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„Experimente (Objecte), Figuren und Exempel 
mussen beim Unterrichte den Text bilden, in dessen 
Interpretation der Schiller zur eigenen Gewandtheit 
und Fertigkeit gelangen soli.”

Liebig.

Die friiheren Auf lagen erschienen auch in bohmischer, slovenischer und italie- 
nischer Sprache.

Alle Rechte vorbehalten.



Einleitung.
Unter ,.Somatologie des Menschen” versteht man die 

Lehre von dem Baue und der Zusammensetzung des menschlichen 
Leibes sowie von den Verrichtungen seiner .Organe.

Man unterscheidet ani menschlichen Leibe drei Haupttheile: 
Kopf, Rumpf und Gliedmafien (Extremitaten). Diese bestehen wieder 
aus verschiedenen Theilen, welche bestimmte Verrichtungen, so 
z. B. die Bewegung, die Athmung, die Empfindung zu besorgen 
haben: man nennt diese Theile Organe. Die’Organe selbst sind 
wieder zusammengesetzt; bringt man namlich Stiickchen derselben 
unter das Mikroskop, so sieht man, dass sie aus verschieden ge- 
formten, sehr kleinen Theilchen zusammengesetzt sind.

Fur diese nur mikroskopisch unterscheidbaren Formelemente 
gebraucht man den alten, herkómmlichen Namen Zellen. Wie 
man in der Chemie die nicht weiter zerlegbaren Stoffe, die man 
aus den zusammengesetzten Verbindungen erhalt, Elemente nennt, 
so kann man auch die abgegrenzten lebenden Elemente, aus denen 
die zusammengesetzten Organe (Auge, Lunge, Niere u. s. w.) be
stehen, ais Elementarorganismen bezeichnen.

Zellen und Gewebe.
Zellen. An einer Zelle (Fig. 1) unterscheidet man den Zellen-

leib und den Zellkern. Die Grund- 
substanz des Zellenleibes bildet eine 
eiweiBhaltige Substanz von complicierter 
chemischer Zusammensetzung, der Bil- 
dungsstoff oder das Protoplasma p. 
Der Zellkern li ist ein im Protoplasma 
liegender, deutlich begrenzter Kórper von 
verschiedener (meist rundlicher) Form 
und Grofie. Oft ist der Zellenleib von

Fig. i.

Epithelzellen aus der Mundschleim- 
haut des Menschen (stark vergr.).

einer Haut, 
schlossen.

der Zellmembran w, um- w Zellwand, p Protoplasma, 
fc Zellkern.

Die lebenden Zellen haben die Fahigkeit, Nahrstoffe von 
auBen aufzunehmen und dieselben zu assimilieren, d. h. aus ihnen 

Woldfich u. Burgerstein, Somatologio. 9. Aufl. 1



Baustoffe ihres Leibes zu bilden, und unbrauchbar gewordene
Stoffe wieder auszuscheiden. Diese

Fig. 2.

Menschliche Knorpelzellen. 300 mai vergrofiert.

ganze Kette von Erscheinungen, 
bestebend in der Aufnahme und 
Umsetzung von Stoffen, sowie 
Ausscheidung von Zersetzungs- 
producten, bezeicbnet man ais 
den Stoffwecbsel der 
Zellen. Der Zellenleib hat 
aufierdem das Vermógen des 
Wachsthums und die Fabig- 
keit, neue Zellen zu bilden

(Zellvermehrung); ferner ist er fiir mecbanische und chemische 
Reize empfanglich.

In den Zellen kommen tbeils organische, tbeils unor- 
ganiscłie cłiemisclie Verbindungen vor. Alle organiscben Ver- 
bindungen enthalten Kohlenstoff und geben bei entsprecbender 
Erbitzung Kobie. Letztere verbrennt bei hbherer Temperatur und 
geniigendem Luftzutritt und binterlasst Asche. Die Ascben- 
bestandtheile sind unorganische Verbindungen.

Werrn sich die wachsenden Zellen naeh allen Richtungen ausdehnen 
kónnen (was jedoch selten der Fali ist), so behalten sie ihre rundę odei' cwale 
Form. Meistens andert die wachsende Zelle ihre urspriingliche Gestalt, indem 
sie vielflachig oder flach, plattenformig, oder, wenn sie sich hauptsachlich in die 
Lange ausdehnt, spindel- oder fadenfórmig wird. Diese Gestaltyeranderungen 
sind in verschiedenen Theilen

Zellformen.

a Pflasterepithel der auBeren Haut, b Cy- 
linderepithel im Darm, c spindelfórmige 
Zellen in rohrenfórmigen GefaBen, d cy- 
linderfórmige Zellen mit sich bewegenden 
Harchen (Flimmerzellen) in den Ńasen- 

hohlen (vergr.).

des Korpers verschieden, je naeh den Leistungen, 
welche die Zellen in den einzelnen 
Organen zu verrichten haben. In Or- 
ganen, welche einen faserigen Bau 
zeigen, sind die Zellen langgestreckt, 
fadenfórmig; in den Oberhautschich- 
ten ordnen sie sich entweder wie 
Pflastersteine aneinander und sind 
fiinf- oder sechseckig, oder sie platten 
sich ab und bilden auf diese Weise 
dunne, meist mehrfach iiber einander 
gelagerte Schichten.

Gewebe. Mit der Neubil- 
dung der Zellen beginnt aucb 
eine besondere Anordnung der- 
selben, und infolge der Zell- 
vereinigung entsteben G e w e b e, 
dereń Zellen dureb eine Zwi- 
schenzellsubstanz yereinigt sind

(Fig. 2), die selbst ein Product des Zellenleibes ist.
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Die wichtigsten Gewebearten sind das Epithel-, das 
Bindę-, Muskel- und Nervengewebe.

Die Epithelgewebe bedecken in Form eines mosaikartigen Uberzuges 
die auBere Oberflache des Kbrpers oder dessen Hohlen. Man unterscheidet 
(Fig. 3 — 4) Pflaster- und Cylinderepithel.

Zu den Bindegeweben gehoren das elastische Bindegewebe, das 
Knorpel- und das Knochengewebe. Die erstgenannte Gewebeform besteht 
aus protoplasmafuhrenden Zellen mit elastischen Bindegewebsfasern. Der 
Knorpel enthalt zellige Elemente in einer reichlich entwickelten Zwischen- 
zellsubstanz, die durch Kochen Knorpelleim (Chondrin) gibt.

(Das Knochen-, Muskel- und Nervengewebe wird spater zur Besprechung 
kommen.)

Zusammengesetzte Organe.
Aus den besprochenen Elementarorganen und Geweben 

werden die zusammengesetzten Organe gebildet, worunter 
man alle begrenzten inneren Theile des Kórpers versteht, denen 
bestimmte Verrichtungen zur Erhaltung des Ga n zen obliegen. Man 
unterscheidet ais Hauptgruppen: a) Bewegungs-, ó) Ernah- 
rungs- und c) Empfindungsorgane.

Insofern mehrere Organe einer Hauptgruppe zu einem ge- 
meinsamen Zwecke zusammenwirken, bilden sie organische 
(physiologische) Systeme, und zwar: a) fur die Bewegung: 1. das 
Knochen-, 2. das Muskelsystem; &) fur die Ernahrung: 3. das 
Verdauungs-, 4. das BlutgefaC- und 5. das Athmungs- 
system; c) fur die Empfindung: 6. das Nervensystem und 
7. die Sinnesorgane.

Bewegungsorgane.
Knochensystem.

Beschaffenheit der Knochen. Die Knochen sind Organe, welche 
durch Hartę, Eestigkeit und (mit Ausnahme der R.ippen) geringe 
Biegsamkeit gekennzeichnet sind. Sie bilden die festen Theile des 
Kbrpers und verleihen demselben eine Stiitze, an welche sich 
die Muskeln anheften. Sie schutzen auch die zartesten und em- 
pfindlichsten Gebilde unseres Leibes, indem sie die Hauptmasse 
der Nerven einschliefien.

Die Knochen bestehen aus Knochengewebe; das Knochen
gewebe (Fig. 5—6) besteht aus einer kalkhaltigen Grundmasse, 
in welcher sich die sogenannten Knochenkbrperchen (plasma- 
fuhrende Raume) befinden, die zahlreiche, mit einander ver- 
bundene Fortsatze besitzen. Die Knochenzellen sind gewbhnlich 

1*
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ringfórmig um langliche Canalchen geordnet, welche letztere dem 
blofieu Auge ais Poren des Knochens erscheinen, zur Aufnahme 

Fig. 5.

Knochenstiick im Querschnitt (stark vergr.). 
a Knochenzellen, 
b Canalchen.

Fig- 6.

Knochenstiick im Langsschnitt (stark vergr.). 
a Knochenzellen, 
b Canalchen.

der feinen BlutgefaBe dienen und mit einander in Verbindung 
stelien.

In stofflicher Beziehung bestehen die Knochen aus Knorpel- 
substanz und Knochenerde. Von der Menge der in denKnochen 
abgelagerten Knochenerde hangt die Hartę und Elasticitat der- 
selben ab. In der Jugend enthalten die Knochen mehr Knorpel- 
substanz und sind daher biegsamer und elastischer, wahrend im 
Alter die Knochenerde zunimmt, wodurch die Knochen mehr briichig 
und sprbde werden. Durchschnittlich sind in 100 Gramm Knochen 
33 Gramm Knorpelsubstanz enthalten; das Ubrige besteht aus 
58 Gramm phosphorsaurem und 9 Gramm kohlensaurem Kalk nebst 
geringen Mengen anderer Mineralstoffe. Legt man einen Knochen 
in Salzsaure, so lost diese die Kalksalze auf und es bleibt die 
Knorpelsubstanz zuriick, welche durch Kochen in Leim uber- 
fiihrt wird. Ein vollstandig entkalkter Knochen ist weich und 
biegsam. Wird ein Knochen gegluht, so bleibt nur die Knochen
erde zuriick.

