in

thunliehst vielen Gmcinden anzustreben.

7. Bei der Beschau von geschlachtet cingefülrrtem

frischen Flcische ist zu verlangen:

a) dass das Fleisch von Rindern und Pferden

mindestens in Vierteln, dasjenige von Schwei

nen nur in Hiilften und das aller übrigen

Thiere im unzertlreilten Zustandc eingebracht

wird, sowie

b) dass die wichtigsten Eingewcidc sich in na

türlicher Verbindung mit dem Fleische be

linden.

Dieselbe Forderung gilt für das vom Auslande ein

geführte frische Fleisch. Zubereitetes Fleisch aus dem

.\uslande darf nur eingeführt werden, wenn cs in zu

lässigen sanitär unbedenklichcr Weise conservirt ist und

seine Unschädlichkeit mit Sicherheit festgestellt werden

kann.

8. Das von der Beschau zunr Gonsum zugelassene

Fleisch ist in geeigneter Weise (Abstempelung, Plom

lrirung etc.) zu kennzeichnen.

9. Solches Fleisch. welches nicht als gesundheits

schädlich, sondern nur als minderwerthig befunden

wurde, ist unter Declaration an besonderen.v behördlieh

üllcrwaehten Verkaufsstellen (Freibiinken) feilzubictcn.

10. Die Einführung einer staatlichen, allgemeinen

und obligatorischen Schlachtviehversicherung ist, zur

Unterstützung der Fleiselrbescbau und der Seuchentil

gung. dringend geboten.

11. Die Erfolge der' Fleischbesehau sind für wissen

schaftliche und volkswirthschaftliche Zwecke in einer

planmässig angelegten Statistik, deren internationale

Einheitlichkeit anzustreben ist, zusammenzufassen.

Edelmann.

llloulr'l (11) hält es für nöthig, dass die Schlacht

hofthierärzte bei Beanstandung von Fleisch nach gl eich

ml'issigen Grundsätzen handeln. Er nimmt u. А.

Bezug auf die in Frankreich sehr vcrscbiedenartigc Bc

urtheilung von Fleisch kranker bezw.' neugeborcner

Thiere. Die Aufstellung einheitlicher Grundsätze scheint

ihm erwünscht. Röder.

Pion (15) beleuchtet die Schwierigkeit einer gleich

111 ässigen Beurtlreilung des Fleisches kranker Thiere

und kommt zu dern Resultate. dass scharfe Grenzen

nicht gezogen worden können. Röder.

-Ireclainchc (Т) vertritt den Standpunkt, die Fleisch

beschau habe sich ausschliesslich mit Geniess

barkcit des Fleisches zu befassen, nicht aber mit dem

Marktwerlhc desselben. Die Entscheidung, ob das Fleisch

mager oder blutig sei, gehört ebensowenig zu der Auf

gabe der Flcischinspcction, als die Beaufsichtigung des

Auswägens. Der Fleischschauer ist Specialist für Hygiene,

nicht Polizei. Guillebeau.

Nothwendigkeit der Fleischbesehan. Villaret

(19) erörtert an der Hand der Statistik des Berliner

Schlachthofes und des statistischen Materials der prcussî

schen Armee die Ausbreitung der für die Fleischschau

in Betracht kommenden Tlricrkrankheiten, sowie die

Verbreitung der Invasiouskrankheiten in der Armee und

im Volke. Verf. kommt zu dem Schluss, dass die

Flcischschau überall einen Rückgang in der Ausbreitung

der lnvasionskrankbciten zur Folge gehabt hat.

Mit Rücksicht auf das Wohl des ganzen Volkes

müssen bei einer allgemeinen Einführung der Fleisch

beschau Lücken vermieden werden; es würde daher ein

kapitaler Fehler sein, Wollte man die Haussclrlachtungen

von der Fleischbeschau ausnchnren. Wenn die Fleisch

schau auch den Zweck erfüllen soll, Infectionskrank

heiten rechtzeitig zu entdecken und dem Ausbruche von

Epidemien und Endcmien vorzubeugen, so kann sie auf'

die Hausschlaclrtnngcn, in denen das schlimmste Mat-c.

r'ial steckt, auf keinen Fall verzichten.

Ani Schluss seiner Arbeit empfiehlt V. neben der

Errichtung von Schlachthöfen, Schaffung von Vichvcr

sicherungskassen, für deren Gründung eventuell öffent

liche Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Ferner will Verf. möglichst strenge Untersuchung des

vom Auslande eingeführten Fleisches, welches bei irgend

welcher zweifelhaften Besehañ'enheit dem Kochzwang

unterworfen werden soll; krankes Fleisch ist zu confis

ciren. Schütz.

Gärtner' (3) bespricht den Entwurf des Fleisch

schaugesetzes für das Deutsche Reich und knüpft

daran kritische Bemerkungen. In Ucbercinstimmung rrrit

anderen Autoren hiilt G. die Controle der „Hausschlach

tungen“ für nothwendig und schlägt für den Fall, dass

der Reichstag dieselben freigeben sollte, vor, wenigstens

den Begriff' des „Hatlsschlaelrllens“ weiter cinzuengen.

Verf macht dabei auf die grossen ländlichen Betriebe

aufmerksam, deren Sehlaehtungen unter allen Um

ständen dem Untersuchungszwangc. unterworfen werden

müssten. Bei kleineren Besitzern käme es vor, dass

der Ueber-schuss abgegeben würde und als Wurst. Speck

u. s. w. auf den Markt gelangte.

Die Nothwendigkcit der Trichinenschau beiSehweinen

bleibe für manche Gegenden, in denen Trichinose selten

ist und Schweinefleisch nicht roh gegessen wird, dahin

gestellt, indessen empfehle es sich aus anderen Gründen

die Trichincnschau allgemein einzuführen und dieselbe

auch auf Wildschweine und llunde auszudehnen.

Um dic Landwirfhschaft zur Tilgung der Tubercu

lose anzuhalten, schlägt G. vor, der jetzigen rnildell

Beurthcilung des Fleisches localtubereulöser Thiere ein

Ziel zu setzen. Mit Ostcrtag stimmt Verf. darin über

ein, dass die Gesundhcitssehiidliehkeit des Fleisches von

Thieren, dic an Rausclrbrand, Wild- und ltinderscuchc,

Sclrweinerotlrlauf und Schweincseuche gelitten haben,

sich wissenschaftlich nicht rechtfertigen lasse. sondern

dass solches Fleisch vielmehr nur als ,.vr-rdorben" im

Sinne des N. М. G. zu bezeichnen sei. Verfschlìigt vor.

den Begriff A.,untauglielres" Fleisch nicht nur auf das
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gcsundhciisschädlichc, sondern auch auf das verdorbcne

Fleisch auszudehnen.

Bezüglich des Fiirbens der Wurst steht Verf- auf

dem Standpunkt, dass dasselbe, auch wenn der Farb

stoff an sich indifferent ist, zu verbieten sei. weil die

Färbung ein Abschätzen des Alters dcr Wurst vcr

hindere und Fälschungen vcrdecke. Schütz.

Ambulatorisehe Fleischhcschan. Loheft' (8) be

spricht die Schwierigkeiten, welche die Ausübung der

ambulatorisehen Fleischbeschau gegenüber derjenigen in

Schlachthöfeu mit sieh bringt.

Da die betreffenden Thierärzte in der Regel neben

her noch Privatpraxis treiben sollen, so ist die Fest

setzung von Schlachtstunden empfehlenswerth, und ebenso

sollten gewisse Einrichtungen in den Privatschlachtstiitten

bchördlicb vorgeschrieben worden, damit eine sachgcmässe

Untersuchung der gesehlachteten Thiere erfolgen kann.

Wegen der an und für sich schwierigen Untersuchung

des eingeführten Fleisches möchten Untersuchungsstatio

nen eingerichtet werden, ebenso eine Freibank mit allen

Erfordernissen. Die Beseitigung der Contiseation stösst

ebenfalls auf Schwierigkeiten, welche, je nach den ört

lichen Verhältnissen, besonders eine aufmerksame Beach

aehtung verdienen. Die Einziehung der Gebühren durch

den Fleisehbeschauer selbst ist zu verwerfen.

Edelmann.

Im Anschluss an die Loboff`schen Mittheilungcn

spricht sichMaier(10) über die Erfahrungen aus, welche

seit 2O Jahren in Baden mit der Fleischbeschau in Städten

ohne öffentliche Schlachthäuser gewonnen worden sind.

Unter Bcipflichtung der Lohoff'sehcn Ansichten

bezüglich der Festsetzung gewisser Schlachtstunden.

wünscht M. ein Verbot gewerblichen Schlachtens zur

Nachtzeit. Als Stcllvcrtrctung der Thiel-ärzte hat sich

die Zuziehung von Laienfleisehbeschauern im Allgemeinen

bewährt. Bezüglich der Einrichtungen der Schlacht

häuser theilt` M. die badischen Vorschriften mit. welche

als mustergültig zu empfehlen sind. Auch für die Frei

bankvcrwaltung und 'die Beseitigung dcr (`ontiseatc

empñchlt M. die, badischen Einrichtungen. In der Ge

bührenfrage tritt M. entschieden für eine Bezahlung der

Schauer aus der Gemeinde-casse ein. Edelmann.

Schneider (17) giebt cin ausführliches Sammel'

referat, auf welches besonders verwiesen sei, über-_ Finnen,

Trichinen. Eehinococccn, Pentastonnnn denliculatum.

Ocstruslarven, C_vsticercus tenuieollis, Hepatitis cysticer

cosa bci Schweinen, Cysticcrcosc bei Lämmern, enzoo

tische Follieularerkrankungen im Darm des Schweines,

Ascariden, Sehrotausschlag des Schweines, Tuberculose.

Baum.

lin Jahre 1897 wurden bei Ausübung der Fleischbe~

schan (23) an Seuchenfällen ermittelt: 58 Fälle von Milz

brand und Wild- und Rinderseuche. 17 Fälle von Rotz,

1 Fall von Lungenseuehe, 5 Fälle von Plcrderäude,

3 Fälle von Sebafräude und zahlreiche Fälle von Maul

und Klauenscuche. Rothlauf, Schweineseuche und Schweine

pest. Edelmann.

Amtliches. Königreich Preussen. Rundschrei

ben, betr. die Untersuchung der geschlachtcten h'älber

auf Finnen. vom 21. Juli 1898.

Kreis Fulda. Bekanntmachung des Kgl. Land

raths, betr. die bessere Ausübung der Schlaehtvich- und

Fleischbesehau` vom 20. April 1898. Erläuterungen und

Anhang zn der Polízcbcrordnnng vom .lain-e 1892 über

die tintersuclnlng des .<chlachtviches.

Königreich Sachsen. \'crorrlnung zur A\nsfüb

rung des _ë 4 des Gesetzes vom l. Juni 1898. die Ein

führungr einer allgemeinen Schlachtvich- und Fleisch

besehau bctrctfmnl. vom 24. .luni 1898. (Betrifft die Aus

bildung und Prüfung der Laienfleischbeschauer.)

Verordnung zur weiteren Ausführung des Gesetzes

vom 1. Juni 1898, vom 23. Juli 1899. (Eigentlichc Aus

führungsvcrordnung nebst Dieustanweisung für dieFleisch

beschauer und Grundsätzen für die Bcurtheilung des`

Fleisches.)

Verordnung zur Ausführung des Gesetzes vom 2. Juni

1898. die amtliche Schlachtviehversichcrung betreffend,

vom 24. Juli 1898.

Braunschweig. Gesetz, die Untersuchung des

Schlachtviehes betreffend, vom 29. Mai 1898, nebst Ge

setz, betreffend denselben Gegenstand. vom 16. Sep

tember 1898.

Verfügung des schweizerischen Landwirthafts

departements. betreffend die Einfuhr von Speck und

Fleisch zu Handelszwecken. Vom 5. December 1898.

(t'nteisnehungszwang an den Grenzzollämtern, Freisein

von Bor und Borpräparaten vorgeschrieben.)

Gerichtsentscheidnng. Es ist zulässig. in der auf

Grund des Nahrungsmittelgesetzcs § 16 vom Gericht an

geordneten Bekanntmachung das Geschäft zu bezeichnen,

in welchem verdorbene Nahrungs- oder Genussmittel

verkauft sind. Edelmann.

2. Krankheiten der Schlachtthiere.

l) Armbriistcr, Cysticercus’ cellulosae beim

Schafe. Ztsehr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 10. Bd. 5.34..

- 2) Boutin, Die Beurtheilung des Fleisches tuber

culöser Thiere vom national-öconomischen Standpunete

aus und über die Sterilisation dieses Fleisches. Journ.

de Med. veter. Bd. 50. p. 148. —— 3) Breuer. A..

Statistik der Rinderfìnnen auf dem Schlachthofe zu Buda

pest. Veterinarius. No. 5. — 4) Brown, Th.. Unter

suchungen über Trichinose mit Bezug auf die Zunahme

der eosinophilen Zellen und ihre diagnostische Bedeu

deutung. Journ. of exper. mcd. 1898. Vol. III. No.3.

Ref. Dtsch. Thierärztl. Wehschr. S. 167. — 5) Brum

mel, J., Die Tuberculose vom Standpuncte der Fleisch

bcsehau. Veterinarius. No. 22-23. (Ungarisch.) ~

Íi) (fourniront, Pseudotuberculose durch Streptobacillen

verursacht. Dtsch. Med-Ztg. 1898. No.9. Ref. тещ.

f. Fleisch.- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 50. — 7) Davids.

Ueber die sog. Actinomycosis musculorum suis. Eben

daselbst. 9. Bd. S. 181 11. 212. 8) Edelmann.

Die Tuberculose der Schlachtthiere im Königreich Sachsen

im Jahre 1898. Sächs. Velzen-Ber. S. 166. - 9) Dcr

selbe. Tuberculose-Statistik vom Jahre 1898 aus den

Preuss. Sehlachthäusern. Dtsch. Thieriirztl. Webschr.

S. 361. — 10) Glage, Ueber Cysten in den Atrio

vcntrieularklappen des Schweines. Ztsehr. für Fleisch

und Milchhyg. 9. Bd. S. 113. —— 11) Haase, Zur

Diñerentialdiagnese der Lungenseuche. Ebendas. S. ‘232.

12) Hohmann, Ueber isolirte tuberculöse Infection der

Magenlymphdrüsen beim Schwein. Ebendas. S. 149. 

13) Lohoff, Bemerkenswerthe Tuberculoseñ-ìlle. Eben

daselbst. S. 216. 14) Derselbc, Nochmals di~l

Leber- und Portaldrüsen-Tuberculose. Ebeudas. S. 233.

15) Matschke. Einiges aus der Praxis über den Finnen

erlass vom 18. Nov. 1897. Ebendaselbst. S. 101. -_

16) Messner, Zum Vorkommen der Rindertinnen ш

Oesterreich. Ebendas. S. 72. - 17) Moret, Ch., Ueber

die Beanstandung finniger Schlachtthiere. Rec. de mrd.

vet. Bull. de la Soc. No. 12. p. 245. _ 18) Munik.

Zum Vorkommen von Rinderlinnc-n in Oesterreich-Ungarn.

Ztsehr. für Fleisch- und Milchhyg. 9. Bd. S. 27. —

19) 0111` rschulte. Ueber lcberbraune Yerfärbung der

Musculatnr (Xanthosis Goltz). Ebendas. 9. Bd. S. 7. '

20) Fossett, Beitrag zur Lehre von der multiplßtl

("узбеки-Мс. Wiener klin. Wochensehr. S. 422. Het

Ztsehr. l'. Fleiscb- und Milehbyg. 9. Bd. S. 171. .

21) Railliet und Moret, G_vsticercus tennicollis l`f1

dcr Herzwand cines Schafcs. Soc. de biologie. 189?Á

Ref. Ztschr. f. Fleisch- und Milchhyg. 9. Bd. S. 73. —

22) Savarese. Zur Statist-ik der Finncnkrankhcit du* 1
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liindes. Annales de Med. veter. Ref. Thieriirztl. Wchschr.

5.306. — 23) van der Sluys, D., Versuche über die

Sehädlichkeit des Fleisches tuberculöser Thiere. Ztschr.

l. Fleisch- u. Milchhyg. 10. Bd. S. 9. — 24) Sosath, G.,

Finnen von Taenia mediocanellata in Lunge und Leber

rines Ochsen. Berl.Thierärztl.Wchschr. No. 21. S. 254.

—— ‘25) Steuding, Fettnccrose beim Schweine. Ztschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 149. —— 26) Turski,

Die Beurtheilung finniger Rinder. Berl. thierärztlichc

Wehschr. 616. (Eine kritische, ablehnende Besprechung

des Finnenerlasses vom 18.Nov. 1897.) — 26 a) Wi nter,

Beitrag zur Frage der Tuberculose der Muskeln. Ztschr.

r'. l-‘Icisch- u. Milchhyg. IX. 43. — 27) Statistik

der Tuberculose der in den preuss. Schlachthäusern ge

lschlachteten Rinder, Kälber und Schweine. Archiv für

Tliierheilkde. XXV. 236. — 28) Uebersicht über das

Vorkommen und die sanitätspolizeilichc Behandlung

'ubereulöscr Schlachtthiere in den öffentlichen Schlacht

häusern Bayerns im Jahre 1897. Ztschr. f. Fleisch» und

Milchhyg. 9. Bd. S. 36. — 29) Vorkommen der Tu

berculose in den öffentl. Schlachthöfen Bayems im Jahre

1598. Beil. zur Wehschr. í. Thierhlkd. No. 35.

Pettgewebsnecrosc. Standing (25) fand bei

einem anscheinend völlig gesunden Schweine das Pan

kreas vergrössert, ödematös und überall mit necrotischen

Herden durchsetzt; ebenso wies das Mesenterium der

artige Herde auf. Das die Nieren umhiillende Fett

gewebe war necrotisch und su'lzig. Im übrigen Fett

gewebe waren keine Erkrankungen aufzufinden.

Edelmann.

Finnell beim Rind. Savarese (22) hat schon seit

längerer Zeit sein Augenmerk auf die gen. Cysticer

rose des Rindes gerichtet und will damit bci

lragen, eine vollständigere Statistik der Krankheit zu

gewinnen, die noch sehr zu wünschen übrig lässt und

doch grösseres Interesse bietet.

Das grösste Contingent zur Rinderfinnc haben in

Europa bis jetzt die Schweiz und das Deutsche Reich

gestellt, dic Ursache muss in der grossen Verbreitung

des Parasiten einerseits, aber auch in der überall

durchgeführten strengen systematischen Untersuchung

andererseits gesucht werden. Aus den französischen

.Schlachthäusern wird nur sehr selten von Finnen ge

meldet; Morot verzeichnete 1894 in Troyes 46 Fälle

und verlangt eine obligatorische Controle, ähnlich wie

sie der preussisehe Erlass vom 18. November 1897 vor

schreibt. In Berlin wurden in einem Zeitraum von

5Jahren fast 2000 Fälle gefunden, so dass in dem

dortigen Schlachthof auf jeden Tag ca. ein finnenkrankes

Rind kommt. Eine grössere Anzahl lieferten z.11.auch

llif.l Schlachthäuser von Neisse 2,94 pCt.; Ohlau 1,57;

Freiburg 0,56; Hannover 0,41; Dresden 0,49 etc. Da

bei sind die sehr jungen Thiere ausgeschlossen, der Be

fund ist in Deutschland bei diesen ein sehr seltener.

sie werden daher hierauf nicht untersucht; der Grund

liegt darin, dass die Kälber schon im 1. oder 2. Monat

zur Schlachtbank kommen (Ostertag). Nach Mel

"hers ist die Hälfte der tinnigen Rinder in Neisse

nicht älter als 2-3 Jahre, die andere Hälfte gehört

meist einem höheren Lebensalter an. In der Schweiz

.sind die Verhältnisse nahezu umgekehrt, die Hauptzahl

kommt auf dic mehrere Monate alten Kälber.

Schr verbreitet ist die Cysticercose auch im nörd

lichen Afrika.; die oft kärglieh crnìihrtcu Rinder nehmen

häufig Mcnschenkoth auf und auch Italien liefert 110110

Zahlen, da gut untersucht wird und der Handelsver

kchr stark im Zunehmcn begriffen ist. Die Finnen

kmnkheit ist nachgeradc zur gewöhnlichen Erscheinung

geworden.

Ellenberger. Schutz und Baum, Jahresbericht. 1899.

Wie bekannt erfolgt die Einwanderung der Brut in

der Art, dass die Parasiten dem Choledochus und der

Pfortader folgen (J olicoeur) und von der Leber aus

in das Herz gelangen, von wo aus sie sich in alle

Körperorgane verbreiten können. Savarese hat im

Genfer Schlachthaus diese Wanderungsweise in zahl

reichen Fällen eonstatiren können, immer fand er die

Finnen im Herzmuskel am vollkommenstcn ausgebildet,

bezw. sind deren chcnerationsgrade hier am meisten

vorgesehritten. Edelmann.

Breuer (3) giebt eine Zusammestellung über das .

Vorkommen der Finnen bei Rindern auf dem

Budapester Schlachthofe, wonach dieselben im

Laufe des Jahres 1898 1111 Ganzen bei 412 Rindern

constatirt worden sind und zwar bei 259 St. (0,477 pCt.)

ungarischen, bei 46 St. (0,258 pCt.) farbigen und 107 St.

(0,382 pCt.) serbischen Rindern. Unter den 412 Rin

dern waren 335 Ochsen, 55 Kühe und 13 Stiere. Dem

Alter nach waren 393 St. 5 Jahre alt und älter. In

den meisten Fällen (407) waren die Finnen nur spora

disch vorhanden und waren in 390 Fällen die Kau

muskeln, in 21 Fällen die Zunge, in 13 Fällen das

Herz, in 2 Fällen dasI Zwerchfell, in je einem Falle die

Halsmuskeln hezw. das pen'pharyngcalc Bindegewebe

betroffen. Abgestorbene Finnen wurden in 87 Fällen

vorgefunden, und zwar bei 76 Rindern ausschliesslich

solche, in 11 Fällen ausserdem auch lebende; die letz

teren waren in 10 Fällen in den Kaumuskeln vorhanden,

während in einem Falle die Kaumuskeln abgestorbene,

das Zwerchfell hingegen lebende Finnen enthielt. Bei

5 Rindern wurden 72—83 Finnen nachgewiesen und

die meisten davon in den Muskeln der Kruppe (in einem

Falle war das Herz frei von Finnen).

B. hebt den Umstand hervor, dass finniges Fleisch,

besonders zu Wüisten verarbeitet. die Infection ver

mitteln kann und plaidirt dafür, dass das Fleisch auch

von sogen. einfinnigcn Rindern nicht zur Wurstfabri

kation zugelassen werden sollte. Hutyra.

Zu einer Mitt-heilung aus Ischl, dass die daselbst

gefundenen Rindcrfinnen die ersten und einzigen in

Oesterreich scin dürften, bemerkt Munih (18), dass er

solche schon vor 12 Jahren gefunden habe und seit

einer Reihe von Jahren alle Rinder darauf untcrsuche.

1898 fand M. untel' 5000 geschlachteten Rindern 3S

finnig und darunter 2 Ochsen sehr stark durchsetzt.

Edelmann.

Auch Messner (16) hebt hervor, dass er bereits

1891 einen Rindcrfìnnenfund gemacht hat und dass

sich seit dieser Zeit diese Funde in Karlsbad regel

mässig wiederholt haben. Edelmann.

Matsehke (15) kritisirt an der Hand von Beispielen

den 97er Finncnerlass abfällig und schlägt vor zu

unterscheiden zwischen ein, schwach- und starktinnigen

Rindern. Einfinnige Rinder wären nach Entfernung und

Kochung des finnenhaltigen Muskels freizugeben. Als

stark finnig sollen die Rinder gelten, welche mit Finnen

„besiit“ sind oder Verhärtung der Museulatur zeigen.

Die übrigen sind als schwach finnig anzusehen und

nach entsprechender Behandlung unter Declaration zu

verkaufen. Edelmann.

Zu welchen Consequenzen der preussisehe

Finnenerlass vom 18. November 1897 nebst Rund

erlass vom 16. Juni 1898 führt, zeigt in besonders

drastischcr Weise der von Sosath (24) mitgetheiltc

Fall. Derselbe fand 1101 einem 31/2jährigen Ochsen

zwar 20 lebenslähige Finnen, ebenso einige Exemplare

in den liau- und Zungenmuskeln und etwa 10 Finnen

in der Lunge, sowie 2 Finnen in der Leber, hingegen

waren im eigentlichen Fleische des Thieres bei der Zer

legung des letzteren nur 4 lebcnsfähíge Finnen in jeder

Hälfte nachzuweisen.

Da nach den oben erwähnten Erfassen jedes Thicr

16
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als starktinnig zu bezeichnen ist, in welchem mehr als

10 lebensfähigc Finnen gefunden worden sind, gleich

viel an welchen Stellen, so musste das Fleisch des

Ochsen, obgleich es erster Qualität war und in seiner

grossen Masse nur etwa 8—10 Finnen enthielt, dennoch

vollständig vernichtet werden.

Hoffentlich hat das zu erwartende Reichstieisehbc

schaugesetz mildere und nicht über das Ziel des sanitär

unbedingt Nothwendigen weit hinausgehende Grundsätze

für die Beurtheilung des Fleisches kranker Schlacht

thiere zur Folge. Edelmann.

Moret (17) beleuchtet die verschiedenartige Be

urtheilung des Fleisches finniger Thiere in

Frankreich und macht Vorschläge für einen diese Ver

hältnisse regelnden Ministerialcrlass. Röder.

Finnell beim Schaf. Armbrüster (1) fand im
Herzen beimiSchafe verkalkte Exemplare von Cysti

cercus eellulosae, wie solche schon von Olt und

Bongert gefunden worden sind. Ob die übrige Mus

culatur der Schale ebenfalls finnenhaltig war, wird nicht

erwähnt. Edelmann.

Finnen beim Schwein. Verwechsclungen. Glagc

(10) beschreibt die an den Atrioventrieularklappen der

Schweine ziemlich häufig vorkommenden Cysten, welche

von Laien häufig für Finnen gehalten werden.

Man beobachtet an den llerzklappen bläulich

weisse, durchsehcinende, scharf begrenzte Bläschen von

Erbsen- oder Bohnengrösse. Dieselben finden sich meist

in der Einzahl `vor, sitzen in der Klappe mit breiter

Basis und treiben ,dic Endocardlamelle als halbkugelige

Hervorwölbung in die Vorkammer oder Herzkammer auf.

Die Cysten, deren dünne Wand von fibrösem Gewebe

gebildet wird, sind mit einer klaren wässerigen Flüssig

keit angefüllt. Ueber das Blüschen lagert sich das ge

sunde Endoeard. Als Lieblingsitze der Veränderung

müssen die Vorkammerfiächen der Klappen gelten, die

Mitralis ist dabei häufiger betroffen, wie die Tríeus

pidalis. Im Uebrigen erscheinen die betroffenen Klappen

völlig normal. Zu einer Thrombenbildung giebt die

Gegenwart der Cys-ten keine Veranlassung, ebensowenig

wird bei der geringen Grüsse derselben die Bluteir

eulation behindert. sodass die Veränderung keine

klinische Bedeutung besitzt. Edelmann.

Finnen beim Menschen. Р osselt (20) beobachtete

einen höchst interessanten Fall von multipler Cysti

cereose bei einem 25jährigen Handschuhmachergehiilfen

aus Böhmen, der durch zwei Jahre hindurch allabend

lich grosse Quantitäten rohes Schweinefleisch verzehrte.

Er aequirirtc hierdurch den Einsiedlerbandwurm (0111

Exemplar abgetrieben) und dtu~eh Autoinfection eine aus

gebreitete Cysticercose.

1111 Unterhautbindegewebe des Stammes und der

oberen Extremitäten entwickelten sich 54 erbsen- bis

kIeinhaselnussgrosse Tumoren, dic, wie die Untersuchung

nach Exstirpation ergab. durch die Finne der Tacnia

solinm bedingt waren. Ferner bestand bei dem Kranken

Abnahme der Sehschärfe, Gesiehtsfeldeinschränkung und

eine typische Jackson`sehc Epilepsie, deren Krampf

attaquen immer im kleinen Finger der linken Hand be

gannen. Aus der Localisation der klinischen Erschei

nungen und dem Vrin-halten jener Anfälle wird mit

grösster Wahrscheinlichkeit auf den Sitz von Cysticerken

in der tiegend des mittleren Antheilcs der rechten

vorderen Centralwindung geschlossen. Dermalen steht

Patient noch unter Beobachtung.

Die Arbeit 1’ osselt`s. (110—501111111 1п oculistiseher,

neurologiseher wie dermatologischer Hinsicht höchst be

merkenswerthe Ausführungen in sich schliesst', die im

Origin-.ile nachgelesen werden müssen, beweist recht

Aaugenf'állig, wie weitverbreitet die absurde Gewohnheit.

rohes Fett oder Fleisch zu essen, ist und würde den

Volksbildungsvereinen gewiss eine recht brauchbare

Handhabe zu einschlägigen Belehrungen darbieten.

Dexler.

Шпионит-1111115. Oberschulte (19) hat bei

Kühen zwei Fälle von lebcrbrauner Verfärbung

der Museulatur. wie sie 1895 bereits von Goltz

ausführlich beschrieben worden ist, beobachtet und be

schreibt cingchend den erhobenen Befund. Am stärksten

waren verändert Herz. Kaumuskeln, Zunge, Halsmus

culatur, Zwerchfellmuskeln und hierauf folgte erst die

übrige Museulatur.

Die Verwerthung des Fleisches erfolgte in beiden

Fällen auf der Freibank. Edelmann.

Trichinose des Menschen. Brown (4) hat in zwei

Fällen von Triehinosis an den betreffenden Kranken

eingehende Studien über die Veränderungen gemacht,

welche sich im Blute, in den Muskeln u. s. w. zeigen.

Er fand bei seinen Kranken nicht nur eine all

gemeine Leukoeytosc, d. h. eine Erhöhung der Zahl der

weissen Blutkörperchen von 6500 pro ebmm auf 15000

bis 20000, sondern auch des specielleren eine erheb

liche Vermehrung der cosinophilen Zellen, d. s. Leuko

eyten mit grobkörnigem, stark lichtbrechendem und

durch saure Farbstoffe fürbbarem Plasma, auf Kosten

der neutrophilen, d. s. Leukocyten mit feinkörnigem und

durch neutrale Farbstoffe f'árbbarem Zelllcib. Brown

nimmt an, dass durch den Reiz, welchen die Anwesen

heit der Trichine verursacht, eine Auswanderung neutro

philer Leukocyten stattfindet und dass sich letztere

dann phagocytiseh des Detritus der zerfallendeu Muskel

fasern bemachtigen. Die aufgenommenen Detritusmassen

bewirken nun ihrerseits durch Chemotoxis die Umwand

lung der fcineren (ìranulationen neutrophiler in die

gröberen eosinophiler Zellen, womit auch das gegen

seitige Verhältniss beider Zellarten sich erklärt.

Erst mit dem Schwinden der krankhaften Erschei

nungen und mit fortsehreitendcr Genesung wird dhl

Leukoeytose rückgängig und das normale Verhältnis

der Zellen wiederhergestellt.

1n dem sehr hohen Proeentsatz eosinophiler Zellen.

der den bei irgend einer anderen Krankheit beobachteten

bei weitem überschreitet —— die Zahl der eosinophilen

Zellen steigt bei Triehìnosis schliesslich bis auf 68,2 pCt.

aller Leukocyten —— glaubt Brown nun ein wichtiges

diagnostisches Zeichen bei zweifelhaften Fällen von

Trichinosis gefunden zu haben. Edelmann.

Tuberculose. Vorkommen. Die 'Tuberculose

(29) wurde im Jahre 1898 in Bayern constatirt: bei

4 pCt. der geschlachteten Ochsen, 3 pCt. der Bullen,

12 pCt. der Kühe, 1,7 pCt. der Jungrinder, 5.7 pCt.

der gesamten Rinder, 0.05 pCt. der Kälber, 0,35 thV

der Schweine, 0,03 pCt. der Schafe und Ziegen (insge

samt 16000 tuberculiise Thiere unter 11,/2 Millionen ge

schlachtetcn = 1 pCt.). Von den tuberculosen Thieren

wurden 10899 bankmässig frei gegeben, 5042 zur Frei

bank oder zum Hausgebrauch bestimmt, 421 als unge

niessbar vernichtet. Fröhner.

Die Resultate der Tuberculose-Statistik in

Preussen (27) verhalten sich zu denen im Vorjahre wie

folgt: Es wurden tuberculös befunden: unter den gv“

schlachteten Rindern 162 089 = 16,09 pCt. (gegen

15,88 pCt. im Vorjahre) unter den geschlachtctnn Käl

bern 1790 = 0,16 pCt. (0,14 pCt.), Schafen und Ziegen

1561 :0,12 pCt. (0081101), Schweinen 66 487:2,23 pCt.

(2,14 pCt.).

Diese Zahlen liefern den deutlichsten Beweis. dass

die Tuberculose abermals und zwar bei allen Thier

gattungen häufiger festgestellt worden ist. Bei Rindern

haben wir dieses Mal eine Zunahme von 0.21 ptit.

gegenüber' einer Zunahme von 1,58 pCt. von 1896 zu
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1897; bei Schweinen beträgt dieselbe 0,09 pCt., bei

Kälbcrn 0,02 pCt., bei Schafen und Ziegen 0,04 pCt.

Bezüglich derll'aufigkcit der Beobachtung dchi nd e r

tuberculose in den einzelnen Regierungsbezirken treten

ganz auñ'zìllige Schwankungen ein, die durch folgende

Zahlen illustrirt werden dürften:

Ueber dc'n Durchschnitt von 16,09 pCt. stehen fol

gende Regierungsbezirke: Danzig mit 30,69 pCt., Merse

burg 29,60 pCt., Aachen 28,07 pCt., Breslau 25,45 pCt.,

Stralsund 24.62 pCt., Bronrbcrg 24.25 pCt., Potsdam

23,43 pCt., Magdeburg 22,70 pCt., Schleswig 21,90 pCt.,

liöslin. 21,74pCt.. Liegnitz 20,83pCt., Oppeln 20,12pt.`t.,

Arnsberg 17,67 pCt., Coblenz 17,16 pCt., Wiesbaden

17.09 pCt., Düsseldorf 16,70 pCt., Stettin 16,59 pCt.,

vVarienwerdcr 16,14 pCt., Königsberg 16,43 pCt.; unter

dem Durchschnitt bleiben Trier 15,88 pCt., Erfurt

13,89 pCt., Lüneburg 13,20 pCt., Hannover 13,19 pCt.,

l-‘mnkfurt 13.08pCt., Aurich 12,94pCt., Berlin 12,12pt`t.,

Köln 11,60 pCt., Posen 10,98 pCt., Minden 10.92 pCt.,

Hildesheim 10,36 pCt.., Stade 7,75 pCt., Sigmaringen

7.66 pCt., Münster 6,68 pCt., Cassel 6,61 pCt., Gurn

hinnen 6,09 pCt., Osnabrück 5,94 pCt.

In der Häufigkeit der Beobachtung der Schweine

tubercrrlose steht wie im Vorjahre Schleswig mit

5,43 pCt. an der Spitze; es folgen sodann über dem

2,23 pCt. betragenden Durchschnitt Danzig mit 5,40 pCt.,

Lüneburg 5,10 pCt., Stade 4,92 pCt. Potsdam 3,74 pCt.,

.ilarienwerder 3,62 pCt., Berlin 3,38 pCt., Merseburg

3.27 pCt., Königsberg 2,98 pCt., Magdeburg 2,93 pCt.,

Bromberg 2,91 pCt., Aachen 2,90 pCt. Breslau 2,63 pCt.;

unter dem Durchschnitt stehen Liegnitz 2,22 pCt., Hil

desheim 2,17 pC-t., Stettin 2,10 pCt., Köslin 2,07 pCt.,

Posen 1,96 pCt., Hannover 1,86 pCt., Oppeln 1,74 pCt.,

Stralsund 1,60 pCt., Münster 1,59 p(`t., Frankfurt

1,5() pCt., Erfurt 1,17 pCt., Coblenz 1.02 pCt., Düssel

dorf 0,96 pCt., Cassel 0,87 pCt., Trier 0,72 pCt., Aurich

0.71 pCt., Köln 0,48 "pCt., Gumbinnen 0,46 pCt., Arns

berg 0,45 pCt., Minden 0,40 pCt., Sigmaringen 0,34 pCt.,

Usuabrück 0,31 pCt., Wiesbaden 0,25 p("t.

Bezüglich der Verwerthung der tuberculösen

Thiere geht aus der Tabelle hervor, dass wegen Tuber

culose gänzlich verworfen wurden 3617 Rinder =

2.23 pCt. aller tuberculösen gegen 2,16 1111 ijahrc,

150 Kälber = 8,38 pCt., 75 Schafe und Ziegen =

4.80 pCt. und 3967 Schweine = 5,96 pCt.; theilweisc

zur Verwerthung als menschliches Nahrungsmittel

wurden zugelassen 4413 Rinder = 2,72 pCt. gegen

2.91 pCt. im Vorjahre, 152 Kälber = 8,49 pCt., 98

Schafe. und Ziegen = 6,28 pCt. und 2726 Schweine =

4,10 pCt.; nach Beseitigung der erkrankten Organe

ganz zugelassen Wurden 152682 Rinder = 94,19pt't.

gegen 94,92 pCt. im Vorjahre, 1496 Kälber = 83,57ptlt.,

1386 Schafe und Ziegen = 88,78 pCt. und 59557

Schweine = 89,58 pCt.

Man ersieht hieraus, dass die Zahl der als mensch

liches Nahrungsmittel ganz bezw. theilweise zugelassenen

Rinder um 0,73 pCt. bczw. 0,19 pCt. im Vergleich mit

dem Vorjahre zurückgegangen ist, während sich die Zahl

«le-r wegen Tuberculose gänzlich verworfenen Rinder um

0.07 pCt. gegen 1897 erhöht hat. Ein Vergleich in Be

zug auf die Verwerthung der tuberculösen Kälber,

Schafe und Schweine mit derjenigen des Vorjahres ist

nicht möglich, da in den früheren amtlichen Berichten

keine Angaben hierüber enthalten waren.

Edelmann.

Ueber die Tuberculose der Selrlachtthiere im König

reiche Sachsen theilt Edelmann (8) folgendes nrit:

A. Vorkommen der Tuberculose und Verwer

thung der tuberculösen Schlaclrthiere.

l. Von 104018 geschlachtetcn Rindern wurden

tuberculös befunden 31690 == 30,46 pCt. gegen 29,13р01.

im Vorjahre. Die höchste Tuberculoseziffer hat Mitt

weida mit 48,19, die niedrigste Plauen i. V. mit

5,44 pCt., wobei _jedoch zu bedenken ist. dass rlaselbst

ein Untersuchungszwang für Rinder nicht bestellt. Von

Orten mit obligatorischer Bcsehau würde Limbach mit

7,45 pCt. an letzter Stelle stehen.

Von den tuberculösen Rindern waren bankwürdig

29593 = 93,38 pCt. (93 pCt.) der tuberculösen oder

28,44 der (27,99 pCt.) der geschlachtet-en Rinder; der

Freibank waren zu überweisen 1587 = 5,00 p('t.

(5,21 pCt.) der tuberculösen oder 1,52 pCt. (1,51 pCt.)

der gcschlachteten Rinder, unter den Freibankrhieren

befinden sich 4 = 0,012 pCt. der tuberculösen, von

welchen nur das Fett Verwerthung fand; zu vernichten

waren 510 = 1.60 pCt. (1.77 pCt.) der tuberculösen

oder 0,49 pt't. (0,51 pCt.) der geschlachteten Rinder.

Was die Vertheilung der Tuberculosefiille

auf die einzelnen Geschlechter anlangt, so waren

unter 30082 geschlachteten Ochsen und Stiercn

tuberculös 8722 = 28,99 pCt. (27,04 pCt.) Die höchste

Ziffer zeigte Mittweida mit 44,62 pCt., die niedrigste

Crimmitschau, mit 1,26 pCt. —— Unter 48172 geschlach

tcten Kühen und Kalhen befanden sich 16909 =

35,10 p(.`t. (34,69 pCt.) tuberculöse. DieI höchste Ziffer

besitzt Zwickau mit 55,34 pCt., die niedrigste Plauen i. V.

mit 8.45 pCt. —— Von 25764 geschlachtctcn Bullen

waren 6059 = 23,51 pCt. (21,10 pCt.) tubercnlös. —

Die meisten tuberculösen Bullen wurden in Zwickau mit

41,90 pCt., die wenigsten in Zschopau mit 0,59 pCt.

gefunden.

2. Von 248659 geschlachteten Kälbern erwiesen sich

tuberculös 617 = 0,24 pCt. (0.26 pCt.). Von diesen

wurden vernichtet 16() = 25,93 pCt. der tuberculös

befundencn (27.91 pCt.), während 168 = 27.22 pCt.

(29,66 pCt.) der Freibank überwiesen wurden und

289 = 46,83 pCt. (42,42 pCt.) bankwürdig waren.

Die meisten tuberculösen Kälber Wurden in Frei

berg mit 0,59 pCt., die wenigsten in Zittau mit

0,01 pCt. gefunden.

3. Von 153638 geschlachtetcn Schafen waren 143

= 0,09 pCt. (0,07 pCt.) tuberculös. Davon wurden 7

= 4,89 pCt. (6,89 pCt. im Vorjahre) vernichtet, 8

= 5,59 pCt. (4,31 pCt.) der Freibank überwiesen,

während 128 = 89,51 pCt. (88,79 pCt.) bankwiirdig

waren. Das stärkste Vorkommen von Tuberculose bei

Schafen wird von Zsehopau (empirische Fleischbe

schau!) mit 2,98 pCt., das geringste von Leipzig mit

0,003 pCt. berichtet. . ,

4. Unter 3847 geschlachteten Ziegen und Zickeln

befanden sich 16 = 0,41 pCt. (0,37 pCt.) tuberculöse,

von denen 2 = 12,50 pCt. (15,38 p(`t.) zu vernichten,

2 = 12,50 pCt. (7,69 pCt.) der Freibank zu über

weisen waren und 12 = 75,00 pCt. (76,92 p(`t.) bank

würdig befunden wurden.

Die meisten tuberculösen Ziegen fand man in Len

genfcld i. V. (15,40 pCt.), die wenigsten in Meerane

(0,41 pCt.).

5. Bei den 439745 geschlachteten Schweinen wurde

13898ma1, das sind 3,16 pCt. (3,10 pCt.) die Tuber

culose festgestellt.

Es waren zu vernichten 132 Schweine = 0,94 pCt.

(1,92 pCt.); der Freihank wurden iiber'geberr 2559

Schweine = 18,41 pCt. (17,46 pCt.); da ausserdem das

Fett von 886 trrherculösen Schweinen = 6,37 pCt.

(4,79 pCt.) auf der Freibank verkauft wurde, so sind

insgesanrmt 3445 Schweine = 24,78 pCt. (22,26 pCt.)

ganz oder theilweise auf der Freibank vcrwerthct wor

den. Bankwiirdig waren 10321 = 74.26 pCt.

(75.81 pCt.) aller tuberculöseu Schweine.

Die höchste Tuberculosezifl'el' zeigt Schellenberg

mit 8,08 pCt.. die niedrirste Limbach mit 0,06 pCt.

6. Unter 4931 Р1’ег en wurden 8 = 0,16 pCt.

(0.33p0t.) tuberculös befunden, von denen 1 = 12,50 pCt.

(im Vorjahre 4 = 28,57 pCt.) vernichtet wurden,

wìihrend 7 = 87,50 pCt. bankwiìrdig waren.

1n Glauchau wurden die meisten tuberculösen

16*
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Pferde (3,50 рощ, 111 Dresden die wenigsten (0,07 pCt.) B. Ausbreitung der Tuberculose innerhalb r11-r

gefunden. Schlachtthiere.

7. Bei 535 geschlachteten Hunden wurden 2 Fälle Y . _. . ~ A
= 0,37 pCt. von Tuberculose und zwar in Chemnitz Tabella? стем sich dieselbe aus del nachstehendm

beobachtet. Beide Thiere gelangten zur Vernichtung. `

  
 

 

 

 

Die Tuberculose wurde nachgewiesen als:

_ hochgradige und
locaälìlêber ausgebreitete verallgemeinerte (generalisirte) Tuberculose

’ Tuberculose
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Rind . . . 23 385 6152 68 564 1521 366 158 9 80 908 341 863 265

Kalb . . . 169 120 1 11 316 141 3 _ 10 162 221 75 l

Schaf. . . 100 28 — 1 14 9 _ _ _ 5 10 3 _

Ziege . . . 7 5 _ _ 4 1 _ l _ 2 2 —- —

Schwein . . 4 129 6 189 _ 105 3 475 802 628 5 10 2 030 2 416 8 5 287

Pferd . . . 6 1 _ _ 1 1 _ _ —‹ _ 1 1 _

Hund . . . _ _ _ _ 2 _ _ _ 1 1 1 1 _

      

 

 

 

   

   
 

  

Georg Müller.

Im Jahre 1898 wurden im Grossherzogthum Baden (Deut-sehe thicrärztl. Wochensehr. S. 159) mit Tuber

culose behaftet befunden von den
  
   

 

  

 

gewerbsmässig noth- überhaupt

geschlachteten Thieren

Ochsen. . . . . . . . 856 35 891

Farren.‘ . . . . . . . 482 9 491

Kühe . . . . . . . . 3282 793 4075

Rinder und Kalbinnen _ . 839 54 893

Grossvicli im Ganzen . . 5459 891 6350

:3,83 pCt. '=14,39 pCt. =4,27 pCt.

Kälber. . . . . . . . 39 1 40

Schweine . . . . . . . 351 5 356
 

Das Fleisch der tuberculüs

befundenen Thiere wurde

erklärt

 

а) beim Grossvieh als:

bankwiirdig . . . . 4371 = 80,0 рС1. 33 = 3,7 p(.`t. 4404 = 69,9 pCt.

nicht bankwürdîg . . 857 = 15,7 pCt. 566 = 63,5 pCt. 1423 = 22,4 рС1;‚

ungeniessbar . ‚ . . 231 = 4,3 pC-t. 292=32,8 pCt. 523 = 8,2 pCt.

b) bei den Kälbern als:

 

  

bankwiirdig 25 = 64,1 pCt. _ 25 ’= 62,5 pCt.

nicht bankwiirdig 8 = 20,5 pCt. l = 100,0 pCt. 9 = 22,5 pCt.

ungeniessbar . 6 = 15,4 pCt. _ 6 = 15,0 pCl.

e) bei den Schweinen als:

bnnkwürdig 281 = 80,0 pCt. _ 281 = 78,9 pCt.

nicht bankwiirdig 57 = 16,2 pCt. 5=100,0 pCt. 62'= 17,4 pCt.

ungemessbar . 13= 3,8 pCt. _ 13= 3,7 pCl.

Edelmann.
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Wenn auch die Annahme, dass die Tuberculose

del' Mandeln, wenigstens beim Rinde, nicht gar so selten 

rorkommt, unter den Schlachthofthicrärztcn allgemein

gt-theilt werden dürfte, so sind dennoch die casuístischcn

Angaben Winter’s (26 a) über diesen Gegenstand will

kommen zu heissen.

Winter fand innerhalb eines kurzen Zeitraumes

111-1 5 Kühen und 1 Ochsen tuberculiìse Veränderungen

in den Tonsillen vor. In drei Fällen fielen die Mandelli

schon bei der äusseren Untersuchung durch Form, (`on

sislcnz. gelbe kugeligc Unebenheiten auf, während bei

den übrigen drei Fällen crst durch genauere 1711101

>11011ш1д die krankhaftcn Veränderungen festgestellt,

werden konnten. Mit einer Ausnahme waren stets beidel

Mandeln tuberculüs. In allen Fällen waren gleich

zeitig die retropharyngealen Lymphdriisen von Tuber

culose crgriñ'en. während dies bei den Kehlgangslymph

rliüsen nur bei 4 Thieren der Fall war. Ausgenommen

einen Fall, lag bei den betreffenden Thieren stets eine

allgemeine Tuberculose vor. In dem ersteren Falle war

die Localtubereulose ungewöhnlich stark am Kehl- und

`Sehlundkopf, sowie in den Nasen- und Kopfhiihlen auf

getreten. Edelmann.

Ueber die Sehlidlichkeit des Fleisches tubercu

lösel' Thiere stellte Sluys (23) Versuche an. Er

tiittcrte Schweine aus einer tuberculosearmen (legend

mit Fleisch von Thieren, die mit generalisirtcr Tuber

culose derart behaftet waren, dass dieselben in allen

Culturländern zur Vernichtung bestimmt worden wären.