Im Querschnittunterscheidet man an einem Knochen die nachstehenden, mit 
biotem Auge sichtbaren Theile: die Beinhaut, welche denKnochen umschlieBt 
und BlutgefaBe enthalt; unter der Beinhaut liegt die Rindensubstanz 
aus compactem Knoehengewebe; innerhalb dieser eine lockere, schwammige 
Knochensubstanz, welche bei langen Róhrenknochen in der Mitte den 
Markcanal einschliefit und gleich den Liicken der schwammigen Substanz 
ein Fett, das Knochenmark, enthalt.

Verbindung der Knochen. Die gegenseitige Verbindung der 
Knochen ist entweder eine feste oder eine bewegliche.

Fest verbundene Knochen schieben entweder ihre ausgezackten Rander 
ineinander, wodurch die sogenannte Naht entsteht, wie an den meisten 
Kopfknochen, oder die Knochen sind durch Knorpelscheiben vereinigt, wie es 
bei den Wirbeln der Fali ist. Die beweglich verbundenen Knochen haben
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Knochengelenk 
(schematisch).

a Knochen, b Bein- 
haut, c Gelenkskopf, 

d Gelenksholile, 
e Gelenkspfanne.

links und rechts

an den Beriihrungsstellen stets eine solche Form, dass sie entsprechend der aus- 
zufiihrenden Bewegung aneinander passen. An den derart gebildeten Gelenken 
(Fig. 7) stofien jedoch die Knochen nicht unmittelbai- an
einander, sondern sind an den Hervorragungen, Gelenks- 
kópfen, und den Vertiefungen, Gelenkspfannen, mit 
aufierordentlich glattem Knorpel uberzogen. Uberdies be- 
findet sich zwischen beiden in der Gelenkhbhle noch eine 
Gelenkschmiere, so dass die Bewegungen der Glieder 
ohne nachweisbare Reibung mit der grbBten Leichtigkeit 
ausgefuhrt werden konnen. Das ganze Gelenk ist von 
einerfaserigenHaut, derGelenkskapsel, wie voneinem 
Sacke eingeschlossen. Diese Haut enthalt ein sehr festes, 
sehniges Gewebe in der Form von Bandem, welche 
die gelenkig verbundenen Knochen in einer festen Zu- 
sammenfugung erhalten.

Der Inbegriff sammtlicher Knochen heifit 
Skelet oder Knochengerust (Fig. 8). Es zer- 
fallt, wie der ganze Kórper, in drei Theile: den 
Kopf, den Bumpf nnd die Gliedmafien (Ex- 
tremitaten). Die allermeisten Knochen sind naci 
paarig vertheilt; nur in der Mittellinie des Kopfes und Rumpfes 
kommen unpaarige Knochen vor.

Kopfknochen.
Beim erwachsenen Menschen sind die Knochen des Kopfes, 

den Unterkiefer ausgenommen, unbeweglich mit einander verbunden. 
Man unterscheidet Schadelknochen, welche die knócherne 
Kapsel fur das Gehirn, und Gesichtsknochen, welche die knó
cherne Unterlage fur die Sinnesorgane bilden.

Schadelknochen. Dieselben sind (Fig. 9 und 10) das Stirn- 
bein st, die beiden Scheitelbeine sb, das Hinterhauptsbein hb, 
mit welchem bis zum 15. Jahre das Keilbein blofi durch einen 
Knorpel verwachsen ist, wonach beide auch Grundbein genannt 
werden, die beiden Schlafebeine sch und das Siebbein, dessen 
wagrecht liegende Siebplatte einen Theil des Schadelgrundes 
bildet, und dessen verticale Platte in der Nasenhóhle liegt.

Die Schadelknochen sind zumeist durch Zackennahte verbunden, welche 
von dem Zeitpunkte an, wo der Schadel nicht mehr wilchst, (in den Zwanziger 
Jahren) zu verstreichen beginnen. Die wichtigsten sind: dieKronnaht zwischen 
dem Stirn- und den Scheitelbeinen, die Pfeilnaht zwischen den zwei Scheitel- 
beinen und die Lambdanaht zwischen diesen und dem Hinterhauptsbeine.

Am Schlafebein unterscheidet man den Schuppentheil sch mit dem Joch- 
fortsatz und die Gelenksgrube fiir den Unterkiefer; ferner das naeh innen ge- 
legene, dreiseitige, aus sehr harter Knochenmasse gebildete Felsenbein, in 
welchem das Gehbrorgan liegt. Im Hinterhauptsbein liegt das grofie Hinter-
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Fig. S.

Skelet des Mensclien.

Scheitelbein

Schlafebein
Hinterhauptb.

7 Halswirbel

Wirbelsaule

Schulterblatt

Oberarmbein

Elle

Darmbein

SteiBwirbel

Handwurzel

Mittelhand

Fingerglieder 

Wadenbein

Fersenbein

Zehenglieder
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hauptsloch, an dessen beiden Seiten sich tiberknorpelte Wiilste, Gelenk- 
hbckcr beflnden, welche zur Gelenkverbindung des Kopfes mit dem ersten 
Halswirbel dienen.'

Gesichtsknoclien. Die 
yierzehn Gesichtsknoclien 
sind: die paarigen Ober- 
kieferknochen (A, die je 
zwei Joch- j, Gaumen-, 
Nasen- n, Thranen- t 
und Muschelbeine, fer- 
ner das Pflugscharbein 
und der Unterkiefer- 
knochen uk.

Der Unterkiefer ist 
ein hufeisenfórmiger, star- 
ker Knochen, welcher 
jederseits durch ein Ge- 
lenk mit dem Schlafebein 
verbunden ist. Man unter
scheidet an ihm einenKór- 

Fig. 9.

Kopfskelet von der Seite (nach der Natur).

per, der jederseits zwei nach aufwarts ragende Fortsatze besitzt. 
Der vordere Fortsatz ist flach und Fig. 10.
heifit Kronenfortsatz; der hintere 
Fortsatz heifit Gelenksfortsatz; er 
ist langer, starker und tragt ein 
etwa walzenfbrmiges Gelenkskópf- 
chen, welches in die Gelenksgrube 
des Schlafebeines passt.

Die Gesichtsknochen bilden im 
Vereine mit den Schadelknochen 
und fur sich: die beiden Augen- 
hóhlen, die Mundhóhle und die 
Nasenhbhle, welch letztere durch 
eine zumtheil knbcherne, zumtheil 
knorpelige Scheidewand in Halften 
getheilt ist.

Kopfskelet von vorne (nach der Natur).

st Stirnbein; sb Scheitelbein; hb 
Hinterhauptsbein; sch Schuppe und 
w W arzenfortsatz des Schlafebeines, 
j Jochbein, t Thranenbein, n Nasen- 
bein, ok Oberkiefer, uk Unterkiefer, 

g aufierer Gehórgang (Fig. 9).

Zahne. Die Oberkiefer tragen 
in je acht Vertiefungen (Alveolen) 
jederseits, der Unterkiefer in 16 Vertie- 
fungen zusammen 32 Zahne, welche 
liickenlos aneinander scliliefien. Jeder
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Zahn besteht aus der Wurzel (Fig. 11 b), welche im Kieferknochen
welche frei hervorragt.steckt,

fc

Fig. n.
und aus der Krone a,

Dic Zahne der linken Unterkicferlialfte.

Zwischen
Krone und Wurzel ist 
der Zahn etwas ein- 

a geschnurt, unddieser 
Theil heifit Zahn- 

&hals.
Die Substanz 

der Zahne wird
d c Zahnbein(Fig.l26) 

genannt; sie ist harter
ais die gewbhnliche Knochensubstanz. Die Zahnkrone ist von einem 
noch harteren Uberzug, dem Schmelz oder Email a, umgeben,

Fig. 12.
1. 2.

1. Schneide-, 2. Backenzahn 
im Langsschnitt.

a Email, b Zahnbein, c Zahn- 
hblile, d Cement.

wahrend die Wurzel blofi von gewbhn- 
licher lockerer Knochenmasse, dem Zahn- 
kitt (Cement) d, uberkleidet ist. Von 
der Spitze der Wurzel fiihrt ein feiner 
Canal zu einer Hbhle c in das Innere 
des Zahnes, in welcher der Zahnkeim, 
bestehend aus Nerven und Gefafien, ge- 
legen ist.

Naeh der Form der Zahne unter- 
scheidet man in jedemKiefer: vornjeder- 
seitszweiSchneidezahne mit einfacher

Wurzel und meifielfbrmiger Krone (Fig. 11) c und d. dann jederseits 
je einen Eckzahn e, mit kegelfbrmig zugespitzter Krone, ferner 
jederseits je zwei breite Backenzahne (Liickenzahne) f und g 
mit je einer oder zwei Wurzeln und je drei sehr breite Backen
zahne (Mahl- oder Stockzahne) li, i, k mit zwei bis vier Wurzeln.

Der Zahndurchbruch beginnt meist im siebenten Monate. 
Am Ende des zweiten Jahres besitzt das Kind 20 Zahne, welche 
Milchzahne heiBen und im siebenten Jahre auszufallen beginnen, 
um den bleibenden Zahnen Platz zu machen. Nachdem alle 
20 Zahne gewechselt sind, erscheinen die drei letzten Backen
zahne. Der letzte Stockzahn beider Kiefer kommt erst im 18. bis 
30. Jahre zum Durchbruche und heifit Weisheitszahn; er ist 
etwas kleiner ais die vor ihm stehenden Mahlzahne.