Fs wurden 5 Versuche angestellt mit je 3 Ferkeln im

Alter von 5-10 Wochen, 2 derselben wurden mit

iuberculösem Fleisch gefüttert, das dritte diente zur

Controle. Im Voraus Sei bemerkt, dass sämtliche Con

lmlschweine tuberculosefrei befunden wurden. Von

«len übn'gcn Thieren blieben 6 Ferkel, welche nur

Fleisch erhielten, frei von Tuberculose. Hingegen

zeigten sich von 4 Ferkeln, welche tuberculöses Fleisch

unter-mengt mit Knochensplittern erhielten, bei der

Schlachtung 3 mit generalisirter Tuberculose behaftet.

Thomassen zog auf dem Internationalen Tuber

culose-Congress aus den erwähnten Versuchen den

Schluss, dass durch den Genuss des Fleisches von tuber

culîisen Thieren Tuberculose hervorgerufen werden kann,

die Gefahr indessen sehr gering ist, besonders wenn die

erstere localisìrt war. Dadurch, dass Fleisch von Thieren

mit gcneralisirtcr Tuberculose roh ver-füttcrt, und be

sonders dadurch, dass in den letzten beiden Fällen

Knochensplittcr beigemengt wurden, war bei den be

schriebenen Versuchen die Infectionsgefahr eine ausser

ordentlich grosse. An Knochcnsplittcrn haften in der

Regel noch Theilc vom Mark, dem Lieblingssitz des

Tuberkelbacillus, und ausserdem vermögen dieselben

durch Verletzungen im Darme Invasionspfortcn zu

schaffen.

In praxi stellt sich natürlich die Gefahr nicht so

hoch, ist aber auch nicht absolut ausgeschlossen, denn:

l. ist alles zum Verkauf ausgestellte Fleisch mehr

als bei den Versuchen der Verunreinigung mit viru

мнет Material ausgesetzt,

2. lässt der Koehprocess oft viel zu wünschen übrig.

Andererseits haben, wie N ecard auf dem Tuber

culose-Congress ausführte, die seit 10 Jahren unter

nommenen Versuche gezeigt, dass das Fleisch tubercu

liiser Thiere an sich harmlos ist, und dass der Verbrauch

desselben nicht in unumschrì'inkter Weise verhindert zu

werden braucht. _ Edelmann.

3. Fleischbeschauberichtc.*)

1) Colbcrg, Verwaltungsbcricht über den städt.

Sehlaeht- und Vichhof zu Magdeburg für das Rech

nungsjahr 1898]'99. Deutsch. thierärztl. Wochenschr.

S. 415. _ 2) Dewel, Resultate thierärztlicher Besich

tigung des kleinen Hornviehs im St. Petersburger

Schlachthof im Jahre 1898. Arch. f. Veter.-Wisscnsch.

H. 7. Abth. Ill. S. 109-118. (Russisch.) _ 3) Edel

mann, Uehersicht über den Betrieb der öñentlichcn

Schlachthäuser und Itossschlächtercien in Preussen für

das Jahr ISDS. Deutsch. thierärztl. Wochschr. S. 361.

Arch. f. Thierheilkdc. XXV. S. 228. 252. — 4) Der

selbe, Bericht über die Schlachtvieh- und Fleisch

besehau im Königreiche Sachsen vom Jahre 1898.

Sächs. Veterinärbcricht. S. 159. _ 5) Derselbe, Er

gebnisse der Sehlachtvieh- und Fleischbeschau dcr Stadt

Dresden im Jahre 1898. Dtsch. thierärztl. Wochschr.

S. 105. _ 6) Enckc, Bericht über den Schlachthof in

Zittau ISHS. Ebendas. S. 184. — 7) Fröhner, Jahres

bericht über die allgemeine obligatorische Fleisch

bcschau im lircisc Fulda während des Jahres 1898.

Zeitschr. f. Flcisch- und Milchhygiene. Bd. 9. S. 96.

_ 8) Fuchs, Jahresbericht über Viehmärkte und

Fleisehbeschau in Mannheim für 1898. Dtsch. thier

ärztl. Wochenschr. S. 174. _ 9) Hausburg und

Reissmann, Bericht über den städtischen Vieh- und

Schlachthof, sowie die städtische Flcischbeschau in

Berlin für die Zeit vom l. April 1398/99. Ebendas.

S. 441. — 10) Hengst, Verwaltungsberieht über den

Vieh- und Schlachthof der Stadt Leipzig vom Jahre

1898. Ebcndaselbst. S. 351. _ 11) Kadelbaeh,

Bericht über die Fleischbeschau im städt. Schlachthofi:

zu Eberswalde für das Jahr 1898/99. Zeitschr. für

Fleisch- und Milchhygiene. Bd. 9. H. 10. S. 195. _

12) Klepp, Bericht über den Betrieb auf dem städt.

Schlachthcfe zu Potsdam für 1897/98. Ebendas. H. 9.

S. 175. _ 13) Maske, Verwaltungsbericht für den

städtischen Schlaclit- und Vichhof in Königsberg i. Pr.

für das Jahr 1897/98. Ebendas. S. 174. — 14) Der

selbe, Verwaltungshericht für den städt. Schlacht- und

Viehhof zu Königsberg i. Pr. für das Betriebsjahr

1898/99. Ebendas. Bd. 10. S. 56. _ 15) Messner,

Bericht über die Fleischbcschau in Karlsbad im Jahre

1898. Ebendas. S. 57. _ 16) Metz, Jahresbericht der

städtischen Schlacht- und Vichhofsverwaltung zu Frei

burg i. B. für 1898. Ebendas. Bd. 9. 11. 9. .5. 174.

_ 17) Piotrowitseh, Bericht aus dem Schlachthofc

der Stadt Ufa. Arch. f. Veter.-Wisscnsch. Н. 11.

S. 165-172. (Russisch.) — 18) Rasmussen, I’. B.,

Statistik aus der Kopenhagener Fleischcontrole für dic

Jahre 1893—1897. Maanedsskrift for Dyrlaeger. IX.

456. _ 19) Rievel, Verwaltungsbericht des

Sehlachthauses in Marburg für das Jahr 1898. Ztschr.

f. Fleiseh- u. Milchhyg. Bd. 9. Н. 9. S. 175. —

20) Ruscr, XI. Verwaltungsbericht des öffentlichen

städtischen Schlachthofes zu lx'iel für das Jahr 1897/98.

Ebendas. Н. S. 56. — 21)Schma1tz, Die Bc

triebsresultate der preussisehen Schlachthäuser im Jahre

1898. (Tabellarische Zusammenstellung.) Berl. thier

ärztt. Wochenschr. S. 599. _ 22) Derselbe, Stati

stisches Facit aus den Betriebsresultaten der preussi

schen Schlachthäuser für 1398. (Zum Auszug nicht

geeignet.) Ebendas. S. 634. _ 23) Schwarz, Be

richt übcr den städtischen Sehlacht- und Viehhof zu

Stolp für 1898/99. Deutsch. thicriirztl. Wochenschrift.

S. 270. — 24) Steuding, Bericht über die Fleisch

beschau im städt-ischen.Schlachthofe zu Gotha während

des Jahres 18925. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhygiene.

Bd. 9. H. 8. S. 156. _ 25) Strösc, Jahresbericht

über die Schlaehtvieh- und Fleischbeschau auf dem

Central-Schlachthofe und dem städt. Packhofc zu llan

°) Wo unter den Referaten kein Name steht, sind

dieselben von Edelmann.
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never 1897/98. Deutsch. thìcrìirztl. \\"ochenschr. S. 166.

- 26) Tempel, Sehlaehtvieh- und Flcischbeschau auf

dem Schlacht- und Viehhofc in Chemnitz 1898. Eben

daselbst. S. 158. - 27) Turkin, Zur Geschichte des

Schlachthauscs in Batum. Arch. f. Veter.-Wissensch.

H. 8. S. 141-148. (Russisch.) — 28) Winter, Bc

richt über den Betrieb im städt. Schlacht- und Vieh

hofe zu Bromberg für das Verwaltungsjahr 1897/98.

Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Bd. 9. H. 1. S. 17.

— 29) Statistik der Fleischbeschau im Grossherzogtlrum

Baden. Deutsch. thieriir'ztl. Wochenschr. S. 174. »

30) Bericht über die Verwaltung des städt. Vieh- rind

Schlachthofcs zu Breslau für die Zeit vom 1. October'

1896 bis 31. März 1898. Ebendas. S. 247.

Königreich Preussen (З). Diel Zahl der Städte mit

Schlachthïiusern betrug, wie aus dem ersten Theile des

Berichtes zu ersehen ist, in dem Betriebsjahr 358; 510

hat gegen das Vorjahr, in welchem 344 Städte mit

Schlachth'ziuscrn versehen waren, demnach um nur 14

zugenommen.

Von den 358 im Betriebsjahrc vorhandenen Schlacht

híifen besitzen 312 = 87 pCt. eine Freibank gegen

296 = 86 pCt. im Vorjahre: die Zahl der neu errichteten

Fl'cibiinke beträgt demnach 2 mehr als die Zahl der

neu errichteten Schlachthüfe.

Die Vertheilung der Schlachthäuser nach den cin

zelncn Regierungsbezirken und die Gesammtcrgcbnisse

der Beschau in denselben ist aus einer Tabelle zu er

sehen.

Geschlachtet wurden: 63531 Pferde, 1007257

Rinder, 1096457 Kälber, 1216296 Schafe und Ziegen,

2975 820 Schweine.

Gegen das Vorjahr haben die Schlachtungen zuge

nommen bei Rindern um 21,68 pCt., bci Schafen und

Ziegen (zusammen) um 2,48 pCt; abgenommen dagegen

hat die Zahl der Sehlachtungen 1101 lii'ìlbcrn um 8,43 pCt.

und 1101 Schweinen urn 2,59 pC-t.

Die amtliche Statistik giebt in diesem Jahre über

die Gesammtsumme aller Beanstandungen keinen Auf-_

schluss, sondern führt nur die Fälle an, in denen

Tuberculose, Finnen oder Triehincn vorgefrrnden wurden.

Rindertìnnen wurden bci 5165 Thieren =0,51pCt.

gefunden gegen 2629 = 0,32 pCt. im Vorjahre; cs sind

mithin im Betriebsjahre 0,19 pCt. ñnnige Rinder mehr

als 1897 aufgefunden worden. Den höchsten Procent

satz finniger Rinder hat der Regierungsbezirk Danzig

mit 2,70 pCt. aufzuweisen; cs folgen die Regierungs

bezirke Königsberg mit 1,88 pCt., Trier mit 1,41 pCt.,

Magdeburg mit 1,12 pCt. Berlin mit der absolut höchsten

Zahl der' aufgefundenen Rinder' (782) steht mit 0,28 pCt.

unt-er dem Durchschnitt. ln einem Bezirke ist das Vor

kommen von Finnen überhaupt nicht beobachtet worden.

Die Zahl den finnigen Schweine betrug 2556 =

0,085 рС1.; sie. hat im Vergleich zum Vorjahre nrit

0,103 pCt. um 0,018pCt. abgenommen` sodass ein fìn

niges Schwein auf 1164 geschlachtcte Schweine cntfiillt,

während im Vorjahre ein finniges auf 967 enttìcl.' Den

höchsten Procentsatz mit 0,493 pCt. weist der Regierungs

bezirk Liegnitz auf, es folgen dann die Regierungs

bezirke Königsberg mit 0,266 pCt., Posen 0,232 pCt.,

Marienwerder und Stade mit je 0,194 pCt. Berlin hat

0,062 pCt. zu verzeichnen. 3 Regierungsbezirke lassen

das Vorkommen von Schweinclinnen ganz vermissen.

Trichinen wurden bci 460 = 0,015 pCt. aller gc

schlachtetcn Schweine nachgewiesen, im Vorjahr 712 =

0,023 pCt. Mithin kommt ein trichinöses Schwein auf

6469 geschlachtete Schweine, während 1897 von je

4290 Schweinen eins mit Trichinen behaftet war. Die

höchste Proeentzahl hat der Regierungsbezirk Posen mit

0,183 pCt. zu verzeichnen, dann folgen die Regierungs

hezirke Bromherg mit 0,070pCt.. Marienwerdcr mit

0,064 pCt., Königsbergmit0,045 pCt., Danzig mit 0.032 pCt.,

Licgnitz mit 0,015 pCt. In Berlin wurden 79=0,012pOt.

trichinöse Schweine aufgefunden. Aus dem Regierungs

bezirk 'l'osen sind wegen besonders häufigen Vorkom

mens trichinöser Schweine die Schlachthöfe zu Sehrimm

.mit 0,627 pCt., Plesehen mit 0.420 pCt., Koschmin 1011

0,418 pCt., Krotoscliin mit 0,363 pCt., Gostyn mit

0.337 pCt., Kosten mit 0,335 pCt. hervorzuheben. In

zwölfRegierungsbezirken sind Triehinen überhaupt nicht

gefunden worden.

Die Zahl der geschlachteten Pferde betrug 63531

gegen 58454 im Jahre 1897, das ist eine Zunahme um

5077 Stück = 8,68 pCt. Die Zahl der Rossschläch

tereien ist von 266 im Vorjahre auf 367 im Jahrc1898.

also um 37,97 pCt. gestiegen.

Von den geschlachteten Pferden wurden ganz rer

worfcn 481 = 0,47 pCt., theilweisc verworfen 730 =

1,14 pCt., bankwiirdig wurden demnach 62 320 =

98,09 pCt. Rotz wurde bei 11 = 0,017 pCt., Tubercu

lose bei 76 =0,119 pCt. vorgefunden. Von den t-nber

culösen Pferden wurden 30 = 39,47 pCt. der tuberculöscn

ganz und 28 = 36,84 pCt. theilweisc verworfen, während

demnach 18 = 23,68 pCt. zur Verwerthung als mensch

liches Nahrungsmittel zugelassen wurden.

In der als Anhang gegebenen Tabelle über das Vor

kommen der Tuberculose bei Rindern in den einzelnen

Regierungsbezirken ist das eingeführte Fleisch mit in

den Kreis der Berechnungen gezogen worden. Hierdurch

fallen die Procentsiitze gegenüber unseren Berechnungen.

die das eingeführte Fleisch unberücksichtigt lassen.

natur emäss niedriger aus.

reis Fulda (7). In den 123 Gemeinden und Guis

bczirken des Kreises Fulda einschliesslich der Stadt

Fulda wurden in 105 Schaubezirken geschlachtet und

1105000012484080111001111111010: 103 Bullen 1138 Ochsen

und Stiere, 1647 Kühe und Kalbinnen, 3498 Kiilbcr.

1782 Schafe, 15 Ziegen und 16657 Schweine. Von

diesen Schlachtthicren wurden dern Verkehr gänzlich

entzogen 34 Stück. Von Krankheiten, die zur Bc

anstandnng führten, kommen in Betracht: Tubercu

lose bei 1 Ochsen, 18 Kühen, 1 Schaf, 1 Kalb.

2 Schweinen; Blutrergiftnng (Septietimie) bei 4Kühen:

Entzündungen des Darmcs bei 1 Ochsen; des Bauche-y

und der Gebärmutter bei 2 Kühen; Gelbsucht bei

1 Kalb: Rinderfinnen bei 1 Ochsen. Als zu jung und

deshalb unreif wurde verworfen das Fleisch von zwei

Kiilbern. Theilweisc beanstandet wurden 149

Schlachtthiere., darunter 67 Thiere mit Tuberculose,

3 Rinder mit Finnen, 7 Schweine mit Rothlauf,

9 Т111010 mit Knochenbrüchcn und andern Krankheiten

mehr.

Königreich Sachsen (4). Im Jahre 1898 wurde

in 43 Ortschaften eine geregelte Schlachtvieh- und Fleisch

bcschau ausgeübt. Von diesen besitzen 26 Ortschaften

Schlachthöfe, von denen 7 mit Viehhölen verbunden sind.

Die meisten dieser Sehlacht-höfe (17) sind im Besitze der

Flcischerinnung und nur 8 sind Eigenthum der Stadt

gemeinden. ln 11 Städten wird eine ambulatorischr`

Fleischsehau ausgeübt. Als Sachverständige sind, mit

Ausnahme ron 2 Orten, wo Laienfleischbeschaucr thì'rtig

sind, allenthalben Thierìir/,te angestellt; in einem 0er

(Plauen i. V.) ist die Fleischbeschau zwar eine thier

ìirztlìche, jedoch nur, sobald der Bezirksthierarzt bei

seinen Revisionen Gelegenheit zum Einschreiten findet

oder Sehlachthofangestellte den Bezirksthierarzt hinzu

ziehen.

a) Zahl der Schlachtungen.

An Schlachtthieren, welche der Königl. Schlacht

steuer unterliegen, sind geschlachtet worden:

Zahl der Darunter КАЛЬ

Schlachtungen sehlaehtungcß

1898 1898

Ochsen . . . . 35636 124

Sonstiges Rindvich mit

Ausnahme der Kälber. 188643 5374

zusammen . 224279 549e'

Schweine . . 977653 6590
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Die Gesammtsummc der versteuerten Schlachthicrc,

die bereits im Vorjahre einen nicht unwesentlichen Rück

gang zu verzeichnen hatte, hat somit weiterhin abgenom

men und zwar gegen das Vorjahr um 2009 Stück. Diese

Abnahme wird wiederum durch die Mindcrschlaclrtung

von 14000 Schweinen = 1,41 pCt. bedingt, welche zwei

fellos auf die andauernd hellen Schweineprcisc zurück

zuführen ist. Die Zahl der geschlachtetcn Rinder hat

um 11997 = 5,65 pCt. zugenommen. Die Zahl der Netli

schlachtungen ist zurückgegangen und zwar bei Rindern

um 354 Stück, bei Schweinen um 1386 Stück.

In den 39 Städten, aus denen Fleischbeschauberichte

eingegangen sind, waren im Jahre 1898 einer Веками

unterworfen: 955373 Schlachtthiere, sodass mit Hinzu

rechnung der im ganzen lande geschlachtetcn und thier

ärztlich untersuchten Pferde, sowie einer Anzahl von

Bczirkst-hierì'irztcn und empirischen 15`lcischbeschauern

untersuchter Sehlaehthicre insgesamrnt rund 965800 Stück

Schlachtvieh untersucht worden sind.

Gegen das Vorjahr mit 951600 Stück sind somit

mehr untersucht worden 14200 Sehlaehtthiere, das ist

cine Zunahme von 1,5 pCt. gegen 8,6 pCt. im Vorjahre.

Dieser Rückgang ist allein auf die Abnahme der Zahl

der Sehweineschlaehtung zurückzuführen. Von den im

Berichtsjahre im Königreiche Sachsen geschlachteten

224279 Rindern sind mindestens rund 104700 =

46,66 p(‘t. (46,93 pCt.), von den 977653 gesclrachteten

Schweinen sind mindestens rund 442800 = 45,29 pCt.

(45,60) einer Beschau unterworfen gewesen, wobei die

Thiere unberücksichtigt geblieben sind, welche auf dem

Lande oder auch in einzelnen Städten in besonderen

Fällen thierärztlich untersucht wurden.

In den oben erwähnten 36 Städten wurden ge

schlachtet und untersucht 104018 Rinder (30082 Ochsen,

48764 Kühe und Kalben, 25764 Bullen), 248659 Kälber,

153638 Schafe, 3847 Ziegen und Zickel, 439745 Schweine,

4931 Pferde, 535 Hunde.

b) Beanstandungen und Besehlagnahmen.

Aus den Gesammtcrgebnissen der Fleischhesehau

in den obengenannten Städten geht hervor, dass von

955373 untersuchten Schlaehtthieren für bankwürdig

befunden worden sind 947069 = 99,13 pCt. (99,14 pfft.

im Vorjahre). Beanstandet überhaupt wurden 81492 =

8,52 pCt. (7,37 pCt.). Es wurden l'iesehlagnahmt 8304

= 10,18p(`t. (11,58 p(`t.) der beanstandeten und 0,86p(_‘t.

(0.85 pCt.) der geschlachtetcn Thiere. Von den beschlag

nahmten Thieren wurden vernichtet 1229 = 0,12 pCt.

der geschlachtcten Thiere (0,14 pCt.). Zur Freihank

kamen ganz oder zum grössten Theilc 6105 = 0,63 pf't,

(0,62 pCt.), nur das Fett von 970 Thieren = 0,10 p(`t.

(0,08 pCt.). Demgcm'ziss wurden überhaupt auf der Frei

bank verwerthet 7075 Thiere = 0,74 pCt. der geschlach

teten (0,70 pCt.). Gegen das Vorjahr hat die Zahl der

bankwürdig befundcnen Thiere urn 0,01 pCt. abgenommen,

obgleich 1,4 pCt. weniger Thiere beschlagnahmt worden

sind. Die Procentzahl der vernichteten Thiere hat je

doch einen weiteren Rückgang um 0,02 erfahren.

Dic Beschlagnahmungen einzelner Organe

und Theile von Schlachtthiercn ergeben sich aus fol

gender Tabelle:
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Rinder . 2386,5 6772,5 31188 309 8299 1380 3249 1979 2022 738 430 177 2193

Kälber . 104,68 57,75 350 19 702 98 107 1150 16 _- 4 2 37

Schafe . 2,0 38,25 6848 18 7756 14 22 17 227 24 3 1 49

Ziegen . — — 24 2 22 4 1 2 6 9 3 — 5

Schweine . 941,0 4671,6 14626 897 10505 2081 4196 3141 1144 261 170 16 1818

Pferde . — 399‚0 129 3 83 12 11 48 1 — 2 — 26

Hunde . — —- 17 -— 7 3 — — — —- — — 2

Summa 3434,18 11939,10 53182 1248 27374 3592 7586 6337 3416 1032 612 196 4130

 

 

e) Trichinenschau.

Die Zahl der tríchinös befundenen Schweine ist

gegen das Vorjahr mit 94 um 33 Stück zurückgegangen,

da. nur 61 Schweine = 0,0062 pCt. der geschlachteten

Schweine trichinös befunden worden sind.

Ausserdem wurden triohinös befunden: 5 ameri

kanische Speekseitcn, 9 amerikanische Schinken, 1 Stück

amerikanisches Sehweinepökclñeisch, 29 amerikanische

Sehweinepökelk'ámmc, 3 amerikanische Cervelatwürstc.

1 Schwein österreichischen Ursprungs, sowie mehrere

Stücke zweierSendungen amerikanischen Sehweinelleisches

(ohne nähere Bezeichnung).

Eine Trichinensehau bei Hunden wurde in Chem

nitz und Zwickau ausgeübt und daselbst 326 bezw.

47 Hunde auf Triehincn untersucht. Hiervon erwiesen

sich 5 Hunde (4 in Chemnitz, 1 in Zwickau) trichinös.

Dies crgiebt einen Procentsatz von 1,340 gegen 1,4 im

Vorjahre, während von den geschlachteten Schweinen

nur 0,0()62 pCt. triehinös befunden wurden.

d) Pferdc- und Hundeschliiehterei.

Ausser den in den Städten mit Fleischbesehau (s.

früher) gesehlachteten 4931 Pferden sind nach den Bc

riehtcn dcr Bezirksthierl'irzte noch weitere 1833 Pferde

geschlachtet und thieriirztlich untersucht worden. so dass

im Ganzen 6764 Pferde zur Schlachtung und Unter

suc-hung gelangten. Somit hat die Zahl der Pferde

scblachtungen mit 5899 Stück gegen das Vorjahr um

865 Pferde = 14,6 pCt. zugenommen.

Die Zahl der Hundeschlachtungen ist auf 535 an

gestiegen und hat somit um 61 Stück: 12,86 pCt.

gegen das Vorjahr zugenommen. Georg Müller.

Grossherzogthum Baden (29). 1m Ьаше des Jahres

1898 sind geschlachtet:
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Gewerbs- Nour

mässige `
Schlachtungen schlachtungen

Fax-ren 7 650 69

Ochsen 23 707 300

Kühe . 23 066 4 788

Rinder. . . 78 112 974

Zusammen Grossvieh 142 545 6 191

Kälber . 165 153 1 232

Schafe . 26 647 46

Ziegen . 10 807 35

Schweine _ . . 294 756 295

Zusammen Kleinvieh 497 363 1 908

Pferde . 1 407 28

Gesundheitlich beanstandet und dem Consum ent

zogen wurden:

 

 

Farrcn . . . . . . . 2 14

Ochsen . . . . . _ . 4 23

Kühe . . . 256 769

Rinder. . . . . . . . 14 102

Grossviehstücke 276 908

Kälber . . . . . . . . 28 49

Schafe . . . . . . . _ 7 5

Ziegen _ . . . . . . . 15 1

Schweine . . . . . . . 32 24

Kleinviehstücke . . 82 79

Pferde . . _ . . . 13 _

Ausserdem sind bei den gewerblich geschlachteten

Thiercn beseitigt worden:

bei Grossvieh bei Kleinvieh

Viertel . _ . . 217 22

Einzelne Fleischstüeke 308 41

Zungen _ _ . . . 5 828 5 763

Lebern 3 120 5 340

Milzen . 370 52

Nieren . . . _ . 296 146

Sonstige Eingeweide . 1 100 177

Veranlassung zur Nothschlaehtung gaben:

uross- Klein- Pferde

vieh vich

Krankheiten des Nervensystems u.

der Sinnesorgane . 305 14 _

Krankheiten des Gefässsystems. 374 35 2

„ der Athmungsorgane . 305 195 _

„ „ Verdauungsergane 1412 416 7

„ „ Harnorgane 201- 71 1

„ „ Geschlechtscrgane 1557 9 _

Infectionskrankheiten . . . 1141 727 _

Parasiten (thierisehe) . . . . . 110 9 _

Krankheiten der Haut und Muskeln 23 50 _

,. „ Knochen und Ge

` lenke . . . . . 156 28

,. „ Hufe und Klauen . 27 _ _

Vergiftungen . . . . . . . 3 5

Störungen der Ernährung . . _ 173 35 2

Acussere Einwirkungen . 504 233 10

Unbestimnite Fälle . . . . _ _ _

Zusammen Fälle von-Nothsehlach

tungen 1898 . 6191 1908 23

Berlin (9). 1. Viehhof-Auftrieb: 223072 Rin

der (195353 Ochsen, 63534 Bullen, 64122 Kühe und

Färsen), 832178 Schweine, 175 624 Kälber, 562 797

Schafe. Abtrieb: 69397 Rinder, 172625 Schweine,

25422 Kälber, 153495 Schafe. Auf dem Viehhofe be

anstandet und polizeilìch geschlachtet: 1058 Rinder,

1383 Schweine, 61 Kälber, 346 Schafe.

2. Schlachtungen: 153495 Rinder(675790chscn,

61 787 Bullen, 24289 Kühe), 659253 Schweine` 150 202

Kälber, 409302 Schafe. Besehlagnahmt wurden 2749

Rinder (1,79 pCt.), 4446 Schweine (0,67 pCt.), 571 Käl

ber (0,38 pCt.), 220 Schafe (0,05 pCt.). Davon wurden

vernichtet: 1046 Rinder, 1208 Schweine, 485 Kälber,

212 Schafe; sterilisirt: 1703 Rinder, 3238 Schweine.

An Organen und einzelnen Theilen wurden beschlag

nahmt bei Rindern 70965 (46,25 pCt.), Kälbern 1146

(0,763 pCt.), Schafen 35413 (9,143_’pCt.),'` Schwûinèn

105 630 (16,06 pCt.). '

Die Beanstandungen wegen Tuberculose vertheilen

sich wie folgt:
 

 

    

Mit Aus

nahme der Theilweise т '
erkrankten Sterilisirt. bean- echmsch

Organe standet "степь“

freigegeb.

Rinder 28 346 953 186 672

30 452 (18,44 (0,62 pCt.) (0,127 (0,43 рС1.)

(19,87 pCt.) pCt.) pCt.)

Kälber 445 358 63 _ 24

(0,296 pCt.) (0,238 (0,042 (0.016

pCt.) pCt.) pCt.)

Schafe 8 4 3 — 1

(0,0019 (0.010 (0,0007 (0,0002

pCt.) pCt.) pCt.) pCt.)

Schweine 22 810 2482 nur Fett 376

25 840 (3,46 рС.) (0,38 pCt.) ausge- (0,056

(3,92 pCt.) schm. 176 pCt.)

(0,024

pCt.)

Bemerkenswerth ist die Zunahme der Tuberculose

bei Kälbcrn seit den letzten 3 Jahren (von 0,144 auf

0,296 pCt.).

Finnig wurden 1154 Thiere befunden (735 Rinder.

20 Kälber und 399 Schweine). Von diesen, weil mit

zahlreichen Finnen behaftet, wurden 19 Rinder, 5 Käl

ber, 69 Schweine technisch verwerthet.

Triehinös waren 85 Schweine.

Mit Gelbsueht waren behaftet 19 Kälber, 17 Schafe,

158 Schweine, von denen jedoch 4 Kälber, 3 Schafe

und 5 Schweine wieder freigegeben werden konnten.

Wassersüchtige Zustände wurden bei 10 Rindern.

61 Kälbern, 23 Schafen, 15 Schweinen festgestellt.

Stäbchenrothlauf ist bei 486 Schweinen ermittelt

worden.

Triehinen kamen bei 85 Schweinen (0,013 pCt.) vor.

Mit multiplen Blutungen waren 233 Schweine be

haftet.

3. Eingeführtes Fleisch: 234434 Rinderviertel

137491 Kälber, 30886 Schafe, 128749 Schweine. 88570

Schinken, 60 785 Speckseitcn. Hiervon wurden beschlag

nahmt: 901 Rinderviertel, 3043/4 Kälber, 12 Schafe,

101 Schweine, sowie eine grössere Anzahl kleinerer

Theile. Trichinen fand man bei 2 Land- und Wild

schweinen, sowie bei 29 Schinken und 9 Speckseiten

amerikanischer Herkunft.

4. Der Fleischverbraueh berechnet sich auf 81,2 kg

Schlachtñeiseh, davon 26 kg Rind-, 34kg Schweine-.

über 6,5 kg Kalb- und fast 5 kg Hammellieisch; das

übrige Gewicht entfällt auf Pferdeñeisch, Eingeweide ete.

Breslau 1897/98 (30). 1. Viehhof. Gegenwärtig

werden wöchentlich zwei Märkte abgehalten und zwar

Montags ein Kleinviehmarkt und Mittwochs der Haupt

markt. Dcr Auftrieb im ersten vollen Betriebsjahre vom

1. April 1897 bis 31. März 1898 betrug 49203 Rinder.

105578 Schweine, 45333 Kälber und 33183 Schafe und

Ziegen. _ Hiervon wurden ausgeführt: 26909 Rinder

(54,68 pCt.), 16267 Schweine (15,40 pCt.), 3382 Kälber

(7,46 pCt.) und 8939 Schafe (26,93 pCt.)

Dcm Polizeisehlachthofe mussten überwiesen werden:

57 Rinder (0,11 pCt.), 97 Schweine (0,09 pCt.), 48 Kälber

(0,10 pCt.) und 10 Schafe (0,03 pCt.).
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2. Schlachthof und Fleischschau.

Vom 1. April 1897 bis 31. März 1898 wurden ins

gesammt geschlachtet: 25 247 Rinder, 105113 Schweine,

57601 Kälber, 33030 Schafe und Ziegen und 3324 Pferde

und Esel. I

Als ungeeignet zur menschlichen Nahrung befunden

und vernichtet wurden: 64 Rinder (0,25 pCt.), 122

Schweine (0,11 pCt.), 42 Kälber (0,09 pCt.), 6 Schafe

(0,01 pCt.) und 56 Pferde (1,68 pCt.): dcr Freibank

wurden überwiesen: 390 Rinder (1,54 pCt.), 555

Schweine (0,52 pCt.), 86 Kälber (0,14 pCt.) und 11

Schafe (0,03 pCt.).

Ausserdem wurden noch von 11814 Rindern, 10245

Schweinen, 813 Kälbern, 1010 Schafen und 598 Pferden

einzelne krankhaftc Organe oder Fleischtheilc beschlag

nahmt.

Die hauptsächlichsten Krankheiten, welche zur Be

schlagnahme ganzer Thiere Veranlassung gaben, waren:

Abmagerung und Wassersucht bei 6 Rindern,

7 Kälbern:

Abnormer Geruch des Fleisches bei 7() Schweinen,

1 Kalb;

Abschlachtung in der Agonie bei 3 Rindern, 22

Schweinen, 6 Kälbern und 4 Schafen;

Entzündungen und ihre Folgen bei 31 Rindern,

4 Schweinen, 43 Kälbern, 6 Schafen und 32 Pferden;

Finnen bei 130 Rindern (0,51 pCt.), 174 Schweinen

{0.16 pCt.), von denen 40 Schweine vemiehtet wurden:

Gelbsuoht, Pigmentablagerung bei 6 Rindern, 21

Schweinen, l5 Kälbcrn, 7 Schafen, 4 Pferden:

Lähmc und eiterige Nabelveneuentziindung bei

23 Kälbern;

Pyämie bei 3 Rindern, 1 Schwein:

Rothlauf bei 45 Schweinen;

Rotz bei 3 Pferden (0,09 pCt.):

Schweineseuche bei 2 Schweinen;

Triehinen bei 25 Schweinen (0,02 pCt.);

Tuberculose bei 271 Rindern, 251 Schweinen, 27

катет, 3 Pferden:

Verkalkte Mieschersche Schläuche bei 57 Schweinen.

Ferner wurde vorgefunden:

Aktìnomykose bei 78 Rindern (0,30 pCt.) und 51

Schweinen (0,04 pCt.);

Eehinococcen und fibröse Knötchen bei 860 Rindern

(3,40 pCt.), 511 Schweinen (0,48 pCt.), 228 Schafen

(0,68 pCt.), 247 Pferden (7,43 pCt.):

Distomatose bei 1679 Rindern (6,64 pCt.), 23

Schweinen (0,02 pCt.), 664 Schafen (2,01 pCt.) und

3 Pferden (0,09 pCt.);

Tuberculose wurde insgesamt vorgefunden bei 8575

Rindern (33,98 pCt. der Gesamtzahl der Schlachtungen),

4087 Schweinen (3,88 pCt.), 157 Kälbern (0,27 pCt.),

6 Schafen (0,017 pCt.) und 8 Pferden (0,24 pCt.); hier

von waren bankwürdig: 8304 Rinder (96,83 pCt.)

3836 Schweine (93,80 pCt.), 130 Kälber (82,80 pCt.),

6 Schafe (100 pCt.) und 5 Pferde (62,50 pCt.); der

Freibank wurden überwiesen: 228 Rinder (26,65 pCt.),

240 Schweine (5,87 pCt.) und 23 Kälber (14,65 pCt.);

vernichtet wurden: 43 Rinder (0,50 pCt.), 21 Schweine

(0,26 pCt.), 4 Kälber (2,54 pCt.) und 3 Pferde (37,50 pCt.).

In der Untersuchungsstation für eingeführtes Fleisch

wurden untersucht: 706 Rinderviertel, 367 Halbschwcine,

859 Kälber, 104 Schafe und 5641 Ziekel.

Hiervon wurden vernichtet wegen:

Cadaveröser Veränderung: 8 Rinderviertel;

Tuberculose: 32 Rinderlungen, 5 Rinderlebern

und 7 Schweinelungen bezw. Lebern;

Leberegel: 14 Rinderlebern und 3 Sehaflebern;

Eehínococcen: 7 Rinderlungen;

Eitriger Nabelvenenentzündung: 4 Kalbslebern;

Katarrhe: 4 Kalbslungen.

Nach Sterilisation der Freibank überwiesen wurden

20 Rindcrvicrtel, 7 Schweine, 3 Kälber, 2 Schafe und

4 einzelne Theile, darunter wege-n:

Finnen: 2 Schweine nnd 4 Viertel;

Tuberculose: 2 Schweine und 2 Viertel:

Rothlaufs: 3 Schweine;

Gelbsucht: 2 Viertel.

Das thicrälztlíche Personal der städtischen Fleisch

beschau bestand am Schlussc der Berichtsperiode aus

1 Oberthierarzt als Leiter der Fleischschau, 3 Schlacht

hofthierälzten und 3 llülfsthieriirzten.

Bromllel'g (28). Geschlachtet wurden 5131

Rinder, 9697 Kälber, 19086 Schweine, 9209 Schafe,

298 Ziegen. 6 Ziekcl, 2 Ferkel, von auswärts ge

schlachtet eingebracht nur 1 Rind, 5 Kälber, 6 Schweine

und 2 Schafe, zusammen 14 Stück. Von den im

Schlachthofe geschlachteten Thieren wurden ausser zahl

reichen Organen ganz vernichtet bezw. technisch ver

werthet 37 Rinder, 13 Kälber, 8 Schweine, auf der

Freibank verkauft: a) roh 22 Rinder, lKalb, 12

Schweine, 1 Ziege: b) gekocht 50 Rinder, 2 Kälber

und 79 Schweine. Tuberculose fand sich bei 28,7 p Ct.

der Rinder, 0,17 pCt. der Kälber, 3,5 pCt. der Schweine,

0,16 pCt. der Schafe, 0.9 pCt. der Ziegen. Finnig

waren 12 Rinder (7 Bullen, 1 Kuh, 4 Fürs-en), trichinös

6 Schweine. Ausserdem wurden unter 1521 ausländi

schen Speckseiten 3 trichinösc ermittelt.

Chemnitz (26). Im lebenden Zustande wurden unter

sucht 16022 Rinder, 27606 Kälber, 31996 Schafe, 61

Ziegen, 68248 Schweine, 521 Pferde und 326 Hunde.

Hiervon wurden nothgesehlachtet wegen Seuchen oder

Krankheitserscheinungen 39 Rinder (0,24 pCt.), 14 Kälber

(0,06 pCt.), ll Schafe (0,03 pCt.) und 213 Schweine

(0,31 pCt.).

Im Betriebsjahre sind im Sehlaehthofe geschlachtet

und thierärztlich untersucht worden: 10795 Rinder,

26093 Kälber, 16221 Schafe, 59 Ziegen, 42139 Schweine,

521 Pferde und 326 llunde. ‹

Beanstandet wurden insgesammtî 3153 Rinder

(29,21 pCt.), 161 Kälber (0,62 pCt.), 1338 Schafe

(8,25 pCt.), 1 Ziege (1,69 pCt.), 2273 Schweine (5,39 pCt.),

24 Pferde (4,61 pCt.) und 11 Hunde (3,37 pCt.).

Von den beanstandeten Thieren wurden auf der

Freibank verkauft: 127 Rinder (1,18 pCt.). 21 Kälber

(0,08 pCt.), 13 Schafe (0,08 pCt.) und 502 Schweine

(1,19 pCt.), ausserdem das ausgeschmolzene Fett von

142 Schweinen (0,33 pCt.). Vollkommen vernichtet wur

den: 94 Rinder (0,87 pCt.), 38 Kälber (0.15 pCt.),

4 Schafe (0,02 pCt.), 30 Schweine (0,07 pCt.), 8 Pferde

(1,54pCt.) und 9 lHunde (2,76 pCt.).

Die Besehlagnahmungen ganzchhiere erfolgten

u. A. wegen

Finnen bei 23 Rindern (0,21 pCt.) und 59 Schweinen

(0,14 pCt.). von diesen kamen roh zur Freibank 18 Rin

der, gepökelt bezw. sterilisirt oder gekocht 5 Rinder und

33 Schweine, und das ausgeschmolzcne Fett von 26

Schweinen.

Icterus bei 5 катет, 4 Schafen und 7 Schweinen.

Cryptorchismus und Harngeruch des Fleisches bei

81 Schweinen.

Muskelblutungen bei 9 Schweinen, Muskelconcre

menten bei 4 Schweinen.

Nabelvenenentzündung bei 3 Kälbern.

Pleuritis uud Peritonitis bei 2 Rindern, 3 Kälbern,

1 Schaf, 5 Schweinen und 1 Pferd. Pyä'mie und Septi

cämie bei 7 Rindern, 7 Kälbcrn, 1 Schaf, 1 Schwein

und 2 Pferden.

Rothlauf bei 35 Schweinen, Schweineseuche bei

1 Schwein.

Transportschäden bei 2 Rindern, 2Kälbern, 5 Schafen

und 2 Schweinen.

Trichinen bei 5 Schweinen (0,01 pCt.) und 4 Hunden

(1,22 pCt.).

Tuberculose bei 180 Rindern (1,66 pCt.), 18 Käl

bcrn (0,06 pCt.), 310 Schweinen (0,73 pCt.) und 2 Hun
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den (0,61 1111): von dicscn wurden vernichtet: 84 Rin

der (0,77 pit), 12 Kälber (0,04 pCt.), 11 Schweine

(0.02 p1't.) und 2 Hunde (0,61 р(`1.); zur Frcibank über

wiesen wurden in rohcm Zustandc: 42 Rinder (0,38 pCt.),

6 Kälber (0,02 pCt.) und 3 Schweine (0,()07 pCt.): ge

kocht oder sterilisirl.: 54 Rinder (0,50 pCt.) und 186

Schweine (0.44 pCt.), 11nd das ausgeschmolzene Fett von

110 Schweinen (0,26 р(`1..).

Wasser-siichlige Zustände hei 4 Rindern, 6 Schafen

und 1 Hunde.

Ausserdem wurden noch einzelne Organe vernichtet

und zwar hei Rindern in 2932 Fällen, hiervon wegen

Tuberculose 2541 (23,54 1101.), bei Kälbern in 102 Fällen,

hiervon wegen Tuberculose 7 (0,02 pCt.), bei Schafen in

1321 Fällen, hiervon Wegen Tuberculose 2 (0,01p(ft.),

bci Schweinen in 1741 Fällen, hiervon wegen Tubercu

lose 1299 (3,08 pCt.), bei Pferden in 16 Fällen, hier

von wegen Tuberculose 0, bei Hunden in 2 l`ällen, hier

von wegen Tuberculose 2 (0,61 pCt.).

DicGesammtsunnne der'Tuberculosclîille beziffert sich

1101 Rindern auf 2721 (25,21 pCt.)

„ Kälbern . . „ 25 (0,10 pCt.)

„ Schafen. . . „ 2 (0,01 pCt.)

„ Schweinen . „ 1609 (3.82 pCt.)

.. Hunden . . ,. 2 (0,61 p(`t.)

Die Menge des von ausserhalb in den Stadtbezirk

eingeführten Fleisches betrug 366345,51 kg und zwar an

Rindfleisch 1543 Viertel und 3270 Stücke. an Kalb

fleisch 560 Kälber und 2672 Stücke, an Schöpscnlleisch

10 Schiipse und 39 Stücke, an Schweinefleisch 72 Schweine

und 73095 Stücke incl. 65410 Schweinslebern.

Zurückgewicsen wurden von Rindern 9 Viertel,

15 Stücke, von Kälbern lKalb, 9 Stücke und drei

Schöpsc.

Bcschlagnahnit wurden von Rindfleisch 13 Viertel,

18 Stücke und 6271/5e kg, von Kalbilcisch 1 Kalb,

(S Stücke und 331/4 kg, von Schweinefleisch 1 Schwein,

190 Stücke und 3331/2 kg, Die Beschlagnahmcn er

folgten u. A. wegen Blutvergiftung 2 Rinderviertel.

l Kalb und 1 Schwein, Fäulniss: 6 Schinken, 4 Rücken

und 66 Lebern von Schweinen, Fleischwässerigkeit:

3 Viertel und 5 Stücken von Rindern, (ieschwülsten:

4 Rindervicrtel, Trichinen: 13 Stücken Schweinskamm

amerikanischen Ursprungs, Tuberculose: 4 Viertel,

4 Lungen, 4 Stücken von Rindern und 88 Schweine

lebern. -

Dresden (5).

l. Viehmarkt-Auftrieb.

35 242 Rinder' (davon 2946 aus Oesterreich), 83967

Kälber, 59108 Schafe, 114 Ziegen, 167 706 inländische

Schweine.

Der Sanitätsanstalt wurden überwiesen: lebend:

71 Rinder, 107 Kälber, 26 Schafe, 544 Schweine: ver

cndct: 1 Rind, 40 Kälber, 20 Schafe, 169 Schweine.

2. Schlachtungcn.

25030 Rinder (10390 Ochsen, 6184 Kühe und

Kalbcn, 9356 Bullen), 75790 Kälber, 46871 Schafe,

12 Ziegen, 127312 Schweine, 1333 Pferde (einschliess

lich 2 Escl).

3. Beanstandungen.

10012 Rinder (38,61 pCt. der geschlachteten), 716

кипит (0,114 pcm. 3977 Smal@ (8,48 pee), 2 Ziegen

(16.66 pCt.), 80S3 Schweine (6,34 pCt.), 132 Pferde

(9,92 pCt.).

Von den beanstandcten Thiercn wurden:

а) beschlagnahmt und vernichtet: 79 Rinder

(0.30 pCt. der geschlachtclen), 52 Kälber (0,06 pCt.),

3 Schafe (0,006 pCt.), 1 Ziege (8.33 pCt.), 23 Schweine

(0,01 pCt.), 22 Pferde (1,65 pCt.);

11) beschlagnahmt und der Freibank überwiesen:

714 Rinder (2,75 pCt. der geschlachteten), 183 Kälber

(0,24 p(‘t.), 21 Schafe (0,04 pCt.), 1 Ziege (8,33 pff).

1442 Schweine (1,13 pCt.).

c) An einzelnen Organen wurden beschlagnahmt:
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4. Krankheits-Statistik.

Von den hauptsächlich vorkommenden Krankheiten.

soweit sie zu Beanstandungen oder Beschlagnahmungen

führten, wurden beobachtet:

Abscesse: bei 357 Rindern (1,37 pCt.), 25 Käl

bcm (0,03 pCt.), 158 Schafen (0,33 pCt.), 110 Schweinen

(0,08 pCt.), 1 Pferd (0,07 pCt.).

Actinomyeose: bei 133 Rindern (0,51 pCt.) und

31 Schweinen (0,02 pCt.).

Dislomatose: bei 372 Rindern (1,43 pCt.), 1621

Schafen (3,45 pCt.) und 4 Schweinen (0,003 pCt.)

Echinococcen: bei 329 Rindern (1,26 pCt.). 255

Schafen (0,54 pCt.) und 628 Schweinen (0,53 pCt.)`

Euterkrankhciten: bei 169 Rindern (0,65 pCt.)

Finnen: bei 200 Rindern (0,77 pCt.) und 24

Schweinen (0,01 pCt.).

Herzbcuteh und Herzent-zündungen: bei 24 Rindem

(0,09 pCt.), 2 Kälbem (0,002 pCt.), 4 Schafen (0,008 р1`1.)

und 414 Schweinen (0,32 pCt.).

Ictcrus: bei 3 Rindern (0,01 pCt.), 16 Kälbern

(0,02 pCt.), 5 Schafen (0,01 pCt.), 10 Schweinen

(0,007 pCt.) und 1 Pferd (0,07 pCt.).

Kryptorchismus und Geschlechtsgemch des Fleisches:

bei 161 Schweinen (0,12 pCt.).

Leberkrankhciten: bei 73 Rindern (0,28 pCt.), 2S

Kälbern (0,03 pCt.), 65 Schafen (0,13 pCt.), 195

Schweinen (0.15 pCt.) und 2 Pferden (0,15 pCt.).

Lungenkrankheitcn: bei 18 Rindern (0,06 pCt.).

21 Kälbern (0,02 pCt.), 143 Schafen (0,30 pCt.), 402

Schweinen (0,31 pCt.) und 46 Pferden (3,45 pCt.).

Lungenwürmer: bei 2434 Schafen (5,19 pCt.) und

637 Schweinen (0,50 pCt.).

Niercnkrankheiten: bei 221 Rindern (0,85 pCtl.

124 Kälbern (0,16 pCt.), 2 Schafen (0,004 pCt.) und

65 Schweinen (0,05 pCt.). ~

Peritonitis und Pleuritis: bei 57 Rindern (0,21 pCt.’.

22 Kälbern (0,02 pCt.), 18 Schafen (0,03 pCt.), 763

Schweinen (0,6 pCt.) und 7 Pferden (0,52 pCt.),

Rothlauf: bei 41 Schweinen (0,32 pCt.).

Schweineseuchc: bei 3 Schweinen (0,002 pCt.).

Transportschäden: bei 76 Rindern (0,29 pCt.), 31

Kälbern (0,04 pCt.), 12 Schafen (0,02 pCt.) und 64

Schweinen (0,05 pCt.).

Trichinen: bei 18 Schweinen (0,01 pCt.).

Was die Tuberculose anlangt, so giebt die fol

gende Tabcllc Aufschluss über das Vorkommen dvr

Tuberculose und Verwerthung der tuberculöscn Schlacht

thicre.
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Von den tuberculöscn Thieren wurden

Zahl Von den
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Rinder, insgesamt.. . 8351 32,20 66 254 212 — 7819

Ochsen und Stierc 3213 30.92 11 65 58 _ 3079

Kühe und Kalbcn . . 40,99 49 138 119 — 2239

Bullen ........ 2603 27,82 6 51 45 — 2501

Kälber ........ 203 0,34 21 67 42 _ 133

Schafe ........ 21 0,04 — 2 — — 19

Schweine ....... 3628 2,84 10 396 331 254 2637

Pferde ........ 1 0,07 — — — -— 1

Summa 12 264 4,42 97 719 585 254 10 609

 
 

 

5. Besehau des eingeführten Fleisches.

An cingeführtem frischem Fleisch wurde im Jahre

1898 zur Bcschau gestellt:

Rindfleisch: 529631,0 kg, _davon wurden zurück

gewiesen: 317 Stücke = 108311,85 kg, beanstandet

wegen geringgradigcr Mängel, aber nach deren 13050111

gung freigegeben: 265 Stücke, beschlagnahmt und ver

nichtet 153 Stücke = 806,35 kg.