Rumpfknochen.
Zu den Rumpfknochen gehbren: die Wirbelsaule, die 

Rippen und das Brustbein.
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Wirbelsaule. An der hinteren Seite des Rumpfes verlauft eine 
gegliederte Saule aus 33 Wirbeln, welche Wirbelsaule oder 
Rtickgrat genannt wird. Jeder Wirbel stellt einen Ring dar, 
dessen vordere, dickere Halfte der Wirbelkorper (Fig. 14 a) 
genannt wird und dessen hintere Halfte, Wirbelbogen, naeh 
riickwarts einen Dornfortsatz d und naeh den beiden Seiten 
die Querfortsatze b absendet; mit den Gelenkflachen c beruhren 
sich die Wirbel: durch den von den Wirbelbogen gebildeten Canal 
verlauft das Ruckenmark. Die Wirbelsaule (Fig. 15) besteht aus 
sieben Hals-wirbeln a, ferner aus zwolf Riickenwirbeln (Brust- 
wirbeln) &, funf Lend en wirbeln c, aus dem Kreuzbein e, welches

Fig. 13. Fig. 14.

Erster und zwei ter Halswirbel.
A Atlas, E Dreher (Epistropheus) mit dem 
Zahnfortsatze, Z. q Querfortsatze, l Loch 

fflr die Wirbelarterie (Original).

a

d
F Ein Rtickenwirbel.

a Wirbelkorper, b Querfortsatze, 
c Gelenksflache, d Dornfortsatz, 

e Wirbelloch.

funf verschmolzene Wirbel, und aus dem Steifibein f\ welches 
vier verkummerte Wirbel enthalt. Der erste Halswirbel heifit 
Trager oder Atlas; er ist ein Ring ohne Kórper und ohne ent- 
wickelten Dornfortsatz. An seiner oberen Seite (Fig. 13) besitzt 
er zwei flachę Gelenksgruben, in denen sich die Gelenkshócker 
am Hinterhauptsbein beim Nicken des Kopfes bewegen. Der 
zweite Halswirbel, Dreher, besitzt den sogenannten Zahnfortsatz 
(Fig. 13 Z), um den sich der Atlas bei der verneinenden Bewegung 
des Kopfes dreht. Die Wirbelsaule ist nicht geradlinig, sondern 
krummlinig (vgl. Fig. 15). Der Halstheil erscheint naeh vorne 
mafiig convex, der Brusttheil naeh hinten gebogen, der Lenden- 
theil wieder naeh vorn convex, das Kreuzbein stark concav. In- 
folge dieser Krummungen sowie auch infolge der elastischen 
Knorpelscheiben, welche zwischen je zwei Wirbeln liegen, werden 
starkę Stófie (z. B. beim Springen) sehr abgeschwacht und dadurch 
heftige Erschutterungen des Gehirnes yermieden.
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Rippen. Die Rippen (12 Paare) sincl reifenartig gebogene 
Knochen, welche mit den Querfortsatzen und dem Kórper der 
zwólf Ruckenwirbel gelenkig verbunden sind. Die sieben oberen 
heiiJen wahre oder Brustrippen (Fig. 16 #), die fiinf unteren 

Fig. 15.

Schematische Darstellung der 
Wirbelsaule.

Fig. 16.

Wirbelsaule und Brustkorb.
a Atlas, b Dreher, c siebenter Hals- 
wirbel, d Scblusselbein, e Schulter- 
hbhe, f Gelenkflache am Schulterblatt, 
g Brust-, li Bauchrippen, i Lenden- 
wirbel, fc Handgriff, m Mittelstiick, 
n Schwertfortsatz am Brustbein, 

Z Rippenknorpel.

falsche oder Bauchrippen h. Die wahren Rippen sind vorne 
vermittelst eingeschobener Knorpel l mit dem Brustbein verbunden. 
Jede der drei oberen falschen Rippen (also das 8. bis 10. Paar) 
heftet ihren Knorpeltheil an jenen der nachst hóher stehenden 
Rippe an; das 11. und 12. Rippenpaar sind sehr kurz und haben 
kein Knorpelstiick. Das Brustbein (im ganzen einem kurzeń rómi- 
schen Schwerte ahnlich) besteht aus dem Handgriff -k, dem 
Mittelstucke m und dem knorpeligen Schwertfortsatz n.

Die Brustwirbel, Rippen und das Brustbein schliefien den 
Brustkorb ein, welcher infolge der gelenkigen Yerbindung der 
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Rippen mit den Wirbeln einerseits und der knorpeligen Ver- 
bindung mit dem Brustbeine anderseits erweitert und verkleinert 
werden kann.

Schulterblatt von hinten.

g Schultergrate, h Schul- 
terhóhe, r Rabenschnabel

fortsatz.

Knochen der GliedmaBen.
Armknoclien. An der oberen Gliedmafie, dem Arm, der am 

Schultergiirtel befestigt ist, sind der Oberarm, der Unterarm 
und die Hand zu untersclreiden. Der Schul- 
tergiirtel besteht aus je zwei Knochen: 
dem paarigen Schlusselbein (Fig. 16 d), 
einem schwach S-fórmig gekrummten Kno
chen, der iiber der ersten Rippe liegt und 
mit dem Brustbein durch ein Gelenk ver- 
bunden ist, und aus dem paarigen Schulter- 
blatt (Fig. 17), einem Aachen, dreieckigen 
Knochen, der an seiner hinteren Flachę ein 
StarkvorragendesKnochenriff, die Schulter- 
gratey, tragt. Dieses verlangert sich naeh 
aufien in einen flachgedriickten Fortsatz, 
Schulterhóhe h. Aufierdem bemerkt man 
am Schulterblatte eine seichte Grube zur 
Gelenksverbindung mit dem Oberarmkopf 
(Schultergelenk) und einen gekrummten Fort
satz, den Rabenschnabelfortsatz r. Das Schulterblatt liegt 
riickwarts iiber den Rippen und ist nur durch Muskeln an die 
Hinterwand des Brustkorbes geheftet.

Der Oberarm besteht aus einem langen, starken Knochen 
(Fig. 18 a), dessen oberes, iiberknorpeltes Ende kugelig ist (Kopf), 
und das bei einer ziemlich losen Verbindung in der Grube am 
Schulterblatte naeh allen Seiten bewegt werden kann (Schulter
gelenk). Das untere, breite Ende bildet eine rollenartige Ge- 
lenkflache b.

Der Unterarm besteht aus zwei Knochen, von denen der 
auf der Seite des kleinen Fingers gelegene die Elle (Fig. 18 A) 
und der auf der Daumenseite gelegene die Speiche (Fig. 18 B) 
genannt wird. Die Elle ist mit dem Oberarmbein durch das Ell- 
bogengelenk e verbunden; sie ermóglicht die Beugung des 
Unterarmes gegen den Oberarm. Die Beugung naeh aufien ver- 
hindert der Hakenfortsatz d. Die Speiche ermóglicht die Drehung 
des Unterarmes um seine Langsachse.
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An der Hand unterscheidet man: die Handwurzel, die 
Mittelhand und die Finger. Die Handwurzel (Fig. 19 a) wird 
aus acht kleinen, unregelmaBigen Knochen gebildet, die in zwei

Fig. 18.

Armknochen.

a Handwurzel, b Mittel- 
hand, c Daumen, d Finger.

Fig.'20.

Becken von vorne.

Ii Kreuzbein, D Darmbein, »S' Sitzbein, 
Sch Schambein, P G-elenkspfanne.

Reihen ubereinander liegen. Mit den Handwurzelknochen sind die 
funf Mittelhandknochen gelenkig verbunden b, an welche sich 
die fiinf Finger anreihen. Jeder Finger besteht aus drei, nur 
der Daumen aus zwei róhrigen Fingergliedern.

Indem sich jeder Finger beugen, strecken und seitswarts bewegen kann, 
jedes Fingerglied wieder fur sich eine Beugung und Streckung zulasst, erhalt 
die Hand die ihr eigenthumliche Beweglichkeit, welche noch dadurch er- 
hóht wird, dass der Daumen den iibrigen Fingern gegentibergestellt werden 
kann. In letzterer Eigenthumlichkeit liegt das Charakteristische der Hand.
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Beinknochen. An der unteren Gliedmafie, dem 
Bein, welches am Beckengtirtel befestigt ist, sind 
der Obersclienkel, der Unterschenkel und der 
FuB zu unterscheiden.

Ber Beckengtirtel (Fig. 20) besteht der 
Anlage nach beiderseits aus drei Knochen, die in 
der Jugend durch Knorpel verbunden sind: das 
Darmbein D,ein platter, etwas gebogener Knochen, 
das Sitzbein & und das Schambein óhA, welches 
die Yerbindung beider Barmbeine vermittelt; da, 
wo die genannten drei Beckenknochen aneinander 
stoBen, liegt eine tiefe Grube, GeTenkspfanne P, 
fur denGelenkskopf des Oberschenkels. BasKreuz- 
bein K und die Htiftbeine schlieBen einen trichter- 
artigen Baum ein, das obere, groBe und das untere, 
kleine Becken.

Ber Oberschenkelknochen (Fig. 21 a) 
gleicht dem Oberarmknochen, nur ist er langer 
und starker. Oben tragt derselbe an einem schiefen 
„Halse” den runden Gelenkkopf c und nach 
aufien den Bolllitigel cl. Am unteren Ende 
des Oberśchenkelknochens unterscheidet man den 
auBerene und den innerenfGelenkhócker, zwischen 
welchen sich eine Vertiefung befindet, in welche 
die Kniescheibe k hineinpasst.