Kalbñeisch: 2670190 kg; zurückgewiesen 72 Stücke

662,8 kg, beanstandet und wieder freigegeben 3

Stücke, beschlagnahmt und vernichtet 58 Stücke

85,38 kg.

Hamlnelñ'eisch: 1208,0 kg; zurückgewiesen 2 Stücke

= 27,5 kg.

Ziegenfleisch: 72,0 kg; zurückgewiesen 3 Stücke

= 8,5 kg.

Schweinefleisch: 196828,5 kg; zurückgewiesen 43

Stücke = 367,75 kg, beanstandet und wieder freigegeben

566 Stücke, beschlagnahmt und vernichtet 701 Stücke

= 1177,0 kg.

Pferde-fleisch: 150,0 kg; beschlagnahmt und ver

nichtet 2 Stücke = 14,0 kg.

Den Trichincnsehauvorschriften gemäss wurden

523911,11 kg eingeführtcs verarbeitetes Schweinefleisch

(62943 kg gepökeltes, 145166,7 kg Schinken und gc

i'liuchertes Fleisch, 315 801,2 kg Wurst) behandelt.

Hiervon wurden auf Trichinen und Finnen untersucht

17287 Stücke = 120321,9 kg und dabei lStück ameri

kanisches Pökelílcisch, 4 amerikanische Speckseiten,

1 amerikanischer Schinken wegen Trichinen; 25 Schin

ken und 2 Carréstücke aus Prag Wegen Finnen; ausser

dem 31 amerikanische Rippenstücke, 3 Büchsen ameri

kanisches Pökclñeiseh, 1 Posten amerikanische Pökel

knochen und Kammstückc, sowie 1 Schinken wegen

Verdorbenseins beschlagnahmt.

Das Personal der Fleisehbeschau bestand aus dem

Director, welcher zugleich das Amt eines königlichen

Bezirksthieramtes für den Bereich des Schlacht- und

Viehhofes verwaltet, 3 Amts-, 7 Hilfsthierärzten,

Probcnentnehmern, 68 Trichinensehaucm, 10 Kanzlei

beamten, 1 Sehlaehtmeister für die Sanitätsanstalt,

3 Freibankverkäufern, 3 Aufwärtcrn und Boten, 6 Hallen

aufsehern.

Eberswalde (11). Geschlachtet wurden: Rinder

1092, Kälber 2315, Schafe 1555, Ziegen 65, Schweine

5548, Pferde 29. Hiervon wurden beanstandet und der

Abdeckerei zur Vernichtung überwiesen: wegen gene

 

 

  

reller Tuberculose 1 Bulle, 2 Kühe und 2 Schweine,

aus anderen Gründen 1 Kalb und 1 Hammel. Bean

standet und auf der Freibank verkauft wurden wegen

localer Tuberculose 2 Ochsen, 10 Kühe, 2 Kälber

und 5 Schweine, wegen Finnen in geringem Grade

1 Schwein, aus muteren Gründen 1Kuh, 3 Kälber,

1 11:111111101 11пс1 1 Schwein, im Ganzen 26 Thiere. Ver

cinzclt wurden abgestorbcnc verkalktc Finnen bei zwei

Kühen in den Kaumuskcln gefunden. Tuberculose

fand sich bei 7 Ochsen, 6 Bullen, 152 Kühen und

1 Fürsc, bei 15 Külbern, 72 Schafen und 80 Schweinen.

Von auswärts wurden eingeführt und untersucht

13845 kg Fleisch. Hierbei fand sich Tuberculose hei

2 Rindern.

Freiburg i. В. (16). Gesehlaehtet wurden

7368 Rinder, 14014 Kälber, 3534 Schafe, 289 Ziegen,

19424 Schweine. 196 Pferde. Hiervon wurden dem

Consum entzogen 29 Rinder, 22 Stück Kleinvieh,

11 Pferde, als nichtbankwürdig zum Verkauf zu

gelassen 56 Rinder und 21 Stück Kleinvieh. Tuber

culose ist bei 14,17 pCt. der Ochsen, 15,01 pCt. der

Farren, 22,48 pCt. der Kühe, 7,44 pCt. der Rinder,

0,10 pCt. der Kälber, 2,76 pCt. der Ziegen und 0,56 pCt.

der Schweine constatirt worden. Von auswärts sind

98 973 kg Fleisch eingeführt und hiervon 62 kg

(1 Rinderviertel wegen Tuberculose der intermuscull'iren

Lymphdrüsen) mit Beschlag belegt worden. Der

Fleischconsum berechnet sich auf 76,60 kg pro Kopf

und Jahr.

Gotha (24). Zur Schlachtung gelangten 4169

Stück Grossvieh (332 Ochsen, 37() Bullen, 397 Stiere,

307() Kühe und Rinder), 15131 Schweine, 11866 Stück

Kleinvieh (4744 Kälber, 6909 Schafe, 213 Ziegen), 204

Pferde. Hiervon wurden gänzlich beanstandet und

der Abdeckerei überliefert: 135 Stück (71 Rinder,

28 Schweine, 13 Kälber, 19 Schafe, 1 Ziege, 3 Pferde).

Der Freibank wurden überwiesen: 211 Stück (62 Rin

der, 131 Sehweine, 8 Kälber, 10 Schafe). Die Tuber

culose gab Grund zur günzlichen Beanstandung bei

63 Rindern, 26 Schweinen, 5 Kiilbern, 4 Schafen; zur

Uebcrweisung an die Freibank bei 59 Rindern, 121

Schweinen, 7 Kälbern. Pseudotubcrculose wurde

bei 23 Schafen beobachtet. Trichinen wurden nicht

gefunden. Mit Finnen waren 6 Rinder und 1 Schwein

behaftet.

Hannover (25). Verkehr auf dem Viehhofe: Auf

dem Vichhnfe haben 1897/98 zum Verkaufe gestanden:
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17799 Stück Grossvich, 67159 Schweine, 20659 Kälber,

17320 Hammel und 1186 Pferde.

Untersuchung der auf dem Central-Schlachthof@ ge

schlachteten Thiere. Während des Bericlitsiahres wurden

geschlachtet 14869 Rinder, 62015 Schweine, 18979

Kälber, 15897 Hammel und 1186 Pfel'de. Davon

kamen als mangelhaft zur Freibank 78,5 (0,53 pCt.)

Rinder, 3 Kälber (0,02 pCt.) und 374 (0,58 pCt.)

Schweine. Grund zur Beschlagnahmung gab u. A.:

>Rothlanf bei 7 Schweinen, Schweineseuche bei

21 Schweinen, Tuberculose bei 37,5 Rindern, 3 Kälbern

und 288 Schweinen, Finnen bei 39 Rindern und 50

Schweinen, Mieseher`sche Schläuche bei 6 Schweinen.

Als zum Consume ungeeignet erwiesen sich: 40

(0,27 pCt.) Rinder, 42 (0,22 pff.) Kälber, 175 (0,28 pCt.)

Schweine, 31 (0,19 pCt.) Schafe und 13 (1,09 pCt.)

Pferde. Grund zur Besehlagnahmung gab u. A.: Nabel

cntzündung bei 6 Kälbern, Pyämie bei 5 Rindem,

1 Kalb, 4 Schweinen und 1 Schaf, Rothlauf bei

7 Schweinen, Retz bei 1 Pferd, Schweincseuchc bei 17

Schweinen, Septicaemie bei 2 Kälbern, 2 Schweinen und

4 Pferden, Tuberculose bei 26 Rindern, 1Kalb, 50

Schweinen und 1 Pferd, Ilydraemie bei 1 Rind,

2 Schweinen und 1 Pferd, Magerkeit und Unreifc bei

20 Kälbern und 1 Pferd, Finnen bei 33 Schweinen,

Trichinen bei 1 Schwein, Bauchfellentzündung bei

3 Rindern, 3 Kälbern und 4 Schweinen, Darmentzün

dung bei 10 Schweinen, (lelenkentzündung bei 4 Kälbern,

Lungenentzündung bei 1 Rind, 4 Schweinen und

4 Pferden, Parenchymatüsc Degeneration der Muskeln

bei 1 Rind.

Ausserdem wurden einzelne Organe und Körper

theile beschlagnahmt bei 3603 (24,23 pCt.) Rindern, 61

(0.32 pCt.) Kälbcrn, 1596 (2,57 pCt.) Schweinen, 1245

(7,83 pCt.) Schafen und 25 (2,10 pCt.) Pferden.

Untersuchung der von auswärts eingeführten, aus

geschlachteten Thiere: In der Markthalle des städtischen

Paekhofes wurden zur Untersuchung vorgelegt: 1938

Rinder, 52551/2 Schweine, 9186 Kälber und 4177

Hammel. Davon wurde als zum Genusse ungeeignet

befunden: 5 Stück (irossvich, ca. 200 kg Rindfleisch,

8 Schweine, 221/2 Kälber, 3 Ziegen und 1Hammel; im

sterilisirtcn Zustande untel' Declaration abgegeben:

2 Hintervicrtel und 1 Nacken vom Rinde, ein ganzes

Rind und 211/2 Schweine.

Auf dem Central-Schlachthofe gelangte an einge

brachter Waare zur Untersuchung: 2871/2 Rinder, 9011/2

Schweine, 949 Kälber, 9066 Hamme] und 23/4 Pferde.

Davon wurden als zum Genusse ungeeignet vernichtet:

5 Rinder, 4 Schweine, 2 Kälber und 1 Hammcl, in

sterilisirtem Zustande unter Declaration verkauft: 1 Rind

und 3 Schweine.

Karlsbad (15). Geschlachtet: 1157 Rinder, 5123

Kälber, 2864 Schafe, 1096 Schweine., 31 Ziegen. Hier

von wurden vernichtet: 2 Rinder, 3 Kälber, 1 Schwein;

der Freibank wurden überwiesen 8 Rinder, 26 Kälber

und 4 Schweine. An einzelnen Organen wurden ver

nichtet 285 Stück.

Tuberculose wurde ermittelt bei 8,64 pCt. der

Stiere, 14,05 pCt. der Ochsen, 18,96 pCt. der Kühe,

16,27 pCt. der Kalbinnen und 0,11 pCt. der Kälber.

Wegen Rinderfinnen wurden 6 Rinder beanstandet.

Von fremden Orten eingeführt wurden 5178 Kälber,

1376 Schafe, 4787 Schweine, 700 Ziegen und Zickcl

und 871260 kg Fleisch, darunter 670 Vorden'iertcl,

5243 Hinterrienel und 38966 Stück Schinken. Hier

von wurden vernichtet: 2 Kälber, 1 Ziege, 919 kg

Fleisch. Der Freibank überwiesen wurden: 9 Kälber,

6 Schafe, 7 Schweine und 9406 kg Fleisch. Wegen

Rinderfinncn wurden 150 kg Fleisch, wegen Schweine

finnen 1901 kg beanstandet, darunter 211 Stück Schin

ken, welche grösstentheils aus Prag stammten.

Kiel (20). Geschlaehtet wurden 11019 Rinder,

8787 fette Kälber, 7224 nüchterne Kälber, 21908

Schweine, 3944 Schafe, 5528 Lämmer, 44 Ziegen, 859

Pferde.. Hiervon wurden beanstandet 143 Rinder,

7 fette Kälber, 111 nüchterne Kälber, 115 Schweine.

2 Schafe und Lämmer, 3 Pferde, zusammen 381 Thiere.

Die Hauptbeanstandungsursache war Tuberculose.

Dieselbc führte zur Beanstandung ron 134 älteren Rin

dem, 2 fetten Kälbern und 13 nüchternen Kälbern

und von 93 Schweinen. Finnen wurden festgestellt

bei 74 Rindern und 7 Schweinen. Trichinen bei

9 Schweinen. Ven ausserhalb eingeführt wurden

93732 kg Fleisch. Als nothgeschlachtet sind in das

Schlachthaus 219 Thiere eingeliefert worden. Der

Tuberkuloseprocentsatz betrug bei Ochsen 41,08,

bei den Bullen 39,12, bei den Kühen und Quien 54,88,

bei den fetten Kälbern 1,73 und bei den nüchternen

Kälbern 0,71. Von den 11019 geschlachtcten Rin

dern warcn 5142 ausländischen Ursprungs (Däne

mark), und von diesen sind 65,85 pt't. mit Tuber

culose behaftet gewesen. Bei den Schweinen belief sich

der Proccntsatz der tuberculösen Thiere auf 5.13. Von

diesen tuberculöscn Schweinen stammten 623 aus

Schweden, von denen 42 = 6,74 pCt. mit Tuberculose

behaftet waren. Endlich wurden 2 Pferde tuberculös

befunden = 0,23 pCt. Dcr Flcischconsuln pro

Kopf und Jahr war auf rund 61 Kilogramm berechnet.

Königsberg i. Pr. (13). Geschlachtet wurden

13332 Rinder, 17391 Kälber. 22,538 Schafe, 91 Ziegen,

52809 Schweine, 926 Pferde. Hiervon sind 150 Thicre

gänzlich beanstandet worden, 266 der Freibank

roh, 590 gekocht und 180 gepökelt überwiesen worden.

Tuberculose ist ermittelt worden bei 24,36 pCt.

aller Rinder, 0,13 pCt. der Kälber und 4,84 pCt.

der Schweine. Finnen wurden entdeckt bei 19S

Rindern (= 1,485 pCt.). 3 Kälbern und 209 Schwei

nen (= 0,396 pCt.). Trichincn bei 12 Schweinen

(= 0,023 pCt.). Das von ausserhalb eingeführte

Fleisch belief sich auf 36 6993/4 Stücke (darunter 10,1 pCt.

ganze Thiere). Hiervon waren zu beanstanden 69 ganze

Rinder und 96 Rinderviertel, 66 ganze und 4 halbe

Schweine, 218 Kälber und 31/2 Schafe. Zu Bean

standungen führte u. a. Tuberculose bei 11 ganzen

Rindern, 14 Rindervierteln, 17 Schweinen, 2 Kälbern.

Finnen bei 16 ganzen Rindern, 21 Rindervierteln, 4

ganzen und 2 halben Schweinen. Auf der Freibank

sind 89975,38 kg Fleisch mit einem Reinerlüs von

56359,45 M. verwerthet worden. Die Durchschnitts

preise 'betrugen für 1kg Rindfleisch 60,66 Pf., für

Schweinefleisch 78,19 Pf., für Kalbfleisch 47,07 Pf., für

Schaffleisch 54,10 Pf., für Ziegenñeisch 52,89 Pf. Der

Hartmann`sche Vernichtungsapparat ist 127mal in Be

trieb gesetzt worden. An Producten wurden gewonnen:

11438 kg Fett = 7,17pCt. des Rohmaterials

6927 „ Leim = 4,34 „ „ „

20530 „ Fleischmehl  12,86 „ „ ц

Königsberg i. Pl'. (14). Geschlachtet wurden

13417 Rinder, 18146 Kälber, 21664 Schafe, 117 Ziegen.

52243 Schweine, 1249 Pferde. Von auswärts sind

eingeführt worden 2056 ganze Rinder, 2066 Rinder

viertel, 13619 ganze Schweine, 445 halbe Schweine,

10970 Kälber, 9861 Schafe, 1 Pferd und 1810 Lebern.

Von den auf dem Sehlaehthofe geschlachteten Thieren

wurden beanstandet und dem freien Verkehr ent

zo en:
g 0,969 pCt. der geschlachteten Rinder, 0,988 pCt.

der geschlachteten Schweine, 0,380 pCt. der geschlach

teten Kälber, 0,120 pCt. der geschlachteten Schafe und

0,400 pCt. der geschlachteten Pferde.

Hiervon sind im Vemichtungsapparat vernichtet

worden:

5,97 pCt. der beanstandcten Rinder, 9,11 pCt. der

beanstandeten Schweine, 53,85 pCt. der beanstandeten

Schafe, 15,94 pCt. der beanstandeten Kälber, 100,00

pCt. der beanstandeten Pferde. Während der Rest der

beanstandeten Thiere auf der Freibank roh, gekocht



253

oder gepökclt verkauft werden konnte. Mit Tuber

culose waren behaftet:

22,78 pCt. der geschlachtetcn Rinder, 0,07 pCt.

der geschlachtcten Kälber, 0,009 pCt. der geschlachteten

Schafe, 3,36 pCt. der geschlachteten Schweine.

Mit Finnen waren behaftet:

386 Rinder = 2,88 pCt. der geschlachteten Rinder,

138 Schweine == 0,26 „ ,. „ Schweine.

Ausserdem sind bei 2 Kälbern Finnen nachgewiesen

worden. Trichinen fanden sich bei 22 Schweinen =

0,042 pCt. Von dem von auswärts eingeführten

Fleisch mussten 59 ganze Rinder, 59 Rinderviertel, 53

ganze und 4 halbe Schweine, 8 Schafe bezw. Ziegen

und 193 Kälber beanstandet werden, darunter 14

ganze Rinder, 19 Rindcrvicrtel, 10 ganze Schweine,

3 Kälber wegen Tuberculose, 15 ganze Rinder,

6 Rinderviertel, 18 ganze Schweine und ein Kalb wegen

Finnen und 3 Schweine wegen Trichincn.

Leipzig (10). 1. Viehhof. Der Gesammtauftrieb

im Betńebsjahre beziffert sich auf 27 644 Rinder, 55408

Kälber, 49548 Schafe, 11 Ziegen, 126725 Schweine;

davon wurden exportirt 452 Rinder (1,63 pCt.), 2005

Kälber (3,62 pCt.), 5689 Schafe (11,48 pCt.), 1 Ziege

(0,90 pCt.) und 5421 Schweine (4.27 pCt.).

2. Schlachthof. Die Zahl der im Schlachthofe

und der Sanitätsanstalt ausgeführten Sehlachtungcn be

trägt: 28304 Rinder, 67870 Kälber, 51556 Schafe,

254 Ziegen, 131702 Schweine, 1821 Pferde und l2

Hunde. Hiervon wurden ganz beanstandet: 861 Rinder

(3,04 pCt.), 189 Kälber (0.27 pCt.), 17 Schafe (0.03

pCt.), 1 Ziege (0,39 pCt.), 1787 Schweine (1,35 pCt.)

und 1 Pferd (0,05 pCt.).

Von den beanstandeten Thieren wurden vernichtet:

189 Rinder (0,66 pCt.), 110 Kälber (0,16 pCt.), 5 Schafe

(0,01 pCt.), 28 Schweine (0,02 pCt.) und 1 Pferd (0,05

pCt.); der Freibank überwiesen in rohem Zustande:

209 Rinder (0,73 pCt.), 58 Kälber (0,08 pCt.), 12 Schafe

(0,02 pCt.) und 121 Schweine (0,09 pCt.); in sterili

sirtem Zustande: 463 Rinder (1,63 pCt.), 21 Kälber

(0,03 pCt.) und 1255 Schweine (0.95 pCt.)` ausserdem

nur das ausgeschmolzcne Fett von 383 Schweinen

(0,29 pCt.).

Ausserdem wurden von den für bankwürdig be

fundcnen Thieren vernichtet: 2666,5 kg Rindfleisch,

1709 kg Schweinefleisch und 33754 einzelne Organe

wegen verschiedener Krankheiten und zwar 14606

Lungen, 206 Herzen, 7529 Lebem, 1865 Milzen, 4021

Mesentericn, 4089 Nieren, 889 Uteri, 370 Buter, 15 Kopf

tbeile und 28 Zungen aller Thiergattungen, darunter

wegen Tuberculose: 25997 einzelne Organe (77,01 pt't.

aller beanstandetcn Organe).

Die Beanstandung ganzer Thiere erfolgte u. А.

wegen:

Abmagcrung bei 6 Rindern, 6 Kälbern und 1 Schwein,

Entzündungen verschiedener Organe bei 19 Rindern,

44 Kälbem, 1 Schafe, 1 Ziege und 17 Schweinen,

Finnen bei 66 Rindcm (0,23 pCt.), 3 Kälbem

(0,04 pCt.) und 4 Schweinen (0,003 pCt.) — davon

waren einfinnig 55 Rinder und 2 Kälber, welche in

rohem Zustande auf der Freibank verkauft wurden _,

Ictcrus bei 3 Rindern, 4 Kälbern, 10 Schafen und

10 Schweinen,

Kryptorchismus bei 60 Schweinen,

Leukämie bei 1 Kalbc und 1 Schweine,

Muskelconcrementen bei 8 Schweinen,

P_vämic und Septicälnic bei 1 Rinde,

1 Schafe und 2 Schweinen,

Rothlauf bci 33 Schweinen,

Sonstiger Krankheiten bei 2

Schweinen,

Transportbeschädigungen bei 5 Rindern, 5 Kìilbern,

1 Schafe und 18 Schweinen,

Trichincn bei 2 Schweinen (0,001 pCt.),

14 Kälbern,

Rindern und 11

Tuberculose bei 744 Rindern (2,62 pCt.), 991iälbcrn

(0,14 pCt.), 1 Schafe. (0,002 pCt.), 1609 Schweine

(1,22 pCt.).

Unreife bei 8 Kälbern,

Urämic bei 2 Rindern,

Zellgewcbswasscrsucht bci 10 Rindern, 3 Schweinen,

1 Pferde.

Tuberculose wurde vorgefunden bei insgesammt:

10062 Rindern (35.55 pCt. der Schlachtungcn), 138 Käl

bern (0,20 pCt.), 2 Schafen (0,003 pCt.), 3660 Schweinen

(2,77 pCt.) und 3 Pferden (0,16 pCt.). Davon waren

bankwürdig: 9318 Rinder (92,60 pCt. der tubercu

lösen), 39 Kälber (29,26 pCt.), 1 Schaf (50,0 pCt.).

20,51 Schweine (56.38 ptit.) und 3 Pferde (100,0 pCt.):

vernichtet wurden: 179 Rinder (1,77 pCt.), 79 Kälber

(57,24 pCt.), 1 Schaf (50,0 pCt.) und 9 Schweine

(0,24 pCt.); auf der Freibank wurden verkauft in rohem

Zustandc 113 Rinder (1,12 pCt.) und 1 Schwein

(0,02 pCt.), in sterilisirtem Zustandc 452 Rinder

(4,49 pCt.), 20 Kälber (14,49 pCt.) und 1222 Schweine

(33,38 pCt.), ausserdem von 377 Schweinen (10,30 pCt.)

nur das ausgeschmolzcne Fett.

3. Schauamt. Von frischem, gesalzenem und ge

pökeltem Fleische wurden untersucht: 394110,45 kg

Rindfleisch, 119650,24 kg Kalbflcisch, 10260,78 kg

Schafflciscll. 505519,28 kg Schweinefleisch, 425 Rinder

lebern, 16630 Rinderzungen, 130611 Sehweinelebern

und 1418 Schweinezungen. Auf Trichinen wurden un

tersucht.: 191 Wildschweine, 1203 Schinken, 158 Stück

Rauchñcisch, 1337 Spcckseitcn, 14 Schweinszungen und

1549,0 kg Wurst. Hierbei fand man Trichinen in einer

Spcckseite, 1 Pökelkammstück, und 2 Cervelatwürstcn.

sämmtlich amerikanischen Ursprungs. Zurückgewicsen

wurden 284 verschiedene Stücke Fleisch, vernichtet

611 Stücke.

Mannheim (8.). Der Gesamtauftricb an Zucht-,

Nutz- und Schlachtvieh im Jahre 1898 betrug: 43639

Rinder, 22553 Kälber, 63703 Schweine, 599 Schafe,

96 Ziegen und 3660 Pferde.

Dic Zahl der Schlachtungcn im Schlachthause, in

den Privatschläehtereicn, einschliesslich aller Noth

schlachtungen betrug bei Rindern 12668, Kälbern 17649,

Schweinen 40109, Schafen 2253, Ziegen 415 und bei

Pferden 483; hiervon entfallen auf Nothschlachtungen

96 Rinder, 38 Kälber, 149 Schweine, 2 Schafe und

1 Ziege.

Als nicht bankwürdig der Freibank überwiesen

wurden: 85 Rinder (0,67 pCt. der Gesammtzahl der

Schlachtungcn), 38 Kälber (0,21 pCt.), 4 Schafe (0,77pCt.)

und 16 Schweine (0,04 pCt.); darunter wegen Tuber

culose: 68 Rinder (0,53 pCt.), 1 Kalb (0,()05 pCt.).

Als ungeniessbar der Abdcekerci überwiesen wur

den: 403 Rinder (0,81 pCt.), 9 Kälber (0.05 pCt.),

1 Schaf (0,04 pCt.), 1 Ziege (0,24 pCt., 8 Schweine

(0,02 pCt.) und 3 Pferde (0,62 pCt.), darunter wegen

Tuberculose: 65 Rinder (0,51 pCt.), 3 Schweine

(0,007 pCt.).

Ausserdem wurden noch einzelne Organe beschlag

nahmt und zwar bei Grossvieh 620, darunter wegen

Tuberculose 430, bei Kleinvieh und Schweinen 851.

darunter wegen Tuberculose 67, bei Pferden 20 und

Fleischtheile im Gewicht von 485 kg.

Das von auswärts eingeführte und untersuchte

Flcisch betrug bei Rindern: 3766, bei Kälbern 2132,

Schafen 2490, Ziegen 1147, Schweinen 4006 und bei

Pferden 20 Viertel.

Hiervon wurden der Freibank überwiesen von Rin

dern 31, Kälbern 3, Schweinen 47. darunter wegen

Schwergeburt 5 Rinder, Tuberculose 11 Rinder.

Der Abdeckcrci überwiesen wurden 16 Rinder,

4 Kälber und 3 Schweine; darunter' wegen Fäulnis:

4 Rinder und 3 Schweine, Tuberculose 2 Rinder, sul

zigcr Beschaffenheit 5 Rinder.

Ausserdem wurden noch beschlagnahmtI von Gross

vieh 1 Leber wegen Degeneration und 4 Lungen,
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1 Enter und einmal sämtliche Eingeweide wegen Tu

berculose: von Kleinvieh 30 Lebern wegen Distomatose,

30 Lungen wegen Lungenwürmern und 44 (leschlinge

wegen Fäulnis.

Magdeburg (1). Viehhof-Auftrieb: 11596 Rinder

(2565 Ochsen, 2063 Brillen. 6968 Kühe), 70846 Schweine

(incl. Spanferkel). 19745 Kälber, 12882 Schafe, 12 Ziegen,

1289 Pferde. Unmittelbar dem Schlachthof zur Ab

sehlachtung wurden ausserdem zugeführt: 8526 Rinder,

49427 Schweine, 14820 Kälber, 10500 Schafe, 11 Ziegen.

Schlachtungcn: 16605 Rinder, 64492 Schweine (incl.

Spanferkel), 20609 Kälber, 21299 Schafe, 311 Ziegen,

1289 Pferde. Von diesen Thieren waren bankwürdìg:

16232 Rinder (97,7 pCt.), 64200 Schweine (99,5 pCt.),

20447 Kälber (99,2 pCt.). 21141 Schafe (99,2 pCt.),

299 Ziegen (96,4 pCt.), 1285 Pferde (99,6 pCt.)

Die Summe der beanstandeten ganzen Thiere

betrug 1001 und zwar 373 Rinder (2.2 pCt.), 292 Schweine

(0,4 pCt.), 162 Kälber (0,7 pCt.), 158 Schafe (0,7 pCt.),

12 Ziegen (3.8 pCt.), 4 Pferde (0,3 pCt.); davon wurden

roh der Frei bank überwiesen: 169 Rinder, 45 Schweine,

113 Kälber, 135 Schafe, 7 Ziegen; gekocht: 147 Rinder.

209 Schweine, 13 Kälber, 1 Schaf; vernichtet wurden:

57 Rinder, 38 Schweine, 36 Kälber, 22 Schafe, 5 Ziegen,

4 Pferde.

'Tuberculose wurdcfcstgcstellt bei: 4145 Rindern

(24,9 p(`t.), 2294 Schweinen (3,5 pCt.), 59 Kälber-n

(0,2 pCt.), 4 Schafen (0,019 p(`t.). 10 Ziegen (3,2 pCt.),

davon wurden ganz beanstandet: 211Rinder,186 Schweine

14 Kälber, 2 Schafe, 3 Ziegen.

Triehincn wurden bei 3 Schweinen (0,005 pCt.)

gefunden.

Finnen wurden bei 219 Rindern (1,3 pCt.), bei

25 Kälbcrn (0,1 p(`t.), 17 Schweinen (0,026 pCt.) und,

was ausserordentlich selten ist. bei 1 Schaf (Cysticercus

ccllulosnc) gefunden.

Den lfntersuchungsämtern für eingeführfcs Fleisch

wurden vorgelegt: 2137 Rindcrviertel, 2235 Kälber,

3 Kalbsriickcn und 2 Kalbskenlen, 415 Schweine, 215

Schafe, 1 Hammclriìcken, 12 Ziegen, 2 Pferde, 94810

präservirte Lebern; davon wurden beanstandet und roh

der Freibank überwiesen: 69 Rinderviertel, 2 Schweine,

15 Kälber. 3Schafe: gekocht: 13Rindcrvicrte1, 9Scbweine;

der Abdeekereì zur Vernichtung überwiesen; 62 Rinder

\‘iertel, 8 Kälber, 5 `Schafe, 1 Schwein.

Marburg (19). Geschlachtet wurden 2650 Rinder1

5691 Schweine. 4660 Kälber, 1192 Schafe~ 21 Ziegen,

zusammen 14214 Thiere. Von ausserhalb eingeführt

3821 kg frisches Fleisch und 209 kg Wurst und Rauch

waarcn. Beanstandct wurden 165 Rinder, 118 Schweine,

11 Kälber, .93 Schafe. Vollständig vernichtet wurden

15 Rinder, 14 Schweine, 8 Kälber, 2 llainmel; auf der

Freibank verkauft: 8 Rinder und 3 Schweine. Die

erkrankten Organe wurden vernichtet bei 143 Rindern,

97 Schweinen, 3 Kälbern, 91 Schafen und 1 Ziege.

Tuberculose fand sich bei 4,3 pfff. der Rinder (gegen

4 pCt. des Vorjahres), 0,316 pCt. der Schweine (gegen

0,24 des Vorjahres). Rinderfinnen wurden einmal

festgestellt. 'l'richinen und Finnen bei Schweinen

kamen in diesem Betricbsjahrc nicht vor.

Potsdam (12). (lcschlachtct wurden 2601 Rinder’

267 Presser, 3861 Kälber', 6193 Schafe, 13077 Schweine»

150 Pferde. Hiervon wurden 28 Thiere (7 Rinder, 2 Käl

ber, 2 Schafe und 17 Schweine) völlig dem Verkeh'r

entzogen, 102 Thiere dagegen auf die Freibank

verwiesen.

Tuberculose fand sich bei 36,14 plft. der Rinder,

3.37 pCt. der Presser, 0.541101. der Kälber, 0,008 pCt.

der Schafe und 7,80 pi't. der Schweine. Finnen wur

den bei 8 Rindern. 3 Fresscrn und 25 Schweinen. Т11

ehincn bei 5 Schweinen festgestellt. Yon auswärts

sind 10991/2 Stück (il'ossvieh. 35711/2 Schweine, 3964

Kälber, 809 Schafe und 132 einzelne Theile eingeführt

worden. Hiervon sind 25 ganze Thiere vom freien Ver

kehr und 11 vom Verkauf in Potsdam ausgeschlossen

worden. Unter den zuerst genannten 25 Thieren be

fanden sich 5 tuberculöse (2 Rinder, 3 Schweine) und

18 finnige (16 Rinder, 2 Schweine). Ausserdem mussten

239 miteingeführte Organe (darunter 93 wegen Tuber

culose) unschädlich gemacht werden.

Stolp (23). Im Betriebsjahre 1898/99 wurden ge

schlachtet: 1670 Rinder, 1934 Kälber, 5034 Schafe,

36 Ziegen, 5862 Schweine und 185 Pferde.

Hiervon wurden vernichtet: 5 Rinder (0,29 pCt.),

1 Schaf (1,02 pCt.), 2 Schweine (0,03 pCt.) und 1 Pferd

(0,54 pCt.); der Freibank wurden überwiesen: 57 Rinder

(3,41 pCt.), 13 Kälber (0,66 pCt.), 3 Schafe (0,05 pCt.)

und 73 Schweine (1,24 pCt.). Ausserdem wurden noch

1973 verschiedene Organe beanstandet.

Die Beanstandung ganzer Thiere erfolgte wegen:

Tuberculose bei 50 Rindern (2,09 pCt.) und 16

Schweinen (0,27 pCt.),

Finnen bei 1 Rinde (0,06 pCt.) und 3 Schweinen

(0,05 pCt.),

Rothlaufs bei 25 Schweinen (0,42 pCt.).

verschiedener Krankheiten bei 11 Rindern, 3l

Schweinen, 13 Kälbern, 4 Schafen und 1 Pferde.

Von auswärts wurden eingeführt: 435 Rinder.

1256 Kälber, 598 Schafe, 15 Ziegen, 1014 Schweine und

8 Wildschweine.

Davon wurden beanstandet wegen:

Tuberculose 4 Rinder (0,91 pCt.),

Finnen 2 Rinder' (0,46 pCt.),

Rothlaufs 3 Schweine (0,29 pCt.),

sonstiger Krankheiten 5 Rinder, 6 Schweine, 30

Kälber und 1 Schaf, ausserdem noch 337 einzelne

Organe. '

Von diesen beanstandeten Thieren wurde 1 Kalb

(0,08 pCt.) vernichtet, 11 Rinder (2,52 pCt.), 9 Schweine

(0,88 pCt.), 29 Kälber (2,3() pCt.) und 1 Schaf (0,17 pCt.)

wurden der Freibank überwiesen.

Die Gesamtzahl aller Tuberculosefälle beziffert sich

bei Rindern auf 710 (37,7 pCt.), bei Schweinen auf199

(2,9 pCt.).

Auf dem Viehhofe wurden im Betriebsjahrc aufge

trieben: 1777 Pferde, 2878 Rinder, 18 Kälber, 2 Schafe.

154 Ziegen und 27072 Gänse.

Zittau (6). lm Betriebsjahrc wurden geschlachtet:

2439 Rinder (darunter 89 Rinder aus Oesterreich), 8448

Schweine. 6725 Kälber, 3094 Schafe, 81 Ziegen, 65 Pferde

und 20 Hunde.

Beanstandet wurden: 780 Rinder (31,98 pCt.), 450

Sehwcine (5,32 pCt.), 64 Kälber (0,95 pCt.), 119 Schafe

(3,84 pCt.), 4 Ziegen (4,93 pCt.), 9 Pferde (13,84 pCt.)

und 1 Hund (5,00 pCt.).

Nicht bankwürdig waren 31 Rinder (1,27 pCt.).

24 Schweine (0.42 pCt.), 2 Kälber (0,03 pCt.) und

1 Schaf (0,03 pCt).

vernichtet wurden: 22 Rinder (0,90 pCt.), 10

Schweine (0,11 pCt.), 4 Kälber (0,06 pCt.), 1 Schaf

(0,03 pCt.). 2 Ziegen (2,47 pCt.) und 2 Pferde (3,07 pCt.).

Die Beanstandung ganzer Thiere wurde veranlasst

u. A. durch Bauchfellentzündung bei 5 Rindern. 6

Schweinen, 2 Kälbern und 2 Pferden.

Finnen bei 2 Rindern (0,08 pCt.) und l Schwein

(0,01 pCt.).

Kalbefieber bei 2 Rindern.

Herz- und Herzbeutclentzündungen bei 2 Rindern.

Trichinen bei 1 Schwein (0,01 pCt.).

Tuberculose bei 38 Rindern (1,55 pCt.) und 27

Schweinen (0,32 pCt.).

Das` Vorkommen der Tuberculose überhaupt wurde

beobachtet bei: 644 Rindern (26,40 pCt.), 305 Schweinen

(3,61 pCt.) und 7 Kälbcrn (0,10 pCt.). Hiervon WATCH

bankwürdig: 606 Rinder (24,84 pCt.), 27S Schweinc

(3,29 pct.) 11ш1 7 Kälber (0,10 pct); nicht bankwürdig
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waren : 31 Rinder (1,27 pCt.) und 34 Schweine (0,40 pCt.);

vernichtet wurden: 22 Rinder (0,90 pCt.) und 10 Schweine

(0,11 pCt.).

Die Menge des eingeführten Fleisches betrug von

Rindern 59 925 kg. Schweinen 36028 kg, Kiilbcrn 6534kg,

Schafen 14,090 kg und Zickcln 1299 kg.

Der Fleischvcrbrauch in Zittau mit 31000 Ein

wohnern berechnet sich auf 58,36 kg Schlachtlleisch

auf den Kopf der Bevölkerung. Edelmann.

втш (27). Im Jahre 1897 wurden 11316 Stück

Grossvieh, 10732 Stück Kleinvieh, 906 Kälber und 14S2

Schweine geschlachtet und an verschiedenen Krank

heiten constatirt:

Tuberculose bei 542 Stück Gross-vieil und bei 17 Stück

Kleinvdeh. wobei wegen tubereulöser Affection 66 Vorder

hìilften, 1046 (?) Lungen, 439 Lebern, 29 Milzen bei

Grossvieh und 30 (?) Lungen, 7 Lebern, 2 Milzen bei

Kleinvieh vernichtet wurden.

Croupöse Lungenentzündung hei 30 Stück Grossvieh

und 71 Stück Kleinvieh.

Wegen Echinocoeecn wurden vernichtet 8707 Lungen,

1351 Lebern, 29 Milzen und 4 Herzen von (ìrossvieh,

219 Lungen, 81 Lebern, 3 Milzen von Kleinvieh und

22 Lungen und 14 Lebern von Schweinen.

Wegen Distomatosis wurden vernichtet 1352 Leberu

von Schafen.

Als ein besonderer Mangel des Schlachthauses in

Batum wird das Fehlen eines Verbrennungsofcns ange

führt, weshalb die Abfälle und couliscirten Organe ver

graben werden müssen. Waldmannn.

St. Petersburg (2). Im Ganzen wurden 1896 der

Besichtigung unterworfen an Kälbern und Schafen

107966 Kopf, von denen 15443 mit verschiedenen pa

thologischcn Processen behaftet Waren und total vcr

nichtet werden mussten 72 Stück.

Die Natur und die Vert-heilung der krankhatten

Veränderungen ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

 

 

. ы ё с
Krankheit. Ё Ё аде

r.: s 2

ь: LII N

Tuberculose . 9 _ _

Lungenentzündung 1 _

Brustfellentzündung . . 3 _ —

Bauchfellentzündung . . . . 19 _ _

lcterus . . . . . . . 3 22 _

)lelanosis . . . 1 _ —

Eiterherde in Lungen. . 11 _ _

Eiterherde in der Leber . . . 63 _ _

Krankheiten der Lungen. . . 9 1 _

Krankheiten der Leber 286 6 _

Krankheiten der Milz . 304 1 _

 

 

Krankheiten der Nieren . . . 15 1 _

Krankheiten des Magens. 181 1 _

Krankheiten des Darmes 1854 2

Parasiten in Lungen . . . 54 3956 _

Parasiten in der Leber . . . S2 7918 _

Parasiten in der Speiseröhre . _ 421 2

Parasiten im Darm . . . . _ 10 1

Mechanische Verletzungen . . 85 1 _

Fremdkörper im Magen . 109 4 1

Fremdkörper im Darm , . . 2 — _

Summa 3095

  

12344 l 4

An Lungenparasiten kommen in den allermeisten

Fällen Strongyliden bei Schafen vor und zwar

Pseudalius ovis pulmonalis, eine der Tuberculose

ähnliche Knötchenbildung in den Lungen vcranlassend

und ferner der Strongylus lilaria. Bei einem Schafe

Wurden 250 Stück Distoma laneeolatum auf der Lungen

pleura sitzend angeli-ellen, wiihrend in der Leber nur

ein paar Distoma hepaticum und kein einziges Exem

plar Distoma lanceolatum vorhanden waren. Unter den

Leberparasitcn nehmen die Leberegel den ersten Platz

ein und zwar in der grössten Mehrzahl der Fälle bei

Schafen (bei 7372 Stück). in zweiter Linie trat der

Eechinococcus auf, ebenfalls grösstentheils bei Schafen

(bei 546 Thieren) und endlich in dritter Linie »wurde

der (`_vstieercus tenuicollis bei den Kiilhern beobachtet,

flessen Scolices in Form ron kleinen gewundenen Bil

dungen unter der Leberkapscl sassen. Zwischen der

Schlundmuskulatur der Schafe und Ziegen wurden recht

häufig Sarcosporidien angetrolïcn (Balbiana gigantea).

Gegen З pCt. siìunutliehcr russischer Schafe waren mit

diesem Parasiten behaftet. Von den Darmparasiten

wurde bei 10 Schafen und einer Ziege die Tacnia ex

panse. constatirt. Waldmann.

Ufß (17). 1111 Jahre 1899 wurden im Schlachthof

geschlachtet 8815 Stück Grossvich, 2099 Kälber. 8652

Schafe. 20 Schweine, 29 Pferde.

An verschiedenen Krankheiten und Parasiten wurden

ermittelt.:

Lungenscuche bei 5 Stück Grossvich, Tuberculose

(nur Lungcnaffection) bei 6 Stück Grossvieh, Finnen

bei 16 eingeführten geschlachteteten Schweinen, Echi

noeoecen in Lungen des Grossviehs in 57S Fällen und

in Lebern des Grossviehs und der Schafe in 175 Fällen,

Oestrus bovis in 230 Fällen. Filaria papillosa bei

4 Pferden. Waldmann.

4. Trichinen und Trichi-nenschau.

1) Böhm, Fiitterungsvcrsuche mit amcrikanischem

trichinösen Schweinefleisch. Zeitschr. für Fleisch- und

Milchhyg. 10. Bd. S. 41. — 2) Kabilz, Die Pro

jection, ein zuverlässiges Mittel zur Ausführung oder

Controlle der Trichinenschau. Ebendas. 9. Bd. S:1$7.

_ 3) Kattner, Ist zum Genuss bestimmtes Hunde

fleisch der Trichineusehau zu unterwerfen? Berl. lh.

Wchsclir. S. 309. (Referat über einen Vortrag.) _

4) Kruschinski, Resultate der Trichinenuntersuehung

bei den Schlachtsehweinen in der Stadt Turek. Archiv

f. Voter. Wiss. 1899. Heft 7. 125. (Russisch.) _

5) Ostertag, Ungewöhnliche Fettgewebscntwicklung an

den Polen von Triehinencapseln. Ztschr. für Fleisch

u. Milchhyg. 9. Bd. S. 11. _ 6) Pirl, Das Vorkommen

von Trichinen im Hundefleische und deren Bedeutung

für die Fleischschau. Ebendaselbst. 10. Bd. S. 5. _

7) Profe. Ein zusammenlegbares lllicroscop für die arn

bulantc. Trichinensehau von Hauptner-Berlin. Ebendas.

9. Bd. S. 46. (Besprechung.) _ S) Tempel, Zum

Vorkommen von Muskeltrichincn bei Hunden. Ebendas.

S. S. _ 9) Ergebnisse der Trichinen- und Finncnschau

im Königreich Preussen 1897. Ebendas. S. 36. Dtsch.

thieriirztl. Wochschr. S. 123. _ 10) Ergebnisse der

Trichinen- und Finnenschau in Preussen 1898. Archiv

für Thierhlkde. XXV. 244. Dtsch. thieriirztl. Wehschr.

1900. 63. _ 11) Untersuchung und Ausfuhr ameri

kanischen Sehweincileisches auf Trichinen. Ztschr. für

Fleisch- u. Milehhyg. 9. Bd. 8. 17. _ 12) Feilhalten

amerikanischer Fleischwaaren, welche nicht auf Trichinen

untersucht sind. gilt vor Gericht als eine gemeingefzilu'

liche Leichtfertigkcit. Ebendas. S. 322.

Einführung der Trichlncnsehau. In Sachsen

Meiningen ist die allgemeine, obligatorische Trichinen

sehau am 1.Mii121899 111 Kraft getreten. Sie erstreckt

sich auch auf die llausschlachtungen.

Statistisches. Die Ergebnisse der Trichinen- und

Finnenschau für das Jahrläliï 111 Preussen (9) finden

sich im Jahresbericht über die Vcrbnfituug der Thier

seuchen im Deutschen Reiche, 12. Jahrg.. veröffentlicht.

Die Zahl der untersuchten Schweine betrug (ausser

Siwaringen) 8320405 Stück, von denen 155e` =.
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0,19 p. M. trichinös und 5646 Stück = 0,68 р. М.

finnig befunden worden sind.

Verhültnissmüssig die meisten trichinösen Schweine

entfielen auf die Regierungsbezirke Posen (2,17 p. M.),

Bromberg (0,87 p. М.), Marienwerder (0,73 p. M.), die

wenigsten auf Münster, Wiesbaden. Düsseldorf, Köln (je

0,01 р. M.), keine Trichinenfunde sind gemeldet aus

den Regierungsbezirken Osnabrück. Aurich, Coblenz und

Aachen.

Finnigc Schweine kamen verhältnìssmiissig am zahl

reiehsten vor in den Regìerungsbezirken Oppeln (2.52

р.М.), Königsberg (2,16 p. М.), Düsseldorf (1,71 p. M.),

Posen (1,70 р. М.), ат wenigsten in Münster (0,01p. М.),

Stralsund, Schleswig (je 0,03 р. М.) 111111 Aurich (0,05

р. М.).

В01 der Untersuchung der aus Amerika eingefiihrten

Schinken und Speckseit-en wurden in Preussen im Ganzen

502 Stück solcher Fleischwaaren als trichinös ermittelt.

Hiervon entfielen die meisten auf die Regierungsbezirke

Stettin (278) und Potsdam (58), 1110 wenigsten auf Min

den (1), Danzig, Stade (je 2), В011111, Osnabrück und

Köln (je 3).

Die Zahl der amtlich angestellten Trichinenschauer

war 27 441, davon kommen die meisten auf die Regie

rungsbezirke Breslau (1962) und Merseburg (1955), die

wenigsten auf Aachen (40) und lx'öslin (68). Edelmann.

Die Zahl der in Preussen (10) auf Finnen und Tri

chinen untersuchten Schweine betrug 8246 786 Stück, von

denen 1019 =0,12p.M. als trichinös und 4558 =0,55 р.М.

als finnig befunden sind. Relativ die meisten trichi

nösen Schweine wurden gefunden in den Regierungs

bezirken Posen (1,56 p. M.), Königsberg (0.45 р. M.),

Bromberg (0,41 р. М.), Gumbinnen und Danzig (je

0,39 р. M.)` die wenigsten in Köln (0,0046 p. M.), Arns

berg (0,0048 p. M_), Stettin, Erfurt, Lüneburg. Minden,

Düsseldorf, Trier (je 0,01 p. M.). Keine Trichinen

befunde sind gemeldet aus den Regierungsbezirken

Schleswig, Hannover, Stade, Osnabrück, Aurich und

Aachen. Finnige Schweine kamen verhältnismässig am

zahlreiehsten vor in den Regierungsbezirken Oppeln

(1,39 р. M.), Königsberg (1,87 р. M.), Düsseldorf (1,44

p. M.), Posen (1,32 р. М.), Marienwerder (1,23 p. M.),

Danzig (1,07 p. M.), am wenigsten in Erfurt, Schleswig

(je 0,04 p. M.), Stettin (0,05 1). М.), Stralsund (0,06

р. M_), Cöslin (0,08 р. М.), Münster (0,09 р. М.) Kein

Triehinenfund ist gemeldet aus dem Regierungsbezirk

Aurich.

Bei der Untersuchung der aus Amerika eingeführten

Schinken und Spee-ksciten wurde 1203mal Trichinose

gefunden. Edelmann.

Kruschinski (4) veröñentlicht folgende Ergebnisuse

der Trichinenschau, welche von 1889—1898 111 der

Stadt Turck. Gouvernement Kalisch, ausgeführt worden

ist. Seit 1889 wurden im Ganzen von 20878 unter

suchten Schweinen 17 = 0,08 pCt. triehinös befunden.

Das Alter der tn'chinösen Schweine betrug: bei 4 Stück

6, bei 5 Stück 9, bei 5 Stück 12 und bei 3 Stück

18 Monate. Von den inlicirten Schweinen stammten 5

aus Abdeekereien, 4 aus der Nachbarschaft von solchen

und 8 von den Bauern. J. Waldmann.

Triehinenbefunde in amerikanischem Schweine

fleisch wurden aus über 50 deutschen Städten ge

meldet. sind aber sieher noch in zahlreichen anderen

Orten beobachtet worden. Edelmann.