Ber Unterschenkel besteht aus zwei Kno- 
chen, dem Schienbein b, einem langen starken, 
im Querschnitt dreiseitigen Knochen, und dem 
nach liinten gelegenen, viel scliwacheren, Waden- 
bein q. Am unteren Ende des Unterschenkels 
befindet sich das FuBgelenk, dessen auBerer 
Knóchel h vom Wadenbein und der innere g vom 
Schienbein gebildet wird.

Fig. 21.

Schenkelknochen.

Am Fufie (Fig. 22) unter
scheidet man: dieFuB wurzel, 
den M ittelfuB und die Z e h e n. 
Bie Knochen der FuB wurzel, 
sieben an derZahl, bilden einen 
nach oben gekrtimmten Bo- 
gen. Ber zwischen die Knóchel 
einspringende Knochen heifit

Fig. 22.

e d c
FuBknochen.

a Sprungbein, b Fersenbein, c FuBwurzel, 
d MittelfuBknochen, e Zehen.
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das Sprungbein a, der hińterste heifit Fersenbein b und ragt 
naeh riickwarts hinaus, wodurch die aufrechte Stellung des Korpers 
sicherer wird. Den Bogen der FuGwurzel naeh vorne schliefien 
die funf MittelfuBknochen d; auf sie folgen die Zehen e mit 
gleich viel Gliedern wie an den Fingern.

Die Zehenglieder sind kurzer ais die Glieder der Finger; die grofie 
Zehe besitzt keine von den anderen Zehen verschiedene Beweglichkeit und 
kann letzteren nicht entgegengestellt werden.

Muskelsystem.
Die Muskeln bilden jene rothen, blutreichen und faserigen 

Gewebemassen des Leibes, welche man in der Umgangssprache 
Fleisch nennt. Dieselben umgeben das Skelet und bilden wesent- 
liche Bestandtheile verschiedener Organe: alle Muskeln zusammen 
bilden das Muskelsystem. Die Muskeln bestehen aus dem Muskel- 
gewebe, dessen Zellen die Eigenschaft der Zusammenziehbar- 
keit besitzen und hiedurch die activen Bewegungsorgane des 
Leibes bilden. Die Zusammenziehung der Muskeln und somit die 
Bewegung hangt entweder von unserem Willen ab (willkurliche 
Bewegung), oder nicht, wie bei den Muskeln des Magens, des 
Darmes, des Herzens u. s. w. (unwillkurliche Bewegung).

Muskelbeschaffenheit. Man unterscheidet ąuergestreifte
und glatte Muskeln. Die ersteren (Fig. 23) bestehen aus lang-

Schematische Darstellung eines quer- 
gestreiften Muskels mit Nervenendi- 

: gungeni (sehr stark vergr.).

a Muskelfaser (Primitiv- 
bundel), b Sarcolemma, c Ner- 
venfasern mit den Endplatten, 

d, e Fettzellen.

gestreckten, etwa haardicken 
Primitivbundeln oder

Muskelfasern, welche von 
einer homogenen Membran 
(Sarcolemma b) einge- 
schlossen sind, und aus einem 
ąuergestreift erscheinen- 
den Inhalte, der in feinste 
Fasern, Primitiyfibrillen, zer- 
fallt werden kann. Die Mus
kelfasern yereinigen sich zu 
Muskelbiindeln. Die will- 
kiirlichen Be wegungen und 
die unwillkurlichen Herz- 
bewegungen werden durch 
ąuergestreifte Muskeln lier- 
yorgerufen, welche sich rasch 
zusammenziehen kónnen.

Fig. 24.

Glatte Muskel
fasern 

(stark vergr.).

a aus dem 
Diinndarm, b 
aus der Milz.
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Stirnmuskel ----
Schiafemuskel ••• 

Vorwartszieher 
Kaumuskel 

Jochbeinmuskel — 
Aufheber " 

Hautmuskel —

Armbeuger

AuB. Bauchmuskel

Auswartsdreher

Innerer
Speichenmuskel

Schneidermuskel

Hohlhandmuskel

Kniebeinstrecker
Schienbeinmuskel

Deltamuskel -

GroBer
Brustmuskel

Vierkbpfiger Unter- 
schenkełstrecker

Fig. 25.

Muskelsystem.

Hinterhauptm.

MundschlieBer

Niederzieher
Kopfnicker

Schliisselbein
Oberarm
KI. Brustmuskel

Auswartsdreher

Fingerstrecker

Strecksehne;

Fingerspitze

Schenkelmuskel

Kniescheibe

Wadenmuskel

Strecksehne
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Die Verbindung der Muskeln mit den zu bewegenden Knochen ist 
meist der Art, dass zwischen je zwei Knochen fur eine bestimmte Bewegung 
ein Muskel befestigt ist. Zu diesem Zwecke verwandeln sich die Primitivbundel 
an den Enden des Muskels allmahlich in Bindegewebe und bilden so sehr 
zahe, weiBe Strange, Sehnen; die Sehnen verlaufen in Sehnenscheiden und 
sind in der Regel mit der Beinhaut des Knochens verwachsen.

Die glatten Muskeln (Fig. 24) bestehen aus spindelfórmigen 
Muskelfasem, welche sich nur allmahlich und langsam zusammen- 
ziehen; sie vermitteln die unwillkurlichen Bewegungen.

Muskelarten. Nach der Art der Bewegung, welche die willkiirlichen 
Muskeln bewirken, unterscheidet man: Beuger, zur bogenformigen Bewegung 
zweier Knochen gegeneinander, an der Innen- oder Beugeseite des Gelenkes; 
Strecker, zur Bewegung zweier Knochen von einander, an der AuBen- oder 
Streckseite eines Gelenkes; Anzieher, zum Anziehen eines Kbrpertheiles 
gegen die Mittellinie; Abzieher, zumEntfernen eines solchen Theiles; Roller, 
zum Drehen eines Theiles in seiner Achse oder um einen anderen Theil; 
SchlieBer, zum SchlieBen von Óffnungen (Auge, Mund), um welche sie ring- 
fórmig liegen. Es gibt bei 300 Muskeln, welche meist paarig sind; die un- 
paarigen liegen in der Mittellinie.

Die Muskeln bestehen hauptsachlich aus zwei, an Stickstoff reichen 
Substanzen: dem Fibrin und Myosin; neben anderen Stoffen enthalten die 
Muskeln im frischen Zustande 75 Procent Wasser.

Man unterscheidet Kopf-, Rumpf- und Extremitatenmuskeln.
Bewegung. Alle Bewegungen der aufieren und inneren Or

gane des Kórpers werden durch die Muskeln derart vermittelt, 
dass sich dieselben zusammenziehen; daher werden die Muskeln 
die activen Bewegungsorgane genannt, wahrend die Knochen, 
welche dem Zuge der Muskeln nur folgen, die passiven Be
wegungsorgane heifien. Der Eintritt einer Bewegung, d. h. der 
Verkurzung des Muskels, ist an eine Erregung durch die feinen, 
zu den Muskelfasern verlaufenden Nervenfasern geknupft, infolge 
welcher sich die ersteren zusammenziehen. Soli sich ein quer- 
gestreifter Muskel zusammenziehen, so muss gewbhnlich unser 
Wille durch das Nervensystem auf denselben einwirken.

Pflege der Bewegungsorgane.
Auf die richtige Ernahrung der Knochen und Muskeln ist 

besondere Sorgfalt zu verwenden. Ein zu schmaler Kost gezwun- 
gener, schlecht genahrter Mensch kann nicht dieselbe Muskel- 
und Willensstarke entwickelii, wie ein kraftig gebautes Individuum, 
das gute, an Nahrstoffen reiche Nahrung geniefit.

Speciell benóthigt das. erste Kindesalter eine hinreichende Menge von 
phosphorsaurem Kalk, da dieser den Hauptbestandtheil der Knochenerde 
bildet und fur die normale Knochenausbildung unerlasslich ist. Werden dem 
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jugendlichen Knochen Kalk und Phosphorsaure in unzureichender Menge zu- 
gefiihrt, so bleiben die Knochen weich und es entstehen Anschwellungen und 
Verkriimmungen derselben (Englische Krankheit).

Nur bei richtiger Abwechslung von Thatigkeit 
und Ruhe werden die Muskeln stark und arbeitskraftig. 
Durch langandauernde Unthatigkeit werden sie schlaff und schwach; 
anderseits ist wieder eine zu starkę oder zu lange andauernde 
Thatigkeit schadlich: durch eine zu grofie Uberanstrengung 
kónnen die Muskeln sogar gelahmt werden. AuBerordentlich 
gesund fiir jung und alt ist das Turnen und zwar in 
reiner Luft und mit Ausschluss aller Estreme und zu groBer 
Anstrengung. Auch Zimmergymnastik (ohne besondere Apparate, 
allenfalls mit Hanteln) ist empfehlenswert. Durch Bewegungen 
im Freien, Ballspielen, Kegelschieben, Bergsteigen, Gartenarbeiten, 
Schlittschuhlaufen, Schwirnmen, Radfahren wird die Athmung, 
der Blutumlauf, die Haut-, Verdauungs- und Absonderungs- 
thatigkeit, iiberhaupt der ganze Stoffwechsel befórdert. Im all- 
gemeinen lassen sich etwa folgende Bewegungsregeln geben: 
1. Alle Muskeln sollen gleięhmafiig geiibt werden. 2. Vor der 
Bewegung sind beengende Kleidungsstiicke zu entfernen. 3. Die 
Starkę und Dauer der Bewegung sind ganz allmahlich zu steigern. 
4. Die Muskelarbeit ist nicht bis zur aufiersten Ermiidung fort- 
zusetzen. 5. Die Bewegung ist in guter Luft auszufiiliren; kraftiges 
Ein- und Ausathmen sind von Vortheil. 6. Naeh der Bewegung 
ist Ruhe erforderlich. 7. Blutarme, Herzleidende und Brustkranke 
miissen sich vor anstrengenden Bewegungen hiiten.

Es ist Sache der Eltern, solche Kinder, die an einem Herzfehler, an Blut- 
congestionen zum Kopfe, an einem Leistenbruche u. s. w. leiden, entweder direct 
oder naeh Einholung eines arztlichen Gutachtens vom Turnen iiberhaupt oder 
wenigstens von gewissen Turniibungen dispensieren zu lassen.

Pflege der Zahne.
Damit wir unsere Zahne, welche wir haufig mit Schmerzen 

bekommen, nicht auch mit Schmerzen tragen und unter Schmerzen 
verlieren miissen, ist es unerlasslich, ihnen von friiher Jugend 
an eine besondere Pflege zu widmen.

Solange der Schmelz der Zahne unversehrt ist, schiitzt er den ganzen 
Zahn vor Krankheit. Ist aber einmal die Schmelz- oder Emailschichte an 
einer noch so kleinen Stelle verschwunden, so schreitet die Zahnfaule rasch 
vorwarts und sobald dieselbe die Zahnpulpe erreicht hat, konnen Luft, Fliissig- 
keiten und Speisereste mit dem Zahnnerv in Beriihrung kommen. Die Folgę 
davon sind Zahnschmerzen, welche in der Regel erst mit der Entfernung des 
cariósenZahnes definitiv ihrEnde erreichen. AuBer den oft grasslichen Schmerzen, 

Woldfich u. Burgerstein, Somatologie. 9. Aufl. 2

(
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welche kranke Zahne verursachen, verbreiten sie haufig einen widrigen, fur 
die Gesundheit nachtheiligen Geruch und sind ftir die Zerkleinerung der Speisen 
nicht so geeignet wie ein gesundes Gebiss.

Zur Erhaltung der Zahne ist vor allem eine sorgfaltige 
Reinigung derselben nothwendig. Das Gebiss soli taglich min- 
destens einmal mit nicht zu kaltem (abgestandenem) Wasser mittelst 
einer guten und nicht zu harten Zahnbtirste geputzt werden. Man 
reibe dabei die Zahne nicht in der Langsrichtung des Mundes ab, 
sondern man burste in der Richtung von der Wurzel gegen die 
Krone. Auch die Kronen der Backenzahne sowie die innere (ruck- 
wartige) Seite aller Zahne sind zu reinigen. Dem Wasser kbnnen 
einige Tropfen Zahnwassers oder reinen Spiritus, ab und zu auch 
ein winziges Krystallchen von ubermangansaurem Kali zugesetzt 
werden. Die Lbsung des ubermangansauren Kali muss so ver- 
diinnt sein, dass sie eine blassrosa Farbe’hat. Schon das Milch- 
gebiss soli taglich in der beschriebenen Weise gereinigt 
werden. Jedes Individuum soli seine eigene Zahnbiirste haben.

Lindenkohle fur sich allein soli nicht ais Zahnpulver verwendet werden. 
Auch manche andere Zahnpulver oder Pasten kbnnen den Zahnen schaden.

Sehr schadlich ist das Aufbeifien harter Gegenstande 
z. B. harter Fruchtschalen. Es kann dadurch die Krone leicht be- 
schadigt werden, aufierdem kann ein sehr starker Druck auf den 
Zahn eine schmerzhafte Entziindung der die Alveole auskleidenden 
Beinhaut (mit einem Zahngeschwur) zur Folgę haben.

Einen schlechten Dienst erweist man den Zahnen (und auch 
dem Magen) durch unmittelbar aufeinander folgende Auf- 
nahme sehr warmer und kalter Speisen oder Getranke 
(z. B. kaltes Wasser naeh heifier Suppe). Durch S aur en (Sałat, 
Essiggurken, Mixpickles) wird das Email angegriffen, indem aus 
dem phosphorsauren und kohlensauren Kalkę lósliche, organisch- 
saure Kalkverbindungen entstehen. Auch der Zucker ist, wenn 
er zwischen den Zahnen langer verbleibt, diesen nicht zutraglich, 
da derselbe einen gtinstigen Nahrboden fur einen Spaltpilz: die 
Fadenbacterie Leptothrix buccalis bildet, den man ais die Haupt- 
ursache der Zahnfaulnis (Caries) betrachtet.

Durch den Absatz von Kalksalzen aus dem Speichel entsteht der so- 
genannte Zahnstein, der sich vom Rande des Zahnfleisches aufwarts anzusetzen 
beginnt und die Zahne missfarbig macht. Er kann von einem Zalmarzte me- 
chanisch entfemt werden. Beginnt ein Zahn sich auszuhbhlen oder auszu- 
brockeln, so kann er durch einen entsprechenden Verschluss (Plombę) noch 
lange Zeit schmerzlos und kaufaliig erhalten werden. Es ist daher auBer der 
sorgfaltigen Reinigung der Zahne geboten, dieselben alljahrlich einmal von 
einem Zahnarzte untersuchen zu lassen.
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Ernahrungsorgane.
Die Leibeshóhle wird durcli das muskulose, kuppelfórmig 

nach oben gewólbte Zwerchfell in zwei Rannie, namlich in die 
obere, kleinere Brusthóhle, und in die untere, grófiere Bauch- 
hdhle gesondert. In der Brusthóhle sind die Organe fur die 
Athmung und das Herz, in der Bauchhóhle ist der grófite Theil 
der Yerdauungsorgane gelegen.

Verdauungssystem.
Der Mensch braucht nicht nur zum Aufbaue seines Kórpers 

Stoffe, die er von der AuGenwelt aufnehmen muss, sondern er be- 
nóthigt ihrer auchzum Ersatze der durch jegliche, sei es physische 
oder geistige Arbeit unbrauchbar gewordenen Gewebebestandtheile 
seines Kórpers. Zur Aufnahme dieser Substanzen und zur Assimi- 
lierung derselben (Gestaltung zu integrierenden Theilen der leben
den Gewebe) dient das Yerdauungssystem.

Verdauungscanal.
Der ganzeNahrungscanal zerfallt in die Mund- und Rachen- 

hóhle, die Speiseróhre, den Magen
Mund- und Racheuhóhle. Die

Mundhóhle (Fig. 26, vgl. auch 
Fig. 49), breitet sich zwischen dem 
Ober- und Unterkiefer aus, ist 
grófitentheils von Weichtheilen be- 
grenzt und mundet nach aufien 
durch die von den Lippen begrenzte 
Mundóffnung.

Der zwischen den Kiefern f 
und den Wangen gelegene Theil 9 
der Mundhóhle heil.it Backen- 
hóhle. Unten bilden die Zitngen- 
muskeln und die Zunge selbst, 
welche vom Zungenbein gestiitzt 
wird, oben der harte Gaumen „ . , _7 . . a weicher Gaumen, b und c Gaumen-
und hinten eme muskulose Wand, bogen,dMandel,eZapfcłien,/Tłachen- 
der weiche Gaumen (Gaumen- eingang, 9 Zunge.
segel) a mit dem in der Mitte herabhangenden Zapfchen e, die 
Grenze. Yom weichen Gaumen aus verlaufen jederseits schief 
nach hinten gerichtet je zwei bogenfórmige Falten b und c, welche 

2*  

heil.it
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die Gaumenbogen darstellen. Diese Falten bilden die Scheide- 
wand zwiscben der Mundhbhle und der Rachenhbhle (Schlund). 
Zwischen den beiden Gaumenbogen liegt jederseits ein driisen- 
artiges Gebilde; diese Driisen heiBen Mandeln d.

Die Mandeln und das Zapfchen schwellen bei Entziindungen oft so be- 
deutend an, dass sie nicht nur den Racheneingang, sondern selbst den hinter 
diesem liegenden Theil der Rachenhbhle ausfiillen und bedeutende Schling- 
bescliwerden („Halsweh”), ja selbst Erstickungsgefahr bedingen. Um in den 
Schlund'sehen zu kbnnen, driickt man im geóffneten Munde das hintere Zungen- 
ende etwa mittelst eines Lbffelgriffes nieder und lasst „a” sagen. Zeigt sich 
auf den Mandeln oder auf der Rachenschleimhaut ein weiBlicher Beleg, 
der sich nicht wegstreichen lasst (und ist zugleich Fieber vorhanden), so ist 
mbglichst bald ein Arzt zu rufen, da ein Fali von Diphtheritis (brandiger 
Rachenkatarrh) yorliegen kann. Die Diphtheritis ist eine ansteckende (infec- 
tiose), rasch sich yerschlimmernde, gefahrliche Krankheit.

Der untere Theil der Rachenhbhle verengt sich nach ab- 
warts und geht in die Speiserbhre uber. Die Rachenhbhle steht 
aufier mit der Mundhohle noch durch den Nasen-Rachencanal mit 
den Nasenhohlen, durch die Eustachische Rohre mit dem Gehor- 
organe, endlich noch mit dem Kehlkopfe in Verbindung; letzterer 
fuhrt zu der (vor der Speiserbhre liegenden) Luftrohre.