Böhm (1) verfüttertc gerituehertes amerikani

sches tricliiniìses Schweinefleisch an eine

Wanderratte, welche am dritten Tage danach apoplec

tisch ver-endete. Bei 111-1 Obrtuetion fand er im Dünn

darmschlcim zahlreiche Darmtriehinen. Demgemí'iss

waren die in dem Versuehsñeiseh enthaltenen Muskel

tn'chinen trotz Pökelung und Räiuchcrung noch lebens

fähig. Edelmann.

Triehinell bei Hunden. Nach den Mittheilungv'n

Tempel’s (8) wurden auf dem Chcmnitzer Schlacht`

hofe trichinös befunden 1897 1,391 pCt. der ge

schlachteten Hunde und im ersten Halbjahr 18115

sogar 2,04 pCt. Hieraus und aus der Beobachtung.

dass Hundeñciseh auch roh genossen wird, ergieht sich

die Nothwendigkeit, alle geschlachteten Hunde der Tri

chinensehau zu unterwerfen. Den Hauptsitz der Triehinen

bilden auch bei Hunden die Zwerchfellpfeiler und 1111.

Zwerchfellmuskeln. Als Infectionsquelle dürften eben

falls die Ratten in Frage kommen. Edelmann.

Pirl (6) giebt in der Einleitung einen kurzen

Ueberblick über die neueren Beobachtungen 1105101

kommens von Trichinen im Hundeñeisch und erwälmi

die Versuche Leistikow’s, sowie die Mittheilungen

Tempel's vom Sehlachthofe zu Chemnitz.

Im März 1897 fand man auf dem Schlachthofe zu

Dessau einen Hund stark tn'chinös. Am stärksten

waren die Zwerchfellpfeilcr und der Zwerchfellmnskel.

sowie die Augen-, Hals-, Schultcr- und Hinterschenkel

muskeln trichinenhaltig. dann folgten die Kopf-, Rücken

und Nackenmuskeln, am wenigsten damit behaftet

waren die Zwischenrippen- und die Bauehmuskeln.

Alter der Trichinen ungefzihr 8 Wochen. Der 111

fectionsmodus blieb unaufgeklìirt.

Mit dem Fleische dieses Hundes fütterte P. zwei

Meerschweinchen, deren Fleisch sich bei der nach?

bezw. 13 Wochen erfolgten Tötung mit zahlreichen,

nicht verkalkten Trichinen durchsetzt erwies.

Aus diesen Versuchen folgert Verf., dass die Tri

chinen des Hundes auf andere Thiere übertragen werden

können und zur Infection des Fleisches mit Musket

trichinen zu führen vermögen.

Verf. weist ferner darauf hin, dass Hundeñeisch

zwar in der Regel gekocht oder gebraten genossen

111111, 1110 Gefahr einer Trichinenübertragung aber auch

hierbei nicht ausgeschlossen ist, sobald nicht richtig

durchgekocht bezw. durchgebraten wird. Directe Ge

fahr natürlich bietet die in manchen Gegenden ver

breitete Unsittc robes Hundeñeisch in gehacktem Zu

stande zu geniessen oder das betrügerische Beimischen

von IIundeflcisch bei dêr Wurstfabrieation.

Edelmann.

Ungewöhnliche Fettbildung an Triehinenkapseln.

Oster-tag (5) fand bei der macroseopisehen Besichti

gung von trichinösem Schweinefleisch dasselbe

mit zahllosen weissen spindelförmigen Gebilden durch

setzt, welche in dcr Mitte von einem deutlichen ovalen,

durchseheinenden Stück unterbrochen waren und hier

durch sieh von sogen. Kalkconerementen nntersehieden.`

Die microscopisehe Untersuchung ergab, dass es sich

um Trichincn handelte, an deren Kapselpolen 011101

ausserordentlich starke Fettentwiekelung stattgefunden

hatte. Ein ähnlicher Fall ist bisher nur von Dam

mann 1876 beschrieben worden. Edelmann.

Kabìtz (2) stellte gemeinsam mit Rekate-Linden

Versuche zur Erprobung des Projecüonsverfahrens in

der Trichinenschau an. Als wirksame Lichtquelle 1101110

Kalklicht (Zirkon) und cleetrisches Bogenlicht WI"

wendet. da andere Arten sich theils als zu wenig 10110111

krìiftig. theils als zu kostspielig für den Gebrauch гГ'

Die zum Apparat nöthige Linse wurde Wfl

Zeiss-.lena hergestellt und liefert ein durch Mire”

meter regulirbares Projectionsbild.

Da bei dieser Art der Untersuchung beide MSU“

wiesen.

 



gleiehmässig gebraucht werden, das Projectionsbild stets

das gesamte Quctschpräparat gleichzeitig vorführt und

die Zeitdauer der Untersuchung eines Compressoriums

nur 2_3 Minuten in Anspruch nimmt, so sind entgegen

dem bisherigen Untersuchungsmodus nicht unerhebliche

Vert-heile vorhanden, welche Kabitz in folgenden

Sätzen zusammenfasst:

1. Die Garantie einer sergsarncn Untersuchung wird

unbedingt erhöht.

2. Das Beschaupersonal lässt sich der Zahl nach

verringern.

3. Die Kosten der Trichincnschau werden erheblich

herabgesetzt.

4. Die Schnelligkeit des Untersuchungsganges ist

ungemein erhöht.

Er empfiehlt das projicircnde Trichinoscop als

Ventrolmittel für cingefiihrtes Fleisch.

Das von Zeiss-Jena. hergestctltc Trichinoscop ist

für Zirkon und electrisches Bogenlicht eingerichtet und

mit Micrornetersehrauhe versehen, das ('ompressorium

ist beliebig verschicbbar. Die Proicctiensplattc bestellt

ius cinem transportahlcn Rahmen von Barytpappe. so

dass der Untersuchende eine ihm zusagende Ver

griisscrung leicht herstellen kann.

Ostertag bestätigt, dass das ihm von Kabitz

vergcführtc Trichinoscop exact arbeitet und deutliche

Bilder giebt. Edelmann.

An Triehinosìs erkrankten in Sanderslebcn

negen 160 Personen in Felge Genusscs von angeblich

untersuchtcm Sehweineñeisch.

In Mittelwaldc herrschte ebenfalls eine Epidemie

'.rit einem Todesfall.

Amtliches. Reg-Bez. Küln. Polizei-Verordnung,

lit-tr. die Untersuchung des Sehweincflcischcs auf

Trichincn und Finnen, vom 12. Mai 1898.

Edelmann.

5. Fleisch, Fleischpräparate, Flciseheonsum

und seine Gefahren.

1) Abel, Ueber Kochapparate für bedingt gesund

llcitsschädlichcs Fleisch und Versuche mit dem 111111

mann`schen Fleischsterilisator. Ztschr. f. Hygiene und

lnfectionskrankheiten. Bd. 30. S. 374. _ 2) Basenau,

Weitere Beiträge zur Geschichte der Fleischvergiftungcn.

Arch. f. Hyg. Bd. 32. S. 219. Ref. Deutsche thierl'irztl.

111-1150111: S. 142. _ 3) Bastien, Zur Untersuchung

der Würste auf Pferdcñcisch. Annales de l’1'nstitut

Paste-ur. Avril 1899. Ref. Deutsche thieriirztl. Wochen
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‘irünhut, Zur Bestimmung von Stärke in Fleischwaa
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`- 15. — 13) van Harrevelt, G., Ein Diplococcus,
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Fisch mit Salzen. Berliner klin. Wchschr. 1899. No.42.

5.915. Ref. Berliner lhierh'rztl. “'chschr. 1900. 129.
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Н. 2. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 10. Bd. S. 15.
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Absorption von Gasen und Gerüchcn durch das

Fleisch. Glage (9) stellte verschiedene Versuche an,

ur". zu ermitteln, in welchem Umfange riechende Stoffe

sich frischem Fleisch mittheilen. In einem besonders

construirten Glasbehl'ìlter setzte er Hackfleisch der Ein

wirkung des betreffenden Gases aus oder bewahrte bei

Flüssigkeiten das Fleisch 24 Stunden über dem Spiegel

derselben auf.

G. verwendete bei seinen Versuchen Leuchtgas,

Schwcfclwasserstoñ, Carbolsäure, Tabaksrauch, Kohlen

säure, Wasserstoff, Stickstoff und Chiel' und konnte an

dem Versuchsñeische den Geruch nach Leuchtgas.

Schwefelwasserstolf, Carbol, Nicotin und Chlor deutlich

nachweisen Eine gesundheitsschädliche Wirkung nach

versehiedenartiger Verfütterung des Fleisches an Ka

ninchen, Meerschweinchen uud Mäuse wurde in keinem

Falle gefunden.

Auffallend war die Farbenver'anderung, welche sich

an dem Fleischc in einigen Fällen bemerkbar machte.

So farbte sich Musculatur in Folge Behandlung mit

Leuchtgas deutlich carmoisinroth; beim Kochen wurde
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das Fleisch normal grau. Eine laubgrünc Färbung trat

bereits nach 3 Minuten bei Verwendung von Schwefel

wasserstoñ auf. Bei Zutritt von frischer Luft ver

schwand der Geruch an dcr Oberfläche, die Farbe blieb

jedoch bestehen. Verfasser hebt bei diesem Versuch

hervor, dass Grünfárbungen des Fleisches nicht allein

durch Bacterien veranlasst werden, sondern auf rein

chemischem Wege entstehen können, wie Eber bereits

constatirt hat, und dass aus diesem Grunde die grüne

Farbe allein als ein Zeichen von Fäulniss nicht ange

sehen werden darf. Durch Kohlensäure wurde eine

dunkelrothe Farbc des Fleisches hervorgerufen, welche

bei Sauerstotfzutritt in eine hellere überging. Chlor

bleichte das Fleisch, es wurde bliiulichweiss und gummi

ähnlich und verbreitete einen intensiven Clilorgerueh.

Eine gesundheitsschädliche Wirkung auf die Versuchs

thiere konnte auch in diesem Falle nicht bemerkt

werden. Edelmann.

Dampfsterilisation von Fleisch. In der Fleisch

kochanstalt des Hamburger Central-Schlachthofes sind

2 llartmann’sche Fleischsterilisatoren in Thiitigkeit, mit

einem Fassungsraum von 2700 bezw. 2100 Litern. Ueber

die mit diesenApparatcn gewonnenen Erfahrungen und

über die damit, sowohl von ihm, wie von Abel, Glage

und 011 gemachten Versuche, berichtet Kühnau (18)

111 ausführlicher Weise.

Da schon zu Anfang die Contactwiirmemesser häufig

versagten, kam es darauf an, durch Versuchskochungen

anderweite bestimmte Normen aufzustellen. Dabei er

gab sich folgender Massstab für die Bcurtheilung der

Temperatursteigerung im Fleisch bei

Kochung:

Schnittñäche grauroth, Fleisch zühe, blutiger Fleisch

saft —— Temperatur 60-700 C.

Schnitttiiiehe grau (grauweiss), Fleisch fest, i'öth

licher Fleischsaft — Temperatur 70—80 0 С.

Sehnittñiìche grau (grauweiss), Fleisch zart, farb

loser Fleischsaft — Temperatur über 800 С. (gut durch

gekocht).

Beiden Versuchen Olt’s dienten als Tcstobjecte

Tuberkelbaeillen, Staphylococcus p_vogcncs albus, St. p.

citre-us, Milzbrandbacillcn und Milzbrandspoi'cn. Die

Versuche ergaben, dass durch zweistündige Kochung bci

1/2 Atmosphäre Ueberdruck die Wuehsformen der Bac

terien selbst in 16 cm dicken Fleischstücken abgetötct

werden sind, dass Milzbrandsperen bei 21/2 stündiger

Kochiing mit gespannten Dümpfcn nicht sicher in 8 0111

dicken Fleisehstücken abgctötet werden, dass das Ein

dringen dcr Temperatur nicht in allen Fleischstücken

gleichmüssig erfolgt, sondern reine 1<‘leisclistücke und

mit einer Schwerte- \'ersehcne schwerer von der Hitze

durclidrungen werden, und dass nur Stücke, die weniger

als 11 cm dick geschnitten worden waren, nach der

Kochung die Merkmale der (larkochung beten.

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte Abel, welcher

über 23 Versuchskoehungen anstelltc. Zur sicheren Ab

tötnng der Tubcrkelbacilleii hält Abel eine zweistündige

Kochung bei 1/2 Atmosphäre Ueberdruck für geboten.

Hierbei werden auch alle anderen, practisch in Betracht

kommenden ltfierooi'ganisnicn sicher abgctötet. Dic

Danipfspannung soll nach Abel 3/4 Atmosphäre nicht

übersteigen, wenn das Fleisch saftig bleiben und nicht

zu grosse Gewichtsverluste eintreten sollen.

Glage’s Versuche liefen wesentlich darauf hinaus,

festzustellen, ob Fleisch, welches nach zweistündigem

zweistündiger

Dämpfen im Hartmann’schen Apparat bei 1/2-3/4 Atmu

sphäre Ueberdruck die Merkmale der Garkochung

bietet, noch lebensfáhige, patliogene Microorganismen

enthält. Letzteres war niemaLs der Fall, sobald die

Fleischstücke gut durchgekocht, grau und gar waren.

Die Versuchsergebnisse der vorgenannten Forscher

lassen sich deshalb dahin zusammenfassen, dass bedingt

gesundheitsschädliches Fleisch in 2_3 kg schweren und

10 em dicken Stücken durch zweistündige Kochung ini

Ilartmann’schen Fleischsterilisator bei 1/2 Atmosphäre

Ueberdruck gargekocht und keimfrei gemacht wird.

Die Gewichtsverluste am Fleisehe beliefcn sich unter

den vorstehenden Bedingungen auf 32 pCt. beim Rind

und 22—25 рС1;. beim Schweinefleisch. Edelmann.

Auf Anregung des verstorbenen Professors W. Eber

und genau nach dessen Angaben (Ber. 1897 und 1893)

hat Lass (19) auf dem Berliner Centralschlachthofc

etwa 2500 Untersuchungen zum Zwecke der Feststel

lung dcr Ausscheidung von Schwefel aus der Museu

latllr und den Organen gesunder und kranker Schlacht

thiere ausgeführt. _Das gesamte Ergebnis seiner Unter`

suchungcn hat L. zu der Ueberzeugung geführt, dass

die Untersuchung der Musculatur und der Eingeweidi`

auf ihr Schwefelausseheidungsvermögen die Feststellung

von Krankheiten, an denen gesclilachtcte Thiere ge

litten haben, nicht ermöglicht. Edelmann.

Fälllnisllßchweìs. Glage (8) meint, dass die Bil

dung von N-Gasen im Fleisch zwar in der Regel auf

baetericlle Umsetzungen zurückzuführen sei, aber im

eoncrcten Falle für die Gesundheitsschädlichkcit der

Waare keinen factischen Beweis liefert und kein spi:

cifisches Merkmal der Fäulnis ist. In zahlreichen Fällen

genügt die chemische Untersuchung deshalb nicht und

die Beurtheilung wird von dem Ergebnis der Unter

suchungen nach bacteriologischem Muster (Thicrimpfung.

Ausstrichpr'áparale, Culturversuche) entscheidend beein

flusst. Ueber die Gegenwart von Toxincn giebt dic

Ebel-’sche Probe keinen Aufschluss und Gift- und Аш

moniakbildung fallen nicht zeitlich zusammen.

Edelmann.

Färbung von Würsten. Spaeth (25) empfiehlt

als einfache Vorprobe zum Nachweis von Garmin und

Tlieerfarbstotïen in Wurstwaaren das Ausziehen mit

5 proc. Natriumsalicylatlösung, indem man die zerklei

nerte Wurstprobe mit dieser Lösung ca. Ч. Stunde`

lang im Wasserbade erwärmt. Nach dem Abkühlen

filtrirt man und findet dann event. die Flüssigkeit ge-l

fzirbt. Aus dieser Lösung isolirt man den Farbstoff in`

bekannter Weise, wobei man besonders auf das Fixircm

desselben durch Wolle Rücksicht nehmen wird. Еш

pfehlenswerth ist nach den Erfahrungen desl Ñrïei'fasscrs`

auch noch die von Goppelsroeder empfohlene Ca

pillarzinalyse zur Trennung und lsolirung der Farbstoffe.y

Edelmann.

Fleißch-Collwrvil'llllg. Friiher war man der An

sicht, dass das Kochsalz ziemlich grosse bacterienhein-l

mende Eigenschaften besitze, was man daraus schloss,

dass die Conscrvirung von Nahrungsmitteln damit im

Allgemeinen befriedigende Resultate gab. lndesscin

wurden mehrmals Beobachtungen gemacht, die zu dieser

Ansicht im scharfen Gegensatz standen. Dies veran
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lasste Petterson (22) genauer zu untersuchen, ob in

eingesalzenen Nahrungsmitteln jede Vegetation von Micro

organismen Wirklich verhindert werde oder vielleicht nur

in einer veränderten Form stattfand.

Von Fisch und Fleisch wurden Proben mit vcr

schiedenen Kochsalzmengen von 5-23 pCt. in 2 oder

Spree. Intervallen gemacht. Diese wurden bei einer

Temperatur von 25° C. (Mittelsommerwärmc) aufbewahrt

und 21/2 Monate beobachtet. Dabei wurde constatirt,

dass in allen Proben bis 15 pCt. Kochsalz immer ein

ausgiebiges Wachsthum binnen kurzer Zeit erfolgte; und

erst bei einer Concentration von 20 pCt. war eine mehr

befriedigende Hemmung zu constatiren. Zwischen Stäb

chen und Coccen gab es einen deutlichen Unterschied

111 Betreff ihrer Empfindlichkeit gegen das Kochsalz.

Ein Wachsthum von Stäbchen war im Fisch mit mehr

als 12 pCt. Kochsalz und im Fleisch mit mehr 10 pCt.

nicht festzustellen, dagegen vegetirten die Coccen ober

halb dieser Grenze noch sehr ausgiebig.

Unter den Zersetzungsproducten, welche eigentliche

Fäulnis characterisiren, fanden sich Schwefelwasserstoff

und Indol sowohl im Fisch als auch im Fleisch; Phenol

nur im Fisch. Es wird also Fisch schneller zersetzt

als Fleisch; es ist deshalb eine stärkere Salzconcen

tration nöthig, um die Fäulnis beim Fisch zu ver

hindern.

Bei einer Concentration von 15 pCt. Kochsalz vege

tirtc sowohl im Fisch als Fleisch sehr üppig ein Spross

pilz, der kleiner als die echten Saccharomyceten ist,

keine Zuckerart vergìibrt und keine Sporen bildet. In

Fleisch versetzt mit Borsìiurc wächst er gut und bildet

reichlich Tyrosin, in Fleisch mit 15 pCt. Kochsalz aber

tindet keine solche Umsetzung statt. In allen Proben

mit einem Kochsalzgehalt von 15 pCt. oder darunter

waren Ammoniak, Pepton und Buttersäurc fast constant

nachzuweisen.

Für Stäbchen scheint im Allgemeinen die wachs

thumshemmendc Menge von Kochsalz zwischen б und

10 pCt. zu liegen. Aber auch alle, dic sich in Bouillon

culturen mit grösserem Salzgehalt vernichten, sind nicht

im Stande, in Fleischproben derselben Concentration

sich zu entwickeln, wie durch Versuche mit B. subtilis

und Staphylococcus pyog. aur., die auch bei dieser Con

centration sehr gut wachsen, dargethan wurde.

In Proben von Fisch mit 10 und 12 pCt. und von

Fleisch mit 8 und 10 pCt. kamen ausser Coccen und

Stäbchen auch höhere Organismen vor.

In Deckglastrockenpriiparaten konnte man lange

Faden, vibrionenähnliehe, kolbig verdicktc und ver

zweigte Formen beobachten, zwischen denen es auch

mehrmals Uebergänge gab. Auf gewöhnlichcm Nähr

boden wuchsen sie schlecht. Zwei von den isolirten

Organismen gehörten zu den Actinomycespilzen.

Wenn also festgestellt ist, dass in Fisch- und

Fleischpräparaten, die weniger als 15 pCt. Kochsalz

enthalten, constant und reichlich eine Vegetation von

Microorganismen stattfindet, so darf man auch anneh

men, dass dies in den Handelsconserven mit derselben

niedrigen Kochsalsmengc, z. B. in Anchovis, Matjeshering

u. A., auch der Fall ist, zumal die Conserven nicht alle

gleich nach der Herstellung fertig sind, sondern gela

gert werden müssen. Sie besitzen immer eine von dem

frischen Rohmaterial schr abweichende Beschaffenheit

und in den Fällen, wo sie chemisch untersucht sind,

wurden gerade solche Produete gefunden, die vorher

ats von Microorganismen hervorgerufen bekannt waren.

Man darf es wohl jetzt als sicher hinstcllen. dass

Mieroorganismen bei dem Entstehen des specitischen

Gesehmackes. (ie-ruches, dcr Consistenz und Farbe dieser

Salzconserven die bestimmende Rolle spielen.

Edelmann.

In Italien wird an manchen Orten im Haushalt

Fleisch unter Oel aufbewahrt und zum Verschluss von

Weingefässen Oel schon von Alters her benutzt. Luft

zutritt ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, es hindert

das Oel aber das Eindringen von Staub und die Ver~

unreinigung durch Insecten.

In den von Hieroclès (14) angestellten Versuchen

wurde in gewöhnlichem Fleischwasser und Fleisch das

Bakterienwachsthum unter Oel nicht geringer gefunden.

Keimfrcics Kaninchentieisch blieb einmal 3 Tage lang

keimfrei, zeigte aber später reiehliche Sehimmelpilzent

wickelung, die bei keimfreiem Meerschweinchen- und

Rindlleich sehr bald zu beobachten war. Sie stammten

aus Keimen vein Oel, mit dem sie eine halbstündige Er

hitzung auf 100° überstanden hatten. Bemerkenswerth

ist, dass sowohl Penicillium glaucum, wie auch Bac.

subtilis, Bac. megatberium und Milzbrand unter Oel

keine Sporen bildeten. Auch entwickelten sich die

3 Baeillenarten bedeutend schwächer, als bei freiem

Luftzutritt. Edelmann.

Durch Verfügung des schweizerischen Landwirth

schaftsdepartements,betr. den grenzthierärztlichen Dienst,

vom 5. December 1898 sind die _Grenzthier'arzte ange-~

wiesen worien, alle Sendungen von gesalzenem oder

von gesalzenem und geräuchertem Speck und Fleisch

auf Bor und Borpr'áparatc zu untersuchen. Das

hierbei zur Verwendung kommende Verfahren (30) ist

folgendes:

Ein wenigstens nussgrosses Stück Fleisch, von dem

das meiste Fett abgetrennt worden ist, wird fein ge

hackt und im weiten Reagenseylinder mit etwa 20 bis

80 00111 Wasser und einigen Tropfen reiner Salzsäure

gut geschüttelt und bis zum Sieden erwärmt, wobei ein

Theil der vorhandenen Bors'aure in Lösung übergeht.

Hierauf wird ein Streifen Cureumapapier in die Lösung

eingctaucht. Wird dieses nachher an der Luft getrock

nete Papier deutlich roth gefärbt, so war in dem unter

suchten Fleischc eine Borverbindung vorhanden. Bei

einiger Uebung mittelst dieses Verfahrens wird man

auch geringe Mengen Borsäure, Borax etc. nachzuweisen

im Stande sein. Ist das Ergebniss dieser Vorprüfungs

methode ein nnsichercs, so ist der Entscheid eines Che

mikers einzuholen. Edelmann.

Fleischconservirungsmittel. Nach den Unter

suchungcn des Kaiserlichen Gesundheitsamtes zu Berlin

bestellt „Zanzibar-Carbon“ aus 75 pCt. Kochsalz

und 75 pCt. Bismarckbraun, „Freeze-em“, welches

Fleisch 1—3 Wochen frisch erhalten soll, aus wasser

freiem Natriumsuifit mit einem Gehalt von 15,6 pCt.

Natriumsulfat sowie aus Spuren von Natriumchlorid und

Natriumcarbonat. Edelmann.

Gegen den Zusatz chemischer Conservirungs

mittel zu Fleisch wurde bchördlich vorgegangen in

Dresden und Emden (Ztsehr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

9. Bd. S. 40, 79) sowie seitens des Kgl. Bayr. Ministe

riums des Innern. Edelmann.

Fleischvergiftnngen, Vorkommen. In Schwaan i. M.

sind 100 Personen erkrankt nach dem Genuss von

Fleisch, welches von Kühen stammte, die angeblich

wegen Milchfiebers (jedenfalls Septicacmia

puerperalis) nothgeschlaehtet waren.

In Bergcamen sind nach dem Genusse des Fleisches

einer nothgeschlachten Kuh über 20 Personen, zum

Theil lebensgefährlich erkrankt.
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In Bülstringen erkrankten 40 Personen an Magen

Darmentzündung nach dem Genüsse des Fleisches eines

nothgesehlachteten Kalbcs, welches an Pyämie

gelitten hatte.

In Antrike bei Brügge sind 50 Personen nach dem

Genuss von Kalbfleiseh zum Theil schwer erkrankt.

Von 39 Personen, welche Knoblauchwurst gegessen

hatten, die das Fleisch eines ruhrkranken Kalbcs

enthielt, erkrankten in Schabenau (Schlesien) 31 Per

sonen unter Vergiftungserscheinungen. Der Fleischer

wurde zu 5 Monaten Gefängnis verurtheilt.

Edelmann.

Hoe fnagel(15) beschreibteinen von ihm beobachteten

Fall von Fleischvergiftung, wobei nicht sicher consta

tirt werden konnte, ob 'las Fleisch postmortal infieirt

worden war oder von einem kranken Thicre her

rührte.

Die haeteriologisehe Untersuchung des Fleisches

zeigte, dass darin pathogcne Baeillen waren, welche zu

der Coligruppe gehören. Durch das Braten waren diese

nicht getötet worden. M. G. de Bruin.

Nach dem Genuss von Hackfleisch erkrankten in

Sehaekenslebcn 100 Personen.

Nach dem Genuss von Hackfleisch, welches stark

mit Präservesalz versetzt war, erkrankten in Leslau

3 Personen nicht unbedenklich. Der Hersteller des

Fleisches wurde zu einer Geldstrafe von 100 M. verur

theilt. Edelmann.

Verhütung von Fleisehvergiftnngen. Basenau

(2) fand im Fleische von Rindern, welche an Perforations

peritonitis, Febris puerperalis paralytiea, Pyaemia chro

niea, Abseessus 1101115 traumaticus und Septicaemia

eryptogcnetica gelitten hatt-en, mehr oder minder reich

lich Bactericn verschiedener Art. Dieselben stehen dem

früher von ihm beschriebenen Bac. bovis morbificans

sehr nahe und töteten Mäuse bei Verfütterung sehr

schnell und sicher. Manche produciren Giftstotfe, die

selbst Siedetemperatur einige Zeit ohne Nachtheil vcr

tragen können. Da sie ferner nach Basenau mit den

Erregern einer Reihe von Flcisehvergiftungen grosse

Aehnlichkeit besitzen, wenn nicht sogar mit ihnen

identisch sind, so liegt die Wahrscheinlichkeit nahe,'

dass 510 auch auf (1011 Menschen pathogen bezw. durch

ihre Giftstoil'e toxisch wirken.

Unter Bezugnahme auf diese seine Untersuchungs

ergebnisse schlägt nun Basenau für dic 500111115

polizeiliche Beurthcilung derjenigen Fülle von Noth

schlachtungcn, bei denen durch die gewöhnliche macro

seopischc Untersuchung des Thierarztes ein Nachweis,

ob das Fleisch inlicirt ist oder nicht, unsicher bezw.

gar nicht- erbracht werden kann, folgende bacteriologisch

experimentelle Methode vor:

Die bacteriologische Priifung erstreckt 51011 auf den

Nachweis von Bacterien im fraglichen Fleische mit

Hülfe des Microscopes und des Culturversuchs. Zweck

mässig nimmt man die Untersuchung 24 Stunden nach

der Schlachtung vor, weil die in Frage stehenden

Flcisehhaeterien 51011 durchweg auch bei niedrigen Teni

pcraturen vermehren. und man so eine Anreicherung

erhält, welche dic Untersuchung erleichtert. Voraus

set/,ung ist dabei, dass nach der Schlachtung Magen,

Darm u. s.w. ordnungsgemìiss entfernt wurden, damit

die Möglichkeit ausgeschlossen bleibt, dass die im Innern

des Fleisches eventuell gefundenen Bacterien etwa in

Folge einer postmorlalen Invasion aus dem Darm dort

hin gclangt. sind. lin Fleische gesunder Thicre findet

man, wie die Erfahrungen Basenau`s und Anderer'

lehren, selbst längere Zeit nach der Schlachtung noch

keine Microorganismen.

Gleichzeitig werden je zwei Mäuse mit rohen Fleisch

Stückchen und mit solchen, die 1 Stunde bei 100° gl:

halten worden sind, gefüttert.

Sind weder in den Präparaten Microorganismen

aufzufinden,4 noch entwickeln sich auf den angelegten

Gelatineplatten innerhalb 24 Stunden Colonien, so ist

das Fleisch ohne Weiteres freizugeben. Wird durch die

Präparate resp. Platten das Vorhandensein von Bacterien

festgestellt, 50 ist das Fleisch vorläufig in zweckmässiger

Weise aufzubewahren und für die fernere Beurtheilung

noch das Resultat des Thierexperimentes mit heranzu

ziehen, wclches sich, wenn positiv, in den meisten

Fällen in höchstens 3 Tagen zeigen wird. Sterben die

mit rohem Fleisch gefütterten Mäuse, die mit dem ge

koehten Fleisch gefütterten aber nicht, se geht daraus

hervor, dass die Giftigkeit durch das Kochen aufgehoben

worden ist. Es kann dann nach den bisherigen Erfah

rungen ohne Gefahr für die menschliche Gesundheit das

Fleisch nach gehöriger Sterilisation im Dampfapparat

in den Consum gebracht werden. Ist kein Sterili~

sationsapparat vorhanden, dann dürfte allerdings der

einfache Nachweis der Anwesenheit grösserer Baeterien

mengen im Fleische für dessen Beanstandung genügen.

Gehen auch die mit gekochtem, baeterienhaltigen Маг

terial gefütterten Thiere zu Grunde, so ist das Fleisch

dem Verkehr zu entziehen, eventuell nur zu technischen

Zwecken zu verwerthen. So würde es gelingen, schliesst

der Verf., unter möglichster Verwerthung des Fleisches

nicht normaler Schlacht-thiere doch die Gesundheit der

consumirenden Menschen zu schützen.

Ref. kann die Bemerkung nicht unterdrücken, dass

die von Basenau geführten Schlussfolgemngen etwas

sehr enthusiastisch sind und kaum mit den Verhält

nissen, wie sie in der Praxis gegeben werden, rechnen.

Zunächst lässt Basenau ausser Acht, dass gerade

die von ihm ins Auge gefassten Fälle von Nothschlach

tungen in der Hauptsache nur auf dem liachen Landi`

zur sanitätspolizeilìchen Beurtheilung gelangen, während

sie erfahrungsgemiiss in Schlachthöfen, welche unter

thicriirztlieher Controle stehen, kaum oder doch nur

ganz selten beobachtet werden. Unter welch’ erschwe

renden `Umständen aber an sich schon die Ausübung

der Fleischbeschau auf dem Lande geschehen muss, ist

in Fachkreisen sattsam bekannt und nicht minder sind

die Schwierigkeiten zu unterschätzen, mit denen der

Praktiker' au'f dem Lande bei Ausübung des Basenau

schen Verfahrens zu kämpfen hat. Hierzu kommt

Weiterhin noch der Aufwand von Zeit, wie er durch den

Basenai1’schen bacteriologiseh-experimentellen Bt

urtheilungsmodus gefordert wird. Ganz abgesehen

davon, dass der Culturversuch aus leicht begreiiliehen

Gründen häufig gar nicht durchführbar ist und dass

andererseits die durch das Thierexperiment bedingte

Verzögerung der Entscheidung den in Rechnung zu

nehmenden Verhältnissen geradezu entgegensteht. Das

Fleisch ist auf dem Lande während der wänneren

Jahreszeit bereits verdorben, bevor die Entscheidung

gefällt werden kann. So gern Referent den durch di».`

Basenau’schen Untersuchungen geförderten Resultaten

einen Wert-h für die bacteriologisehe Fleischbesehau zu

gesteht, so vermag er dennoch nicht, den aus denselben

gezogenen Schlussfolgerungen beizupñichten.

Edelmann.

Bei der Untersuchung des Fleisches eines wegen

Colik nothgcschlaehteten Pferdes fand Harrevelt (13)

0111011 Microorganisinus, welcher bisher noch nicht

beschrieben worden ist. Derselbe war in Rcincultur

im Fleisch vorhanden. Der Organismus hat die Diplo

coceenform, die er auf allen Nährböden constant be

hält. Alte Culturen auf Agar, geronnenem Rindexseruni



Q61

und in ñüssigem Serum zeigen hier und da Ketten,

welche aus 4 Coccen bestehen, oder besser aus 2Diplo

coceen, denn die Entfernung zwischen dem 2. und

3. Coccus ist etwas grösser als die zwischen dem 1. und

‘2. bezw. 3. und 4.

Eine Kapsel ist mit den bis jetzt üblichen

Methoden nicht aufzufinden. Der Einzelcoecus ist etwas

kleiner als der Strept. pyog. hom. und bisweilen einiger

maassen oval.

Im hängenden Tropfen zeigt der Microorganismus

die gewöhnliche Coccenbewegung. Weil die beiden

Theile, aus welchen der Diploeoccus zusammengesetzt

ist, sich hierbei um einander drehen, findet auch eine

Verschiebung des ganzen Organismus statt. Diese

Coccenbewegung ist nach Н. keine Meleeularbewegung,

sondern wird durch sich bildende und versehwindende

kleine Oberflächcnerhebuugen des Zellkörpers veranlasst,

ist also eine Lebensäusscrung.

Aus dem Culturmerkmale gehen besonders folgende

Eigenthümlichkeiten hervor:

1. Viel schnelleres Wachsthum bei Körpertemperatur

als bei Zimmertcmpcratur.

2. Gutes Wachsthum auf Nährmedien, welche vom

Rinde stammen, obwohl der Diplocoecus aus Pferde

ñeisch gezüchtet ist.

3. Ueppiges Wachsthum, wenn das Nährmedium

sauer rcagirt.

4. Geringes Wachsthum,

Glycerin zugesetzt ist.

5. Das Coaguliren der Milch.

Aus den angestellten Thicrvcrsuchen ist Folgendes

zu schliessen; Der Diploeoccus, intraperitoneal applieirt,

tötet Versuchsthiere innerhalb weniger Stunden und

vermehrt sich gut im Thierkörper. Subcutane Ап

wendung von Culturen hat keinen Erfolg; locale Reaction

oder TemperatursteigerungV bleiben aus.

Subeutane Injection immunisirt das Thier für kurze

Zeit. Findet intraperitoneale Infection nicht allzulangc

nach der subcutanen statt, so verläuft der Process

ebenfalls tötlich, aber viel langsamer und das Sections

bild ist deutlicher ausgeprägt.

Fütterungsversuche haben mit den gewöhnlichen

Laboratoriumsthieren keinen Erfolg. Edelmann.

Botlllisllllls. Vorkommen. Nach dem Genussc zer

sctzten Büchsenfleisches sind in Brügge neun

Personen in Besorgnis erregender Weise erkrankt.

Nach Genuss geräueherten Pferdeflcisches

sind in Elze sechs Personen schwer erkrankt und ein

sechsjähriges Mädchen ist gestorben.

Unter den Erscheinungen des Betulismus erkrankten

in der oldenburgischen Gemeinde Bant bei Wilhelms

haven mehrere Personen nach Genuss von geräucher

tem Pferdefleisch. Edelmann.

David (6) beobachtete bei 5 Personen einer

Familie nach dem Genuss verdorbener Bücklinge,

die etwas Stark gerochcn haben sollen, Vergiftungs

erscheinungen. Diese äussertcn sich vorzugsweise in

Lähmungen bei freier Psyche. Es waren dabei vor

zugsweise betroffen: das Velum, der Pharynx, der Ocu

lomotorius, der Abducens, der Darm, die Blase und die

liörpermusculatur. Die Krankheit setzte ein mit Trocken

heit im Halse und Stuhlverstopfung, zuweilen auch mit

Erbrechen, dann folgte: Heiserkeit, Doppelsehen, Schluck

bcsehwerde, Mattigkeit, frequenter Puls und Accommo

dationslähmung. Während die Symptome des Intestinal

traetus bei allen Patienten annähernd dieselben waren,

waren die Lähmungen hinsichtlich ihrer Intensität und

Ausbreitung doch verschieden und nahmen in 2 Fällen

einen hohen Grad an. Hier war gleichzeitig auch fast

vollständige Anästhesie und Areñexie des ganzen

wenn dem Nährboden

Raehens und des Kchldeekels nachzuweisen. Verf. ver

muthet, dass auch hier der Botulismus durch Bacterien

bedingt sei. Schütz.

In Gruensee bei lqursee ist in Folge Genusses von

zersetztem Kalbfleisch eine ganze ltletzgerfamilie er

krankt, von der 3 Söhne und 1 Tochter gestorben sind.

ln Berlin starb ein Kutscher nach dem Genuss

eines verderbenen Eisbcins.

In Rühme bei Braunschweig starb eine Mutter mit

3 Kindern nach dem Genusse sogen. Pottwurst,

während der Vater und ein viertes Kind schwer krank

wurden.

Nach Genuss von Wurst bei einer Festlichkeit er

krankten in Weigelsdorf bei Reichenbach (Schlesien)

60 Personen.

ln Sirault bei Mons (Belgien) sind 180 Personen in

Folge Genusses von Würsten anlässlich einer Kirch

Weihe zum Theil schwer erkrankt. Vier Personen sind

gestorben.

ln Ohligs erkrankte eine aus 5 Köpfen bestehende

Familie nach dem Genusse zersetzter Wurst.

In Königshüttc erkrankten dic beiden Söhne eines

Schläehtermeisters nach Genuss rohen Schinkens

unter Vergiftungserscheinungen und starben alsbald.

In Folge Genusses von Conserven trat bei dem

in Königsberg gamisonircndcn Pionierbataillon No. 1

eine Massenerkrankung ein.

Silberschmidt (24) beschreibt einen Fall, wo

43 Personen nach dem Genuss sogenannter „Landjîigcr“,

gepresster und nachträglich geräuchertcr, trockener

Würste, erkrankten. Ein 18jähńger Patient starb.

Die etwa 24 Stunden nach dem Genuss der frag

lichen „Landjiiger“ auftretenden Krankheitserscheinungen

bestanden in sehr starken, oft krampfartigen Leib

schmerzen, profusen Diarrhöen, Erbrechen, starkem

Durstgefiihl, Wadenkrämpfen und grosser Mattigkeit.

Die Krankheitsdauer betrug bis zu 30 Tagen; die

meisten Patienten befanden sich 14 Tage in Behand

lung und vermoehten erst nach 3 Wochen wieder ihre

Arbeit zu verrichten. Bei der Obduction des gestor

benen Patienten fanden sich die Mosenterialdrüscn und

die Darmfollikcl stark geschwollen. Im Hüftdarm war

die Schleimhaut etwas arrodirt. Die Follikel sind an

ihrer Kuppe zerfallen. Die Schleimhaut am Grunde

des Magens dunkelroth und geschwollen. Die Milz und

die übrigen Organe waren intact.

Die chemische Untersuchung der verdächtigen

Würste fiel negativ aus. Auf dem Querschnittc zeigte

sich an denselben auch nichts Aullälliges, öfter war

das Centruiu etwas eingesunkcn. Der Geruch war nicht

verändert.

Hingegen trat an den längs aufgeschnittenen „Land

jägern“ ein unangenehm ranziger Geruch deutlich her

vor, der nach З Monate langem Aufbewahren noch

deutlich wahrzunehmen war. Der Ausgangspunkt dieses

ranzigen Geruches waren die in den Würsten enthaltenen

Fettstiiekchen. Das zur Wurstfabrication verwendete

Schweinefett war etwa 3 Wochen alt7 soll aber bei der

Verarbeitung ganz frisch und unverändert gewesen sein.

Bei der bacteriologisehen Untersuchung der Würste

stellte sich heraus, dass dieselben ungewöhnlich reich

an Microorganismen waren und constant den Proteus

vulgaris enthielten. Diesem Letzteren glaubt Verf.

die Hauptrolle bei den Erkrankungen der Patienten zu

sehreibeu zu müssen. Das regelmässige Vorhandensein

und die Pathogenität des Microorganismus für Thiere,

sowie der Umstand, dass _derselbe Microorganismus bei

mehreren ähnlichen I<`leisehvergiftungen, in Fällen von

Cholera nest-ras u. s. w. eine ätiologischc Rolle gespielt

hat, führt als Gründe für seine Vermuthung an.

Schütz.
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Pferdeiieißchlllchweiß. d e. Jo n g(l7) beschreibtvielc

Untersuchungen, die er vornahm, um die Methoden von

Bräutigam-Edelmann und Courtoy-Coremans

zu controliren; auch bestimmte er die Jodzahl von

Hübl, die Hasterlik für Pferdcfett auf 74—83, für

Rindsfett auf 40—44 festgesetzt hatte.

de Jong fand bei einem Stück Fleisch, welches

cr untersuchte und von welchem man nicht erfahren

konnte, wo es herrühre, eine Reaction, die nach der

Methode Bräutigam-Edelmann sowie der von Cour

tcy-Coremans auf Pfcrdetleiseh hinwies. Einen Theil

des schmutzigen, stinkenden Fettes an dem Flelsch

legte er in Aether, um eine Fettlösung zu bekommen

zur Bestimmung der Jodzahl vou Hübl. Diese Bestim

mung wurde in der Weise vorgenommen, wie Elsner

sie angegeben hat. de Jong fand als Jodzahl bei der

ersten Untersuchung 36,6. bei der zweiten 37,3. Diese

niedrige Zahl stimmte zu der Mittheilung Elsner’s,

„dass ganz alte, stark zersetzte Ocle niedrige Zahlen

geben“. Der Schmelzpunkt des Fettes lag zwischen

33—440 С. Е5 ergab sich, dass das untersuchte Fleisch

Rindfleisch war.

Ferner wird mitgctheilt, dass aus der Analyse von

Gautier hervorging, dass in Sehafñeisch 0,4 pCt., in

Rindñeisch 0,38 pCt. Glycogen gefunden wurde, also in

beiden Fällen mehr als der von Niebel im Pferde

ñeisch gefundene Minimumgehalt, und dies noch bei

Fleisch, das wenigstens 2 Tage alt war.

Mit Rücksicht auf seine Untersuchungen glaubt er

die Ansicht aufstellen zu dürfen, dass man weder der

Methode Bräutigam-Edelmann, noch weniger der

von Courtoy-Corernans behufs sicherer Erkennung

des Pfcrdefleisches vertrauen kann (eine Ansicht, die

bereits Viele ausgesprochen haben), dass aber auch die

Methode Niebcl, welche bisher für die Methode par

excellence galt, ebenso qualificirt werden müsse. Die

einzige Methode, Pferdeñeisch auf ehemischem Wege zu

erkennen, welcher man, nach seiner Ansicht, vertrauen

kann und zwar nur bei der Untersuchung von frischem

Fleisch nicht von gemischten Fleisehsorten, ist die von

Hasterlik. M. G. de Bruin.

Wenn in den Würstcn nur Pferdefleisch in

kleinen Mengen vorhanden oder gleichzeitig Mehl,

Amylum enthalten ist, verliert nach Bastien (3)'auch

das beste Naehweisverfahren, wie es das von Bräuti

gam und Edelmann angegebene ist, an Empfindlich

keit und kann selbst völlig fehlschlagen. B. hat weiter

experimentirt und gefunden, dass einige Modificationcn

vorgenommen werden müssen, um in genannten Fällen

ganz sicher zu gehen.

Man nimmt 20 Gramm von der betrelïenden Wurst,

haekt sie noch einmal und kocht etwa 1 Stunde lang

mit 30 ccm Wasser, bis die Menge auf 30 ccm einge

dampft ist. Nach dem Erkalten tiltrirt man und fügt

zu 10 ecm des Filtrats 2_3 Tropfen Jodwasser hinzu.

Eine rothviolctte Färbung zeigt die Bcigabe von Pferde

ñeisch an, selbst wenn nur 5 pCt. desselben enthalten

sind. Die Färbung ist eine rasch vorübergehende, man

muss daher das Reagens vorsichtig beifügen, um nicht

eine rothbraune Farbe zu bekommen.

Enthält die Wurstprobe zugleich Stärkemehl, decan

tirt man vorher die obengenannte Abkochung und

gicsst je nach dem Amylumgehalt 1-2 Volumtheile

Essigsl'iure hinzu. Nach 5 Minuten wird Iiltrirt und

10 eem herausgenommen, die in derselben Weise jodirt

`werden, wie oben angegeben ist. Edelmann.

Stärkebestimmnng in Fleischwaaren. Nach G rü n

hut (11) werden 10-20 g der Wurst in einem bedeckten

Becherglase auf koehendem Wasserbade mit 50 ccm Sproc.

alcohol. Kalilauge digerirt. Es tritt in kurzer Zeit vollstän

dige Lösung ein; bei reinen Würsten bleibt ausser etwas

Cellulose kaum ein Rückstand; auch der Darm wird

vollständig gelöst. Nach erfolgter Lösung wird, um

das Gelatiniren der entstandenen Seifen zu verhindern,

mit heissem 50 proc. Alcohol verdünnt, der unlösliche

Rückstand auf ein Papiertiltcr gebracht, zweimal mit

alcoholischer Kalilauge und schliesslich mit Alcohol so

lange ausgewaschen, bis das Filtrat auf Säurezusatz
nicht mehr getrübt wird. Sodann wird dasI Filter mit

Inhalt in das zur Lösung benutzte Bechcrglas zurück

gebracht und durch halbstündiges Erwärmen mit 60 ccm

normaler wässerigcr Kalilauge auf dem Wasserbade die

Stärke in Lösung gebracht. Man trägt hierbei Sorge.

dass der genannte Rückstand von der Lange benetzt

wird, was durch Reiben der Gefrisswand mit einem mit

Gummi umhüllten Glasstab leicht erreicht werden kann.

Nach dem Erkalten säuert man mit Essigsäure an und

bringt die Lösung einschliesslich des Filters auf 100 00111.

Man filtrirt und fällt in einem aliquoten Antheile des Fil

trats die Stärke mit dem gleichen Volumen 95 proc. Al

eohols aus. Der Niederschlag wird auf einem gewo

genen Filter gesammelt und mit 50 proc. Alcohol so

lange gewaschen, bis das Filtrat beim Verdampfen

keinen Rückstand mehr lässt. Dann verdrängt man de_n

verdünnten Alcohol mit absolutem. diesen mit Aethcr

und trocknet bei 100о bis zum constanten Gewicht. In

stärkefreien Waaren kann man diese Methode zur Gly

cogenbestimmun benutzen. Sie soll mit derjenigen von

N iebel völlig ü ereinstimmende Resultate liefern.

Edelmann.

Eingefüllrte Schweinslebern. Colberg (5) weist

darauf hin, dass eine genaue Untersuchung der

eingeführten ausländischen Lebern dringend ge

boten ist. Er hat gefunden, dass die Lebern mitunter

mit ungereinigtem, crdige Beimengungen enthaltenden

Stcinsalz bcstreut sind, dass viele durch Fäulnis ver

ändert. mit Tuberculose.Í Echinococcen und Distomen ctc.

durchsetzt sind. Auch Borsäure ist bisweilen in unzu

l'atssiger Menge in den Lebern enthalten und wurde in

Magdeng 3,43 und 3.20 pCt. Borsiiure im Parenchyul

von chcrn gefunden.

Die Kennzeichnung der untersuchten Lebcrn er

folgt mittels Brennstempels. Edelmann.

6. Schlacht- und Viehhöfe. Schlachtmethoden.

1) Andersen, Schlachtung und Salzen nach der

Injectionsmethode. Maanedsskrift for D_vrlaeger. X.

p. 272. — 2. Brusaferro, St., Mattzazione con la

„pistola di Stahel“ (Die Betäubung mittelst der Stahel`

schen Pistole). Clin. vet. p. 169. (Der kune

Artikel rühmt unter Schilderung dreier Schlachtungs

erfolge an verschiedenen Rindern die Stahel’sche Pistole

lebhaft.) — 3) Fjelstrup, Zur lnjectionspökelung.

Ztseh. f. Fleisch- u. Milehhyg. 1Х. S. 147. — 4) Heiss.

Amerikanische Riesen-Schlachtetablissements. Der vír

ginische Fleischbesehauer. No. 18. 19. 20. —— 5) Jäger

v. Walden, Ueber Anlage von Sehlachthäusern. Thier

iirztl. Centralbl. No. 8. S. 140. — 6) Kehrer, Die

Frage der humansten Schlachtmethode. Jahrersber. des

Heidelberger Thierschutzvereins für das Jahr 1898/99.

— 7) Klus chin, A., Der Schlachthof zu Zarskoje Sselo.

Journ. f. ölfentl. Veterinärmed. 1898. No. 19 und '20.

(Eine Beschreibung der Gebäude _und Einrichtung. mit

2 Plänen.) — 8) Lohsee, Pariser Schlachthof- und

Sanitätsverhältnisse. Ztschr. für Fleisch- und Milchhyg.

10.Bd. `S.27. (ImOriginal nachzulesen.) — 9) Maut-ner.

Ueber die Nothwendìgkeit eines Schlachthausgœetzes in

Oesterreich. Thieriirztliches Centralblatt. No. 29. -

10) Schwarz, Der gegenwärtige Stand der Schlacht
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hausfrage in Deutschland mit besonderer Berücksich

tigung der Badeorte. Technisches Gemeindcblatt. I.

S. 357. Ref. Dtsche. Thierärztl. Wochschr. S. 195. —

11) Derselbe, Die Ursachen abnormer Gerüche in Kühl

häusern und deren Beseitigung. Ztsehr. f. d. gesammte

Kälte-lndustrie. II. S. 9. 29. 46. Ref. Dl.schc.Thierärztl.

Wochschr. S. 229. — 12) Derselbc, Neue Gesichts

puncte für die Aufstellung des Schlachthofetats. Ztschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 65. (Interessante,

wegen der vielen Einzelheiten zum Auszüge nicht ge

eignete Auseinandersetzung.) — 13) Tremmel, Die

Kühlanlagen in der Grossmarkthallc zu Wien. Thicrärztl.

Centralbl. No. 6. S. 97. — 14) Die Schlachthofsanlage

iÍ'arlsbads. Ebendas. No.22. S. 439. —— 15) Entwurfvon

Bestimmungen über die an Schlachthäuser mittelgrosscr

Gemeinden zu stellenden Anforderungen. Ebendaselbst.

No. ‘36. S. 505. — 16) Zur Anstellung der Schlacht

hofleiter. Ztsehr. f. Flcisch- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 190.

Geffentlîclle Schlachthiillser wurden in Betrieb ge

nommen in Mainz, Schildbcrg, Mehlsack, Wollstein,

Neheim, Düsseldorf, Homburg v. d. H., Meseritz, Crim

mitschau, Glückstadt, Strasburg LWestpreussen), Grimma,

Straubing, Neusalz. — Der bisherige [nnungsschlachthof

in Weimar ist in den Besitz der Stadt übergegangen.

In einem einleitenden geschichtlichenUeberblick über

die Entwickelung der Sehlachthausfrage in Deutsch

land hebt Schwarz(10) hervor, dass in den ersten

10 Jahren nach Erlass des preussischen Schlachthaus

gesetzes vom Jahre 1868 nur sehr langsam mit dcr Er

richtungvou Schlachthöfcn vorgegangen worden ist, so

dass 1880 erst in 11 preussischen Städten derartige

Institute anzutreffen waren. Nach Erscheinen der No

velle zum Schlachthausgcsetz im Jahre 1881 nahm die

Entwickelung der öffentlichen Schlachthäuscr in Preussen

ein etwas schnelleres Tempo an und gegenwärtig besitzt

diese Monarchie 365 öffentliche Schlachthäuscr von den

überhaupt in Deutschland vorhandenen 720 derartigen

Anlagen. Hiervon bestehen in Bayern 74, in Sachsen

25, in Württemberg 63, in Baden 46, in den Reichs

landen 78, während sich die übrigen Schlachthöfc auf

die kleineren Bundesstaaten und die freien Reichsstädtc

vertheilen. Die weitaus meisten Schlachthöfe Deutsch

lands sind Eigenthum der betredenden Stadtgemeinde;

61 gehören Fleischerinnungen und zwar 18 in Preussen,

1 in Bayern, 18 (von 25!) in Sachsen. 20 in Württem

berg, 1 111 Baden und 3 (von 4) in Sachsen-Weimar.

Der kleinste mit einem öffentlichen Schlachthause ver

sehene Ort in Deutschland ist Liechheim in Lothringen

mit 683 Einwohnern.

Was die Verbindung von Viehhöfen mit Schlacht

höfen anlangt, so ist hier eine ganz zuverlässige Zahl

nicht anzugeben, da der Begriff ,Viehhof" dehnbar ist

und in verschiedencm Sinne angewendet wird. Jedoch

dürften in ganz Deutschland etwa 71 Viehhöfe bestehen,

von denen entfallen auf Preussen 30, Bayern 16, Sachsen

6, Württemberg 3, Baden4und auf die übrigen Bundes

staaten etc. zusammen 12.

Bezüglich der Orte über 3000 Einwohner in Deutsch

land, Welche öffentliche Schlachthäuser nicht besitzen,

so beträgt deren Zahl immer noch ungefähr 720 und

darunter befinden sich 345 Ortschaften mit mehr als

5000 Einwohnern bezw. noch fast 100 Städte mit mehr

als 10000 Einwohnern. .

Die Schlachthoffrage spielt naturgemäss noch eine

besondere Rolle für diejenigen Orte Deutschlands, welche

als „Bade- oder Kurorte“ jährlich von Tausenden, meist

kranker oder schwächlieher Menschen, besucht werden

und von denen mit Recht gefordert werden kann, dass

sie mit allen hygienischen Fortschritten der Neuzeit aus

gerüstet sind. Da zeigt Schwarz die überraschende

Thatsachc, dass von ca. 280 derartigen Orten Deutsch

lands nur ea. 50 mit öñentlichen Sehlaehthäuscrn vcr

sehen sind und nicht einmal in allen übrigen Bade

bezw.Kurorten eine obligatorische Fleisehsehau besteht.

Unter diesen ca. 230 Badeorten ohne Schlachthof sind

einige von 4000-6000, ja sogar von nahezu 10000 Ein

wohnern.

Dieser wenig erfreulichen Thatsachc gegenüber be

rührt es einigermaassen eigenthümlieh, wenn der Vor

stand der balneologischen Gesellschaft zu Berlin in seiner

am 13. Juni v. J. an den Reichskanzler gerichteten Ein

gabe zwar auf eine Reihe von Gcsundhcitswidrigkeitcn

in Bade- und Kurortcn hinweist, hierbei aber das Fehlen

einer Controlle der Nahrungs- und Genussmittel un

erwähnt bezw. unbetont lässt. Infolgedcssen wird auch

in einer daraufhin crgangenen ministeriellen Verfügung

vom 9. October 1898 (Miu-Bl. S. 198) zwar auf eine

Reihe für Badeorte zu berücksichtigcnde Puncte hinge

wiesen, aber auch unter letzteren fehlt die Forderung

einer Controlle der Nahrungsmittel und die nach öffent

lichen Schlaehthäusern für Badeorte. Edelmann.

Abnorme Gerüche in Kühlhiiusern. In Kühl

häusern oder dazu gehörigen Räumen sind schon öfter

unangenehme, schwer definirb'arc Gerüche wahr

genommen Worden, durch deren Auftreten der Geruch

und Geschmack frischen Fleisches beeinträchtigt wurde.

Schwarz (11) unterscheidet nach Art der Ent

stehung der Gerüche solche, welche 1. in der Lage

bezw. Bauart eines Kühlhauses, 2. im Betriebe, sci es

in Folge schlechter Bedienung der Kühlmaschinc oder

mangelhafter Beaufsichtigung der Kühlräuine, und 3. in

Bauart und Betrieb ihren Grund haben._

Von Wichtigkeit bei der Errichtung eines Kühl

hauses ist die Lage desselben zu seiner Umgebung.

An der Hand von Beispielen weist Verf. darauf hin,

dass den Kühlhallen, welche in unmittelbarer Nähe von

Räumen, die der Aufbewahrung von Käse, Fischen, Ge

müse, Rüucherwaaren dienen (wie z. B. manchmal bci

Markthallen), liegen, diese mannigfachen Gerüche der

angrenzenden Räume sich mittheilen können. Ferner

ist die Gefahr vorhanden, dass mit dieser Luft die ver

schiedensten Microorganismen in die Flcisehhallen hin

eingelangcn, wo sie an dem meist feuchten, oft noch

warmen Fleische einen günstigen Nährboden für ihre

Weiterentwickclung vorfinden. Dicselbe Möglichkeit ist

gegeben bei direcler Verbindung der Kühlräumc mit

den Schlachthallen oder Ställen.

Auch durch die Art der Anlage und die Be

schaffenheit des Baumaterials kann die Entstehung ab

normer Gerüche begünstigt werden. Zuweilen werden

Kühlräume, hauptsächlich bei Raummangel, zum Theil

unterirdisch angelegt. Bei dieser Anlage wird es oft

nicht zu vermeiden sein, dass man beim Bau in die

Grundwasserregion geräth. Die Folge ist dann, dass

Wände und Fussboden sich feucht halten, in dieser

Eigenschaft aber einen guten Nährboden für Microorga

nismen bieten, durch deren Auftreten widerliehe Ge

rüche hervorgerufen werden können. Popp fand in

dem Kühlraume eines Wildprethändlcrs in den Ab

schabseln der Cementwändc und des Fleisches zahl

reiche Bacterien und Schimmelpilze verschiedener Art,

denen er den in dcr Halle herrschenden inodrigen Gc

ruch zuschreibt. Er kommt zu dem Schlüsse, dass das

Auftreten des Modergeruchs in der Verwendung unbe

kleideter Cementwände (eine mit Zink bekleidete Wand
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wurde als keimarm befunden) und in dem disecntìnuir

lichen Betriebe bedingt war. Bedeutungsvoll ist auch

die Jahreszeit wegen der Temperaturschwankungcn und

Verunreinigung des Fleisches durch Staub, mit welchem

Bacterien und Schimmelpilze zugeführt werden, welche

sich bei Feuchtigkeit in den Kiihlräumcn weiter cnt

wickeln und eine dumpfe modrige Luft erzeugen können.

Flüggc wies bereits 1886 auf diese Thatsachen hin

und betont, dass zu einem geregelten Betriebe eine

gleichmässige trockene Luft von 0-400., welche alle

zu kühlenden Objccte umkreisen kann, nöthig ist..

Von Wichtigkeit ist die Beschaffenheit und

Verkleidung des lsolirmatcrials. Als solches

werden in der Jet-ztzeit oft lnfusorit-liorkplatten, mit

Theer getränktc liorkplatt-en, asphaltirte Kerkstcinc

oder Korksteinplattcn verwendet. 1n verschiedenen

Städten machten sich in den aus eben erwähnteni Ma

terial erbauten Kühlräumen trotz sorgfältiger Verklei

dung dcr Wände mit Cement Carbolgeruch oder andere

schwer definirbare Geriìehe bemerkbar, welche sich auch

dem darin aufbewahrlen Fleische mittheilten und den

guten Geschmack beeinträchtigten. Verf. beschreibt des

Weiteren Versuche, welche von vielen Seiten angestellt

wurden, und theilt verschiedene. theilweise einander

widersprechende Gutachten mit. Er selbst glaubt, dass

durch sorglältigstcn Vcrputz aus gutem, wenig Sand

haltigcm Cement mit Glättschieht aus reinem Pement

Theergeruch nicht hindurehdringen kann, sondern nur

durch Risse oder schlechtes poröses Material oder durch

feuchte Verkleidung, welche sich, wie Versuche ergaben,

als durchlässig für den Theergeruch erwies. Nach

Sommer kommt es vor, dass durch den Sauerstoff der

Luft bei Gegenwart von Feuchtigkeit ein Geruch derart

abgeändert wird, dass ein anderer ricchender Körper

als der den Geruch ausströmcnde Körper entsteht.

Löffler tolgert hieraus, dass aus dem Geruch selbst.

nicht mit Sicherheit auf die Ursache desselben ge

schlossen werden kann, Bei rissigeln Verkleidungs

material und an den Stellen, an welchen Eisentheile

in die Wand eingelassen waren, liess 51011, wie Löff

ler in einem Kühlraum constatirtc, deutlicher Carboi

gcruch wahrnehmen. Andererseits sind wieder Fälle

bekannt, in denen feuchte Eiskeller mit Erdpech isolirt

waren, jedoch die darin befindlichen Nahrungsmittel

einen Asphaltgeruch nicht erkennen liessen. Aus den

gemachten Erfahrungen ist zu folgern, dass die Wände

01005 Kühlhauscs sehr sorgfältig mit gutem Verputz

hergestellt sein müssen. Asphaltfussböden dürften sich

nicht empfehlen, obwohl behauptet wird, dass ein As

phalt- oder Theergeruch bei nicdcrer Temperatur nicht

entsteht. Zur etwaigen Verwendung kommendcs Holz

darf keinesfalls mit riechenden Steffen ((‘arbolineum ete.)

bestrichen werden, auch nicht in den Sehlaehthallen,

da bereits dort das Fleisch den Carbolgeruch annehmen

und auf die Kühlhausluft übertragen kann. Grosse

Sorgfalt ist ferner auf die Anlage und Auscementirung

der Senklöcher und Abflusseanälc zu legen, um Stag

nation und deren Folgen in denselben zu verhindern.

Nothwendig ist auch ein guter Wasserversehluss, um

das Eindringen von Canalgascn unmöglich zu machen.

Für die Itcinliehkcit einer Kiihlhalle ist auch die Be
leuchtung derselben von hohem Werth, und diese wird

am besten bewirkt durch Tageslicht oder elektrische

Anlage. Gas- oder Oelbeleuchtung ist wegen der damit

verbundenen Entwickelung von Geruch und Wärme un

vortheilhaft.

Der Betrieb dcr Kühlhallc muss einer stcten

Controle unterworfen sein. Die Kühlung 5011 gleich

mässig intensiv betrieben werden, um Temperatur

Schwankungen und Niederschläge von Condenswasser im

Kühlraumc zu venneiden, wodurch ebenso wie durch

übermässigen Wasserverbrauch bei Reinigung der Feuch

tigkeitsgchalt dcr Luft gesteigert wird. Bei Ammoniak

betrieb kann es vorkommen, dass durch Unachtsamkcit

das Rohrsystem uudicht wird, sodass sich Ammoniak

direct der Luft beimiseht und das Fleisch hierdurch

verdorben wird.

Eine gründliche Reinigung lässt sich oft

schwer bewerkstelligen, wenn Pökelfässer, Hackbänke ete.

in die Zellen eingestellt werden. Durch diese Gegen

stände werden oft kleine Fleisch- und Bluttheile, Spül

wasscr zurückgehalten; es sind deshalb alle Holzgegen

stände möglichst oft ausser der Halle zu reinigen. Ein

unangenehm widerlich süsslicher Geruch kann hervor

gerufen werden durch Rindcrmagen und schlecht ge

reinigte Därmc. Fs ist deshalb das Einbringen unge

schleimter Därine. ungebrühter Magen, ltinderñísse.

welche oft mit Koth beschmutzt sind. desgleichcn un

reiner Werkzeuge und Kleidungsstücke zu verbieten

und darauf zu achten, dass diese Dinge nicht direct

auf den Boden gelegt oder an den Zellwänden selbst

aufgehangen werden, um die Reinigung möglichst zu

erleichtern.

Zur Desinfeetion empfiehlt Verf. Formalin, da

es jeden Geruch leicht aufhebt und selbst geruchlos

ist. Nach Popp soll auch ein Anstrich mit Formalkalk

eine günstige Wirkung ausüben.

Zum Schluss weist Schwarz noch darauf hin.

dass mit Petroleum denaturirtes Salz vor dem Ein

schütten in den Verdampfer ausgeschüttet und umge

sehaufelt werden muss, wenn ein Geruch nach Petroleum

vermieden werden soll. Edelmann.

Kch rer (6) bespricht die Frage der hlllllallSÍell

Schlachtmethode und insbesondere die Frage, ob das

Schächten eine qualvolle Schlaehtmethodc für die

Schlachtthierc sei eingehend und auf Grund eigener Ег

fahrungen. Er hat bei geschäehteten Thieren nach dem

Schächtschnitt noch beobachtet, dass einzelne Thien

sich wieder aufrichteten und stehen und gehen konnten.

dass andere noch Schreie ausstiessen und dass endlich

wieder andere noch spontanen und reflectorisehen Lid

schlag erkennen liessen. K. äussert 51011 zum Schlusse

seines Artikels wörtlich wie folgt:

Die drei Erscheinungen: Aufrichten und Aufrecht

stehen, Schreien und Augenlidbewcgungen muss ieh

nach dem Angcfiihrten als Ausdruck eines Zustandes

der Nervencentren betrachten, wobei noch Schmerzen

empfunden weiden und demnach behaupten, dass die

geschäehtetcn Thiere noch eine gewisse Zeit` bis zu

vielen Minuten, nach dem Schnitt Schmerzen spüren.

dass man also das Schächten als eine qualvelle Tötungs

art bezeichnen müsse, deren Abschaffung aus Humani

tätsgründen dringend geboten ist.

Der beim Schächten gewöhnliche qualvelle Todes

kampf fällt fort beim Schiessen und dem von geübtcr

Hand und an richtiger Stelle ausgeführten Schlagen

auf den Kopf. Denn durch Schiessen und Sellingen

wird vor Ausführung des Schnitts rasch eine vollständige

Betäubung herbeigeführt. Der Schnitt triñt ausserdem

den Aortcnbogen, d. h. das Anfangsstüek der grossen

Körperschlagader — nicht bloss die Halsgefässe wie beim

Schächten — und führt dadurch zu einer viel voll

kommenercn und raschercn Blutcntleerung, was die Halt-

barkeit des Fleisches noch erhöhen muss.

Ich schliesse mich also denen an, welche cinc dem

blutentlcerendcn llalssehnitt oder Bruststich voraus

zuschiekende Betäubungsprocedur für alle Thierschlach`

tungen fordern. Ellenberger.

lnjectionspökelnng. Die von Fjelstrup (З) 1112

reits an 103 Schweinen und 137 Rindern practisch er

probte Methode dcr Pökelung durch 1njection von

Pökellake in die Blutbahn wird wie folgt ausgeführt.

Die Thiere werden mittelst Schussapparat getötet

und, was die Schweine anlangt, in der gewöhnlichen

Weise enthaart. Während dieser Zeit bleibt das Blut
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in den Gefâìssen vollkommen tiiìssig _ eine Hauptbe

dingung für das Gelingen des Verfahrens. Das Thier

wird dann in Riickenlagc auf einen vertieften Tisch ge

bracht, wo das Blut vollkommen und rein ablaufen

kann. Die Brusthöhlc wird durch einen Längensehnitt

durch die Weiclitheilc und Durchsägcn des Brustbeines

geöffnet und eine Cantilo durch die geöñnete linkt` Herz

kammer in die Aorta eingeführt und festgebunden. ln

Verbindung mit der Canüle steht eine Pumpe. mit der

die Salzlake. nachdem auch die rechte Herzkammcr ge

ílñ'net., unter einem Drucke, der dem normalen Аппа—

drucke entspricht, cingetrieben wird. Die Salzlake

treibt also das Blut durch die rechte Herzkannncr her

aus, fiillt selbst das Blutgetässsystcm. und in 3 bis

4 Minuten ist der Process beendet. Nach Zerthciluug.

Abkühlen und kurzer Lagerung ist das Fleisch dann

für Export oder zum Räuchern geeignet. Nach dem

l'rtheile vieler Sachverständiger ist das ,.injcctiv gc

pükelte“ Fleisch in jeder Beziehung sowie hinsichtlich

Farbe, Consistenz, Geschmack und Haltbarkeit durch

aus tadellos. Die Rinder (und Schafe) werden sogleich

nach dem Tode, entweder mit sterilisirtcm Wasser oder

mit ganz schwacher Lake injieirt. Hier ist das voll

kommene Austreibcn des Blutes von grösster Bedeutung.

da die Haltbarkeit wesentlich von der bei den gewöhn

lichen Schlachtmethoden im K'c'rper bleibenden Blut

menge beeinträchtigt wird.

Fj. verspricht in einigen Monaten ausführlichere

Mittheilungcn über sein Verfahren zu verötïentlichen.

Edelmann.

7. Milch*), Butter, verschiedene Nahrungsfette.

1) Abba., Ueber die constante Anwesenheit des

Bacillus coli communis in der Kuhmilch. Hyg. Ber. d.

Stadt Turin 1891/92. Ref. Zeitschr. f. Flcisch- und

Milchhyg. 9. Bd. S. 52. _ 2) Aicart, Vergiftungen

durch Milch. Gaceta de Med. Vet. v. 15. Juli. Ref.

Dtsch. th.\1"chschr. S. 299. _ 3) Ascher, [Inter

.suchungen von But-ter und Milch auf Tuberkclbacillen.

Zeitschr. f. Hyg. und Infectionskrankh. 32. Bd. Ref.

Ztschr. f. Fleiseh- u. Milchhyg. 10. В(1. S. 53. _ 4)

Deissmann, Ueber Zusammensetzung des Colostrum

und dessen Uebergang zu normaler Milch. Biederm.

Centralbl. f. Agricult.-Chemie. Ref. Ebend. 9. Bd.

51. _ 5) Deniges, Kaliumbichromat als Conser

\irungsmittcl für Marktmilch. Revue internat. des fal

sificat. 1896. No. 2. Ref. Ebend. 9 Bd. S. 33. _

6) Edwards u. Sewcrn. Eine Epidemic von folli

eulärer Tonsillitis durch Milchgcnuss. The Lancet. Juni

1397. Ref. Ehend. 9. Bd. S. 53. _ Т) Eichhoff.

Ueber die Bestimmung des specif. Gewichts der mit

Kaliumchromat conservirten Milch. Milehzeitg. 1896.

No. 32. Ref. Ebend. 9. Bd. S. 52. _ S) Friis,

Sr., Carbolgeschmack und -geruch in Milch, veranlasst

durch Dcsinfection mit Carbol und Chlorkalk. Maaneds

krift; for Dyrlacgcr. X. p. 214. u. Kbend. 9. Bd. S. 9.

> — 9) Grether, Einige Beiträge zur Acidbutyrometric

nach Dr. Gerber. Hyg. Rundsch. VI. Bd. No. 12.

Ref. Ebend. 9. Band. 52. _ 10) Hermann und

Morgenroth, Weitere Mittheilungen über Tuberkel

baeillcnbefunde in Butter und Käse. Hyg. Rundsch.

Ylll. No. 22. Ref. Deutsch. th. Wehschr. S. 9. _

ll) Horst, Axel, Beobachtungen über Käsevergiftungcn.

L'entralbl. f. Bacteriol. XX. Bd. No. 45. Ref. Zeit

schrift f. Fleisch- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 32. _ 12)

Jaeger, Ueber die Möglichkeit tuberculöser Infection

des Lymphsystems durch Milch und Milchproducte. Hyg.

Rundsch. IX. S. 81. Ref. Deutsch. thierärztl.\\'ehschr.

S. 425. _ 13) Kienzl, Ueber die Ausnützung einiger

Nahrungsfette im Darmcanal des Menschen. Oesterr.

Chem.-Ztg. 1898. S. 189. Ref. Ebcnd. 300. _

*) S. auch Physiologie und Euterkrankhciten. _

Milch tuberculöscr Thiere s. Tuberculose.

14) Kozai, Beiträge zur Kenntniss der spontanen Milch

gerinnung. Ztschr. f. Hygiene und Infectionskrankheit.

XXXI. Bd. _ l5) Kroon, Sauer riechende und süss

sclimcckcnde Milch. Hall. Zeitschr. Bd. 26. S. 448.

_ 16) Lamóris, Die Milch als Nahrungsmittel für den

Menschen. Ebend. Bd. 26. S. 273. _ 17) Landau,

ll., Vergleichende Untersuchungen über die Methoden

der Bestimmung des Fettes. des Wassers` sowie des

specilisehen 111-111011105 der Milch. Denkschriften der

Warschauer Aerztegescllschaft. H. l u. Il. (Zum Aus

zuge nicht geeignet.) _ IS) Lübbcrt, Ueber die Natur

der Giftwìrkung pcptonisirender Bacterien der Milch.

Ztschr. f. Il_vg. XXII. Bd. 1. lleft. Ref. Ztscln'. f.

Fleisch- u. Milchhyg. 4. Bd. S. 151. _ l9) Morgen

roth. Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillcn in

der Magarine.. Il_vg. Rundsch. 9. Jahrg. No. 10. Ref.

Iibeud. 9. Bd. S. 172 und Deutsch. th. Wochensehr.

S. 220. _ 20) Müller, Car-bolgeschmack in Milch nach

Stalldesinfcction mit Сан-1101 und Chlorkalk zusammen,

Maancdskrift for l)yrlaeger. X. p. 309. _ 2l) Ober

:hüllen-Weitere Mittheìlungen über Tuberkelbacillen

in dcr Marktbutter. Hygien. ltundsch. X. S. 57. Ref.

Deutsch. th. “Пи-110115011. S. 130. _ 22) Petri, Zum

Nachweis der Tuberkelbacillen in Butter und Milch.

Arbeit. a. d. kaiserl. Gesundheitsamt-_ XIV. Heft 1.

Ref. libend. S. 195. _ 23) Plaut, Untersuchungen

über Milchschmutz und ein einfaches Verfahren, den

selben zu beseitigen. Zeitschrift für Hygiene u. Infec

tions-krankheiten. Bd. XXX. S. 52. _ 24) Popper,

Ueber Ernährungsvcrsuche mit Gärtner`scher Fettmilch.

Arch. f. Kinderheilk. 19. Hd. Ref. Zeitschr. f. Fleisch

und Milchhyg. 9. Bd. S. 75. _ 25) Fröschcr, Die

Beziehungen der Wachsthumsgeschwindigkeit desl Säug

lings zur Zusammensetzung der Milch bei verschiedenen

Säugcthicren. Zeitschr. f. phys. Chem. Bd. 24. Ref.

Dtsch. th. Wchsehr. S. 123. _ 26) RabinOwitsch,

Weitere Untersuchungen zur Frage des Vorkommcns

von Tuberkclbaeillen in der Marktbutter. Dtsch. med.

Wochenschr. N. 1. Ref. Ebendas. S. 122. _ 27)

Reincke, Zur Epidemiologie des Typhus in Hamburg.

Münch. med. Wchsclu'. Juni 1896. Ref. Zeitschr. f.

Flcisch- u. Milehhyg. 9. Bd. S. 53. (Milch betr.) _

28) Sonnenberger, Beiträge zur Actiologie und Patho

genese der Verdauungsstörungcn im frühen Kindesalter.

Ueber lntoxicationen durch Milch. Ebendas. 1897.

No. 13 und 14. Ref. Ebend. 9. Bnd. 172. _

29) Saggau, Ueber einen verbesserten automatischen

Messapparat und ein Schüttelstativ zur Dr. Gerber`sehcn

Acidbutyrometrie.. (Bescheibung.) Ebend. 9. Bd. S.111.

_ 30) Schaffer, Ueber die chemische Zusammen

setzung des Butteröles. Landw. Jahrh. d. Schweiz.

Bd. X11. S. 234. _ 31) Schmidt, Hugo, Ueber die

Vorgänge heim Ranzigwerdcn und den Einfluss des

Rahm-|’asteurisirens auf die Haltbarkeit der Butter.

Ztschr. f. Hyg. und quectionskrankh. 18. Bd. 2. H.

Ref. Dtsch. th. WehSchr. S. 155. _ 32) Schwarz,

Die Erhitzung der Magcr- und Buttermilch auf 85° С.

Milch-Ztg. 1398. No. 51 u. 52. Ref. Ebend. S. 64.

_ 33) Sedgwick, Ueber die Versehleppung von Typhus

durch Milch. 22. Jahresber. d. Staatsgesundheitsamtes

von Massachusetts. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milch

hyg. 9. Band. S. 13. _ 34) Smolski, Einfluss des

Koehsalzes auf die Milchcrgicbigkeit der Kühe. ltolniki

Hodowca. No. 47. (Bericht über die Untersuchungen

des Prof. Katugin im Institut für Land- und Forstwirth

schaft in Putawy und kommt zum Schlusse, dass Zusatz

von Kochsalz zum Futter keinen unmittelbaren Einñuss

auf die Menge der Milch ausübt.) _ 35) Storch, Ver

fahren zur Unterscheidung erhitztcr von nicht erhitzter

Milch. Nach cin. Ref. d. Molkerei-Ztg. 1898. No. 24.

Ref. in Ztschr. f. Flcisch- u. Milchhyg. 9. Bd. S. 13.

36) Tischer u. Beddies, Die Bedeutung von Pfunds

condensirter Milch insbesondere für die Säuglingscrnäh

rung und Krankenpflege. libcnd. 9. Bd. S. 106. _

37) Troili-l’etc.rsson, Studien über saucrc Milch
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und Gährmilch. Zeitschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.

Bnd. XXXII. — 38) Victh, Künstliche Muttermilch.

Milehztg. 1896. No. 32. Ref. Ztsehr. f. Fleisch- u.

Milchhyg. 9. Bnd. 51. — 39) Vladimirow, Zur

Uebertragung der Diphthcn'e durch die Milch. Arch.

des sciences biolog. 3. Band. Ref. l'lbend. 9. Band.

S. 53. — 40) Weissenfeld, Ueber Bacterien in der

Butter und einigen anderen Milehprodueten. Berliner

klin. Wchschr. S. 1053. - 41) Wroblewski. Einige

Beobachtungen über den Einfluss der Sterilisation auf

die chemische Beschaffenheit der Milch. Oesterr. Chem.

Zeitg. 1898. No. 1. Ref. Ztsehr. f. Flciseh- u. Milchhyg.

9. Bd. S. 151. — 42) Berlin. Polizei-Verordnung, be

treffend den Verkehr mit Kuhmilch, vom 23. Aug. 1898.

Ebend. 9. Bd. S. 94. — 43) Schwedische Langmilch,

Milchzeitg. S. 438. — 44) Unzulässigkeit cines allge

meinen polizeilichen Verhots des Inverkehrbringens von

Milch maul- uud klauenseuchekranker Thiere. Urtheil

des Kammergerichts vom 19. Januar 1898. Ztschr. f.

Flcisch- u. Milchhyg. 10. Bd. S. 16.

a) Milch.

Milchgerinnung. liozai (14) giebt in der Einlei

tung seiner interessanten Arbeit eine Zusammenstellung

der bisher bekannten Milchsäure bildenden Bacterien»

Gewisse Miereorganismen produciren optisch active Milch

säure und zwar der von Günther und Thierfelder

gefundene Bacillus, der von Neneki und Sieber iso

lirte Microeoccus acidi paralaetici und der Leichmann

sche Microeoceus reehtsdrehende, der von letztge

nanntem Forscher gefundene Bacillus, der Sehardin

ger`sche Bacillus u. a. linksdrehendc Milchsäure.

Als wichtigster und häufigster Erreger der spontanen

Milchsäuregährung ist im Allgemeinen der Hüppe’sche

Bacillus acidi laetici anzusprechen; in gewissen Gegen

den ist dies, wie Leichmann, Conn und Verf. con

statirt haben, jedoch nicht der Fall. K. untersuchte

spontan geronnene Milch, die aus verschiedenen Bezugs

quellen von Halle a. S. und Umgegend stammte, und

konnte im Gegensatz zu Günther und Thierfelder

in dieser vorzugsweise Rechtsmilehsäure, seltener inac

tive Milchsäure nachweisen. Ferner stellte er fest, dass

die Gährungstemperatur einen Einfluss auf die Natur

der gebildeten Milchsäure hatte. Es gelang ihm, aus

spontan geronnener Milch 3 Baeten'enarten zu züchten

und zwar:

1. „Ein mittelgrosscs, an beiden Enden etwas zuge

spitztes unbewegliches Stäbchen, das meist paarweise

angeordnet ist, nicht selten aber, besonders in zucker

haltigcn Flüssigkeiten, längere Ketten von 10-15 und

mehr einzelnen Gliedern bildet“. Genanntes Stäbchen

nimmt Gram`sche Färbung an, wächst spärlich in Bouillon

und auf Kartoffeln, gut auf Traubenzuckcragar, bildet

in Milch- und Traubenzuckerbouillon kein Gas und bringt

Milch in 24 Stunden zur Gerinnung. Da der Bacillus

Rechtsmilehsäure producirt, nennt Verf. ihn Bacillus

acidi paralactiei.

Ein plumpes Stäbchen ohne Eigenbewegung, das

meist einzeln auftritt und niemals längere Ketten bi1

det. Dieser Pilz wächst gut in Bouillon, bildet in zucker

haltiger Bouillon Säure unter COQ-Entwicklung. gedeiht

gut auf Kartoffeln und bringt Milch bei Zimmertcmpe

ratur erst in 12, bei Bruttemperatur in 3--4 Tagen zur

Gerinnung. Ег macht Linksmilchsäure Aund wird vom

Verf. Bacillus acidi laevolactici Halensis ge

nannt. 4

З. Einen paarweise gelagerten und von einer Kapsel

umgebencn, gleichfalls unbeweglichen Microcoecus —

M. acidi paralaetici liquefaeiens Halensis _,

der bei Brutwìirmc üppig in Bouillon gedeiht und Zucker

bouillon ohne Gasbildung sauer macht. Er wächst auf

Agar und Kartoffeln gut und verñüssigt die Gelatine.

Zur Milehgerinnung gebraucht er dieselbe Zeit wie der

vorige, wobei er Rechtsmilchsänre bildet.

Am häufigsten fand Verf. den Bac. acidi paralae

tici und schreibt ihm den grössten Antheil bei der spon

tanen Milehgerinnung zu. In höheren Wärmegraden he

theiligen sich ‘auch die beiden anderen Pilze an dem

Vorgange. Die Entstehung der inactiven Milchsäure sei

durch gemeinschaftliche Arbeit von No.1 und 2 bedingt.

B. acidi paralactici sei nicht identisch mit dem Hüppe

schen B. acidi lactici, wahrscheinlich aber mit dem von

Leichmann, ferner von Günther und Thierfelder

und endlich von Weigmann beschriebenen Bacillus.

No. 2 und 3 hält K. für neue Arten. Schütz.

Troili-Petersson (37) fand als Ursache der

sauren Milch in Schweden ein Kurzstäbchen, das

selten einzeln, häufig zu zweien oder in kurzen Ketten

vorkommt. Sporenbildung ist nicht beobachtet, Eigen

bewegung fehlt. Das Bacterium gedeiht auf zuckerhal

tigem Nährboden besser als auf zuckerfreiem. Auf Gly

eerinzuckergelatine sind bei Zimmertemperatur in 3 his

4 Tagen gut entwickelte Colonien als weisse Pünktchen

sichtbar. In Stiehculturen treten im Stich feine Hügel

chen auf, nicht aber an der Oberfläche. Auf Agar bil

det das Bacterium einen zarten, durchsichtigen Belag,

in Bouillon ist in 24 Stunden deutliche Trübung nach

zuweisen. In steriler Milch tritt bei Bruttemperatur

. gewöhnlich nach einem Tage Gerinnung unter Bildung

von Rechtsmilehsäure ein und zwar unabhängig vom

Sauerstoff der Luft.

Verf. untersuchte ferner die in Schweden als Nah

rungsmittel so beliebte Zähmilch, über deren Ursache

man bisher im Unklaren war. Man schreibt der Drosera,

sowie der Pinguieola vulgaris bekanntlich die Eigen

schaft zu, Zähmilch zu machen. Mehrere mit Р. 111

dieser Hinsicht angestellte Versuche fielen negativ aus.

bei I). war in einem Falle Erfolg zu verzeichnen. Als

Ursache der schwedischen Zähmileh fand Verf. ein Bae

tcrium — В. lactis longi ——‚ das sich microscopisch von

dem vorigen, dem B. lactis acidi, nicht unterscheidet:

es ist 1-1,8 /z lang und 0,8 ‚и breit und färbt sich nach

Gram. Sporen sind nicht beobachtet. Die Culturen

unterscheiden sich von denen der Säuremilchbaeferien

nur darin, dass die Colonien des B. laetis longi so zäher

Consistenz sind, dass sie sich oit mit der Platinnadel

in kurze Fäden ziehen lassen. Im Stich in Glycerin

zuekcrgelatine tritt zuerst gleichmässiges Wachsthum

ein, nach 2 Tagen besteht der Stich aus punktförmigen

Colonien. Auf Agar bildet sich ein zarter, durchsichti

ger Belag. In Zuckerbouillon gedeiht das Bacterium

gut, besser noch wächst es auf Hühnereiweiss, während

es auf Kartoffeln und in Traubenzuekerlösung sich

schlecht züchten lässt.

Von der genannten Baeterienart wurden 3 Stämme

erhalten: a, b und e, und zwar wurden a und b aus

Wirthschaftsmilch isolirt, c dagegen von Drosera gt»

wonnen. Dicselben zeigten geringe Unterschiede insofern.

als a Zuckerbouillon fadenziehcnd machte, b und e da

gegen nicht: auf Kartoffeln bildete e allein fadenziehende

Culturen. Ferner war die Fähigkeit, in Milch faden

ziehende Substanz und Säure zu bilden, bei a am

grössten. Die entstandene Säure war Rechtsmilehsäure.

Das Optimum der Schleimbildung lag bei 15-200 С.

Bei 37° C. wurden die Milehculturen des Bacterium e

nicht und von a sehr wenig fadcnziehend, c wuchs bei
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dieser Temperatur nicht. Wurde Zähmilch in offenen

Gefassen aufbewahrt, so verschwand ihre Viscositäl- all

mählich, in zugeschmolzenen, luftleercn Röhren behielt

dieselbe ihre schleimige Beschaffenheit Monate lang bei.

Beim Kochen ging die schlcimige Consistcnz verloren.

Wurde das Caseïn durch Centrifugiren aus der Zähmilch

abgeschieden, so blieb die fadenziehendc Substanz in

der Molke zurück, konnte durch Alkohol aus dieser ge

fällt und in trockenem Zustande längere Zeit aufbewahrt

werden. Die Natur der fadenziehenden Substanz ist

nicht ermittelt worden. Schütz.

Nach der Milchzeitung (43) haben die bacteriologi

`schen Untersuchungen mit „schwedischer Lang

milch“ ergeben, dass die genannte Milch durch das

Bacterium laetis longi erzeugt wird. Dieses Bacterium

ist nahe verwandt mit dem Bacterium lactis acidi (Leich

mann), von dem es sich aber in biologischer Hinsicht

unterscheidet, und zwar durch die eigenthümliche Gäb

rungsart, dic es in der Milch hervorruft. Die Lang

milchbacterie besitzt, wie das Bacterium der sauren

Milch, das-Vermögen, Säure zu bilden, ergicbt aber eine

schleimìge Substanz, die dcr gewöhnlich sauren Milch

fehlt und wahrscheinlich ein Umwandlungsproduct des ^

Zuekers ist. Pusch.

Milchclllmltz. Plaut (23) empfiehlt zur Entfer

nung des in der Milch sich bildenden aus Kothpartikeln,

Haaren u. s. w. bestehenden Bodensal'zes einen Topf

mit zwei seitlichen Oelïnungen. Die obere dieser beiden

Oeiïnungen -muss mindestens so weit sein als die bei

dem 40 Minuten langen ruhigen Stehen der Milch in

dem Gefassc sich bildende Rahmschicht, sie wird durch

einen durchbohrten mit Ausflussrohr versehenen Gummi

stopfen verschlossen. Die zweite Oelfnung liegt 3 cm

seitlich von der ersteren und 11/2 cm über dem Boden

des Gef'ásscs. Das in diesem Loch mittelst eines Stöp

sels befestigte Rohr reicht 8 cm in das Lumen des

Topfes, hat eine Weite von 11/2 cm und ist aussen schräg

nach unten abgebogen. Aus diesem Gefäss kann man

mm, nachdem sich die Schmutzthcile zu Boden gesenkt

haben, aus der oberen Oeifnung die Rahmschicht und

aus der unteren dic von den Unreinlichkciten befreite

Milch ablaufen lassen. Der Bodensatz bleibt zurück.

Der Verlust an Milch, die mit dem Letzteren zurück

bleibt, ist unbedeutend. Schlitz.

Stiller Geruch del* Milch. Kroon (15) nahm wahl',

dass dic Milch von Kühen, welche man mit oñenhar

gut conservirten Zuckcrrübenschnitzeln gefüttert hatte,

sauer roch und süss schmeckte. Der Verdacht war an

fangs nicht auf die Zuckerrübenschnitzel gefallen, weil

diese in den letzten 5 Tagen nicht mehr gefüttert wor

den waren und die Milch doch dieselben Eigenschaften

behielt. Erst als die Fütterung mit Zuckerrüben

schnitzeln 9 Tage lang ausgesetzt wurde, begann die

Milch besser zu werden und nach 18 Tagen blieb sie

völlig normal. Es ergiebt sich also, dass dieses Futter

schädliche Bestandtheile enthält, welche jedoch bis

18 Tage nach der Fütterung Geruch und Geschmack

der Milch ändern können. M. G. de Bruin.

Carhclgernch der Milch. Müller (20) hatte eine

Desinfection eines Kuhstallcs mit Acid. carbol. crud. und

Chlorkalk vorgenommen. Dic Milch der Kühc zeigte

rlarnach einen sehr starken Carbolgcsclnnack und Ge

rueh; in den nächsten 4 Wochen war die Milch noch

unbrauchbar, und erst nach 6 Wochen war der Geruch

vollständig verschwunden. M. macht darauf aufmerk

sam, dass man einen solchen andauernden Geruch nur

bei einer gleichzeitigen Anwendung von Carbolpräpa

raten und Chlorverbindungen beobachtet; und Gott

lieb theilt in einer Nachschrift mit, dass Carbolsäure

und Cresol Verbindungen mit Chlor eingehen, die sich

durch einen sehr intensiven und andauernden Geruch

auszeichnen. С. 0. Jensen.

Die Mittheilung von Friis (8), dass die Milch von

50 Kühen infolge Stalldesinfection mit Carbol

Säure den Geruch der letzteren angenommen hat, ist

interessant, weil derartige Beobachtungen noch nicht

zahlreich vorliegen. Die Dcsinfection war wegen vor

gekommenen Abortus mit 2proc. Lösung erfolgt und

hatte darauf der Stall 2 Tage leergestandcn. Die Ca

lamität dauerte 5 Tage lang, sodass erst am Т. Tage

nach der Desinfection kein abnormer Geruch und Gc

schmack an der Milch mehr festzustellen war.

Die Milch wurde stets beseitigt und ebenso war die

daraus hergestellte Butter ungeniessbar. Edelmann.

Lameris (16) zeigt in einem ausführlichen Artikel,

welche Massregeln getroffen werden müssten, damit dic

Milch ein geeignetes Nahrungsmittel für den Menschen

sein könne und nachthciligc Eigenschaften der Milch

beseitigt werden könnten.

Er bespricht das ‘Pasteurisirem das Kochen und dio

thierärztlichc Aufsicht, letztere speciell mit Rücksicht

auf Tuberculose. Er kommt dabei zu folgenden Folge

rungen:

1. Auf den meisten Baucrngütern mit Milchwirth

schaft kommen die hygienischen Anforderungen nicht zu

ihrem Rechte, besonders was die thierärztlichc Aufsicht

betrifft.

2. In Städten sollten Milchanstalten errichtet wer

den, um besonders Kindern, Kranken und Reconvales

centen gesunde, nahrhafte Milch zu verschaffen.

З. Letztgcnannte Anstalten müssten bestimmten

Verordnungen unterworfen sein und unter staatlicher

Aufsicht stehen.

4. Milcbkunde und Kenntniss ihrer Producto sollten

mit Rücksicht auf die Sanitätsintcressen des Menschen

als Lehrfaeh in die staatlichen Thierarzneischulen einge

führt werden, wie dies bereits an den Veterinärhoch

schulen zu Berlin und München geschehen ist.

M. G. de Bruin.

Tischer und Beddies (36) haben Pfund’s con

аепвйт Milch rücksichtlieh ihrer Bedeutung für die

Säuglingsernährung und Krankenpflege einer eingehenden

Untersuchung unterworfen, deren interessante Ergebnisse

sie in folgenden Sch'lusssätzen zusammenfassen:

Die eondensirtc Milch der Dresdener Molkerei der

Gebrüder Pfund wird aus bester Kuhmilch durch Ein

dicken hergestellt. Sie zeichnet sich durch absolute

Haltbarkeit und ihr geringes Volumen vor der unbe

handelten Kuhmilch äusserst vorthcilhaft aus. Die con

densirtc Milch ist daher im Gegensatz zu der gewöhn

lichen Milch unbeschränkt transport- und gebrauchs

fähig. Insbesondere besitzt die eondensirtc Milch aber

auch grosse Vorzüge als Nährmittel für Kranke und

Säuglinge, da sic constante chemische Zusammensetzung

hat, steril ist und in dem physiologischen Verhalten,

dcr Leichtverdaulichkcit und Bekömmlichkeit in ver

dünnter Form der Frauenmilch ähnelt. Edelmann.

Beziehungen zwischen Wachsthumsgescllwilldigkeit

des Säuglings zur Zusammensetzung der Milch sind

schon von Bunge vermuthet worden. Pröscller (25)

suchte diese Vermuthnng durch Vergleichung zahlreicher

Milchanalysen, die ein möglichst grosses Material von

Säugcthieren umfassen, zu bestätigen. Hierbei fand er,

dass die Milch der rasch wachsenden Säugethiere reicher

ist an den Bestandtheilen, welche vorwiegend am Auf

bau der G_ewebe sich betheiligen, an Eiweiss und Salzen.

Dies scheint auch, soweit es den Menschen und das

Schaf angeht, für die individuelle Entwickelung zuzu
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treffen. Aus den Analysen ist weiterhin zu entnehmen,

dass die Milch der im Süden lebenden Thiere arm an

Fett, aber reich an Zucker ist (Kameel, Pferd, Esel),

während bei den im Norden lebenden Thieren gerade

das Unrgekchrte beobachtet werden kann (ltennthier).

Endlich versucht Prösehcr aus der Zusammensetzung

der Menschenrnilch einen Anhaltspunkt dafür zu ge

winnen, wie die Nahrung des erwachsenen Menschen in

quantitativer Hinsicht beschaffen sein muss.

Den zahlreichen Tabellen seien nur folgende Daten

entnommen:

Zeil der (Gewichts
vcrdoppchmg in Eiweiss in 100 Theilen

Тащи Mrlch

Mensch . 180 LSG

Pferd . . . 6() 2,3

Rind . . . 47 4,0

Schwein . . 18 0,89

Schaf . . . 10 7,00

llund . . . 8 8,28

Katze . . . 5 9,53

Edelmann.

b) B u t t e r.

Васи-101150111!" der Butter. Weissenfeld (40)

untersuchte 32 Butierprohen mittelst des Obermüller

schen Centrifugirverfahrens. Als Versuchsthiere wählte

er Meerschweinchen, die pro Thier 0,5-2 g Bodensatz

in sterilem Wasser aufgeschwemmt, intraperitoneal er

hielten.

22 Proben riefen absolut keine Veränderungen

hervor, 10 bewirkten Erscheinungen, von denen 3 un

zweifelhaft durch den Tuberculosebacillus hervorgerufen

waren. 7 weitere Proben verursachten Pseudotubercu

lose, an welcher die Thierc schon nach 10~14 Tagen

starben. Die bei dieser Krankheit sieh bildenden 1111111

chen zeigten immer centrale Ver'kl'isung: aus ihnen

liessen sich constant Stäbchen isoliren, die bald in der

Einzahl auftraten, häufig aber Ketten bildeten> Die

Stäbchen sind weit plumper als Tuberkelbacillen und

zeigen schon nach kur/.er Zeit in Gelatinestichculturen

üppiges Oberflächenwachsthum.

An diese Untersuchung anschliessend wurden Ca

seïnpräparate. wie sie zur Ernährung von Kranken und

Reconvalescenten verwendet werden, auf ihren Baeterien

gehalt, Ohne besondere Berücksichtigung des Tuberkel

bac-illus geprüft. Dabei ergab sich, dass das Plasmon,

auch Sieb01d`s Milcheiweiss genannt, einen enormen

Bacteriengehalt besitzt. Verschiedene Coccenarten, Diplo

coeeen und verschiedene Bacillen spielen hier der Zahl

nach die grösste Rolle. Schütz.