Speiserohre. Die Speiserbhre besteht aus einem daumendicken, 
hautigen Canale, welcher hinter der Luftrohre durch die ganze

Fig. 27. Fig. 28.
e d c b a

Magen mit dem Zwolffingerdarme so aufgeschnitten, dass
man die Innenflache sieht. I Durchschnitt der Magenwand (30mal vergr.).

a Magengrund, b unteres Ende der Speise- a Labzellen, b Labdrtisen, c glatte 
rohre, c Mageneingang, d obere Krummung, Muskelschichte, d Bindegewebe, 
e Pfórtner, f Miindung des Gallen- und e langsgelagerte —, f ringiormig 
Pancreasganges, g Zwolffingerdarm, h Leer- u. schief yerlaufende Muskelfasern, 

darm. , ...... — g Bauchfellschichte.
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Brusthóhle bis zum Zwerchfelle verlauft, dieses durclibohrt und in
den Magen mundet.

Magen. Der Magen (Fig. 27) ist eine sackfbrmige Erweiterung 
des Verdauungscanales, welche in der Mitte der oberen Bauch- 
gegend, unmittelbar unter der linksseitigen Wólbung des Zwerch- 
felles liegt. Die Speiseróhre b geht trichterfórmig in denMagen- 
mund c iiber; naeh rechts verschmalert sich der Magen und endet 
mit einer Einschnurung, dem Pfórtner e, an welchem eine falten-
artige Klappe den Ausgang schliefien kann.

Die Magenwand besteht aus glatten Muskelfasern in mehreren Lagen 
(Fig. 28). Aufien finden sich Langsfasern; dann naeh innen folgend ringformig
um den Magen gehende 
Kreisfasern und In schiefer 
Richtung angeordnete 

Faserziige. Durch die Zu- a 
sammenziehung dieser & 
Muskeln gerath der Inhalt c. 
des Magens in walzende d- 
oder kreisende Bewegung. 
Naeh innen folgt die 
Schleimhaut, und zwar 
zunachst ein lockeres Ge- 
webe mit GefaBen, dariiber 
die Drusenschichte, zu- 
sammengesetzt aus dicht 
neben einander gelagerten 
Schlauchen, den Lab- 
drtisen mit den Lab- 
zellen, welche wahrend 
der V erdauung den Magen- 
saft absondern. Dieser 
besteht aus einer Fliissig- 
keit, welche groBtentheils 

Wasser, verschiedene 
Salze, ferner S alzsaur e und 
ein wichtiges Ferment, „ 
das Pepsin, enthalt.

Darni. An den

Fig. 29.

Pfórtner schliefit sich 
der Darm an, welcher 
8—9 Meter lang und 
vielfachgewunden ist. 
Derselbezerfalltin den 
engeren Dunndarm 
und in den weiteren 
wulstigen Dickdarm.

Brust und Bauch-Eingeweide naeh Entfernung des Lungenfelles, 
des vorderen Theiles des Herzbeutels und des groBten Theiles 

des Bauchnetzes. Sichtbar sind:
a Kehlkopf, 6 Schilddriise, c reehte Kopfarterie, d Luft- 
róhre, e reehte Kopfvene, f Schlusselbeinarterie, dar- 
unter die Schlusselbeinvene, g reehte Lunge, Tl ab- 
steigende Hohlvene, z Zwerchfell, fc Leber, etwas 
abgehoben, Z querverlaufender Grimmdarm, m Blind- 
darm, n Wurmfortsatz, o Schliisselbein, p Aorta- 
bogen, q Lungenarterie, r linkę Lunge, s Herz, t Herz- 
beutel, v unterer Lappen der linken Lunge, w Milz, 

x Magen, y Netz, z Dunndarm.
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Der Dunndarm (Fig. 29) fullt unter vielfachen Windungen 
einen sęhr groBen Theil des Bauchraumes aus. An ihm unter
scheidet man: den sich an den Magen anschlieBenden Zwólf- 
fingerdarm, den darauf folgenden Leerdarm und den Krumm- 
darni. Die Dunndarmschleimhaut enthalt eine zahllose Menge 
kleiner, kegelfórmiger Hervorragungen, welche Darmzotten 
heiBen.

Der Dickdarm besitzt keine Zotten und tragt bei seinem 
Beginne an der unteren rechten Seite des Bauches den Blind- 
darm mi, der in eine wurmfórmige, hohle Verlangerung n, den 
Wurmforts.atz, endet. Man unterscheidet am Dickdarm: den 
Grimmdarm Z, dessen Tlieile ais aufsteigender, quer verlaufender 
und absteigender Grimmdarm bezeichnet werden; ferner den Mast- 
darm, welcher in den After mundet.

Der in der Bauchhbhle liegende Theil des Verdauungscanales 
wird vom Bauchfelle eingeschlossen. Das fettreiche Band des- 
selben, welches zwischen den Windungen des Dunndarmes aus- 
gebreitet ist und denselben festhalt, wird Gekróse genannt. Die 
ebenfalls fette Bauchfellfalte, welche sich iiber dem Magen und 
dem Darm ausbreitet, heiBt das Netz y.

Driisige Absonderungsorgane.
Dieselben 

speicheldruse
sind: die Mundspeicheldrusen, 
und die Leber.

die Bauch-

Fig. 30.

Traubiger Zweig aus der Ohr- 
speiclieldruse (stark vergr.). 

a Endblaschen, b Aus- 
fuhrungsgange.

Gewebe der Leber (stark vergr.).
Az Leberzellen, Gg feinste Gallengange zwischen 

denselben.
Mundspeicheldrusen. Die Speicheldrusen des Mundes sondern 

eine alkalisch reagierende Fliissigkeit, den Speichel, ab. Man 
unterscheidet Ohr-, Unterzungen- und Unterkiefer-Speichel- 
driisen, unter denen die erstgenannten, im Winkel zwischen 
Ober- und Unterkiefer gelegen, die gróBten sind. Der aus den 
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Ohrspeicheldrusen stammende Speichel enthalt ein fur die Um- 
wandlung des Starkemehles wichtiges Ferment, das Ptyalin.

Der Mumps (Ziegenpeter) ist eine Entziindung der Ohrspeicheldrusen. 
Er gibt sich durch eine mehr oder weniger schmerzhafte (bisweilen sehr groBe) 
Geschwulst dicht vor dem Ohre zu erkennen. Bei Anwendung warmer Um- 
schliige yerscliwindet die Entziindung meist in einigen Tagen.

Bauchspeiclieldriise. Die Bauchspeicheldriise liegt hinter 
dem Magen zwischen der Milz und der Kriimmung des Zwolf- 
fingerdarmes. Sie bereitet den Bauchspeichel, der sich in den 
Zwólffingerdarm ergiefit.

Leber. Die Leber (Fig. 29 k) ist das grbfite driisige Organ 
des Leibes; sie liegt auf der rechten Seite des Magens, dicht 
unter dem Zwerchfelle und unter den Rippen und ist in einen 
rechten und linken Lappen getheilt, von denen der letztere den 
Magen theilweise iiberdeckt. Die Leber ist rothbraun und von 
derbem, kornigem Gefuge. In ihr verzweigen sich zahlreiche 
kleinere und gróhere Blutgefafie, zwischen dereń feinsten Maschen 
die Lebersubstanz (Fig. 31) eingebettet ist. Letztere besteht aus 
Zellen Lz, in denen aus dem von der Pfortader zugefuhrten Blute 
ein zuckerahnlicher Stoif, Glycogen, und die Galie, eine griin- 
bis gelbbraune, bittere Flussigkeit, bereitet werden. Die Galie 
geht durch den Gallengang zum Zwblffingerdarme und ergiefit sich 
daselbst gemeinschaftlich mit dem Bauchspeichel. Vom Gallengange 
geht eine Abzweigung zur Gallenblase, in welcher sich die Galie 
ansammelt.

Ist der Austritt der Galie in den Zwólffingerdarm behindert, so staut 
sich die Galie in den Gallengangen und wird dann durch die LymphgefaBe der 
Leber in den Blutkreislauf uberfiihrt. Es tritt „Gelbsucht" ein.

Nahrungsmittel.

Pflege des Verdauungsapparates.
Nahrungsmittel sind solche aus dem Thier- oder Pflanzenreiche 

stammende Substanzen, welche diejenigen^Nahrstoffe (Nahrungs- 
stoffe) enthalten, aus denen unser Kofper zusammengesetzt ist, 
und in denen diese Nahrstoife in solcher Form enthalten sind, 
dass sie assimiliert, d. h. in Kórpersubstanz umgewandelt werden 
kbnnen. Je reicher an Nahrstoffen ein Nahrungsmittel ist, desto 
nahrhafter ist es; je leichter und besser aber die Nahrstoffe in 
das Blut geschaift werden kónnen, desto yerdaulicher ist es. 
Es miissen beide Factoren yereint sein; das nahrhafteste Nahrungs-

7
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mittel wird dem Kórper wenig niitzen, wenn es nicht verdaut 
wird. Es ist somit fur eine gute Ernahrung 1. ein gesunder 
Verdauungsapparat und 2. die Zufuhr einer hinreichen- 
denMenge nahrhafter und leicht yerdaulicher Nahrungs- 
mittel erforderlich.

Nahrhaftigkeit und Verdaulichkeit sind ganz verschiedene Dinge. So sind 
z. B. ungeschalte, nicht weichgekochte Hulsenfriichte sehr nahrhaft, aber schwer 
yerdaulich; schwache Fleischbrtihe ist leicht yerdaulich, aber wenig nahrhaft.

Die Nahrungsstoffe, welche der Mensch zur normalen kórper- 
lichen und geistigen Entwicklung benóthigt, sind Eiweifikórper, 
Kohlehydrate, Fette, anorganische Salze und Wasser. Da 
dieselben sowohl in den thierischen, d. h. aus dem Tliierreiche 
stammenden, wie auch in den pflanzlichen Nahrungsmitteln ent- 
halten sind, so kónnten wir uns entweder ausschliefilich von ani- 
maler oder bloB von vegetabilischer Kost ernahren.

Es muss jedoch betont werden, dass die pflanzlichen Nahrungs- 
mittel schwerer yerdaulich sind ais die thierischen, weil ihre Nahr- 
stoffe (Starkę, Kleber, Legumin) meist in Zellen mit schwer durch- 
dringbarer Wand eingeschlossen sind. Dazu kommt, dass die pflanz
lichen Nahrungsmittel wegen ihrer Armut an EiweiBstoffen und 
Fetten in viel gróBerer Menge eingenommen werden mussen ais 
die thierischen. Die Beschaflenheit unserer Zahne, sowie der 
ganze innere Bau unseres Verdauungsapparates weisen uns auf 
gemischte Kost. Eine solche ist nicht nur eine angenehme 
Abwechslung fur den Gaumen, sondern auch ein Bedurfnis fur 
den Kórper. Im besonderen soli sich die Wahl der Nahrung naeh 
Alter, Gesundheitszustand, Beruf, Klima, Jahreszeit u. s. w. richten.

Unter den Nahrungsmitteln nimmt den ersten Platz die Milch (Kuh-, 
Schaf-, Ziegenmilch) ein; sie enthalt alle diejeńigen Bestandtheile, aus denen 
unser Kórper sich aufbaut. Bildet doch die Muttermilch unter normalen Ver- 
haltnissen monatelang die einzige Nahrung des Sauglinges; sie ist fur sich 
allein imstande, den ganzen Stoffwechselprocess seines Kbrpers zu unterhalten 
und die Ausbildung aller Gewebe zu ermóglichen. Gute Milch erzeugt auch 
gutes Blut und ist daher besonders sogenannten blutarmen Personen zu em- 
pfehlen. Normale Kuhmilch enthalt in Procenten: Wasser 87'2, Kasestoff 3, 
Albumin 0'5, Fett 3'7, Zucker 4’9, Salze 0’7. Die bei der Butterbereitung ver- 
bleibende Buttermilch bildet ein erfrischendes, leicht verdauliches und 
immerhin noch nahrhaftes Getrank.

Naeh der Milch sind die Vógeleier (andere kommen kaum in Betracht) 
am nahrhaftesten. Sie mussen ja alle zur Entwicklung des werdenden Thieres 
nóthigen Stoffe enthalten. Die Verdaulichkeit der Eier richtet sich naeh ihrer 
Zubereitung. Am leichtesten werden sie in feiner Vertheilung (in Suppe oder 
Milch eingekocht) assimiliert.
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Den dritten Rang unter den Nahrungsmitteln nimmt das Fleisch, 
besonders jenes der Wirbelthiere ein. Es ist reich an EiweiB, Fett und Salzen. 
Gut gekochtes oder gebratenes Fleisch ist leichter yerdaulich ais rohes; aus 
demselben Grunde ist auch das Fleisch junger Thiere jenem alter Thiere vor- 
zuziehen. Der Nahrwert der Fleischsuppen wird meist uberschatzt. Immerhin 
wirkt kraftige-Fleischbriihe (Rinds- oder Htihnersuppe) infolge des Gehaltes an 
Salzen und Extractivstoffen belebend und starkend auf die Neryen. Das hiebei 
extrahierte Fleisch besitzt einen geringen Niihrwert.

Die Hillsenfruchte (Erbsen, Linsen, Bohnen) sind infolge ihres groBen 
Gehaltes an EiweiB (Legumin) und Starkemehl sehr nahrhaft; sollen sie aber 
auch gut yerdaut werden, śo muss man sie (durch Schalen) von ihrer unverdau- 
lichen Htille befreien. Da die Hulsenfriiehte nur sehr geringe Mengen von 
Fett enthalten, so ist solches bei der Speisebereitung zuzugeben. In hartem 
Wasser werden sie erst bei langerem Kochen weich.

Die yerschiedenen Kasesorten haben infolge ihres groBen EiweiB- 
gehaltes (Casein), manche auch noch wegen des Fettreichthum.es einen bedeu- 
tenden Nahrwert. Auch erhóht Kasę in hohem Grade die Verdauung vege- 
tabilischer Speisen. — Butter ist wegen des hohen Fettgehaltes (82—84 Procent) 
ein niitzliches Nahrungsmittel. Kunstbutter (Margarinbutter) ist eineMischung 
yon Naturbutter und Rindstalg.

Brot enthalt die Bestandtheile des Mehles (Weizen, Roggen, Gerste, 
Kukuruzmehl), also Starkę und Kleber. Je reicher an letzterem es ist, desto 
ńahrhafter ist es. Feine Mehlspeisen, die Mehl, Milch, Eier, Zucker, Butter 
enthalten, sind — wenn nicht zu fett — nahrhaft und leicht yerdaulich. Zucker- 
werk ist den Zahnen schadlich.

Kartoffeln bilden wegen ihres minimalen EiweiB- und Fettgehaltes fur 
sich allein ein sehr schlechtes Nahrungsmittel. Ein arbeitender Mann milsste in 
24 Stunden zehn Kilogramm Kartoffeln yerzehren, um aus denselben den Bedarf 
an stickstoffhaltigen Nahrstoffen zu decken. Erdapfel bilden daher nur durch 
Beigabe von Fleisch, Milch, Kasę ein nahrhaftes Gericht.

Gemiise und Obst haben wegen des hohen Wassergehaltes einen relatiy 
geringen Nahrwert. Die Gewiirze sind ais Nahrungsmittel ohne Belang. Doch 
yerbessern sie den Geschmack der Speisen und regen dadurch die Speichel- 
driisen zu starkerer Absonderung an. Das wichtigstę Gewiirz ist das Kochsalz.

Von den mannigtaltigen Getranken ist das beste und billigste reines, 
frisches Wasser. Da alle Gewebe unseres Kórpers Wasser enthalten, z. Th. 
in groBer Menge, da wir ferner durch die Hautausdiinstung (besonders in 
heifier und trockener Luft), dann durch die Ausathmung und die Harnentleerung 
fortwahrend Wasser yerlieren, so ist der Bedarf desselben ein bedeutender.

Das Trinkwassei- soli rein (ungetriibt), vóllig farb- und geruchlos 
sein. Von grófiter Bedeutung fur die Giite des Trinkwassers ist es, dass das- 
selbe von Infectionskeimen (Mikro-Organismen) frei sei, da eine Anzahl 
ansteckender Krankheiten, wie Cholera und Typhus, durch sie ihre Verbreitung 
finden kann. Deshalb sind Brunnen nicht bei Aborten oder Diingstatten an- 
zulegen; sie sind durch die oberen Bodenschichten mit wasserundurchlassigen 
Wandungen zu fuhren; in der Umgebung des Brunnens ist gróBte Reinlichkeit 
aufrecht zu halten.

Kaffee, Thee, Chocolade, ferner Biei' und Wein gehóren nicht 
zu den Nahrungs-, sondern zu den Genussmitteln, da sie einen nur geringen 

Fettreichthum.es


26

Nahrwert haben und — in maBigei- Menge genossen — anregend auf das 
Nervensystem wirken. Kinder verschone man mit starken Kaffee- und Thee- 
aufgiissen, mit Bier und Wein (was nicht hindert, dass unverfalschter Wein 
ais Medicin gegeben wird), und unter allen Umstanden mit Brantwein.

Alle „geistigen” Getranke (Bier, Wein, Brantwein u. s. w.) enthalten 
Alkohol, der ein Gift ist. Es betragt die Alkoholmenge in Procenten (100 
Theilen) : Bier 2'9—8'2, Wein 10’0—10'5, Brantwein 49—77. — Unter gewissen 
Umstanden und in maBiger Menge genommen, konnen Bier und Wein eine 
gute Wirkung ausiiben. Hingegen ist der fortgesetzte ubermaBige Genuss 
aller geistigen Getranke, also auch des Bieres, schadlich. In ganz besonderem 
Grade gilt dies wegen des hohen Alkoholgehaltes von jedem Brantwein, 
vom fuseligen Schnaps ebenso wie vom feinsten Cognac. Es ist eine irrige 
Ansicht, dass der Brantwein ein „starkendes” Getrank sei, denn nach Ein- 
nahme desselben folgt der kurz andauernden Muskel- und Nervenerregung 
eine desto nachhaltigere Abspannung.

Die ubermaBige Trunksucht bildet die Quelle zahlreicher kórperlicher 
und seelischer Leiden; der Alkohol schwacht die Geistes- und Kórperkrafte, 
zerrilttet das Neryensystem, erzeugt oder yerschlimmert eine Menge von Krank- 
heiten. Der dem Brantwein Ergebene yerliert Zeit, Geld, Gesundheit, Arbeits- 
lust, den sittlichen Halt, den hauslichen Frieden; geradezu erschreckend groB 
ist die Zahl der Alkoholiker, die alljahrlich in die Straf- und Irrenanstalten 
gebracht werden. Leider yerschont man selbst Kinder nicht mit dem Gifte, 
genannt Alkohol. Dieser Unverstand racht sich spater oft in grausamer Weise: 
Zuriickbleiben im Wachsthume, neryóse Leiden, Gedachtnisschwbche, geistige 
Tragheit, allerlei Krankheiten, stille Laster sind die Folgen.