Tnherkelbacillen in der Butter. Pctrì(22) unter

suchte im Ganzen 102 Butterproben, wobei er in der

Weise verging. dass cr je 4 Meerschweinchen 5 ccm der

bei 370 geschmolzenen gleichmässig durchsehütlclten

Butter intraperitoneal cinspritzte. Von diesen Proben

erwiesen sich 33 (=32,3p(17t.) als mit Tuberkclba

baeillen inlieirt, während durch 54 der Butterproben

bei den Versuchsthicren tuberculoseähnliehe Processo

(starke peritonitisehe Veränderungen in Form von

Sehwartenbildungen und Verwaehsungen, hin und wieder

auch graue linötchen in Lungen, Leber, Milz, Netz etc.)

hervorgerufen wurden, als deren ätìologiscbe»` Moment

eine neue sowohl morphologiseh als färberisch dem Tu

berkelbaeillus ähnliche Ватт-1001111 erkannt werden

konnte. Vom Tuberkclbaeillus unterscheidet sich diese

Bacterienart einmal durch ihre geringere Säurefestigkeit

andrerseits aber besonders leicht durch die Cultur,

welche hier selbst bei Zimmertemperatur auf den ge

wöhnlichen Nährböden gelingt. Die Weiterimpfung von

Organen, welche tuberkelähnliche Veränderungen zeigen.

bleibt erfolglos: dagegen lassen sich die genannten

pseudotubereulösen Processo erzeugen, sobald man sehr

grosse Mengen der Reincultur des fraglichen Bacillus

oder die Reincultur mit steriler Butter gemischt intra

peritoneal einspritzt. Ein wichtiger Unterschied beruht

ferner darin, dass dem pseudotubereulösen Processe die

für die echte Tuberculose eharacteristische Vergrösse

rung und Marmorirung der Milz und Leber fehlt. Nach

Petri ist demnach die Diagnose „Tuberculose“ ge

sichert, wenn vorgesehrittene tuberculose Veränderungen,

besonders der Leber und Milz sich vorfinden oder wenn.

falls solche fehlen, die Weiterirnpfung der pathologisch

veränderten Organe positiv ausfällt. Im ersteren Falle,

wird der färberisehe Nachweis von Tuberkelbacillen in

Schnitten die Diagnose vervollständigen. Die Resultate

der Petri’schen Milehuntersuchungen sind folgende:

Von 64 Milchproben enthielten 9 = 14 pCt. Tuberkel

bacillen, 4 = 6,3 pCt. waren mit dem neuen Stäbchen

inficirt, die übrigen 5l :79,7 pCt. waren frei von

beiden Baeterienarten. Edelmann.

Die ersten Untersuchungen Obermüller’s (21)

über das Vorhandensein von Tuberkelbaeillen in der

Butter datiren bis December 1895 zurück. Verf. in

jieìrte damals 20 Meerschweinchen bei 37° gesehmolzene

Süssrahmbutter und zwar intraperitoneal und pro Stück

3-5 ccm. Der Erfolg war ein sehr ungünstiger, indem

18 von diesen Thieren schon nach einigen Tagen, zwei

nach 14 Tagen, lediglich an Peritonitis zu Grunde

gingen; Auch bei späteren Versuchen, bei welchen ge

schrnolzene Butter von bester Qualität verwendet

wurde, starben sehr viele Thiere an Peritonitis. Anf

Grund dieser Erfahrungen unterlag es keinem Zweifel

mehr, dass es wohl hauptsächlich das Butterfett selbst

sei, welches nach intraperitonealer Einverleibung bei

den Versuchsthieren diese Reizerscheinungen hervorruft.

Die neuerdings vorgenommenen Untersuchungen er

strecken sich auf 10 Butterproben. Letztere, derselben

Quelle entnommen, wie die Butter der ersten Versuche.

wurden in kleineren Zeitabschnitten an verschiedenen

Verkaufsplätzen der Stadt abgeholt.

Es wurden 41 Meerschweinchen intraperitoneal und

unter strengster Beobachtung aller aseptisehen Cautelen

geimpft, wobei die einzelnen Thiere von dem durch

Centrifugiren gewonnenen fettfreien Bodensatz 0,5 bis`

2,0 eem erhielten. Diese Quantität entspricht ungefähr’

4—16 eem Butter. Nach der Operation brachte man

die Impllingc zu je dreien, vieren oder fünferr in vorher

gut desinfieirte. Ställe, wo sie gut verpllegt und täglich

auf Gewichlsverlust und sonstige krankhafte Verände~

ningen genau beobachtet wurden. ì

Yon den geimpften Thieren erkrankten nachweis

lich 29 an Tuberculose (entsprechend 7 der verwendeten

Butterproben). Die übrigen 12 blieben intact. Ver

luste durch Peritonitis waren nicht zu constatiren. Die

intieirten Meerschweinchen tingen gewöhnlich erst nach
5-6 Wochen an zu kränkeln, indem sie die Haare

sträubten und zusammengekrümmt in der Stalleeke

sassen; rrrit der 8.-9. Woche trat die lmpfkrankhcil
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dann in das auñälligcre und characteristische Stadium,

welches sich vor allem durch eine 5011011 äusserlich

tühlbare Vergrösserung der Milz bemerkbar machte. In

der Regel wurden die Thiere, falls sie nicht schon

vorher verendet, zwischen der 9.-14. Woche getötet

und secirt. Hierbei zeigten sie stets eine für echte

Tuberculose typische Vergrösserung der Milz und Leber,

(105 öfteren auch eine wulstformige Beschaffenheit des

Netzes und in letzterem Einlagerungen derbcr, central

rerkäster Knötchen. In der Umgebung der Einstieh

510110 fanden sich auf dem Peritoneum mehrere ver

einzelte Knötchen, mit centraler Verkäsung. Milz und

Leber waren mit grösseren und kleineren Tuberkeln

durchsetzt. resp. auf ihrer Oberfläche mit solchen be

deckt, die Lymphdrüsen zumeist in characteristischcr

Weise verkäst. Die Lungen, ebenso die Bronchialdriisen

blieben in dcr Regel normal, höchstens in älteren Fällen

bergen erstere frische, grauweiss durchschcinende

Tuberkeln, ein Befund, welcher zweifellos bewies` dass

es sich bei allen Erkrankungen thatsächlich nm eine

lmpftubcrculose und nicht etwa um 01110 1111 Stalle

acquirirte Tuberculose handelte. Die aus den ver

schiedensten tuberculös-verdächtigenStellen angefertigten

Aufstrichpräparate enthielten durchweg säurcfeste,

gleichmässig und mit gleicher Intensität gefärbte

Bacillen. Dasselbe gilt auch von den in grosser Menge

hergestellten Schnitten; in letzteren konnten zudem

die eharacteristischen Elemente des Tuberkcls und in

ńelen Fällen, namentlich in solchen aus den Knoten

des Netzes und der Leber, auch Riesenzellen mit wand

ständigen Kernen und typischer Anordnung der Bacillen

nachgewiesen werden. Behufs Sicherstellung der 111011

tität der nachgewiesenen säurefesten Bacillen mit echten

Tuberkelbacillcn versuchte Obermüller weiterhin, aus

den krankhaft veränderten Organen der inficirtcn Impf

thiere dic betreñ'endcn Parasiten in Reinculturcn zu

züchten. Hierzu eigncten sich besonders Glycerinblut

serum, weniger Glycerinagarnährböden. Die hier ge

wachsenen Culturen impftc er dann auf neue Nähr

boden (Glycerinagar) über und benutzte erst dic zu

letzt erhaltene Gcneration zwecks Feststellung der

Pathogenit'zit zu intraperitonealer Impfung mehrerer ge

sunder Meerschweinchen.

Dieser positive Nachweis echter Tuberkelbacillen

vcrmittelst Reinzüchtung gelang bei 6 dcr mit fettfreicm

Butterbodensatz geimpften Thiere (entsprechend 4 Butter

proben). Indessen auch für diejenigen Thiere, bei welchen

die Züchtungsversuche ein negatives Resultat ergaben,

steht mit Rücksicht auf den sonstigen macroscopischen

und microscopischen Befund ausser allem Zweifel, dass

die stattgehabte Infection als echte Tuberculose ange

sehen werden muss. Sonach erwies sich die von Ober

müller untersuchte Butter in 7 Fällen als init Tuber

kelbacillen infieirt. Obermüller glaubt übiigens,

dass das Vorkommen von Tuberkelbaeillen in der Markt

butter in den meisten Städten wahrscheinlich nicht zu

den Seltenheiten gehört. Edelmann.

Hermann und Morgenroth (10), welche be

kanntlich nachgewiesen haben, dass echte Tuberkcl

bacillen in der Butter nicht selten vorkommen, heben

zunächst hervor, dass die von Petri in Butter und

Milch gefundenen säurcfcsten Bacillen, wenn sie Meer

`sehweinchen einverleibt werden, nur bisweilen Verände

rungen setzen, welche zu einer Verwechselung mit

Tuberculose führen können. In denjenigen Fällen nun,

wo die Diagnose dennoch zweifelhaft bleibt, gestattet

die subcutanc Wcitcrimpfung auf ein zweites Versuchs

thier immer eine siehcre Ent-scheidung, indem nämlich

bei Benutzung von Organstückehen, welche nur Petri

schc Stäbchen enthalten, dic Impfthìcre. gesund bleiben,

bei Benutzung tuberculösen Materials dagegen unter

dem Bilde der patbologischen Veränderungen einer

typischen Tuberculose erkranken.

Die Ho rm an n — М 0 rgenroth’schen Versuche haben

weiterhin gezeigt, dass die peritoneale linvcrleibung

von grösseren Mengen Hutterfcttes, auch wenn es ganz

rein und bacterienfrei verwendet wird, bei den Versuchs

thieren durchaus nicht reactionslos verläuft, im Gegen

theil finden sich in fast allen Fällen bei der Obduction

peritonitisehe Veränderungen (ñbrinösc Auflagerungen,

Verwachsungcn) in verschiedener Stärke. Waren dem

Butterfette 1’0111’50110 Bacillen oder andere Bacterien

bcigemischt, so traten diese Veränderungen noch inten

siver in Erscheinung; sie fehlten dagegen ganz, wenn

nur wässerige Aufschwemmungen dieser Bacterien ein

gesprit-zt wurden. Endlich haben die Verfasser auch in

Quarkkäsc 001110 Tuberkelbacillen nachgewiesen und

damit gleichzeitig den Beweis geliefert, dass auch in

der sauren Milch, aus welcher doch der Quarkkäse her

gestellt wird, Tubcrkclbacillcn vorkommen und sich

einige Zeit lebensfähig erhalten können. Edelmann.

Angeregt durch die erheblich abweichenden Rc

sultate ihrer eigenen Untersuchungen von denen Ober

müller`s, Petri`s, Hormann`s und Morgenroth’s

hat Rabinowitsch (26) ihre Butteruntcrsuchungcn

auf Tuberkclbacillen von Neuem aufgenommen und zwar

an 15 Buttcrproben, welche aus 14 verschiedenen Gc

schiiftcn Berlins bezogen worden waren. Von diesen

Proben erwiesen sich zwei ein und derselben Quelle

entstammenden als die einzigen, welche nach Massgabc

des Thierversuches lebende virulente Tuberkelbacillen

enthielt-en.

Unter den übrigen 13 Proben beobachtete Rabi

nowitsch ausserdem in einer gewissen Anzahl die von

ihr an anderer Stelle genauer beschriebenen pseudo

tuberculöscn Veränderungen. Das betreffende Butter

geschäft, Welches die infìcirte Waare geliefert hatte,

wurde nun in der Folge besonders im Auge behalten,

indem sämtliche täglich dort zum Verkaufe gelangen

den Proben dreimal hinter einander, d. h. im Monat

Juni, Juli und October, einer eingehenden Untersuchung

unterworfen wurden. Hierbei stellte sich heraus, dass

bei der erst-en und zweiten Untersuchungsreihe etwa in

80-88,5 pCt., 1101 dcr dritten Serie sogar in 100 pCt.

der Proben echte Tuberkclbacillen vorzufinden waren.

Dahingegen ergaben sich nun die gleichzeitig zur Con

trole untersuchten Proben aus einem anderen renom

mirten Berliner Buttcrgeschäft als durchaus frei von

virulenten Tuberkclbacillcn.

Somit beweisen die vorstehenden Untersuchungs

ergebnisse einmal, dass eine bedeutende Berliner Butter

handlung fast ausschliesslich tuberkelbacillenhaltigc

Butter in den Handel bringt, andererseits bestätigen

sie aber auch die 5011011 aus früheren negativen Re

sultaten gewonnene Annahme, dass derartige Quellen

jedenfalls ganz vereinzelt dastehen. Edelmann.

Ausnutzung einiger Nahrungsfette. Kienzl (13)

fand bei 4 Versuchen, die er behufs Ausnutzung der

Margarinefette im Gegensatz zu den Butterfcttcn durch

den menschlichen Verdauungscanal mit einem 30jähr.

Manne anstellte, dass von Margarinefettcn 4,28 p(.`t.

bezw. 4,36 pCt., von Butter und Schmalz nur 2,93

bezw. 3,35 pCt. im Koth pro Tag unvcrdaut ausge

schieden wurden. Mithin crgiebt sich, dass Butter und

Schmalz um ea. 11/3 pCt. leichter verdaulich sind als

Margarinefettc.

А. Mayer, welcher bereits früher derartige Ver

suche angestellt hat, kam zu dem fast gleichen Re
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sultat; er fand von Kuhbutter ca. 2 pCt., von Margarine

butter 4 p(`t. unverdaut vor. is ist aber auf diese

Dilïerenz bei Gesunden kein Gewicht zu legen.

Edelmann.

8. Verschiedenes.

1) Bunge, Zur Beurtheilung des Alters bei ge

schlachteten Rindern. Ztschr. für Fleiseh- und Milch

hygiene. IX. S. 145. — 2) Dewel. Ueber die Schwan

kungen des Kürpergewichtes beim Schlachtvieh. Journ.

für allgem. Veter.-Wissensch. St. Petersburg. No. 15.

S. 648-51. - 3) Fjelstrup, Vorläufige Mittheilung

über eine Methode zur Bestimmung der Blutmengc des

Körpers bei Schlachtthiercn. Ztschr. für Fleisch- und

Milchhyg. 9. Bd. S. 215.  4) Frank, Eine Methode

Fleisch von Fett zu befreien. Ztsehr.f.Biolog. XXXV.

ltef. Dtsch. Thierärztl. Wochschr. S. 114. — 5) Gott

stein, l<`ormaldehydgelatine zur Conservirung von Nah

rungsmitteln. Dtsch. med. Woehsehr. 1896. No. 41.

Ref. Ztschr. für Flciseh- und Milchhyg. 9. Bd. S. 75.

— 6) Kjerrulf, G. und S. Nystedt, Interessante

Beobachtungen an den Fleischbeschaustationen in Stock

holm. Svensk Veterinärtidskrift. _IV. p.49 u. 109 —— 7)

Niebel, Ueber Bestimmung des Alters von Geflügel und

Wild. Ztschr. f. Flciseh-u.lllilclihyg. 9.Bd. 8.21. 10.В11.

S. 12. —— 8) Profe, ZurBestimrnung derHerkunft einzelner

Thiertheile. Ebendas. 9. Bd. S. 11. — 9) Störmer,

Welche Bedenken lassen sich gegen die Sitte des Aus

stopfens des Gefliigels mit Papier erheben. Vierteljahrs

schr. für gerichtl. Med. XIV. Bd. Н. 2. llef. Ztschr.

für Fleisch- und Milchhyg. 9. Bd. 170. - 10) Die

Einfuhr von Vieh und Fleisch nach Preussen. Archiv

für Thierheilkde. XXV. 253. — 11) Preisunterschiede

der einzelnen Fleisch- und Fettsorten im Monat No

vember 1898 und 1897. Dtsche. th. Wochschr. 19.

Altersbestimmung bei geschlachteten Rindern. In

seinen interessanten _Mittheilungen macht Bunge (1)

darauf aufmerksam, dass gewisse Ossiticationspunkte,

vor allem die knorpeligen Verlängerungen der Dorn

fortsätze der Rückenwirbel zur Altersbestimmung bei

geschlaehtcten Rindern benutzt werden können.

An den in der Medianebene gespaltenen Dornfort

sätzen zeigen sich die Verlängerungen der letzteren

während des ersten Lebensjahres durchaus knorpelig

und heben sich bis zum Ende des letzteren in ihrer

rein weissen, leicht schneidbaren Beschaffenheit sehr

scharf gegen den blutreiehen Knochen ab. lm zweiten

Lebensjahre beginnt in der Regel der Knorpel zu ossi

tieircn, indem er allmählich immer stärker' mit Knochen

bälkehcn durchzogen wird. lm dritten Lebensjahr pflegen

sich schon Knocheninseln dem Auge bemerkbar zu

machen. noch mehr im vicrten Jahre, während im fünften

gewöhnlich 5011011 die Knochensubstanz über das Knorpel

gewebe vorherrseht. Jedoch erst gegen Ende des sechsten

Lebensjahres scheint die llauptmassc des Knorpelfort

satzes in festes Knoehcngewebe umgewandelt zu sein.

Damit hat jedoch 110011 keineswegs eine Verschmel

zung (105 ossiticirten Knorpelfortsatzes mit dem übrigen

Dornfortsatze stattgefunden, sondern es ist im sechsten

Jahre sowohl noch eine deutlicheKnorpelgrcnzc zwischen

beiden Theilcn. als auch eine knorpelige Umrandung

des ehemaligen linmfhenfortsatzes festzustellen.

ln den folgenden Jahren verschwindet allmählich die

trennende Knorpelsehicht. wobei sieh dicVersehnn-lzung

in den Dornfortsiitzen der ersten vier bis fünf Rücken

wirbel am längsten hinzieht. Auf der Durchschnitts

tliìehe derselben konnte B. gmtöhnlieh im siebenten

Lebensjahre noch eine gut sichtbare. ebenso im achten

eine, selnvache knorpeligc (irenzzone. nachweisen. In ein

zelnen Fällen mag sich die knorpeligeTrennungsschicht

noch etwas länger erhalten können, in der Regel ist

aber nach vollendetem achten Lebensjahre im Längen

durchschnitt keines Dornfortsatzes mehr Knorpel auf

findbar. .

Trotz des Verschwindens des Knorpcls bleiben aber,

jedenfalls mit ganz geringen Ausnahmen, noch Jahre

hindurch Kennzeichen bestehen, welche die einstige

Trennung in knöchernen und knorpeligen Dornfortsatz.

wenn dieser Ausdruck gestattet ist, andeuten. So findet

man vielfach im Durchschnitt der ersten Dornfortsätze,

manchmal nur des ersten, zuweilen bis zum fünften, an

der Spitze hcllfarbige Absätze, die in der Grösse den

einstigen Knorpelfortsätzen entsprechen und sich durch

Farbe und compacte Beschaffenheit oft stark von dem

angrenzenden, rothen schwammigen Gewebe des Fort

satzes abheben. In anderen Fällen, wo der obere Theil

der Dornfortsiitze schon in grösserer Ausdehnung in

compacte Knochensubstanz von heller, gmugelblicher

Farbe umgewandelt ist.v macht sich an der einstigen

Grenze eine schmale, strichfórmige rothe Zone des

Knochengewebes bemerkbar.

Auf Grund vielfacher Untersuchungen glaubt B. an

nehmen zu können, dass 51011 111050 beiden Kennzeichen

einer ehemaligen Trennung kaum länger als 1115 zum

vollendeten zwölften Lebensjahre erhalten. Als auf

ñ'illig möchte B. die Thatsache hervorheben, dass an

scheinend der Dornfortsatz des ersten Rückenwirbels

die erwähnten Residuen am längsten zur Schau trägt.

Nach den Ergebnissen seiner Untersuchungen hält

sich Bunge für berechtigt, das Alter einer Kuh, deren

erste Dornfortsätze im oberen Drittel von gleichmässig

compacter Beschatïenheit sind, auf mindestens zehn

Jahre zu schätzen. Sind an der Spitze der ersten

Dornfortsätze die zuletzt erwähnten Trennungsmerkmale

(ausser Knorpel) sichtbar, so befindet sich das Thier

im Alter von 8-12 Jahren. Reicht das Alter über

12 Jahre, so scheinen sich die Dornfortsätzc in immer

grösserer Ausdehnung in graugelbliche, compacte

Knochensubstanz umzuwandeln. Edelmann.

Altersbestimmung bei Geflügel 111111 Wild. Mit

seiner Arbeit über die Altersbcstimmung von Geflügel

und Wild hat Niebel (7) eine empfindliche Lücke in

der Literatur über Nahrungsmittelkunde ausgefüllt und

wird schon deshalb die leicht verständliche Anweisung.

welche von ihm für die Feststellung des Alters ge

geben wird, den betheiligten Kreisen sehr will

kommen sein.

Zur Bcurtheilung des Alters vieler Geñügclarten

ist in erster Linie die Beschaffenheit der äussersten

Handschwinge (Sehwungfeder) zu verwenden. Die. Feder

fahne dieser Schwinge ist bei jungen Thieren der

Gattungen Perlhuhn, Truthahn. Auerhuhn, Birkhuhn,

Haselhuhn, Schneehuhn, Rebhuhn und Steinhuhn spitz,

bei alten Thieren mehr oder weniger abgerundet. Be

hufs besonderer Erläuterung sind die Federspitzen der

am häůligsten in Betracht kommenden Vögel in natür~

licher Grösse abgebildet. -— Ein weiteres Merkmal

bildet der Sporn, dessen Grösse bei Haushahn, Trut-.

Aner- und Fasancnhahn auf Jugend oder Alter deuten

lässt. — Auch die Knochen bilden gute Altersmerkmale.

da die grössere oder geringere Festigkeit und 81035101

keit von Brust, Scham- und Sitzbein einem höheren

oder niedrigeren Alter entspricht.

Für die Altersbestimmung bei den einzelnen Gcl
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llügel- und Wildarten giebt Niebel folgende Anhalts

punkte:

1. Geflügel.

1. Beim Haushuhn (Gallus domesticlls) unter

scheidet man das ganz junge Huhn (Hamburger Huhn),

das `iunge Huhn und das alte Huhn, deren Altersmerk

male 51011 aus Folgendem ergeben, Das ganz junge

Huhn hat ein Brustbein, das sich in seinem hinteren

Theile leicht nach aussen umbiegen lässt: beim jungen

Huhn bricht dieser Theil leicht, während bei einem

alten Huhn das Brechen nur unter grösserer Kraftau

wendung gelingt. Der Brustbeinkamm biegt 51011 beim

jungen Thier seitwärts, beim alten bleibt er fest stellen.

Seham- und Sitzbein lassen sich beinl jungen Huhn

nach innen eindrücken, meist ohne zu brechen; bei

alten Hühnern brechen diese Knochen nlit deutlich

knackendem Geräusch. Ein alter Hahn hat einen über

lcln langen Sporn, welcher beim jungen entsprechend

kleiner ist. Kommt einmal bei einem 8—9 Monate

alten Hahn cin centimeterlanger Sporn vor, so fehlt

diesem in der Regel die Hornspitze.

2. Zur Altersbestimmung beim Perlhuhn (Numida

meleagris) dient vorwiegend die oben beschriebene Be

schaffenheit der äussersten, ersten Handscllwinge. Das

Brustbein verhält sich wie beim Haushuhn.

3. Beim Truthahn, Puter (Mclcagris gallopava),

entscheidet der дрога und ausserdem die erste Hand

schwinge. Letztere ebenfalls bei der Henne, deren After

überdies bei alten Thieren von einem rothen Ring (Lege

kranz) umgeben ist.

4. Gemeiner Fasan, Edelfasan (Pllasianus col

chieus). Der Sporn cines jungen Hallnes ist kurz. ge

drungen, der eines alten ist 10 mm und darüber lang

und 7 mm breit; beim etwa 10 Monate allen llalln ist

der Sporn nur 6 mm lang. Der `dporn wird zuweilen

in betrügeriseher Absicht verkürzt und abgefeilt, wo

rauf zu achten ist. Das Brustbein ist in der frühesten

Jugend biegsam, lässt sich beim jungen Tllier brecllen,

beim alten hingegen nicht oder nur sehr schwer,

5. Die Haustaube (Columba livia) gilt bis zur Ge

schlechtsreife (5.-6. Monat) als jung, doch werden meist

noch nicht ñügge Thiere (bis zu 6 Wochen) als solche

verkauft. Bei ganz jungen Tauben erscheint die Brust

weiss, sehr bald wird sie bläuliehroth bis schliesslich

ganz blanroth. Das Brustbein biegt sicll bei ganz jun

gen Tauben in toto, bei jungen am hinteren Ende, bei

alten überhaupt nicht ein. Bei einer jungen Taube er

scheint die Steuerfeder gestielt, d. h. der Schaft der

selben besitzt in der unteren Partie noch keine Feder

fahne.

6.-9. Bei Aucrllahn (Tetraourogalllls). Birk

huhn (T. 1011111), Haselhuhn (T. bonasia), Schnee

huhn (Lagopus albus et alpinus) entscheiden die

äussersten Handschwingen bezw. Brustbcin lllld Sporn.

10. Ein altes Reblluhn (Perdix cinerea) unter

scheidet sieh von einem jungen durch den kräftigeren

Körperbau; durch graue bis graublalle Beine, welche

bei jungen mehr gelblich sind; durch gelbbl'aulle Federn

:luf dem Kopf, während ein junges graue Federn trägt.

Da aber nach 4 Monaten auch die _jungen Thiere schon

gelbbraune Kopffedern bekommen, so ist dann nur

noch die Spitze der ällssersten Handscllwinge mass

gehend.

ll. Beim Steinhuhn, rotllcs Reblluhn (Pel-dix

saxatilis) ist die äusserste llandsehwinge, nicht der An

satz von Sporn entscheidend.

12. Bei einer jungen Hallsgans (Anser dolnesticlls)

ist die Luftrührc vor delll Brusteingange leiellt ein

drückbar, was bei einer alten nicht möglich ist. Besitzt

eine Gans noch gelbliche Flaumfedern, so ist sie höch

stens 10 Wochen alt.

Die Festigkeit der Luftríìhrenringe entscheidet ellen

l'alls bei

13.-19. Wildgans (Anser ferns), Saatgans

(A. segetum), Hausente (Anas domesticlls), Brand

(А. tadorna), Löffel- (Spatula. clypeata), Stock- (Anas

boschas) und Kriekente (Anas creeca).

20-21. Bei Wachtel (Coturnix communis), Wald

sehnepfe (Scolopax rusticola) und Bekassine (Galli

nago media) frägt man nicht nach dem Alter.

22. Die jungen grossen und Zwerg-Trappen

(Otis tarda bezw. tetrax) haben ein hiegsanles bezw.

leicllt brechbares hinteres Blustbeinende, welches bei

älteren Thieren fest wird.

Il. Wild.

l. (iemeiner llase (Lepus timidus). Beim

jungen Hasen lässt sich der Brustkorb leicht cin

driicken; durch Druck nlit Daumen und Zeigefinger

auf die (ianasehenlläehe der Hinterkieferäste. löst sich

bei jungen Thieren die lose Verbindung der letzteren,

und die beiden mittleren Schneidezähne weichen circa

fingerbreit von einander. Das Ilaar des jungen Hasen

ist sehr weich und zwar besonders am Banche, das des

älteren kräftiger. Am abgezogenen jungen Hasen sind

die Aponeurosen des Riickens. besonders aber die der

Lendenpartic grallweiss, schwach durchsichtig, beim alten

gelbweiss und undurehsiehtig. Die Rippen der jungen

Thiere brechen leicht unter geringem Knacken, die der

alten schwer und untel' stark knackendem Geräusch.

Die Schanlbeinfuge ist in der Jugend knorpelig, im Alter

verknöchert. Das Fleisch alter Hasen ist dunkelroth,

das junger heller, grauroth.

2. Reh (Cervlls capreolus). Für die Beurtllei

lung. 0b Kalb oder Rehwild vorliegt, entscheidet nllr

die Zallnbildung. Das junge Reh wird gewöhnlich

Anfang Mai geboren. Nach Nitzselle sind sämtliche

Milehschneidezähne bei der Geburt bereits vorhanden

oder kommen in den ersten 3 bis 4 Wochen zum

Durchbruch. Die Zangen wechseln mit 6-- 7, die

inneren Mittelzähne mit 9-10 Monaten, bald darauf

auch die äusseren und die Eekzähne. Die Ersatz

zähne unterscheiden sieh von den Milchsehncidezällncn

nur dllreh ihre erheblichere Grüsse. Die Prämolaren

sind sämmtlich bei der Geburt vorhanden. Die ersten

Molaren kommen im 6.-7., die zweiten im 9. und die

dritten im 13.-17. Monat zum Durellbrucll. Die Milch

baekzähne wecllseln vom 14.-15. Monat und ungefähr

gleichzeitig erscheint der sechste Backenzahn. Der

dritte untere Milehbackenzahn ist dreilappig, der ent

sprechende Ersatzzahn zweilappig.

In den Monaten October bis December, also in der

Zeit, wo am meisten ltehwild geschossen wird, ist das

ltellkitz 7-71/2 Monate, das ltehwild mindestens 18 Mo

nate alt. Das Rehkitz hat dann die Zangen gewechselt,

äussere und innere Mitlcl- llnd die Eckzällne aber noch

nicht. An jeder Seite befinden.sich 5 Backzähne und

zwal' 3 Milcll- und 2 Dauerbaekzählle. Das Reh

wild hat alle 4 Schneidezahnpaare und die 3 Milch

backenzähne schon gewechselt. in jeder Reille 6 Backen

zähne.

Bezüglich der Unterscheidung zwischen Bock und

Ric-ke. ist, abgesehen von den bekannten äusseren Merk

malen, nocll die Forlll des Beckens characteristiseh.

Das weibliche Becken ist., von oben gesehen, breiter

und geräumiger als das männliche. Die vordere Partie

der Schambeinsymphysc ist beilll ersteren relativ dünn,

glatt und vorn etwas grllbig vertieft, beiln letzteren dick

und mit Beulen versehen. Hierzu enthält der Original

artikel instructive Abbildungen.

3. Edelllil'seh, ltothwild ((Íel'vlls elapllus).

Das llil'schkalb wird in der Regel Anfang Juni ge

boren. Die` Milchhaken werden lllit 15. die Zangen

lllit 14—15, die inneren Mittelzähne lnit 111—17, die

äusseren lllitlS-19 llnd die Eekzähne mit 22 Monaten

gewechselt. Zul' Zeit der Hallptjrlgd ist; das llirsehkalb

6—7, das Rothwild 19—20 Monate alt. Das erstere
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besitzt demnach 8 Milelisehneideziihne, Milchhaken,

3 Milehbaekenzähne, 1 Dauerbackzahn, das letztere 4

bis 6 Ersatzschneidezähne und 2_4 Milchsehneideziihne,

Ersatzhaken, 3 Milehbaekenzähne, 2 Dauerbackenzähne.

Für den Gesehleehtsuntersehied ist auch hier, in iihn

licher Weise wie beim Rehwild, das Becken characte

ristiseh.

4. Damhirseh (Dama vulgaris). Nach Nehring

wechselt der Damhirsch die Zangen mit 9_10, die

inneren Mitlelziihne mit 12_13, die äusseren mit 15

und die Eekzähne mit 18 Monaten.

5. Wildschwein, Schwarzwild (Sus sei-ola).

Die Frisehlinge werden in der Regel Anfang April ge

boren. Ein Frischling von 3_4 Monaten hat 3 Paar

Milehschneidezähe, 3 Milehbaekenz'ahne an jeder Kiefer

seite und Milehhaken, mit 8_9 Monaten ausserdem noch

1 Dauerbaekzahn in jeder Reihe und den Liiekzahn.

Ein Ueberliiufer von 20 Monaten hat 3 Paar Dauer

sehneidezähne, den Liickzahn, 5 Dauerbackenziihne in

jeder Reihe, und die Milehhaken durch Gewehre bezw.

Haderer ersetzt. Beim Keiler bezw. der Sau von 23/4 Jahr

kommt noch der letzte Dauerbaekenzahn hinzu, und

ausserdem sind die Gewehre bezw. Haderer stärker

entwickelt. Die Ersatzsehneidezähne unterscheiden sich

von den lllilchsehneidezâihnen wesentlich durch ihre

grössere Stärke. Edelmann.

Bestimmung der Blutmenge bei Sehlachtthieren.

Die von Fjelstrup (3) vorgenommenen Untersuchungen

erstreckten sieh auf Schweine, welche mittelst des Stoff

sehen Sehussapparates getötet worden waren. Die kleine

hierbei ausfiiessende Blutmenge (a) wird gesammelt und

gewogen. Letzteres geschieht ebenfalls mit einer kleinen

Blut-probe (Ъ), welche behufs analytischer Bestimmung

des Chlorcalciumgehaltes des Blutes beim Oeifnen des

Herzens entnommen wird. Während der darauf folgen

den Ausspritzung der Blutgefässe mit Salzlake, wird die

ausgetriebenc, thcilwcise mit letzterer untermisehte Blut

menge (D) aufgesammelt und nachher gewogen. End

lich wird die Chlornatriummenge der Blutprobe (111),

der Salzlake' (11) und dcr Blut-Lakemisehung (о) analy

tisch bestimmt.

-durch Eisenbahntransporte

Unter Einsetzung der obigen Buchstaben ist als

dann das Gewicht der gesamten Blutmenge (x) des

Körpers nach folgender Formel zu berechnen.

n-o

х а+Ь+ n_m.D.

Ist beispielsweise а. = 0,5 kg, b = 1,0 kg. D :

40,0 kg und giebt die Analyse für m =0,5 pCt, 11=

24 pCt. und о =18,25 pCt., so würde das Gewicht der

Blutmenge betragen

24-18,25

0,5 +1+ M_ 0,5 40- 11,5 kg.

Edelmann.

Dewel 2) bemerkt, dass die Schwankungen des

Körpergewic ts beim Sellluehtvieh in Folge der Eisen

bahntransporte bekanntlich recht bedeutend seien, und

dass ein Ochse schon nach dreistündjger Eisenbahnfahrt

40-50 Pfund an Gewicht einbüssen könne. Seine 9 Ver

suchsstiere wiesen am Tage nach der Ankunft per Eisen

bahn einen Gewichtsverlust von 42,8 Pfund pro Kopf

auf. Bei gewöhnlicher Haltung und mässiger Fiitterungr

der Thiere mit Timotheheu (1 Pud pro Tag und Kopf)

und Triinkung mit reinem Wassser (2 Eimer pre Tag

und Kopf) ersetzte sich dieser Gewichtsverlust am 3 Tage

bis auf 9,4 Pfund, während am 4. Tage sehen ein Zu

wachs von 1,9 Pfund, am 5. Tage 10,7 Pfund. am 6. Tage

18,3 Pfund, am 7. Tage 37,0, am 8. Tage 41,0 Pfund.

am 9. Tage 52,0 Pfund, 'am 10. Tage 58,3 Pfund, am

11. Tage 65,0 Pfund und am 12. Tage 67,5 Pfund pro

Kopf betrug.

Aus diesen Versuchen resultirt der Autor, dass die

veranlassten Gewichtsrer

luste des Sehlaehtviehs durch Haltung der Thiere, selbst

bei gewöhnlichem Futter nicht allein in verhältnismässig

kurzer Zeit regulirt werden können, sondern durch 1 his

2 wöchentliches Halten derselben sogar ein Nutzen er

zielt werden kann. J. Waldmann.

Bestimmung der Herkunft einzelner Thiertheile.

Profe (8) vermochte in einem Untersuchungslalle

wegen Verdacht der Wilddieberei an dem Vorhanden

sein von Haaren auf der Serosa von Theilen der Haube

und des Pansens unschwer feststellen, das letztere von

einer Ziege und nicht von einem Reh abstammten.

Edelmann.
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Tischler 47, 49.

Tjurmoresow 32, 37.

Toepper 156. 157.

Tollens 15.

Tomanek 133, 134.

Tomarofl` 204, 206.

Torma 173, 181.

Tormarkin 183.

Tovo 103, 107.

Träger 173, 174.

Trashot 69, 71, 130, 131,

163.

Trélut 78, 79.

Tremmel 263.

Trevelyan' 4, 10.

Trinchera 103, 108, 144.

Troester 32, 69, 70, 173,

180.

Troili-Petersson 265, 266.

Trolldenier 173, 180.

Trother 257.

Trouessart l2.

Troussier 138, 139.

Trumph 17.

Tschermak 193, 195.

Tschistowitsch 173, 181.

Tullberg 12.

Turkin 183, 185, 246.

Turner 26.

Turski 240.

Twrdy 12.

U.

Uhlich 109, 121, 122, 151.

Uhlworm 14.

Umlauf 47.

Uschmoroiï 152.

Usolzef 124, 115.

V.

Vaeth 173.

Valentini 42.

Vallée 47, 50.

Vallée de Loncey l2.

Vanhöñ'en 4.

Varaldi 12.

Velde 140.

Vennerholm 3,

134, 173, 183.

Vestea di 60.

Vicariotto 135.

Vieter 215.

Vieth 266.

Villain 13.

Villaret 7, 13, 238, 239.

Villemin 138.

Vinsot 173, 178.

Viola 17, 18.

Viollet 13.

Virchow 8, 14.

Vitte 173, 175.

Vivaldi 17. 19.

Vladimirow 266.

Voeltzkow 3, 13.

Vogel 173, 183.

Vogel 73, 74.

Vogt 144, 147, 156, 157,

162, 172, 215, 218.

Voigt 183.

Voinier 121, 122.

Voit 16.

Vollers 214, 215, 219.

Voltz 204, 222, 235.

W.

Waelsch 163.

Wagener 16.

16, so,

Waldeyer 14.

Waldmann 2, 144.

Walker 13, 215, 218.

Wallmann 60, 63.

Walsh 13.

Walter 199.

Walther 13, 103, 108, 156,

161.

Wangerin 13.

Warncke 163, 167.

Wasmann 13.

Wassermann 17, 18.

Weber 53, 58, 60, 63.

Weidenreich 13.

Weinhold 204.

Weissenfeld 266, 268.

Weller 257.

Weltner 4, 6.

Werner 9, 206.

Westberg 13.

Wester 73, 75.

Wichmann 15.

Wiedemann 103.

Wiedersheim 5.

Wiesner 121.

Wilhelm 47, 103, 140, 142,

152, 170.

Wilhelmi 126, 128.

Wilkens 53.

Willach 222, 223.

Willerding 121, 124.

Willey 13.

Williams 13, 15, 117, 118.

Williamson 71, 72.

Wilson 11.

Wimmer 109.

Winckler 13, 53, 57, 183.

Wing 15.

Winkler 15, 109.

Winter 53, '56, 60, 240,l

245, 246.

Wirén 13.

Wirglcr 76.

Wirtz 13, 32, 46, 73.

Wischnekewitsch 10, 27.

Witt 140, 142.

Wittrock 42, 163, 170.

Witzigmann 138.

Wizge 215.

Wöhler 69.

Wöhner 126.

Wölbling 13.

Wohlmuth 53.

Wolf 14, 135, 170.

Wolñ'hügel 222, 232, 233.

Wollmann 60.

Wood 193, 194.

Woodhead 15.

Woronzotï 10, 15, 26.

Wozak 13.

Wright 42, 43.

Wroblewski 266.

Würzburg 2, 3, 5.

Wyznikiewiez 26, 27.

Z.

Zagel 183.

Zagelmeyer 173.

Zahn 173.

Zellmann 103, 105.

Zerwes 15.

Ziegenbein 53, 55, 170.

Ziegler 4, 14.

Ziemann 222.

Zimmerl 193, 196.

Zimmermann, 140, 199.

Zinn 13, 99.

Zippelius 13.

Zix 170.

Zöttl 16.

Zórawski 215.

Zschokke 3, 14, 144, 199,

215.

Zuckerkandl 13.

Zündel 215, 219.

Zürn 2, 10, 163, 167, 215,

221, 222, 229.

Zuntz 199.

Zwicker 117,

127.

Zwirner 126.

Zyverden 46, 183.

118, 126,



Sach-Register.

Die mit [] versehenen Seitenzahlen beziehen sich auf Bücher, bezw. selbstständige Schriften, die mit() ver

sehenen auf Titel ohne Referate und die nicht eingeklammerten Seitenzahlen auf Titel mit Referaten.

A.

Abdeckereien 219; — Desinfectoren in dens. 219.

Abdeckereiproducte, Futterwerth ders. (204).

Abdeekereiwesen (214), (215).

Abführmittel 183.

A bor tus in den ersten Wochen der Trächtigkeit (198);

—— bei Schafen 201; seucherhafter Abortus 82; bei

Stuten 82.

Abscesse im M. sterno-eleido-mastoideus (149), 150;

— im M. psoas 150; — bei Pferden der preuss.

Armee 95.

Acarinen [7], [12].

Acarusräude bei Hunden, Behandlung (163), 167.

Acetanilid183.

Achillessehne, Zerreissung ders. (149); nach Gebär

parese 150.

Achselgeflecht, Lähmung dess. (103).

Acidbutyrometrie (265).

Acoin (173).

Acoine, als Anaesthetica 180.

ActinomycesGasperini (162).

Actinomycose 7l, 72; ~ Allgemeines 71; - Aetio

logisches (71); ~ bei Schafen 71; — des Euters

der Kuh 72; —— der Harnblase (71); — der Haut

166; — der Submaxillardrüse (71); — der Zunge (71);

— der Muskeln beim Schwein [5], (240); — Ar

senik gegen 72; — Jod gegen (71), 72, 188; — оре

rative Behandlung 72.

Aculeatenstieh (98).

Adenome des Mastdarmes 123; — in Schafslungen

115.

Aethusa minor, Vergiftung durch (168).

After, Stenose dess. (120); — Atresie dess. (120).

Aftergegend, ansteckende, pustulöse Hauterkrankung

ders. (162).

Agaricus musearius, Vergiftung durch 168.

Agglutination (17).

Agraffenzange (155).

Aktol 184.

Alaun bei Gelenkwunden 148.

Alcaloide, subeutane Anwendung ders. (171).

Alcohol gegen Carbolvergiftung (183); — als Des

inficiens [13], (183).

Alcoholreiche Weine als Arzneimittel 183.

Alopecie (173).

Altersbestimmung bei geschlachteten Rindern 270;

bei Wild und Geñügel 270.

Aluminiumhufeisen 156.

Ameisen, psychische Fähigkeiten ders. [13].

Amerikanisches Fleisch, Triehinen in dems. (255),

256; — amerikanische Fleischbeschau (238).

Anämie, perniciöse beim Pferd 132.

Anaesthetiea und Anaesthesie (s. auch die ein

zelnen Anaesthetica) (171, 172, 173) 179, 187;

— nach Schleich [10]; - nach Blutleere (174).

Anatomie 192—198; — des Frosches [5]; — der Thiere

für Künstler [5].

Anatomische Collegheftskìzzen [11]; —- Nomenclatur

197.

Angiome des Bauchfells 127.

Ankylostomiasis der Pferde 99.

A nsteck ende Krankheiten s. Krankheiten, ansteckende.

Ansteckungsstoffe, Beseitigung ders. bei Eisen

bahntransporten [6].

Anthrax s. Milzbrand.

Antifebrin als Antiaborticum (173); - bei Maul

und Klanenscuche 185; — gegen Rehe 162.

Antipyrin gegen Tetanus (78).

Anus s. After. Y

Aorta, Perforation ders. (131); — Thrombose ders.

132.

Aphthenseuehe (s. auch Maul- und Klauenseuehe)

—— der Rennthiere 21; —— sporadische bei Ochsen 58.

Arecolin 183, 184; — gegen Rehe 162 (182); —

gegen rheumatische Hufcntzündung162; — gegen

Colik (182); — gegen gastro-intestinale Añ'ectionen

(182).

Argas [7].

Argentum eolloidale Crede 185; - gegen Einschuss

(182); —— gegen Druse 185; - gegen Milzbrand 38,

185; —— gegen Rotz 185; — gegen Catarrhalfieber 185:

— bei Typhus (84, 85), 85, 185; — gegen Pyl'imie

89; ——— in der Wundbehandlung (183); - Diagnose

des Rotzes durch (42), 44.

Argentum nitricum gegen chronischen Husten (114).

Arsenik gegen Actinomycose 72; — gegen Warzen

166; — Vergiftung durch (170).

А. carotis, Aneurysma. ders. 132.

A. circumflexa humeri ant. des Pferdes, abnormer

Verlauf (192).

A. col)iea dextra, Aneurysma und Thrombose ders.

(131 .

A. digitalis communis, Varietät ders. 197.

A. ileo-eaeeo-colica, Ruptur ders. (131).

A. mesenteriea, Aneurysma und Thrombose ders.

(131).

A. pulmonalis, Aneurysma ders. (59).

Arterien des Kopfes der Säugethiere [12].

Arthropoden [4].

Arneimittel (die einzelnen Arzneimittel s. diese) 182

bis 190; —— Angewöhnung an (183); — Beziehungen

zwischen A. und Magen (182); -— Wirkung verschie

dencr auf die Leber 183.
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Arzne imittellehre [6]

A r z n e i t a x e , Thierîirztliclie [12].

A s c a rid e n (240): — Celik durch 125.

Ascaris megalocephala, Perforation des

Darmes durch (120).

A s cite s bei der Kuh (126): — Ье1ш Hunde 127.

Aspergillus fumigatus [9].

Aspergillus-Lungenentzündung [11].

Aspergillus-Mycosen 86.

A s p i r i n gegen Gelenkrheumatismus (173).

A s t h e n i e , infectiösc der Hühner 227.

A s y m m e t r i e , merphelogische der

knochen 194.

A th m e n , vesiculäres und bronchiales (198).

A t h m u n g , Ursachen des Beginns ders. 199.

Athmungsin nervation der Vögel [6].

A t h m u n g s о r ga. n e , Erkrankungen ders. 112-117;

Vorkommen und Allgemeines 112.

A tr о р 1 n als Anaestheticum 180; — gegen Rheuma

tismus (151), (152), 154.

A u g e n , Brechungsverhältnisse ders. bei Pferden 201;

— Erkrankungen ders. 109-111 ; Vorkommen 110;- —

Filarien in dens. (109); —— nervöse Añ'ection ders.

111; -— Tuberculose ders. (60). ‘

Augenentzündung, innere, bei Rindern 110; -—

periodische 110; — ansteckende bei Kühen 111.

A u g e n e n tz ü n d u n g e n , Borsiiure - Cocaïnaugenwasser

bei (109). «

Augenheilkunde [9].

A u ge n hi n te rg ru n d , Unregelmiissigkeiten dess. (109).

A ugenlid, drittes, Driìsen dess. 195.

A ugenlider, Blinzeln ders. bei einer Stute lll.

Autoinfection , secundäre (17).

Gliedmassen

B.

Baeillol (173), 185.

Bacillus acidi laevolactici 266; — acidi paralactici

266;  typbi murium 89.

Backsteinblattern der Schweine 76; Susserin gegen

189.

Bacterien (s. auch Bacillen, Microerganismen etc., B.

der einzelnen Seuchen s. diese) [5], [6]; — Ent

wickelungsgeschichte und Systematik ders. [9]; -

Ovoide (17); — der animalen Lymphe (42); —— der

Milchwirthschaft [7]; — peptenisirende der Milch

(265); — des Kumis 20; — im Stalldünger [12]; —

Einwirkung von Kochsalz auf dies. [11].

Bacterienkapseln, Färbung ders. (17).

Bacteriolegie [8], [11].

Bacterium coli commune 20; —- bei der Nabelvenen

entzündung 128; — 10 der Kuhmilch (265).

Bänder, Erkrankungen ders. (143, 144), 148, 149,

Vorkommen 147.

Balbiana gigantca 102.

Balordone abdominale 93.

Bandwürmer s. Cestoden.

Bandwurmmittel (173), (183).

Barbenseuche (87).

Baremeterschwankungen, Eintiuss ders. auf die

Celik (120).

Basedow’sche Krankheit 96.

Bauchbrüche (126), 127.

Bauehfell, Ossification dess. beim Schwein (126); —

Angiom dess. 127.

Bauchfellentzündung bei Pferden 126; — bei

Rindern 126, 127.

Bauchhöhle, Resorption in ders. 200.

Bauchscbnitt bei Bausthieren 178.

Bauchwassersucht s. Ascites.

Bauchwunde, perforirende (126), 127.

Baumwollensaatmehl, Nachtheilc dess. (204).

Baumwollsamenkrankheit168.

Beckenbruch 145; —-— als Geburtshindernis (138).

Berg-Zebra 209.

Beschülseuche 59.

Beschlag s. Hufbeschlag.

Beschlagbrücken (155).

Bewegungsorgane, Krankheiten ders.

Vorkommen und Allgemeines 142.

Bienenstiche, Vergiftung durch (169), 171.

Bindegewebswucherungen, mycetisehe 85.

Bingelkraut, Vergiftung durch (168).

Bison, Reste dess. in Amerika 212.

Bittermittel, Einñuss ders. auf den Dünndarm (182).

Bläschenausschlag 59; Vorkommen 25.

Blasencatarrh beim Pferde (133).

Blasensteine (132), 133, 134.

Blasenvorfall bei der Stute 133.

Blatteru beim Rinde 165.

Blausäure, Vergiftung von Vögeln durch 236.

Bleispitzengeschesse (174).

Bleivergiftung (169), (170), 170; bei Vögeln 236.

Blinddarm, Diphtherie dess. (120).

Blindheit, plötzliche 111.

Blitz, Vorliebe dess. für weisse Farben 220.

Blut, bactericide Eigenschaften dess. [10]; — Para

siten in dems. 99, 101, 228, 229; — der Rinder

in Südafrika, neuer Parasit in dems. (98).'

Blutdruck, Eini1uss dess. auf den intraabdominalen

Druck 200.

Blutentnahme, Hohlnadeln zur 180.

Blutextravasate am Widerrist 132.

Blutfarbstoff, Einfiuss des Schwefelwasserstoiïs und

der Säuren auf deus. (198).

Blutfleckenkrankheit s. Typhus.

Blutgefässe, Erkrankungen ders. 131—132, 132 (Ег

krankungen der einzelnen Gefasse s. diese); »- 1n

jection ders. mit Celluloid (193).

Blutharnen (80), 81.

Blutkörperchen, rethe 199.

Blutlecre als Lecalanästhesie (174).

Blutmenge, Bestimmung ders. bei Sehlachtlhîeren 272.

Blut-Parasiten (98), 101; —— bei Affen 99; — bei

Vögeln 228, 229.

Blutserum s. Serum.

Blutstillung durch Spinnwebcnhäute (172).

Blutungen bei Rennpferdeu 132.

Bodenrüben, beschmntzte, Indigestien durch (120).

Borax, Einfiuss dess. auf die Ernährung (204).

Borna’sche Krankheit 104; Vorkommen 26.

Borpräparate, Nachweis ders. in gepökeltem Fleisch

259.

Bersäure. Einfluss ders. auf die Ernährung (204); —

gegen Tuberculose 63.

Borsäure-Cocainaugeuwasser bei

dungen (109).

Borsten, Dcsinfection ders. 190.

Borverband in der Wundbehandlung 181.

Botanik [10].

Bothriocephalidae bei Vögeln 229.

Botryomyces [8].

Botryomycese (174); —— beim Pferd (71), 72, 73; -

beim Rinde 73.

Botulismus 261.

Brachygnathie beim Pferde 191.

Bromeigone 188.

Bronchitis, Terpinhydrat bei (173).

Bronchepneumonie bei Hammeln 114.

Brown-Séquard’sche Flüssigkeit gegen Krämpfe des

Hundes 185.

Brüche 127 (die einzelnen Brüche, wie Nabel-, Leisten

brüche 11.5. w. s. diese, ebenso Brüche der einzelnen

Knochen); operative Behandlung ders. (126), 127.

Bruch, innerer, beim Ochsen (126).

Brunner’sche Drüsen 197.

Brunst bei einer castrirten Hündin 198.

Brustbein, Bruch dess. (143).

Brustbeulen, operative Behandlung ders. 152; -

Aetiologisches 152.

142-154,

Augenentzün
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Brustfellentzündung 115.

Brustk asten, Einñuss des Bauchriemens auf die Ent

wickelung dess. (215).

Brustseuehe (69), 69-71; _ Allgemeines 69; _

Jodkalium gegen (69); _ Scrumimpfung bei (69),

70, 71; — Heilung des Strahlkrebses durch 161.

Bubonenpest 87.

Büchsenfleisch, Vergiftung durch 261.

Bücklinge, verdorbene, Vergiftung durch 261.

Bugbeulen s. Brustbeulen.

Bullen, Wahl und Beurtheilung ders. 211.

Bullenhaltung, Gesetz über die, in Sachsen 211.

Bullenringe, Einziehen ders. 218.

Bursa zwischen Nackenband und Atlas 194.

Bursa mucosa occipitalis, Entzündung ders. 151.

Butter, Bacteriengehalt ders. 268; _ Tuberkelbacillen

in ders. 65, (265), 268, 269; _ Einñuss des Rahm

Pastîurisirens auf dies. (265); -—— Ranzigwerden ders.

(265 .

Butteröl, Zusammensetzung dess. (265).

C.

Cadaver, Verwerthung ders. [6].

Calomel 189.

Campher gegen Mauke (163).

Carbolsäure, Desinfection der Milzbrandsporen durch

(32); _ gegen seuchenhaften Abortus (82), 82; —

gegen Strahlkrebs (156); _ Geruch der Milch nach

267.

Carbolsäurepastillen (173).

Carbolsäurevergiftung (170); _ Alcohol gegen

_ (183).

Carceag 81.

Carcinom am Herzen eines Pferdes 131; _ des Horn

zapfens 98; _ des Penis (134), 134; _ der Leber

und Nieren beim Pferde 98; _ des Pferdemagens

(120), 121; _ der Schilddrüse beim Pferde (96); _

bei der Kuh (96); — am Unterkiefer 144; _ des

Uterus 136; _ des Zahnfieisches 118.

Carcinome bei Thieren (96); _ Protozoen ders. (96).

Garmin, Nachweis dess. in der Wurst 258.

Carpus, Heilung alter Narben und Wunden an dems.

178.

Castration s. Kastration.

Cataracte, angeborene, bei Löwen (109).

Celluloid zur Injection von Blutgefässen (193).

Celluloidzwirn (172).

Centralorgane, nervöse, Bau [5].

Centrifuge zur Harnuntersuchung (199).

Cephalopoden [3].

Cerebrospinalmeningitis s.

spinalis.

Cestoden (s. auch Tänien) beim Dachs 100; _ der

Vögel, Systematik und Characteristik ders. 229-234;

-- Mittel gegen (183).

Champignons nach Castration 176, 177.

Cheilo-gnatho-glossochisisinferiorbeim Schwein

(190).

Chiasma opticum [8].

Chilisalpeter, Vergiftung durch (169).

Chinin gegen Tetanus (78).

Chinosol (182), 185, 186.

Chirurgie [3], [9].

Chloralhydrat gegen Strychninvergiftung (170).

Chlorbaryum 183, 185; _ gegen Colik und Tym

panitis 124, 125; _ gegen Kalbefieber 141.

Chloroform, desinficirende Wirkung [9], (182).

Chloroformnarcose (174), 178, 179.

Ch ocol adefabrik en , Rückstände aus dens. als Futter

mittel (204).

Cholestearin in einer Plexusgeschwulst 104.

Chondrom der Ohrmuschel (109).

Chylusthrombose beim Hunde 132.

Meningitis cerebro

Circulationsorgane s. Kreislaufsorgane.

Citronensaft in der Wundbchandlung (173).

Cittotaenia avícola 233.

Cloakenbildung bei den Hausthieren (191), 191.

Clystierrohr 181.

Cocaïn (171), (173); _ als Anästheticum 180.

Coenurus (s. auch Blasenwürmer, Finnen u. s.w.) bei

Rindern 100, cerebralis beim Stier (99); enzootisches

Auftreten dess. beim Rindvieh (98); _ serialis 100.ACoffe'ín gegen Kalbetieber 140.

Colchicum autumnale, Vergiftung durch 169.

Collastina (182), 190.

Colik der Pferde (120), 124,125: _ Embolische

Dünndarmcolik beim Fohlen (120); _ Krampfcolik

125; _ Sandcolik 124; _ Ueberfütterungscolik124;

_ durch Spulwürmer 125: _ Behandlung ders.

(120); _ Arecolin gegen (182), 183; _ Chlorbaryum

gegen 124, 125; _ Einfluss der Barometerschwan

kungen auf C. (120).

Colon, Myxom dess. 123; _ Reposition des gedrehten

123; _ Verstopfung dess. (120).

Colostrum (265).

Compressionsmyelitis 109.

Couium maculatum, Vergiftung durch (168).

Conjunctiva, Absorptionsvermögen ders. für die Con

tagien der Wuth und des Rotzes 20.

Conjunctivitis, infectiöse (173); bei Ziegen (109).

Cornea, Entzündung ders. s. Keratitis.

Coronilin (173).

Crenosomum 100.

Creolin 187; - gegen Kälberruhr 123; _ gegen

Magen-Darmcatarrh (120); _ gegen Milzbrand (32),

38; _ Vergiftung durch (170).

Cresole (183).

Cryptococcus farciminosus 45.

Cryptorchìden (174); _ Castration ders. (171), (172),

176; bei Schweinen und Rindern 176.

Cyklopenbildung beim Kalb 192.

Cysticerken (s. a. Filmen, Blasenwürmer, Coenurus,

Echinoeoccen u. s. w.); _ in der Magenwand des

Schweines 100.

Cysticercose bei Lämmern (240); _ der Rinder

241.

Cysticercus cellulosae 100, beim Rinde 100; _

tenuicollis 100, (240), beim Kalbe 100, im Herzen

des Schafes (240); _ bovis 100.

Cytoleichus sarcoptoides 236.

D.

Dämpfigkeit 116; _ Behandlung ders. (173).

Dammbruch (126).

Darmcan al (s. auch Colon, Mastdarm, Dünndarm,

Blinddarm); _ Bacterium coli commune in dems.

20; _ Erkrankungen dess. 120_125: _ Perforation

dess. durch Ascariden (120); _ doppelter beim Ochsen'

191.

Darmcatarrh, chronischer 122; _ der Säuglinge 123:

_ infectiöser bei Vögeln 237.

Darmeinschiebungen bei Rindern 122.

Darmentzündung bei Pferden 122, durch verdor

benes Trinkwasser 122; _ granulöse 122.

Darmsteine (120), (121), 122.

Darmtumoren 122.

Darmzotten [11]; _ der Haussäugethiere (193).

Darwin’sches Selectionsprincip [10].

Dauerritte 219.

Davainea-Arten bei Vögeln 230_234.

Demodicidac [12].

Derivantien (183).

Dermanyssus [7].

Dermatitis pustulosa contagiosa. 163; _ verrucosa

bei Pferden 163.

Dermatol gegen Kälbcrdurchfall 123, (182).

Dermoidcyste beim Huhn 237.
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Desinfection im Gewebe thierischer Organe [4].

Desinfectionsmittel (die einzelnen Desinfections

mittel s. diese) (182), (183), 185, 186, 187, 189,

190.

Desinfectionsverfahren für Haare und Borsten 190.

Desinfectoren in Abdeckereien 219.

Diaetetik 204—206.

Diaphorese (173).

Dictyostelium mueoroides [9].

Didymchlorid als Desinficiens 186.

Dienstaltersliste des rossärztlichon Personals [5].

Digitalin, Wirkung dess. 186.

Diphtheritis (86), (87); — bei Rindern 87; _ des

Gcñügels 224; _ antidiphtheritisches Serum 19, (86),

(87), 87; _ Leucocytose bei ders. (86); — Ueber

tragung ders. durch die Milch (266).

Dispensirrecht der Thieriirzte (215).

Distomen bei bayerischen Schafen 100; _ bei Ziegen

100; _ bei Vögeln 234; _ in der Lunge des Rindes

101; _ in der Milz des Schafes 101; _ im Pan

creas 101; _ Entwickelung ders. 101.

Dithion in der Wundhehandlung (183).

Drüsen des 3. Augenlides 195.

Druse 114; _ Aetiologisches 19; _ Argentum col

loidale gegen 185.

Düngemittel, künstliche, Vergiftung durch (170).

Dünger, Absterben der Krankheitserreger in dems.

(17); _ Bacterien in dems. [12].

Dünndarm, Resorption in dems. 200;- Intussus

ception dess. (120).

Dünndarmcolik beim Fohlen (120).

Dumdumkugeln, Wirkung ders. bei Thieren 218.

Dummkoller 104, 105; _ beim Hunde 105; _ Are

colin gegen 184.

Durchfall, Jodtinctur gegen (173); _ der Kälber,

Dermatol gegen 123, (182).

E.

Echinococcen (s. auch Finnen, B1asenwürmeru.s.w.)

(240); — der Muskeln (99).

Echinococcus, Keimzerstörung dess. im Peritonaeum

[10]; _ Muskel- [12]; _ hydatidosus, Verbreitungdess.

[11], in Bayern (99); _multilocularis, Verbreitung dess.

[11], [13], 99; geographische Verbreitung in Bayern

(99) ; bei den Hansthieren in Frankreich (99).

Echinocotyle 231. .

Eolampsie 106, beim Pferde 106.

Eczeme nach Verfütterung von Rebenblättern (162):

_ bei Pferden in der Lendengegond 164; _ Be

handlung (173).

Egol (173).

Eibenbaum, Vergiftung durch 169.

Eicheln als Viehfutter 204.

Eierstock s. Ovarium.

Eigone (133), 188.

Eihäute der Kuh (138); _ Abgang ders. vor der Ge

burt (138); _ Retention ders. (138); _ Entfernung

ders. (138), 139.

Einschuss, Argentum colloida1e gegen (182).

Eisenbahnkrankheit bei Kühen (215), 217.

Eisenbahnwagen, Desinfection ders. (213).

Eiterungen, Natrium bicarbonicum als Verbandmittel

bei (182).

Eiweissnachweis im Urin (173), 199.

Eiweissstoffwechsel ruhender und arbeitender

Thiere 200.

ElcctrischerLeitungswiderstanddesThierkörpers

201.

Electrischer Strom, Anwendung dess. 173.

Electro-Diagnostik in der Thierheilkunde 218.

Ellbogcngelenk, Entzündung dess. (143); _ Ver

renkung dess. 148.

Embryo, 18 Tage alter vom Pferde 203.

Embryotomie (137).

Emphysem der Haut (162), 163; _ der Lunge 115;

_ beim Hunde (114).

Encephalitis s. Gehirnentzündung.

Endocarditis acuta (130), 130; _

Hunden 130, bei der Ziege 131.

Endophonoscop in der Thierbeilkunde (172).

Entfettungscur beim Hunde (214).

Entozoen bei Vögeln 229-236.

Entwickelungsgeschichte [7],

203.

Enzyme [5]; Wirkung ders. [11].

Epicarin, milbentötende Kraft dess. 187.

Epidermis, Permeabilität ders. für Arzneistoffe (174).

Epilepsie 105, 106; _ bei der Kuh (103); _ bei

preussischen Armeepferden (103): _ bei Fasanen 105.

Epulis (117).

Erbrechen beim Ochsen 129.

Erdhunger der Hausthiere (216).

Ergotismus 168.

Ernäh)rung, Einfluss von Borax und Borsiiure auf dies.

(204 .

Eryops megacephalus [4].

Esel, Zucht und Haltung 210.

Eselinmileh 202.

Eserin (182), 183; _ gegen Kalbefìeher 140, 141; _

Rothwerden dess. (182).

Eucaïn (173), 187.

Enter (s. auch Milchdrüse) der Kuh, Histologie 197;

_ Exstirpation dess. (135); _ Fistel in dems. 137;

_ Actinomycose dess. 72; _ Tuberculose dess. (60);

beim Schwein (59).

Enterentzündung, gangränöse (135); _ _der Ziegen

137; _ purulente bei Kühen 137.

Euterpocken bei Milchkühen (42).

Exophthalmus beim Hunde (109); bei der Kuh (103).

Exostosen 146.

Extractum Aspidii Spinulosi als Bnndwurmmittel

(183).

Extrauterinschwangerschaft bei der Stute (198);

_ beim Hunde 202.

ulcerosa bei

[311 [11]» (198),

F.

Fabrikhnfeisen (154), (155), 157.

Fähigkeiten, geistige, des Pferdes (103).

Fänlnis, Nachweis ders. 258.

Falciger rostratus bei Tauben 235.

Faltenziihne [12].

Farcin d’Afrique 45.

Favus bei Thieren und Menschen (163); _ Unter

schiede zwischen F. von Vögeln und Menschen 236.

Febris intermittens beim Pferde 88, 89.

Femur, Bruch dess. (143).

Ferkel, künstliche Aufzucht ders. 212.

Fesselbein, Bruch dess. (143), 145.

Fesselbeinbeuger194.

Fesselgelenk, Luxation dess. (143), 148; _ Ruptur

dess. (143).

Fesselgelenksbänder, Zerreissung ders. (143).

Fett, Herkunft dess. (198); _ Bestimmung dess. in

Futtermitteln (198); in der Milch (265): _ Einñuss

der Kohlehydrate auf die Bildung dess. 200.

Fette, Prüfung ders. auf Rancidität (257).

Fettgehalt der Milch, Einfluss der Nahrung auf dens.

203.

Fettgewebe, Entwickelung dess. 197.

Fcttgewebsnecrose 241.

Fibrom des Darmes 122.

Fieber, Lactophenin gegen (183); _ Wärmeentziehung

beim (172).

Filaria immitîs 101; _ oculi (109); _ sanguinolenta

in der Magenwand 122.

Finnen (s. auch Cysticerken, Echinococcen u. s. w.)

(240); _ Vorkommen und Statistisches (255), 255,

256; _ bei Menschen 242; _ bei Schweinen 242;
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- bei Rindern 241; _ von Taenia mediocanellata

beim Ochsen (99); _ Untersuchung der Kälber auf

240; _ im Rennthierñeisch (98); _ Fleisch ñnniger

Thiere, Beurtheilung (241), 241, 242.

Finnenschau in Preussen 1898 26.

Fixirapparat bei Kieferbrüehen 181.

Fixothermometer (172).

Fleisch, Absorption von Gasen und Gerüchen durch

dass. 257; _ Conservirung dess. 258, 259; mit

Formaldehydgelatine (257); — Dampfsterilisation von

258; -— gepökeltes, Nachweis der Borpräparate in

dems. 259; _ Kennzeichnung dess. (238); - Me

thode, dass. von Fett zu befreien (270); _ Nach

weis der Fäulnis dess. 258; — phosphorescirendes

(257); _ Giftigkeit dess. nach Application von Strych

nin (257); _ träehtiger Mastschweine, Minderwerthig

keit dess. (257); _ finniger Thiere (241), 241, 242;

_ tuberculöser Thiere 65, (240), 245.

Fleischbeschau [6], [8], [10], [11], 238-272; _

Nothwendigkeit ders. [13], 239; _ allgemeine (238);

_ obligatorische in Deutschland (238), 238, 239; -—

ambulatorische 240; _ bei Haussehlachtungen (238);

- Anforderungen an eine wirksame 238, 239; _

Ausübung ders. in Seucheföllen 240; _ Beurthei

lung ders. (238), 239; _ Geschichte ders. (238); _

Gesetze, Verordnun en u. s. w., welche die F. be

treffen [5, 6, 10, 11 , (238), 239; _ Amerikanische

F. (238); _ im Grossherzogthum Baden 247: _ in

Batum 255; _ in Berlin [4], (245), 248; _ in

Breslau 248; _ in Bromberg 249; _ in Chemnitz

249; _ in Deutsch-China (238); _ in Dresden [5],

250; _ .in Eberswalde 251; _ in Frankreich [9];

_ in Freiburg ì. B. 251; _ in Fulda 246; _ in

Gotha. 251; _ in Hamburg [6]; _ in Hannover 251;

_ in Karlsbad 252; _ in Kiel 252; _ in Königs

berg i. Pr. 252; _ in Kopenhagen (245); _ in

Leipzig 253; _ in Magdeburg 254; _ in Mannheim

253; _ in Marburg 254; _ in Nürnberg [10]; _

in Petersburg 255; _ in Potsdam 254; _ im König

reich Preussen (245), 246; _ im Königreich Sachsen

246; _ in Stolp 254; _ in Usa 255; _ in Zittau

(245), 254.

Fleischbeschauberichte 245_255.

Fleischeinkauf, Winke beim [3].

Fleischerkalender [6].

Fleischhandel Deutschlands [11].

Fleischkochapparate (257), 258.

Fleischnahrung [6].

Fleischsterilisator, Hartmann’scher (257), 258.

Fleischvergiftungen (257), 259, 260, 261; —

Aetiologie ders. 260; _ Diagnose und Differential

diagnose ders. 260: — Einwirkung von Kochsalz auf

Fleischvergiftungs-Bacteiien (257); _ Verhütung

ders. 260.

Fleischwaaren, Nachweis von Stärke in dens. 262.

Fliegenpilze, Vergiftung durch 168.

Fluor albus, Behandlung mit Hefekulturen (173).

Follicularerkrankungen, enzootisehe, im Darm des

Schweines (240).

Foraminiferen [3].

Formaldehyd, gegen Huf- und Strablkrebs 161 (173).

Formaldehyddämpfe zur Desinfection von Haaren

und Borsten 190.

Formaldehydgelatine zur Conservirung von Fleisch

und Nahrungsmitteln (257), (270).

Formalin, Wirkung dess. auf Milzbrandbacillen (31);

' — als Desinfectionsmittel (182); _ zur Desinfectìon

der Kühlhiiuscr 264.

Formalismus in der Thierzucht [8], (206), 207.

Fortpflanzungsfähigkeit, nach Castration (198).

Freeze-em 259.

Friauler Pferderassen 209.

Fruchtbarkeit bei Schafen 201.

Fu 107.

Füllenliíhme 129.

Fünflingsgebnrt bei der Kuh 202.

Fütterungsversuche bei Milehkühen 203; _ bei

Schweinen (204).

Fuss, Anatomie, Physiologie und Pathologie dess.

154-162; _ Erkrankungen dess. bei Vögeln 237, 238.

Fussräude 167.

Fussrollenentziindung des Pferdes 161.

Futtermittel 204-205; _ Bestimmung des Fettes

in dens. (198); _ Conservirung ders. [11], [204].

G.

Gänsetransport, verunglückter (215).

Gärtner’sehe Fettmilch (265).

Galle, Secretion ders. (198).

Gallen 151; Behandlung 151.

Gallenblase bei Kameelen 196; _ Erweiterung ders.

bei der Katze 126.

Gallenfarbstoff, Nachweis dess. im Harn (198).

Gallensteine bei Thieren 126.

Ganglienzellen in foetalen Lungen 197.

Ganglion ciliare 195.

Gastroenteritis, mycotische, beim Rinde (120); _

dysenterica beim Hunde 122.

Gastro-Peritonitis der Rinder, Diagnose (131).

Gebärmutter s. Uterus.

Gebärparalyse s. Kalbefieber.

Geburt, Widerstandsfahigkeìt der Kühe bei ders.

(138); _ Krankheiten nach ders. 139-142; _ ner

vöse Störungen vor ders. bei der Kuh 107.

Geburtshelfer, Ausbildung гоп practischen (214).

Geburtshindernisse (138), 139.

Geburtshülfe [3], [4], [12]; 137-139, bei Hunden

138, bei Schweinen 138, beim Pferde 139.

Geburtshülfliche Instrumente (137), 139.

Geburtshülfliche Lehrkurse (138).

Geburtsrehe 162.

Geflügel, Altersbestimmung dess. 270, 271; — Aus

stopfen dess. mit Papier (270).

Geflügelcholera 19, 26, 222-224.

Geflügeldiphtherie 224.

Geflügelkrankheiten [10].

Geflügeltyphoid 222-224.

Geflügelpest 222-224.

Geflügelzucht [10].

Gehirn, vergleichende Anatomie dess. [5]; - des

Pferdes (192); _ des Rindes, occipitale Rindenregien

dess. 194;- Sinnessphören dess. [9]; _ Cholestearin

gehalt einer Plexusgeschwulst 104.

Gehirnbasis, Eiteransammlung an ders. 104.

Gehirnentzündung 104; _ durch Streptoeoeccn he

dingte 104.

Gehirnfurchen bei den Fleischfressern [10].

Gehirnkrankhei ten, durch Trauma verursachte (103).

Gehirnnerven, Markfasern ders. 192.

Gehirnphysiologie [9].

Gehirn-Riickenmarksentzündung104,Vorkommen

26.

Gehirnwassersueht, acute 104.

Gehirnwindungen beim Pferde

Rinde 194.

Gehörorgan [5]. [10], 192; - Erkrankungen dess.

(109), 112.

Gelatine zur Blutstillung (173).

Gelatinekapseln (173).

Gelenke, Erkrankungen ders. 143-149.

Gelenkbänder, Zerreissung ders. 149.

Gelenkentziindungen (143-144), 147,

bei Vögeln 237: - deformirende (174).

Gelenkgallen, operative Behandlung ders. 151.

Gelenkluxationen, -Verstauchungen und -Verrenkun

gen (143, 144), 148.

Gelenkrheumatismns (143); _ beim Pferde 149:

— Aspirin gegen (173).

Gelenkwunden 148; offene (173).

(192); _- beim

148; 
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Geisteskrankheiten des Pferdes (103).

Gerichtliche Thierheilkunde [5], 212-213.

Gestüte, Preussens [9], (206), 210;- Bayerns (207);

— Graditz 210.

Gesundheitspflege der Hausthiere [13]; — 611001

liche s. Fleisehbeschau.

Geschirrdrucke [3].

Geschirre, Material zu dens. (215).

Geschlecht, Einfluss dess. auf die Merbidit'zit bei

Pferden 96.

Gesehlechtsorgane, männliche, Erkrankungen ders.

[7], 133-135; — weibliche, Erkrankungen ders. [3],

133, 135-142.

Geschlechtstrieb, Fertbestehen dess. nach Kastra

tion 177, 198.

Geschosswirkung bei Thieren 218.

Gesehwülstc 96-98; — Infectiesität ders. 97; —

Uebertragbarkeit ders. 97; — bei preussischen Militär

pferden 97.

Geschwulsttheorien (174).

Gewährleistung beim Viehhandel [3], [6, 9], [10],

(212), 213; — beim Schlachtvieh (213), (238).

Gewährsfehler (212), (213), (215).

Gewebe, Regeneration ders. (214).

Gewebelehre [8].

Gewichtseisen, Beschlag mit 157.

Giftpflanzen [11].

Gipsverbände, Loslösung ders. (173), (174).

Glaubersalz, Vergiftung durch 170.

Gleichbeinlähme (151).

Gleichgewichtsorgan [10].

Gliedmassenknoehen, morphologische Asymmetric

ders. 194.

Glutoidkapseln (173.

Glycerin, bei Schwergeburten 139.

Glyceria aquatica, Vergiftung durch (168).

Gnathostoma hispidum121.

Gnubberkrankheit der Schafe 106.

Going light 227.

Grannen, Eindringen derselben unter die Haut 96.

Granulome bei Pferden 152.

Graue Salbe gegen Läuse 167.

Grünspan, Vergiftung von Vögeln durch 236.

Guajacol gegen Tuberculose 63.

Gutachten (213), 213.

Н.

Haare, Dcsinfection ders. 190, (213); - Entfernung

ders. (173); — Erkrankungen ders. (162), 165, 166,

167.

Haarcyste beim Stier 166.

Haarlose Kniee, Behandlung 167; — Stellen beim

Kalbe 165.

Hämatozoen bei der Tsetsekrankheit 92;

Vögeln 228, 229.

Hämaturie (80), 81.

Hämoglobinämie (80), 81: - rheumatische (80).

Hämoglobinurie (s. auch Lähmungen, infectiöse) 80

bis 81;- Vorkommen, Allgemeines 80; — Aetiolo

gisches 80; »- Rothe Blutkörperchen bei der H. 80;

— parasitäre 81; — Н. bei Rindern 81.

Hämophilie (173).

Hämorrhoiden beim Pferde 123.

Hämothorax bei der Stute (114).

Hände, aufgesprungenc (173).

Händedesinfection (174).

Hafer, Veränderungen dess. beim Schimmeln 206.

Hammelschwanz 106, 107.

Hanfkuchen, Vergiftung durch 168.

Hannover, Thierärztliche Hochschule [5].

Harder’sche Drüse 195.

Harn, Energiegehalt dess. (198); —- Nachweis von Ei

weiss in dems. 199, (173); —— Nachweis des Gallen

farbstoffs in dems. (198); — Bestimmung des Indicans

bei

in dems. (198); — Untersuchungen dess. mit der

Centrifuge (199).

Harnblase, Actinomycose'ders. (71); — Catarrh ders.

(133); — Vorfall ders. 133; -— Steine in ders. (132),

133, 134.

Harn-Geschlechtsapparat, angeborene Anomalie

dess. 192.

Harncanälchen, Cilien in dens. (192).

Harnorgane, Krankheiten ders. [7], 132-134; Vor~'

kommen, Allgemeines 133.

Harnröhrenschnitt bei Rindern (171).

Harnröhrensteine 134.

Harnsteine (132), 133, 134.

Harnuntersuchungen, calorimetrische 199.

Harnwinde, schwarze s. Hämoglobinurie.

Harthäutigkeit bei Rindern 167.

Hartmann’scher Fleischsterilisater (257), 258.

Haubenentzündung, traumatische (120).

Hausrind, Abstammung dess. [3].

Hausthiere, Veredelung ders. (206);

landwirthsehaftlieher [5].

Haut, Erkrankungen ders. 162-168; Vorkommen, A11

meines 163; —-— Emphysem ders. (162), 163; — harte

H. bei Rindern 167.

Hautaffeetion, actinomycotische 166. _

Hautausschlag, ansteckender bei Ferkeln (163); —

eigenthümlicher bei Pferden 167; durch eine

Milbe bedingter 167.

Hautcysten beim Ochsen 166.

Hautdefecte, Heilung durch Transplantation 178.

Hautdesinfection (174). .

Hautentzündung s. Dermatitis.

Hauterkrankung, ansteckende, pustulöse der After

gegend (162).

Hauthern bei der Katze 166.

Hautjucken (173); — der Pferde, Kaliumpermanganat

gegen (163).

Hautmycese beim Rinde (162).

Hautplastik bei Quetschwnnden am Carpus 178.

Hautrotz, Vorkommen 23.

Hefepilze, Bedeutung ders. in der Pathologie (17).

Heilpflanzen [11].

Hellerhof, Eselzuchtsgenossenschaft 210.

Hengste, Consignation ders. in Oesterreich [5].

Hepatitis cysticercosa bei Schweinen (240).

Herbstzeitlose, Vergiftung durch 169.

Hernien s. Brüche.

Herpes tonsurans (273); — bösartiger, bei Kühen

(163); - bei Bullen 164; — epizootisch bei Pferden

165.

Herz, Erkrankungen dess. 130, 131; —— idiopathische

Hypertrophie dess. (130); —— excentrische Hypertrophie

Mästung

dess. 131; —— Carcinom an dems. 131; — Osteo

sarcom dess. 131; — Ruptur dess. (130); — Т11Ьег

culose dess. 67; — Cysticerken in dems. 100; —

vom Schaf, Cysticercus tennicellis in dems. (240); -—

Uebermüdung dess. bei Rennpferden 131; - Endo

carditis und Pericarditis s. diese.

Herzabscess bei einer Kuh 131.

Herzentzündung der Rinder, Diagnose (131).

Herzfehler beim Pferde 130.

Herzkammern, Communication beider beim Pferde

192.

Herzmuskel, fettige Degeneration dess. 131.

Heterakis inflexa bei Truthühnern 235.

Heu, chemische Zusammensetzung, Nährwerth 205; -—

verdorbenes, Vergiftung durch (168).

Hexapoden [7].

Hirn s. Gehirn.

Hoden, 3 beim Hengst 196.

Hodensackbrüche, operative Behandlung (126).

Hodensackdarmbrüche 127.

Höllensteinstift von Wiesenthal (173).

Hohlnadeln zur Blutentnahme 180.

Holztheer als Desinficiens 187.
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Hornfortsatz, Osteom an dems. 144.

Hornhautentzündung, infectiöse, bei Ziegen (109);

bei Schafen 111; bei Rindern 111.

Hornsäule 160.

Hornschwiele 160.

Hornspalten (155).

Hornwand, Kantenbildung an ders. 159.

Hornzapfen, Epithelkrebs dess. 98.

'Hühnercholera s. Geñügelcholera.

Hündin als Amme für ein Lamm 219.

Hufe, Anatomie ders. 156; _ der Fohlen, Pflege ders.

(156): _ unbeschlagene, widerstandsfähigkeit ders.

159; _ spiralig gewundene beim Esel 159; _ Ein

wirkung der muldenförmigen Hufeisen auf den Huf

158.

Hufbeschlag [6], [8], [9], [11], (154), (155), (156);

_ in Amerika. (154). (155), 157; _ in China (156);

_ für bodenenge Stellung (155); _ beim Streichen

der Pferde 157: _ bei unregelmässigen Beinstellun

gen (155); _ mit Gewichtseisen 157; _ Prophylaxe

gegen Lahmheiten durch den (156); _ rechtzeitige

Erneuerung dess. (155); _ Sicherheits- (159); _

Hufbeschlagslehranstalten [5], (154), (155), (156),

157.

Hufeisen (154), (155), (156), 156,157; _ aus Alumi

nium 156; _ Einwirkung der muldenförmigen auf

den Huf 158; _ Feststellen des Gewichtes ders. 156;

_ Geschichte ders. 156; _ historische (155); _

orientalische 156; _ Hängenbleiben der Pferde mit

dens. in den Pferdebahnschienen 158; _ Zehenrich

tung am 156; _ Zurücklochen ders. 157.

Hufeisenniere beim Pferd 196.

11 u fen tzünd ung (s. auch Fussrollcnentzündung); rheu

matische 162; Salol gegen (155); Arecolin gegen 184.

Hufgelenk, eitrige u. `)'auchige Entzündung dess. 160.

Hufkapsel, Ringbildung ders. 159.

Hufknorpcloperation161;_ Geschichte ders. 161.

Hufknorpelverknöcherung (155).

Hufkrankheit der chnthiere 21.

Hufkrankheiten, Vorkommen. Allgemeines 159.

Hufkrebs (s. auch Strahlkrebs) _ (155), (173).

Huflederkitt, Anwendung und Wirkung dess. 158.

Huflederkittsohlen (155).

Hufnagel, Redlien’scher Sicherheits-H. 157.

Hufpflege bei unregelmässigen Beinstellungen (155).

Hufrehe s. Rehe.

Hufsalbe 159.

Hufschmiede. gesetzlicher Schutz ders. (215).

Hufverbände (155), 161.

Hufverbildungen (156). .

Hund, Krankheiten dess. [5]; _ der, als Zugthier

(214).

Hundefleisch, Trichinenschau bei dcms. (255).

Hundeseuche, Stuttgarter (87), 92.

Hundesperre, Dauer ders. (213).

Hundezucht [7], [10].

Husten, chronischer jüngerer Schweine 116; _ chro

nischer, Höllenstein gegen (114).

Hydrallantois bei der Kuh (138), 139.

Hydramnion (138).

Hydrastinìn 189.

Hydrocephalus s. Dummkoller.

Hydrotherapie 173.

Hypertrichose beim Pferde 166.

Hypodectes minus 236.

Hysterie bei Thieren 107.

I. J.

Ichthyol, Resorption dess. 188.

Ichthyolcollodium bei Hornspalten (155).

Icteroh'ámaturie, parasitäre 81.

Ic(tle2r\;s beim Hund (173); _ I. gravis beim Pferde

6 .

Jeverländer Herdenviehverein 210.

Igel, Giftfestigkeit dess. (214).

Ileo-Coecalklappe, Papillom an ders. 122.

Illippenusskuchen, Fütterungsversuche mit 204.

Immunität [6], (17), 17, 18, (174); _ Bedeutung

der Lymphdrüsen für dieselbe (17), 18; _ I. bei

den einzelnen Seuchen, s. diese.

Impetigo labialis 118; _ 1.labia1is bei Schafen

164.

Impfungen (I. bei den einzelnen Seuchen s. diese): _

mit Serum, Neues über 18; _ intravenöse 173, 174.

Indican, Bestimmung dess. im Harn (198).

Indigestion beim Pferde (120).

Indigestionen, acute, der Pferde 124.

Infectionen, Bedeutung der Lymphdrüsen für dies.

(17), 18; _ Widerstandskraft des Körpers gegenüber

dens. [9]; _ Einfluss des Nervensystems auf dies. (17).

Infectionsgifte, Beziehungen der Blutantitoxine zu

den zugehörigen 19.

Infectionskrankheit, neue, bei Vögeln 226; — per»

niciöse der Fohlen 93.

Infectionskrankheiten (s. auch Krankheiten, an

steckendc, und Thierseuchen) [6], [10]; _ I. im All

gemeinen 17; _ verschiedene 1. 86—94; — in der

preuss. und sächs. Armee 95; _ bei Vögeln 22211.;

_ Therapie ders. [4]; _ durch anaërobe Spaltpilze

erzeugte (17); _ Uebertragung ders. durch Insecten

u. s. w. (17).

Influenza 69-71.

Infusorien 101.

Injectionsmethode, Schlachtung und Salzcn nach

ders. (262).

Injectionspökelung (257), (262), 264.

Injectionsspritze, Canüle für (171).

Instinct im Thierreich [13].

Instrumente, geburtshülfliche (137), 139.

Intelligenz im Thicrreich [13].

Intercostalnerven, Reizungen ders. 108.

Intraabdominaler Druck 200.

Intratracheale Injection von Flüssigkeiten, Ver

theilung ders. 174.

Intravcnöse Impfung 173,174.

Intoxicationen s. Vergiftungen.

Jod gegen Acfinomycose (71), 72, 188; _ Injectionen

von J. bei Hydrocele, Hydrops, Hygromen und Ну

drarthrosis (173).

Jodeigone 188.

Jodeiweiss (183).

Jodkalium (173), (182): _ gegen Actinomycose des

Rindes 188; _ gegen Brustseuche (69); _ gegen

Kalbeñeber (139), (140), 141, 142.

Jodkaliuminfusionsapparat181.

Jodoform 188; _ gegen Strahlkrebs 161.

Jodoformäther in der Wundbehandlung 174.

Jodoformogen (174). -

Jodpräparate 188.

Jodtinctur bei Diarrhoe (173): _ gegen Strahlkrebs

161.

Iststärke der Pferde der preussischen Armee 94.

Itrcl-Credé 184; _ in der Wundbehandlung (182).

Ixodes [7].

K.

Kälberruhr 123; — weisse 124; _ Behandlung (120):

_ Vitulosal gegen 190.

Kälbersterben, enzootisches 87.

Käsevergiftungen (255).

Kahun, Papyri von 219. _

Kaiserschnitt (138); _ bei Schweinen 138; _ bel

Kühen 138; _ bei Hunden 138.

Kalbefieber, Allgemeines 140; _ Behandlung (140).

140, 141; mit Jodkalium (139), (140), 141, 142; _

vor der Geburt (140); _ Zerreissung der Mm.

gastrocnemii nach 150.
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Kalium, doppeltchromsaures, gegen Warzen 166.

Kaliumpermanganat gegen Hautjucken (163).

Kartoffeln, angefaulte, Vergiftung durch (168).

Kastration [7]; _ Methoden der K. (171), 172);

amerikanische (172), 175: — K. von Hengst-en (172),

(173), 175, 176; — Werfen von Pferden zur K. (171);

_ der Rinder(172); unvollkommene(171); _ wegen

Prostatahypertrophie (172); — von Cryptorchiden

(171), (172), 176; _ K. eines Hermaphroditen (172):

_ weiblicher Thiere s. Ovarîotomie; _ Nachkrank

heiten (172), 176; —- Gutachten über Kunstfehler bei

ders. (213); — Fortpflanzungsñihigkeit nach (198); _

Fortbestehen des Geschlechtstriebes und der Brunst

nach K. 177, 198.

Kastrationskluppen 176; _ Zange zum Abnehmen

ders. 176.

Katarrhalfieber, Argentum colloidale gegen 185.

Katze, schwanzlose, der Insel Man (192).

Kehlkopf der Schildkröten [11]; — Tuberculose

dess. 67.

Kehlkopfsnerven (192).

Kehlkopfspfeifen, lrblichkeit dess. '(112), 113; _

Ursachen und Grundlagen dess. 113; — Gutachten

über 213.

Ken nzeichn ung der Schlachtthiere und des Fleisches

(238); _ der Zuchtthiere (206), (207).

Keratitis, infectiöse, bei Ziegen (109); bei Schafen

111; bei Rindern 111.

Kiefer (s. auch Unterkiefer); _ Krankheiten dess. 118.

Kieferbrüche (143); Fixierapparat bei 181.

Kieferhöhlen, Entzündung ders. beim Rind 113; _

Sarcome ders. (112).

Kieferresection beim Pferde (171).

Klauengeschwüre dos Itindes (155).

Klauenleiden, Lederschuh bei (172), 181.

Klauenseuche der Rennthiere 2l, 58.

Kleekrankheit bei Pferden (214).

Kleinhirn des Pferdes (192).

Kniegelenksbänder, Zerreissung ders. (143).

Kniegelenksentzündung, chronische, beim Pferde

(143); beim Fohlen 148; _ spontane, beim Hunde

(143).

Kniescheibe, Brüche ders. (143).

Knochen, Bau und Structur ders. 193.

Knochen der Gliedmassen des Pferdes [11]; _

der Gliedmassen, morphologische Asymmetric ders.

194; _ Erkrankungen ders. [3], 143-148; Vor

kommen 144; _ Brüche ders. (Br. der einzelneri

Knochen s. diese) l143_146; bei Vögeln 237; _

Entwickelungsstörungen ders. 144; _ Tuberculose

ders. (60).

Knochenermüdung 144.

Knochenhautnaht (171).

Knollhuf (156). v

Kochsalz, Einfluss dess. auf die Milchsecretion (265);

_ Einwirkung dess. auf Bacterien [11]; _ Einwir

kung dess. auf Fleischvergiftungs-Bacterien (257); —

Fleisch-Conservirungsfáhigkcit dess. 258; _ Vergif

tung durch (170).

Körpergewicht der Schlachtthiere 272.

Körwesen in Preussen (207).

Kohlehydrate. Einfluss auf die Fettbildung 200.

Kohlensäure-Tötungsapparat 181.

Kolik s. Colìk.

Kopfarterien der Säugetbiere (193).

Kopfhöhlen der Säugethiere (s. auch Kieferhöhlen,

Stirnhöhle) (193).

Kopfknoehen, Brüche ders. (143), 145.

Kopfmuskeln, Entwickelung ders. (192).

Kopfschlinge in der Geburtshülfe 139. _

Koppen, Gutachten über 213; _ operative Behand

lung (126), 129.

Kopperhalsband 129.

Kornpìlzvergiftung169.

Kornrade, Vergiftung durch 169.

Krämpfe bei preussischen Armeepferden (103): —

Brown-Séquard’sche Flüssigkeit gegen 185.

Krankheiten im Allgemeinen 94—96, Vorkommen

‘94, 95; — sporadische innere und äussere 10311;—

без Nervensystems 103_112; _ der Athmungs

organe 112—117; — бег Verdauungsorgane 117-129;

_ der Kreislaufsorgane 129—132: — бег Harnorgane

132-134; _ der männlichen Geschlechtsorgane 134

bis 135; — _der weiblichen Geschlechtsorgane 135 bis

142; _ der Bewegungsorgane 142_154; _ des

Fusses 154-162; _ der Haut 162-168; _ post

partum 139-142; _ des Hundes [5]; _ der Vögel

221-238; _ Diagnose der durch Microorganismen

erzeugten (17); _ Uebertragung ders. durch Milch

(265).

Krankheiten, ansteckende (s. auch Infectionskrank

heiten und Thierseuchen), Vorkommen [4], [5].

Krankheiten, constitutionelle 96, 97.

Krankheitserreger, Absterben ders. im Dünger (17).

Krankheitserscheinungen nach übermässigerArbeit

96.

Krankheits-Ursachen u. -Anlage (174).

Krebs s. Carcinom.

Kredihilit (182).

Kreislaufsorgane, Krankheiten ders. 129-132; _

Vorkommen und Allgemeines 129, 131.

Kresapol (183), 187.

Krongelenk, Luxation dess. (144).

Kronentritt (155); Ursachen 160.

Kropf (173); _ sarcomatöser beim Hunde (131).

Kruppenmusculatur, Degeneration und Atrophie

ders. in Folge des Werfens 150.

Kryptorchiden s. Cryptorchiden.

Küchenabfälle als Futtermittel für Pferde 205.

Kiihlanlagen in Schlachthäusern (263), 263, 264;

— abnorme Gerüche in dens. 263.

Kühlmaschinen, neuere [9].

Kumis, Bacteriologie dess. 20.

Kupfervergiftung (170), 170.

Kurpfuscherei (213—214).

L.

La(bmagen, Sarcom dess. (120); _ Tuberculose dess.

60).

Lactophenin (183); — gegen Hundestaupe (83).

Lahmen der Pferde, seuchenhaft-infectiöses 153.

Lahmheiten (die einzelnen Lahmheiten s. diese), Pro

phylaxe gegen L. durch den Hufbeschlag (156).

Lähmung (s. auch Paraplegie), einzelner Nerven (103),

108: — traumatische 107;  des Magens beim

Pferde 121; _ des Penis 134, 135; _ des Schling

apparates 119; _ des Unterkiefers 108.

Lähmungen. Vorkommen 107; - Electricität bei

(103).

Läuse, graue Salbe gegen 167.

Lap aroto mie bei Hausthieren 178.

Larynge-Trachëitis, contagiöse 114.

Leber, Erkrankungen ders. 125, 126; _ Necrose ders.

(125); _ Ruptur ders. (126); _ Carcinom ders. 98;

_ Botryomycome in ders. 73; _ Wirkung ver

schiedener Arzneimittel auf dies. 183; _ Missbil

dung ders. beim Schafe (191).

Leberblutungen, Wirkung des Wasserdampfes auf

dies. (125).

Leberegel s. Distomen.

Lederschuh bei Klaueuleiden (172), 181.

Leistenbrüche 127.

Leptus autumnalis, Hautausschlag durch 167.

Leuchtgas, Vergiftung von Tauben durch 236.

Leucocyte n, Bedeutung ders. bei der Tuberculose (59).

Leukämie beim Rinde (131); _ beim Hunde 132;

_siïfectiösm der Hühner 228; _ Pseudoleukämie

(1 l .

Lilienfeld’sehe Peptonsynthese 200.
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Lingner’scher Desinfectionsapparat (183).

Linse der Säugethiere, Morphologie und Entwickelnngs

geschichte [10], 195; — Luxation ders. 111.

Lippenbart beim Pferd 217.

Lithop'zidion (138).

Luftblasengekröse der Schweine (120), 122.

Luftröhre s. Trachea.

Luftsack, microscopische Anatomie dess. 196; - Ca

tan-h und Meteorismus dess. 118.

Luftsackentzünrlung, mycotische, beim Huhn 236.

Lumbago (152).

Lunge, Ossification ders. 115; — Adenome ders. bei

Schafen 115; — Tuberculose ders. (60); — Distomen

in ders. 101; — der Foeten, Ganglienzellen in dens.

197.

Lungen-Brustfellentzündung bei Pferden 115.

Lungenemphysem 115;- beim Hunde (114).

Lungenentzündungen (s. auch Pneumonie, Bron

chopneumonie und Pleuropneumonie) der Pferde

115, (114); — traumatische, beim Pferde (114); —

infectiöse [8], (114); bei Vögeln 228; — epizoo

tische bei Ziegen 114; — mycotische, beim Huhn

236; — durch Aspergillus bedingte [11].

Lungengangrän beim Hunde (114).

Lungenseuche 39-42; — Vorkommen 24, (40), 41:

— Allgemeines 41; -— Aetiologisches 40; — Impfung

und Immunität (40), 40, 41; -— Differentialdiagnose

(240); — Pseudo-L. (40).

Lungenwurmseuche des Rindes (114); — der Ziegen

115; — bei Kameelen 116.

Lupinenhafer, Vergiftung durch 169.

Lupinose 97.

Lymphangìtis 45.

Lymphbildung (198).

Lymphdrüsen, Bedeutung ders. für die Infection

und Immunität (17), 18; — Erkrankungen ders. 131,

132; — Sarcom ders. (131); — Adenome ders. 132.

Lymphe, animale, Bacterien ders. (42); — Gewinnung

ders. 42.

Lymphextravasate, Behandlung 132.

Lymphosarcome der Wirbelsäule (96).

Lysol 187.

Lysolwaschung, Krankheitsursache (173).

Lyssa s. Wuth.

M’

Mästung landwirthschaftlicher Hausthiere [5].

Mäusetyphus, Cultur der Bacillen 89.

Magen (s. auch Labmagen, Haube, Psalter); — der

Wiederkäuer, Histologisches 196; — Einfluss des

Nervensystems auf die Function dess. (198); — Er

weiterung dess. beim Pferd 121; — Fremdkörper in

dems. beim Pferd 121; — Paralyse dess. beim Pferd

121; `— Achsendrehung dess. beim Hunde 121; —

Parasiten in demselben 100, 121, 122; beim Schwein

_ 121; — Ruptur dess. (120).

Magen-Darmentzündung s. Gastroenteritis.

Magen-Darmkatarrh, Kreolin gegen (120): — des

Rindes, Tannoform gegen (182).

Magenkatarrh, chronischer 121.

Magenkrcbs beim Pferde (120), 121.

Magensaft, Secretion dess. (198); — therapeutische

Anwendung (173).

Mageuwand, Cysticerken in ders. 100; — Filaria.

sanguinolenta in ders. 122.

Magenwurmseuche der Schafe 121; — picriusaures

Kali gegen (120).

Maisstengelkrankheit 97.

Malariafieber (173); — beim Pferde 88, 89; — bei

Hunden 89.

Malignes Oedem 82.

Mallein, Versuche mit dems. 45-47.

Mamma s. Enter.

Mammardrüsen der Monotremen [5].

Mandeln, Tuberculose ders. 245.

Manegenbewegung beim Hunde 105.

Margarine, Tuberkelbacillen in ders. (265).

Marsupialier [5].

Massagetherapie (174).

Mastdarm, Krankheiten dess. 123; — Vorfall dess.

(120), 123; — Ро1ур dess (120); — Adenom dess.

123; — Hämorrhoiden 123.

Mastdarmbruch (126).

Mastdarm-Scheidenfistel (120).

Mastitis s. Euterentzündung.

Mastversuche mit Schweinen [4].

Materia. medica 171—190.

Matratzenstreu (204).

Mauke, Campher gegen (163); — gangränöse 164.

Maulentzündung, ansteckende, pustulöse (117).

Maulesel, Seetransport ders. 217.

Maul- und Klauenseuche 52—58; — Allgemeines

(52), 53; — Vorkommen 23 (52): — Aetiologisches

53, 54, 55: — Impfung und Immunität (52), 54, 55:

— Impfung mit Sel-aphthin (52), 56, 57; — Ве

handlung und Bekämpfung (52), (53), 55, 56, 57;

— Antifebriu bei 185; - Incubationszeit 53; —

Verschleppung und Verbreitung. bezw. Uebertragung

53, 57; — Differentialdiagnose (52); — Ansteckungs

verdaeht 57; — Complicationen (52), (53); - Milch

kranker Thiere 57, 58 (266); — Todesursache bei der

apoplcctisehen Form 58: — bei der Katze (52); —

bei Menschen (53).

Maulöffner für Grossvieh (173).

Maulthierzucht in Deutschland 210; — in Frank

reich (207).

Melanose 98.

Mclasse als Futtermittel (204), 205.

Melkmaschine Thistle 181.

Meningitis cerebrospinalis(103),104.

Meningocele beim Kalbe 191.

Menschenaffen [9].

Metacresol (183).

Metritis, Aetiologisches 136; — septische 136.

Micrococcus acidi paralactici liquefaciens

266; — botryogenus 72; — tetragenus [5].

Microorganismen (s. auch Bacterien, Bacillen), im

Allgemeinen 17; - Diagnose der durch M. erzeugten

Krankheiten (17); — Producte ders. als Krankheits

ursachen [11].

Microphotographien [11]. _

Microscop [7]; — Anwendung dess. [6]; - für die

Trichinenschau (255).

Milben [7], [12]; — Hautausschlag durch 167; ——

beim Geflügel 235, 236.

Milch, als Nahrungsmittel für den Menschen 267; -

Zusammensetzung ders. in Bezug auf Wachsthums

geschwindigkeit des Säuglings 267; — Bestimmung

des Fettes in ders. (265); — Beeinflussung ders.
durch die Nahrung in Bezug auf Fett-Stickstcfl 203;

— Unterscheidung erhitzter Milch von nichterhitzter

(265); — Erhitzung der Mager- und Buttermilch auf

850 (265); — Einfluss der Sterilisation auf dieselbe

(266); — Kaliumbichromat als Conservirungsmittel

für (265); — künstliche Muttermilch (266); — von

Eselinnen 202; — Pfund’s condensirtc Milch 267:

— schwedische Langmilch 267; — saure 266: _

sauerer Geruch ders. 267; — peptonisirende Bactenen

ders. (265); — Bacillus coli com. in der Kuhmilch

(265); — Carbolgeruch ders. 267; — maul- und

klauenseuchekranker Thiere 57, 58; — tuberculöser

Thiere (59), (60), 64, 65 (265); — Uebertraguug

von Typhus und Diphtherie durch dies. (265), (266);

- Vergiftung durch (265).

Milchdrüsen (s. auch Euter) der Edentaten [5].

Milchergiebigkeit, Gutachten über (213).

Milchgerinnung, spontane 266.

Milchkocher (173).

Milchkühe, Fütterung ders. (204).
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Milchprüfung, Technik [5].

Milchschmutz 267.

Milchsecretion, Stillung ders. (173); _ Einfluss des

Kochsalzes auf dies. (265); _ starke nach Orario

tomic 175.

Milchviehrassen Amerikas (206).

Milchwirthschaft, Bacterien ders. [7]; _ Lehrbuch

ders. [6].

Milchzeichen (207).

Milz, Blutung in ders. 132; _ Distomen in ders. 101;

_ doppelte beim Hunde 196; _ Missbildung ders.

beim Ochsen (190); _ pathologische Veränderungen

ders. (132).

)lilzbrand [6], 31-38; _ Vorkommen 22; _

Impfung und Immunität [8], (32), 32_34; _ lm

munität der Hühner und Tauben gegen M. 226;

_ Diagnose (32), 37; _ verschiedene Formen dess.

(32); _ Incubationsdauer 4; _ pathologische Ver

änderungen (32), 37; _ Bacillen und Aetiologisches

35, 36, 37; Toxinbildung bei den Bacterien des M.

[5]; Wirkung des Formalins auf M.-Bacillen (31); _

Verbreitungsweise 36, Verschleppung durch Gerbe

reien, Haare und Borsten 36, 37; _ Bodendesinfection

bei M. 37; _ Behandlung 38; _ Creelin gegen M.

(32), 38; —— Argentum colloidale gegen M. 38, 185;

— M. beim Menschen 38; _ M. der Rennthicre 21;

_ 111.-ähnliche Erkrankung 38.

Milzbrandsporen, Dcsinfection durch Phenol (32).

Missbildung beim Hahn 238.

Missbildungen [6], 190-192.

Missgeburten (138).

Mollusken [4].

Melluskoid, multiples (96).

Menotremen [5].

Morbus maculosus s. Typhus.

Morphium als Anaestheticum 180; _ M. gegen Strych

ninvergiftung (170).

Morphium-Atropin 188; _ gegen Rheumatismus

(151), (152), 154.

Mucermycosen 85.

Mumification in utero 139.

Musculatur, Ausscheidung des Schwefels aus ders.

258; _ Degeneration ders. infolge des Werfens 150.

M. gastrecnernius, Zerreissung dess. bcim Hunde

(149).

M. interosseus medius 194.

M. psoas, Abscess in dems. 150.

M. lumbricalis des Pferdes (192).

M. sterne-cleido-mastoideus, Abscesse in dems.

(149), 150.

Muskelarbeit, Bedeutung ders. 200.

Muskeldegeneration nach Neurotomie 199.

Muskelechinococcen (99), (174).

Muskelenergìe (198).

Muskeln, Erkrankungen ders. [4], 149--150; Vor

kommen 149; _ Quetschungen oder Zerreissung ders.

149; _ Abscesse in solchen (149), 150; _ leber~

braune Verfärbung ders. 242; _ Actinomycose ders.

beim Schwein [5], 240; _ M. des Kopfes, Entwicke

lung ders. (192).

Mpůkgîlrheumatismus der Hunde (149); der Pferde

Muskelwunden 150.

Mutterkorn, Vergiftung durch M. 168.

Muttermilch, künstliche (266).

Mycotisehe Bindegewebswucherungen 85: _

Lultsack-Lungenentzündung beim Huhn 236.

Mycose der Haut (162).

Myelitis 109.

Myelomeningocele beim Kalbe 191.

Myelomeningeeystocele (103).

Myetomie, subcutane 174.

Myxom des Colons 123.

nyosporidiese (87).

Ellenhcrger, Schlitz und Blum, Jahresbericht. 1899.

N.

Nabel, Krankheiten dess. [7].

Nabelbrüche (126); _ operative Behandlung (126),

127.

Nabelvenenentzündung, Aetiologie ders. 128, 129.

Nackenfistel, complicirte 153.

Nadelbrennen 177.

Nähseide, antiseptische (174).

Naftalan (173), (183).

Nagana (86), 92.

Nageltritt, Behandlung 160.

Nahrungsfette, Ausnutzung ders. 269.

Nahrungsmittel. animalische [11]; _ Conservirung

ders. mit Formaldehydgelatine (270); _ Zusatz von

sehwefligsaurem Natron zu dens. (257).

Nahrungsmittelkunde s. Fleischbeschau.

Nahtmaterìal, reserbirbares (172).

Naphthalin als Streupulver 174.

Naphthol, Dosierung für Hunde und Katzen 188.

Narben, alte am Carpus, Heilung ders. 178.

Narcose bei Hausthieren (171), (174), 178, 179.

Nasenbein, Bruch dess. (143).

Nasenbluten beim Rinde 112.

Natrium bicarbonicum als Verbandmittel (182); _

gegen Unfruchtbarkeit 202; _ gegen Hämoglobinurie

(80).

Natrium-Sachant, Transfusion (173).

Natrium salicylicum gegen Syngamen der Vögel

235.

Nebennieren, Anatomie und Physiologie [7].

Nematoden [8]; bei Vögeln 235.

Nemertinen [4].

Nephritis s. Nierenentzündung.

Nervendehnung177.

Nervenfasern, Entwickelung [12].

Nervensystem, centrales, vergleichende Anatomie

[6]; _ Krankheiten dess. 103-112; Vorkommen 103;

_ senile Veränderungen dess. (193); _ Einfluss dess.

auf die Infectionen (17).

Nervenverzweigung, abnorme (193).

Nervenzellen, Entwickelung [12].

Nervöse Störungen vor der Geburt bei der Kuh 107.

Nervus, Nervi: acusticus, centrale Bahn dess. 195; _

N. facialis, Lähmung dess. (103); Krampf dess. 107;

_ Nn. intercestales, Reizungen ders. 108; _ N. ше

dianus, Nenrotomie dess. (172), 177: _ N. peronaeus,

Lähmung dess. 108; Durchschneidung dess. 177;

_ N. plantaris, Dehnung dess. 177; _ N. radialis,

Lähmung dess. 108; _ N. suprascapularis, Lähmung

dess. 108; _ N. tibialis, Durchschneidung dess. 177.

Nesselausschlag beim Rinde 165, 166.

Nesselfieber der Schweine 76.

Nesselsucht beim Rinde 165, 166.

Netzhautablösnng, angeborene beim Fohlen (109).

Neurectomie s. Neurotomie.

Neuritis intertuberculnris (143).

Neurom des Plexus brachialis (96).

Neurotomie, verschiedene Formen ders. 177; _ des

N. medianus (172), 177; _ nach Bosi 177; _ gegen

Spat (143), 147; _ Muskeldegeneration nach N. 199.

Nickhautdrüse 195.

Nicotinpräparat, neues 188.

Nicetinvergiftung169.

Nieren, von Kameel, Giraiïe und Schaf 196; _ Histo

logie ders. 197; _ Fehlen einer Niere bei Schwein

und Ochse196; _ Hufeisenniere beim Pferd 196;

_ Wanderniere beim Hund 196; _ Carcinem ders. 98;

Tuberculose ders. 67; _ Sarcom ders. beim Huhn

237; _ weisse, fibröse Flecke an ders. 133.

Nierenabscesse133.

Nierenen tzündung, eitrig-necrotisirende beim Fohlen

133; _ chronische beim Pferde 183.

Nirvanin (172).

19
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Nomenclatur, anatomische 197.

Nose sickness (86).

Nothstand, Unglücksfall im (156).

Nymphomanie, Ovariotcmie gegen (171), 175.

0.

Oberschenkel s. Femur.

Oedem, Jodkalium gegen (182).

Oel als Fleischconservirungsmittel 259.

Oelumschläge in der Augenheilkunde (173).

Oesophagostoma inflatum (98).

Ocsophagotomie 119 (172).

Oesophagus, Krankheiten dess. 119: _ Strictur und

Erweiterung dess. (117), 119; _ Ruptur dess. (117),

119; _ Fistel dess. 117; _ Divertikel dess. (117),

119; _ Verschluss dess. 119; _ Verstopfung dess.

119.

Oestriden (98).

Oestruslarven (240).

Ohrenentzündung 112; _ bei der Kuh (109).

Ohrenfluss bei der Kuh (109).

Ohrknorpel, Fistelgängc in dems. 112: _ Hornneu

bildung an dems. 112; _ Zahnbalgcyste an dems.

112.

Ohrmuschel, Chondrom ders. (109).

Ohrspeicheldrüse, Erkrankungen ders. 118.

Ohrspcicheldrüsengang, Erweiterung dess. 119

Oldenburger Pferd (207).

Oleanderblätter, Vergiftung durch 169.

Oochoristica incisa 100.

Oospora (215).

Opcrationsmethoden, amerikanische (172).

Ophryocotyle 231.

Ophthalmoscopische Untersuchungen bei Pferden

201.

Opistorchis Pianae 235.

Organe, Regeneration ders. (214).

Organismen, Entwickclungsmechanik ders. [11].

Orthoform, neu (174).

Ossoline gegen Spat (173).

Osteome am Hornl'ortsatz144; _ am Schädeldach

(96).

Osteoporose (96); _ auf der Insel Hawai 97.

Osteosarcom beim Pferde (144): _ beim Reh (96);

_ am Herzen 131.

Otitis 112; _ bei der Kuh (109).

Ovarien, geschleehtsreife der Säugethiere [193]; _

Tuberculose ders. (60); _ Cysten ders. beim Esel 135,

136.

Ovariotomie der Kühe (173), 174, 175; _ der Stuten

wegen Nymphomanie175; _ weiblicher Schweine

175; _ von Hündinnen (172), 175; _ gegen Nym

phomanie (171).

Oxyuren (99).

Oxyuris curvu1a[5].

P.

Palpitatio cordis (130).

Pampas-Pferd 209.

Panaritium der Ziege (163).

Pancreas, histologischer Bau (192): _

dess. (199): _ Distomen in dems. 101.

Paneth’sche gekörnte Zellen 197.

Pansenschnitt (172).

Papillom an der Ileo-Coccalklappe 122.

Papyri von Kahun 219.

Paraldehyd 179, 180.

Paralyse s. Lähmung.

Palroalplegie vor der Geburt (140); _ infectiösc (103),

Parasiten 98_103; _im Blute 101; von Affen 99;

neue im Rinderblute in Südafrika (98): _ bei Vö

geln 228-236; _ Pseudoparasiten [7].

Secretion

Pagëïurellose [8]; _ der Schafe (96); _ der Rinder

(

Pediculoides [7].

Pedipalpi [12].

Pemphigus acutus beim Pferde (163).

P enî s, Carcinom dess. (134), 134; _ Zerreissung

dess. beim Rinde 134; _ Lähmung dess. 134, 135;

_ Vorfall dess. 135.

Penisknochen des Hundes, Fractur dess. (134).

Pen tastom u m denticulatum (240).

Pentastomum taenioides bei Hunden 101.

P ep to n s y nth e s e, Lilienfeld’sche 200.

Pericarditis der Rinder, Diagnose (131); _ trauma

tische beim Rinde 131.

Р erio dis c h e Augenentzündung 110.

Per iostitis, acute bei Pferden 144; _ ossificirende

beim Hunde 144.

Peritonaeum s. Bauchfell.

Perlsucht s. Tuberculose. 

Pest, Immunität der Vögel gegen 226.

Petechialficber s. Typhus.

Petrole um, Vergiftung durch 170.

Pfeiferdampf s. Kehlkopfspfeifen.

Pferd. helvetiseh-gallisches [9].

Pferde, intellectuelle Eigenschaften ders. [10]; _

Album berühmter [4].

Pferdeembryo, 18 Tage alter 203.

Pferdefleisch, Glycogenbestimmung dess. (257); _

Nachweis dess. (257), 262; _ als Nahrungsmittel für

Menschen 219.

Pferderassen, Friauler 209.

Pferdestaupe 69.

P ferdetyp en , interessante aus dem Berliner zoolo

gischen Garten 209.

P fcrdezucht [5], [6], (207); _ preussische, Geschichte

ders. 207; _ ostpreussische 207; _ des schleswig

schen kaltblütigen Pferdes 208; _ Bayerns (206); _

Württembergs (206); _ französische 208; _ nord

amerikanischc 209; _ russische 208: _ südafrika

nische 209.

Pflanzen, officinelle, Atlas ders. [4].

P h e n 01 s. Carbolsäure.

Phlegmone, gangränöse. bei Rindern (163); _ bei

Pferden 164.

Phlorizin 188.

Phototherapie (214).

Ph[ysiologie [9], 198_204; der Muskeln und Nerven

10

Pichler’sche Seife gegen Schulterlahmheit 154.

Picrinsiiure gegen Verbrennungen (182).

Picrinsaures Kali gegen Magenwurmseuche der

Schafe (120).

Pigmentirung, allgemeine 98.

Pilocarpin (173). 188; _ gegen Rehe 162.

Pilzvergiftungen 168, 169.

Placenta s. Eihäute.

Plessimeter 181.

Pleuritis bei Pferden 115.

Pleuropneumonia contagiosa bei Pferden 115.

Pneumococceninfection, Bildung der Schutzstoñe

bei ders. 18.

Pneumonie (s. auch Lungenentzündung) contagiöse

der Meerschweinchen [12]; _ croupöse, Beziehung

ders. zur Tuberculose (59).

Pneumonomycosis aspergillina [11].

Pocken (s. auch Schafpocken) 42; _ bei der Kuh

(42); _ Euterpocken bei Milchkühen (42).

Pökelung. Injectionsp. (257), (262), 264.

Poleyöl 189.

Poliomyelitis 109.

Porencephalie beim Hunde 191.

Polyarthritis beim Pferde (143). .

Polydactylie beim Fohlen (191); _ beim Schwein

(191), 191.

Polyp des Mastdarmes (120).
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Polyurie beim Hunde 134.

Porcosan 75.

Porocephalus moliniformis bei Hunden 102.

Portaldrüsen, Tuberculose ders. (240).

Prämiirungen von Vieh (206), 207.

Präservesalz, Verwendung von (257).

Preishufbeschlagen (155).

Prostata, Hypertrophie ders. (134);

wegen Hypertrophie ders. (172).

Prosthecocotyle 233.

Protargol 189; _ in der Augenheilkunde (109).

Proteosoma, Uebertragung ders. durch Mosquitos und

Sperlinge 229.

Proteus vulgaris 261. ‘

Protozoen bei Vögeln 228; _ des Carcinoms (96).

Prurigo des Pferdes (163).

Psalter, Sarcom dess. (120).

Pseudoinappetenz bei Pferden 217.

Pseudoleukärnie (131).

Pseudo-Lungenseuche (40).

Pseudoparasiten [7].

Pseudotuberkelbacillen (60).

Pseudotuberculose 67, 68, (240).

Psittacosisfrage [8], (114), 228.

Psyche des Pferdes 199.

Ptyalismus 119.

Puerperalfiebcr s. Kalbefieber.

Pulver Roux 189.

Pyämie [4]; _ bei Pferden (87); _ Argentum colloi

dale gegen 89.

Pyoctanin gegen Maul- und Klauenseuche (52); _

gegen Trichorrhexis nodosa (162).

Pyrogallol gegen Trichorrhexis nodosa (163).

Pyrosoma. bigeminum 89.

Quaddelausschlag bei Mastschweinen (163).

Quecksilber, Vergiftung durch (170), 170.

Quecksilberpräparate 189.

_ Castration

R.

Rachen, Krankheiten dess. (117).

Räude (s. auch Acarusräude u. s. w.) 58-59; _ der

Pferde (58), 59; Vorkommen 25; _ der Schafe (58),

58; Vorkommen 25; -- Epicarin gegen 187.

Ranken-Neurom des Plexus brachialis (96):

Rapskuchen, Vergiftung durch (168).

Rauschbrand 38-39; _ Vorkommen 22, 38, 39; _

Intestinaler, primärer R. 39; _ Impfung und Immu

nität (38), 39.

Röntgenphotographie in der Thierheilkunde (174),

(215), 218; _ zur Feststellung der Tuberculose 62.

Rossschlächtereien in Preussen [12].

Rothlauf der Schweine s. Schweinerothlauf.

Rothlaufseuche der Pferde s. Pferdestaupe.

Rotz 42_45; _ Vorkommen 23; _ Bacillen und

Aetiologisches 42, 43; _ Absorptionsvermögen der

Conjunctiva für das Contagium des 20; _ Impfung

und Immunität 43; _ Bekämpfung, Heilung und Re

cidivität des R. 43, 44; _ Diagnose (s. auch Mallein)

43, 44: _ Argentum colloidale zur Diagnose (42),

44; Acutwerden dess. durch Argentum colloidale 185;

_ Rotzverdacht 44, auf Grund der Malleïninjection

(213); _ Afrikanischer R. 45; _ acuter R. beim

Pferde (42); _ R. beim Menschen (42), 45.

Rückenmark des Igels [8]; _ Erkrankungen des R.

109; durch Trauma verursachte (103); _ Verände

rungen des R. bei Hundestaupe 84.

Rückenmarkscanal, Blutung in dens. 109.

Rückenmarkshäute, Tuberculose ders. 67.

Rückenmarkstyphus s. Paraplegie, infectiöse.

Rückenmusculatur, Degeneration und Atrophie ders.

infolge des Werfens 150.

Ruhr der Kälber s. Kälberruhr.

Russian Waters (183), 189.

Ruthe s. Penis.

Real-Encyclopaedie [10].

Rebenblätter, Eczem nach Verfütterung von (162).

Rectum s. Mastdarm.

Redlien’scher Sicherheitshufnagel 157.

Refractionsanomalien der Pferdeaugen 201.

Rehe, Vorkommen und Allgemeines 161; _ Patho

logisch-Anatomisches 161; _ Uebermüdungsrehe 162;

_ (.ìeburtsrehe 162; _ bei Kühen 162; _ Behand

lung 162; '_ Arecolin gegen (182).

Rehhuf (156), 162.

Relianiespritze 181.

Remonten [10].

chnpferde, Herzübermüdung bei dens. 131; _ Blu

tungen bei dens. 132; _ übermässiger Training ders.

217.I Rennthiere, Seuchen ders. 21.

Rennthierpest 89.

Resorption in der Bauchhöhle und dem Dünndarm

200.

Retina s. Netzhaut.

Rheumatismus (s. auch Muskel- und Gelenkrheuma

tismus), Aetiologìe und Prophylaxe dess. (151); _

Morphium-Atropin gegen (151), (152), 154.

Rhododendron, Vergiftung durch 169.

Riechkolben, Sarcom an dems. 104.

Rind, Beurtheilung dess. 211; _ das deutsche [9].

Rinder, Altersbestimmung bei geschlachtetcn 270.

Rinderpcst [10], 26_31: _ Allgemeines (26), 27;

_ Vorkommen 21, (26); _ Aetiologischcs 27` 29;

_ Impfung, Immunität und Heilung (26), 27_31;

_ bei Kameelen 29, 31.

Rinderrassen Amerikas (206); _ Deutschlands (206);

_ Oesterreichs [10].

Rinderseuche, Vorkommen 22.

Rindvieh, Krankheiten dess. [10].

Rindvichschläge, Ostfriesische [11].

Rindviehzucht [3], [6], [7], [9], [11], (206), 211; _

in Sachsen 210; _ polnische (207); _ in Liv- und

Kurland (207); _ des Jeverliinder Herdenviehvereins

210.

Ringflechte beim Rinde (163).

Rippen, Brüche ders. (143), 145.

S.

Salicylsäure gegen Strahlkrebs (155).

Salol gegen Kiilberruhr (120); _ gegen Muskelrheu

matismus (149); _ gegen rheumatische Hufentzün

dung (155).

Salpeter, Vergiftung durch (169).

Salzstreuen, schädliche Einwirkung dess. 218.

Samenstran g, Botryomycose dess. 73.

Samenstrangfisteln (134); Operation 177.

Sandcolik 124.

Sarcome der Halslymphdrüsen beim Schwein (131); _

der Kopfhöhlen (112); _ des Labmagens (120), _ des

Psalters (120); _ der Nieren eines Huhnes 237; _

am Riechkolben 104; _ der Schilddrüse beim Hunde

(131); _ des Zahnfleisches (117); _ dcr Bauchein

geweide (59).

Sarcomatose, Exophthalmus als

(103); — bei Hunden 98.

Sarcoptidae [12].

Sarcosporidien102.

Satteldruck [3].

Sattelzwang 218.

Saugwürmer bei Vögeln 234, 235.

Schädolbruch beim Pferde (143).

Theilerscheinung
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Schiidclknochen, Pneumaticitiit ders.

thieren (193).

Schafe mit mehr als 2 Zitzen, Züchtung solcher 212.

Sehafpocken 42; — Vorkommen 25.

Schale des Pferdes 146.

Schambein, Brüche dess. (143).

Scheidenentziindung, infectiöse, Beziehungen ders.

zum Bläschenaussehlag 59.

Schienbein, Brüche dess. (143), 146.

Schicnenapparat 181.

Schilddrüse. Bedeutung ders. (198); — Carcinom

ders. beim Pferde (96); — Sch. bei Echidna [5].

Schimmelpilzvergiftungen (168), 168, 169.

Schistosoma reflexum 138.

Schlacbtabfälle, Verwerthung ders. [6].

Schlachth'ziuser [3], [11], (238), 262—265; — An

lage ders. (262); — Kühlanlagen in dens. (263); —

in Carlsbad (263); — in Preussen [12]; — in Paris

_ (262): — amerikanische Riesen- (262).

Sehlaehthausfrage, Entwickelung ders. in Deutsch

land 263.

Schlachthausgesetze (262).

Schlachthofleiter, Anstellung von (263).

Schlachthofthierärzte (238).

Schlachtinstrument, neues (172).

Schlachtmethoden (262); — humanste 264.

Schlachtthiere, Kennzeichnung ders. (238).

Schlachtversuche mit Schweinen [4].

bei Säuge

Schlachtvieh, Blutmenge dess. 272; — Körperge

wicht dess. 272; — Gewährleistung bei dems. (213),

(238).

Schlachtviehbeschau s. Fleischbeschau.

Schlangenbisse (174).

Schlangengift (173).

Schleich’sche Anästhesie [10], 179, 180.

Schleimbeutel zwischen Nackenband und Atlas 194;

— Erkrankungen ders. [4], 149, 151.

Schleimhautentzündung, diphtheritiseh-croupöse

beim Geflügel 224.

Schlempemauke 167.

Schlingapparat, Lähmung dess. 119.

Schlund s. Oesophagus.

Schlundrohr, Verschlucken dess. (214).

Schlundschnitt s. Oesophagotomie.

Schmiedefromm, forensischer Begriñ' von 213.

Schraubstullen, elastische 158.

Schrotausschlag des Schweines (240).

Schwanz, angeborene Atrophie dess. 192; — Seuchen

haftes Abfallen dess. 217.l

Schwefel, Ausscheidung dess. aus der Musculatur

258.

Schwefligsaures Natron, Zusatz dess. zu Nahrungs

mitteln (257).

Schweiftraube der Rinder, Entzündung ders. 167.

Schweine, Mast- und Schlachtversuehe mit dens. [4].

Schweinecholera, Serumbehandlung [11].

Schweinepest 76—77; — Allgemeines 76; — Aetio

logisches 77; — Impfung 77; — Bekämpfung 73; —

Abwehr und Tilgung (213); in Oesterreich (76).

Scweinerothlauf 73—76; Vorkommen 25; —

Bacillen und Aetiologiscbes (73); — Bekämpfung (73),

73, 74; — Impfung und Immunität (73), 74, 75;

Impfung mit Poreosan 75; mit Susserin (73), 75,

189; — Uebertragung auf den Menschen 76.

Schweineseuche 76-77; Allgemeines 76; —

Vorkommen 26; — Aetiologisches 77; — Bekämpfung

73; — Impfung [11], (76), 77; — experimentelle

77.

Schweineseuchen im Allgemeinen, Bekämpfung

ders. 73.

Schweinestallungen [9]; Musterblätter für (204).

Schweinezucht [9], [13]; — hannoversche 212; —

practische (207).

Schweinslebern, eingeführte, Untersuchung ders.

262.

Schulter, Luxation ders. (144).

Seliulterlahmheit, Morphium-Atropin gegen (152),

154; — Pichler’sche Seife gegen 154.

Schulterrheumatismus, Morphium-Atropin gegen

(152), 154.

Schwedischer Klee, Vergiftung durch 169.

Scagvßîfelleberbäder gegen Acarusräude der Hunde

Schwergeburten (138), 139; — Glycerin bei 139.

Schwindel (103), 105.

Scorbut beim Ochsen 97; — beim Schweine (84).

Seorpionstiche, Behandlung (214).

Seelenleben der Thiere [13].

Sehnen', Erkrankungen ders. [4], 149, 150;- Zer

reissung ders. 150.

Sehnendehnungen, Behandlung 151.

Sehnenentzündungen 150, Behandlung (149), 150.

Sehnenscheiden, Krankheiten ders.' [4],' 149.

Sehnenscheidenentzündung 150.

Sehnenscheidengallen, Behandlung 151.

Schnenscheidenwunden bei Pferden (149).

Sehnenwunden bei Pferden (149).

Sehnervenkreuzung [8].

Selbstdispensiren (214).

Septicämie bei Pferden (87); — dcr Gänse, durch

Spirochäten veranlasst 228; — bei Hirschen 91; —

beim Seekalbe 91; - hämorrhagische der Schafe 90:

— des Geñügels 222—224, 226.

S eraphthin gegen Maul- u. Klauenseuche (52), 56, 57.

Serum, Verhalten des Körpers gegen fremdes (17); —

Diphtherie- 19; — Tetanus- (19).

Serumarten, verschiedene, intravenösc Anwendung

ders. 173.

Serumimpfungen (bei einzelnen Seuchen s. diese),

Neues über 18: — gegen Hühnercholera. 19.

Serumtherapie [7], (173), 173.

Seuchen s. Thierseuchen.

Seuchenartige Hun dekrankheit 91 ; — Stuttgarter

Hundeseuche (87), 92. .

Seuchenforschung, moderne (17).

Seuchenhafter Abortus bei Stuten 82.

Sexualismus [7].

Sicherheitshufbeschlag 159.

Silber (s. auch Argentum) als Antisepticum (183); —

gegen Sepsis (174).

Silbernitrat gegen Maul- und Klauenseuche (52).

Silberpräparate, Credé’sehe s. Argentum eolloidale,

Aktol und Itrol. 

Simondsia paradoxa 102, 121.

Sinnesorgane, Erkrankungen derselben 109—112.

Sinnessphären [9].

Sitzbein, Bruch dess. 145.

Skelett, Entwickelung dess. bei Trakehner Halbblut

pferden 209.

Sojabohne als Futtermittel [10], 204.

Soor der Speiseröhre bei Kücken 236.

Spat, Allgemeines 146, 147; — Behandlung (143),

147; — perforirendes Brennen dess. (143); — Neuro

tomie gegen (143), 147.

Speichel, Wirkung dess. 200.

Speiseröhre s. Oesophagus.

Spinnwebenh'ziute als Hämostaticum (172).

Spiraldarm der Selachier (192).

Spirit. saponat. zur Desinfectíon (173).

Spirochaeten bei Vögeln 228..

Spiroptera strongylina121.

Sporozoen [12].

Spulwürmer bei preussischen Armeepferden (99).

Ställe, Einrichtungen und Beleuchtung ders. 206; —

für Schweine [9].

Stärke, Nachweis ders. in Fleischwaren 262; in Wurst

(257).

Stahel’sche Pistole (262).

Stalldesinfection mit dem Lingner’schen Apparat

(183).
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Staphylococcen-Infection beim Hunde 19.

Staphylococcus pyogenes bovis 19.

Starrkrampf s. Tetanus.

Staupe der Hunde 83—84: _ Allgemeines 83; —

Aetiologisches 83; _ Veränderungen im Rückenmark

bei 84; _ Behandlung 84; _ Lactophenin'gegen (83).

Steckstollen, federnde, hohle 158.

Steingallen (154).

Stelzfuss, erworbener, bei Füllen 153.

Stensen’scher Gang s. Ohrspeicheldrüsengang.

Sterilität s. Unfruchtbarkeit.

Stiekstoff'gehalt der Milch, Einfluss der Nahrung

auf dens. 203.

Stirnbein, Bruch dess. (143).

Stirnhöhle, Catarrh ders. (112); _ Sarcolne ders.

(112).

Stoffwechsel des Pferdes (198); _

arbeitender Thiere 200.

Stollbeulen, Behandlung 151, 152.

Stomatitis s. Maulentzündung.

Strahlbein, Brüche dess. (143).

.Strahlkrebs (s. auch Hulkrebs) (155), (156), 161; _

Heilung durch Brustseuche 161; _ Formaldehyd gegen

161; _ Jodtìnctur gegen 161.

Streichen, Beschlag beim 157, (215).

Streptococceneneephalitis104.

Streptococceninfectionen [8].

Streptococcus equi 19.

Strongyliden in der Lunge der Ziegen 115; _ in

der [funge der Kameele 116.

Strongylose, enzootische bei Hasen (99).

Strongylus ventricosus bei Rindern 102.

Strychnin, Giftigkeit des Fleisches nach Application

von (257); _ Vergiftung durch (169), 170; Vergif

tung von Vögeln durch 236.

Strychninsulfat, Wirkung bei Kühen (183).

Stuttgarter Hundeseuche (87), 92.

Styptiein 189.

Styrax gegen Acarusräude der Hunde (163).

Sublimat 189; _ Vergiftung durch 170; _ als Des

infectionsmittel (183).

Sublimatpapìer189.

Subcutanes Operiren 178.

Superfoetatio bei der Kuh 202; _ bei der Ziege

202.

Susserin (73)` 75, 189.

Syngamen bei Vögeln 235.

Syngamus laryngcus (99); _ beim Rinde 102.

Syphilis, Uebertragungsversuche auf Schweine 92.

T.

Taenia, Taeniae (s. auch Cestoden); _ depressa 233;

_ inñata 234; _ malleus 233, 234; _ medio

canellata (99).

Tannalbin 190.

Tannalbumin (173).

Tannoform (182)` (183), 190.

Tannopin 190.

Taueisen (155).

Taumclkrankheit beim Pferde 105.

Telegonie (214).

Temperatur, Einñuss ders. auf den electrischen Lei

tungswiderstand des Thierkörpers 201.

Tenotomie (171).

Terpentin'ól gegen Gallen, Stollbeulen u. s. w. 151.

Terpinhydrat bei Bronchitis (173).

Tetanolysin 79.

Tetanus [3], 78—80, (174); _ Vorkommen und All

gemeines 78; _ Aetiologisches (78); _ Bekämpfung

(78): _ Behandlung mit Chinin und Antipyrin (78);

_ Serumbehandlung [4], [5], 19, (78), 79; _ 1ш

pfung mit Gehirnsubsfanz 79; _ Immunität des

Huhnes gegen 226; _ beim Hunde 78; _ bei der

Kuh (78); _ nach Vernagelung, Process wegen (155).

ruhender und

Tetranyehus [7].

Theerfarbsteffe, Nachweis ders. in der Wurst 258.

Therapie, allgemeine 171_190.

Thermometerhalter (172)` (173).

Thierarzneikunde vor 4000 Jahren 219.

Thierärztliehe Hochschule in Hannover [5]; _ Lehr
anstalten (214), (215), 216; _ Standesnugelegen

heiten (214), (215): — Versammlungen (214), (215).

Thierärztlicher Unterricht, Erweiterung dess. 218.

Thierformen [11]; _ arctische [6]; _ recente [12].

Thier-Friedhof in Paris (214).

Thierhandel s. Viehhandel.

Thierheilkunde, ‘Beziehung ders. zur Menschenheilk.

(214); _ Geschichte ders. in Norwegen (214); _

gerichtliche [5]. 212—213.

Thierkörpermehl, Fütterungsversuehe mit 205.

Thicrkuchen` arabische (182).

Thierpsychologie [13], (199).

Thierproduetionslehre [9].

Thierscuchen (s. auch Krankheiten, ansteckende und

Infectionskrankeiten), Statistik und Vorkommen [8],

21-26; _ in Deutsch-Ostafrika (17); _ in Bezug

auf Gewährleistung (212); _ Ausübung der Fleisch

beschau an Seuchefällen 240.

Thicrtheile, Bestimmung der Herkunft einzelner 272.

Thierzucht (s. auch l)ferde, Rindviehzucht ctc.) [3],

Formalismus in ders. (206), 207.

Thistle’sche Melkmnschine 181.

Thon als Verbandmittel (183).

Thüringer Pillen gegen Kälbcrruhr (120).

Thymus bei Eehidna [5].

Thyrosin (173).

Tigerpferde 209.

Tollwuth s. Wuth.

Torfstreu 205.

Torticollis equi (191).

Traberkrankheit der Schafe 106.

Trachea der Schildkröten [11]; _ Stenose ders. als

Ursache des Kehlkopfspfeifens 113.

Triichtígkeit (s. auch Schwangerschaft und Super

foetatio), Abortus in den ersten Wochen ders, (198); —

verlängerte Dauer ders. (198), 202; _ Fleisch träeh

tiger Mastschweine, Minderwerthigkeit dess. (257).

Transplantation bei Hautlefecten 178.

Trematoden bei Vögeln 234, 235.

Triboniophorus [99].

Trichinen (240); - Vorkommen ders. und Statisti

sches 255, 256; — 1п amerikanischem Schweinefleisch

256; _ bei Hunden (99), 256; _ Verbreitung ders.

in Charkow 102.

Trichinenkapscl, ungewöhnliche Fettbildung an ders.

256. `

Trichinenschau [6]` [9], 255; _ in Preussen 1898

26; _ Einführung ders. 255; _ Projectionsverf'ahren

in ders. 256; _ bei Hundeñeiseh (255); _ Micro

scop für dies. (255).

Trichinose 257; _ beim Menschen (98), 242; _

des Daehses (99); _ Veränderung derMuskeln bei

der Tr. 102.

Trichophyton beim Kalbe 165.

Trichorrhexis nodosa. (162), (163)` (|73).

Triehosoma beim Dachs 100.

Triorchie beim Hengst 196.

Trochilidae [8], [12].

Tropococaïn (171).

Troponabfälle, Fütternngsversuehe mit 205.

Tryponosoma 93.

Tsetsekrankheit 92, 93.

Tuberculin und Versuche mit demselben [4], [6], [12],

(59), 68, 69; _ Process wegen Reaction auf T. 213.

Tuberculinsäure 69.

Tuberculose [5], [9]` [10], [12]. 59-68, (240); _

Allgemeines 61; _ Vorkommen und Statistisches (s.

auch Fleischbeschau in einzelnen Städten) [12], (60),
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(61), (240, 241), 242, bei Rindern 243, bei Kälbern

243, bei Schafen 243, bei Ziegen und Zickeln 243,

bei Schweinen 243, bei Pferden 243, bei Hunden 244;

— Ausbreitung der T. innerhalb der Schlachtthiere

244; _ Immunität 62; — Bacillen und Aetiolegi

sches (59), (60), 61, 62; neue Färbemethode der Ba

cillen (273); Strahlenpilzformen der Bacillen [11];

Bncillen in Milch, Butter und Margarine (265), 268,

269; Bacillen der Vogeltuberculose 224—225; den

Tnberculosebacillen ähnliche Bacillen (60); — Dis

position 62; _ Diagnose (s. a. Tuberculin) (60), 62,

63; _ Feststellung ders. bei eingeführten Fleisch

stiickcn (238); — Tuberculoseverdaeht auf Grund der

Tuberculininjection (213); _ Diñerentialdiagnose (60);

— Vorbeugung` Tilgung und Bekämpfung [12], (60),

(61), 63, 64; Congress zur Bekämpfung ders. [4]; _

Behandlung 63; — Serumtherapie der T. (60); _

Vererbung und eongenitale T., bezw. T. bei Kälbern

(59), (60), 62; _ Uebertragung von Mensch auf Thier

und umgekehrt (59), 62; Uebertragung auf Frösche

und Fische 62; _ Milch, Butter und Fleisch tuber

culöser Thiere (59), (60), 64, 65, (240), 245; Fleisch

tuberculöser Thiere vom Standpunkte der Fleisch

heschau (240); — Milchkocher für tuberculosefreie

Kälberaufzncht (173); _ T. des Rindes [4], (59),

(60); — bei Pferd (60), 66; _ beim Hunde (59),

66; -- bei Schafen 66; — beider Ziege 66; _ beim

Esel 66; — heim Papageien (59); der Vögel und die

Beziehungen ders. zur Т. der Menschen und Haus

thicre 224—225; — der Augen (60); _ des Enters

(59), (60); — des Herzens 67; — des Keblkopfes

67; — der Knochen (60); _ des Labmagens (60);

_ der Leber- und Portaldriisen (240); _ der Lun

gen (60); _ der Magenlymphdrüsen (240); _ der

Mandeln 245; _ der Niere 67; _ der Rückenmarks

häutc 67; _ der Wirbelsäule (60); _ der O_vnrien

(60); — des Uterus (60); — Bemerkenswerthe Tuber

eulosefzille (240); _ Mischinfectionen 63; — Pseudo

tubcrculose 67, 68, (240).

Tumoren, maligne, Behandlung (96).

Tympanitis, Chlorbaryum gegen 125.

Typhoin gegen Kälberruhr 123.

Typhus der Pferde 84-85; _ Vorkommen und All

gemeines 85; _ Argentnm colloidale gegen T. (84),

(85), 85, 185; — Behandlung mit Antistreptoeoccen

serum (85), 85; _ T. beim Schweine (84); _ der

Mäuse 89; — Uebertragung dess. durch die Milch;

(265).

Tyroglyphus [7].

U.

Ueberbeinc 146.

Ueberfiitterungscolik 124.

Uebermüdungsrehe162.

Uncinaria. oriniformis 100.

Unfruchtbarkeit des Rindes, Ursachen (199); —

Ъе1 Schafen 201; _ bei Stuten 201, 202; ~- Natrium

bicarbonicum gegen 202.

Unterkiefer (s. auch Kiefer), Carcinom an dems. 144;

_ Bruch dess. 145; — Lähmung dess. 108.

Ur aehus, erhaltener, beim Fohlen (126).

Uraemie bei G'a'nsen 237.

Urticaria beim Rinde 165, 166; _ der Schweine 76.

Ustilago Mai'dis, Vergiftung durch 169.

Uterus, Vorfall und Amputation dess. (134), (135),

136, 137; _ Umdrehung dess. (135), 137; — Car

cinom dess. 136; _ Perforation und Ruptur dess.

136; -v Tuberculose dess. (60); _ trächtigcr, operative

Entfernung dess. 138.

Uterusbruch (126).

Uteruscntzündung Metritis.

V.

Vagina (s. auch Scheide), Fibrom ders. 137.

Validol (173).

Valvnla bicuspidalis an der rechten Atrio-Ventri

cularöñnung des Pferdes 192.

Vaselin 190.

Vasogen-Präparatc 190.

V. jugularis, Aneurysma ders. 132.

Venen der Schädelhöhle 197.

Verband, aseptischer 181.

Verbandmittel 181, (182), (183).

Verblutnng, innere (131).

Verbrecherische Verletzungen bei Thieren 220.

Verbrennungen (174); _ Behandlung ders. (273);

_ Picrinsiinre gegen (182).

Verdauungsorgane, Erkrankungen ders. 117_129,

Vorkommen und Allgemeines 117.

Vererbung [8].

Vergiftung durch Aethusa minor (168); _ Arsenik

(170); _ Baumwollensamen 168; -— Bingelkraut

(168); _ Blausäure bei Vögeln 236; — Blei

(169), (170), 170; bei Vögeln 236; _ Bienenstiche

(169), 171; _ verdorbene Bücklinge 261; _ Carbol

sâiure (170); — Chilisalpeter (169); _ Conium macu

latum (168); — Creolin (170); _ künstliche Dünge
mittel I(170); _ Eibenbaum 169; — Fleisch- und

Wurstvergiftungen s. diese; _ Fliegenpilze 168; _

Glaubersalz 170; _ Glyceria aquatica (168); _

Grünspan bei Vögeln 236; _ Hanfkuchen 168; _

Herbstzeitlose 169; _ verdorbenes Heu (168): _

durch Käse (265): — angefaulte Kartoffeln (168);

_ schwedischen Klee 169; _ Kochsalz (170); _

Kornpilze 169; _ Kornrade169; _ Kupfer 170; _

Kupfervitriol (170), 170; _ Leuchtgas bei Vögeln

236; _ Lupinenhafer 169; _ schimmliges Mehl

168; — Milch (265); _ Mutterkorn 168; _ Nicotin

169; _ Oleanderblätter 169; _ Petroleum 170; _

Pilze 168, 169; — Quecksilber (170); _ Rapskuchen

(168); — Raupen des Kohlweisslings (170); _ Rho

dodendron 169; _ Salpeter (169); _ Strychnin

(169), (170); bei Vögeln 236; _ Sublimat 170; _

Ustilago Maïdis 169.

Vergiftungen 168—171, durch Pñanzen 168, 169; _

bei Pferden der preussischen n. sächsischen Armee 95.

Verletzungen, verbreeherìsche bei Thieren 220.

Verna'gelung (155); _ Process wegen Starrkrampf

nach (155).

Verstopfung beim Erpel 237.

Veterinärpathologie, Nomenclatur in ders. (214).

Veterinärpolizei 213, 214.

Viehanssstellungen (207), 207.

Viehbestand in Baden 1897 (207).

Viehhandel Deutschlands [11]` [12]; - Gewähr

leistung beim [3], [6], [9], (212), 213.

Viehhöfe [11], 262—265.

Viehpässe 214.

Viehsammelstellen,

sichtigung ders. (213).

Viehtransport, überseeischer (214).

Viehverkehr, internationaler 213.

Viehversicherung [7], [13], (214), 219.

Viehzucht s. Thierzucht.

Vitulosal 190.

Viviseetionsfrage [3], [12].

Vögel, Krankheiten ders. 221—238.

Vollblutzucht Deutschlands (206).

W.

Wadenbein, Bruch dess. (143).

Wanderniere beim Hund 196.

Wandsäule (156).

Warzen (173); _ Behandlung 166; _ ausgebreitetc

beim Kalbe (162).

veterinärpolizeiliche Beauf
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Wasserdampf, Wirkung dess. auf Leberblutungen

125).

Wêine, alcoholreiche, als Arzneimittel 183.

Werfen der Pferde, Degeneration und Atrophie der

Kruppenmusculatur nach dems. 150.

Widerristfisteln [3], (151).

Wiederbelebungsmethode (174).

Wiederkäuermagen, Histologisches 196.

Wild, Altershestimmung dess. 270, 271.

Wildesel 209.

Wildseuche 93; _ Vorkommen 22.

Winterbeschlag (155).

Winterräude 167.

Wirbel, Caries ders. (143): _ Brüche ders. (143); _

Luxation ders. (143); _ Tuberculose ders. (60); _

Lymphosarcome ders. (96).

Wisente, Verhreitun ders. [13].

Wundbehandlunig 4], (152), 152, 174; _ aseptische

(174); _ Jodoform in ders. 188; _ Protargol in

ders. 189; _ Itrol-Credé in ders. (182); _ Dithion

in ders. (183); _ Argentum colloidale in ders. (183);

_ Borverband bei der 181.

Wunden, Vorkommen (152), 152.

Wundinfection [4].

Wundsecret u. Bacterien (174).

Wurfmethode (172); _ Graf Wurmbrandt’sche 181.

Wurm s. Rotz.

Wurmaneurysma (131).

Wurmtherapie bei Hausthieren (182).

Wurst, Bestimmung der Stärke in ders. (257); _

Färbung ders. und Nachweis der Farben 258; _

Nachweis von Pferdefleisch in ders. 262.

Wurstvergiftungcn 261.

Wuth 47-52; _ Vorkommen und Allgemeines 22,

48; _ Impfung und Immunität [9], (47), (48), 49

bis 51; _ Serumimpfung gegen [10]; _ Bekämpfung

u. Behandlung 48, 49; _ Uebertragung 48; _ Ver

erbung 49; _ Pathologisch-anatomische Verände

rungen 48; _ Absorptionsvermögen der Conjunctiva

für das Contagium ders. 20; _ Diagnose 51; _

Diñ'erentialdiagnose 121; _ lncubationsdauer 48, 49;

_ beim Pferde (47); _ bei Rindern 52; _ bei

Vögeln (47); _ bei Tauben 226; _ beim Menschen

(47), 48), 52; _ Wuthverdacht 52.

Х.

Xeroform (183), 190.

Z.

Zähne, Krankheiten ders. 118.

Zahnabscess (117).

Zahnbalgcyste an der Ohrmuschel 112.

Zahncysten (117).

Za(llií1f)leisch, Carcinom dess. 118; _ Sarcom dess.

7 .

Zahngeschwülste 118.

Zahnmeissel (172).

Zanzibar-Carbon 259.

Zehen, überzählige, beim Fohlen (191); beim Schweine

(191), 191.

Zelle [11].

Ziegenzucht in Deutschland [10], (207).

Zink 190.

Zinko-Epidermin 190.

Zinnpulver als Bandwurmgift (173).

Zuchtthiere, Kennzeichnung ders. [9], (206), (207).

Zucker (173).

Zuckerarten, Versuche mit verschiedenen 200.

Zuckerharnruhr bei Hunden 133.

Zuckfuss bei Pferden 153.

Zugprüfung auf der Viehausstellung in Frankfurt 207.

Zunge der Monotremen [5]; _ Actinomycose ders.

(71); _ Wunden und Quetschungen ders. 118.

Zungengeschwür der Rinder 118.

Zungenspitze, Verlust ders. (117).

Zwanghuf, Erweiterungseisen für 160.

Zwerchfellsbruch beim Pferde (114), 117; _ beim

Schweine 117.

Zwillingsmissgeburt (138); bei der Kuh (191).

Zwischenhirn der Reptilien [5].

  

Druck von L. Schumacher in Berlin.
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