Es ist daher die Pflicht eines jeden Lehrers, sich am 
Kampfe gegen den Alkoholismus zu betheiligen. Er kann dies 
durch seine personliche Haltung, durch die Einwirkung auf die Schulgemeinde 
und das Elternhaus sowie durch den Unterricht in der Schule thun. Bei ver- 
schiedenen Unterrichtsgegenstanden ergeben sich Gelegenheiten, zur MaBigung 
zu mahnen und auf die traurigen Folgen der Trunksucht belehrend und 
warnend hinzuweisen.*)

Ein erwachsener, arbeitender Mann braucht (nach Moleschott) taglich 
durchsclmittlich in Dekagramm: 280 Wasser, 40 Kohlehydrate, 13 EiweiBstoffe, 
9 Fett, 3 Salze, zusammen also etwa 3’/2 Kilogramm Nahrungsstoffe, welche 
in den Speisen und Getranken enthalten sein' miissen.

Beziiglich der Pflege des Verdauungsapparates und 
der Erhaltung eines normalen Stoffwechsels gelten fol- 
gende Regeln:

1. Man wahle gehórig nahrhafte und nicht schwer verdauliclie 
Nahrungsmittel. 2. Man fuhre eine geniigende Menge von Nah- 
rungsmitteln in den Magen ein. Besser ist es, mit dem Essen vor

*) Naheres hieruber enthalt die Schrift: „Wie kann durch die Schule 
dem zur Unsitte gewordenen Missbrauche geistiger Getranke entgegengewirkt 
werden?” Preisgekrónte Studie von Victoi- von Kraus. Wien (Graeser) 1895. 
42 Seiten. Preis 60 Heller. Die aufmerksame Lectiire dieser gediegenen Ab- 
handlung muss allen Lehrpersonen empfohlen werden. 
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der vollstandigen Sattigung aufzuhóren, ais den Magen zu iiber- 
fullen. 3. Man fórdere die Verdaulichkeit und die Verdauung der 
Nahrungsmittel durch entsprechende Zubereitung der Speisen, 
durch Zerkleinerung mit Messer und Zahnen, durch Wassertrinken, 
durch regelmafiiges Einhalten der Mahlzeiten und durch Bewegung 
in reiner Luft. 4. Man entfeme oder lockere vor und nach der 
Mahlzeit alle die Bauchgegend einengenden Kleidungsstiicke. 
5. Man fiille den Magen nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen 
an. 6. Man verhute das Einfiihren schadlicher Stoffe. Verunreinigtes 
Wasser, giftige Pilze und andere Pflanzen (Schierling, Tollkirsche), 
das Fleisch kranker (milzbrandiger, finniger oder trichinoser 
Thiere), alte Wiirste mit saurem Beigeschmacke, verwesender Kasę, 
reichlicher Genuss von Spirituosen u. s. w.) kónnen nicht nur ge- 
fahrliche Krankheiten, sondern unter Umstanden auch den Tod 
zur Folgę haben.

BlutgefaBsystem.
Das BlutgefaBsystem besteht aus weiten und engen hautigen 

Róhren (Blutgefafien), die von einem Centralorgane, dem Her z en, 
ausgehen und sich in allen Theilen des Kórpers verzweigen. Die 
groBen Blutgefafie haben den Zweck, ais Leitungsbahnen des Blutes 
zu dienen, wahrend an den feinen und diinnwandigen letzten Ver- 
zweigungen der GefaBe der Austausch von Stoffen aus dem Blute 
zu den Geweben hin und umgekehrt sich vollzieht.

Blut. Das Blut ist eine undurchsichtige, rothe, etwas klebrige 
Fliissigkeit von salzig-sufilichem Geschmacke. Durch das Mikroskop 
betrachtet, erscheint es ais eine fast farblose Fliissigkeit, in welcher

Fig 32.

AB Cl)
A Rothe Blutkórperchen von der Flachę gesehen, B geldrollenartig aneinander 
gelagert, C weiBe Blutkórperchen mit Protoplasma-Fortsatzen, IJ Hamoglobin- 

Krystalle (alle Figuren sehr stark vergrófiert).

eine auBerordentlich groBe Menge kleiner, gelblich rother oder 
farbloser Kórperchen (Zellen) herumschwimmt, welche Blut
kórperchen genannt werden (Fig. 32).
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Fig. 33.

Schematische Darstellung des Herzens.

I reehte, IV linkę Schlusselbeinarterie, II 
reehte, III linkę Kopfpulsader, V abstei- 
gende Aorta. 1 reehte Drosselvene, 2 ab- 
steigende Hohlvene, 3 reehte Schlusselbein- 
vene, 4 aufsteigende Hohlvene, 5 Lungen- 
arterie, Z Zwerchfell. (In der linken 
Vorkammer die Einmiindungen der vier 
Lungenvenen sichtbar; in der linken 
Kammer die zweizipflige, in der rechten 
Kammer die dreizipflige Klappe.)(Original.)

Die rothen Blutkorperchen haben die G-estalt von kreis- 
runden, an ihren breiten Flachen tellerformig vertieften Scheibchen 
(Fig. 32 A, B). Sie enthalten einen eiweilJ- und eisenhaltigen 
Farbstoff, das Hamoglobin, welches die Fahigk-eit hat, mit dem 
Sauerstoffe der eingeathmeten Luft eine lockere, chemische Ver- 
bindung, das Oxyhamoglobin, zu bilden, welches gegeniiber 
dem Hamoglobin eine hellrothe Farbę hat. Die far bios en Blut- 
kórperchen oder Lymphkórperchen, welche im Blute in einer 
bedeutend geringeren Anzahl ais die rothen Blutzellen enthalten 
sind, haben die Eigenschaft, durch Aussenden und Wiedereinziehen 
von Fortsatzen ihre Gestalt zu verandern (Fig. 32 C). Man unter
scheidet ein infolge des Oxyhamoglobins —■ hellroth gefarbtes, 
arterielles Blut und ein — an Oxyhamoglobin armes — dunkel- 
rothes, vendses Blut. Auch enthalt das arterielle Blut mehr 
Sauerstoff und weniger KohlenSaure ais das venóse.

Lasst man Blut aus der Ader ausflieBen und ruhig stehen, so scheidet 
sich aus der Blutflussigkeit (dem Blutplasma) eine feste, faserige Substanz, 

der Faserstoff (Fibrin), aus. In 
den zahlreichen, dicht zusammen- 
liegendenFasern desselben sammeln 
sich die Blutkorperchen; Faserstoff 
und Blutkorperchen bilden den 
Blutkuchen. Naeh einigen Stun-, 
den bildet er eine feste, mit dem 
Messer schneidbare Masse. Die 
iibrigbleibende klare Fltissigkeit 
heiBt Blutwasser (Serum).

Herz. Das Herz (Fig. 33) 
ist ein kegelfórmig gestalteter, 
hohler, aus dicken Wanden 
bestehender Muskel. Es liegt 
im vorderen Theile der Brust- 
hbhle zwischen den Lungen, 
mehr gegen die linkę Seite 
und wird von einem hautigen 
Sacke, dem Herzbeutel, ein- 
geschlossen. Die muskulbsen 
Wandę des Herzens besitzen 
die Eigenschaft, sich kraftig 
zusammenziehen zu kónnen. 
Die innere Hóhle desselben 
wird durch eine Langsscheide- 
wand in zwei Halften, eine
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rechte und eine linkę, getheilt, die in keiner Verbindung mit 
einander stehen. Jede dieser Halften wird durch eine quer- 
verlaufen.de Wand wieder getheilt. in einen oberen Baum, die 
Vorkammer (Vorhof), und in einen unteren Baum, die Kammer. 
Die Vorkammern sind diinnwandig und besitzen je eine zipfel- 
artige Ausbuchtung, das Herzohr; Vorkammer und Kammer 
derselben Seite stehen mit einander durch eine in der Quer- 
scheidewand befindliche Offnung so in Verbindung, dass von der 
Vorkammer Falten (Zipfe) in die Herzkammer hinabhangen, 
welche mittelst eigener Sehnen an der inneren Herzwand befestigt 
sind (vgl. Fig. 33), und ais Klappen dienen, die dem Blute die 
Strbmung von den Vorkammern in die Kammern, aber nicht um- 
gekehrt gestatten.

Adern. Die Adern sind hautige Bbhren, welche ihrer Be- 
schaffenheit und Yerrichtung nach in drei Arten zerfallen: Schlag- 

Fig. 34.

cdedc’
Darmzotte (stark vergr.). 

a Cylinderepithel mit 
hellem Randsaume b. 
c Vene, c’ Arterie, d 

Muskelfasern, 
e Lymphschlauch.

Fig. 35.

Capillarnetz in einem Muskel 
(200 mai vergr.).

a Arterie, c Vene.

Fig. 36.
a

Z
Schema des Blutkreislaufes.

i k Z Korperkreislauf, b a c 
Lungenkreislauf, d rechte, e 
linkę Vorkammer, g rechte, 

f linkę Kammer.

adern oder Arterien, Blutadern oder 
Venen und Saugadern oder Lymph- 
gefafie.

Die Schlagadern (Arterien)sind 
Bohrem, in denen das Blut von den Herzkammern aus zu den 
einzelnen Kbrpertheilen fliefit. Sie haben starkę, elastische Wan- 
dungen und fiihren in der Begel arterielles Blut (Fig. 33, I—IV).

Die Blutadern (Venen) sind G-efaBe, welche das Blut von 
den yerschiedenen Kbrpertheilen zu den Vorkammern des Herzens 
zuruckfuhren. Sie haben dunnere, mehr dehnbare aber weniger 
elastische Wandungen ais die Arterien und enthalten in der Begel

verlaufen.de
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Luftróhre
R. Drosselvene

R. Schlusselbein- 
vene

Abst. Hohlvene
Lungenarterie

R. Vorkammer
R. Kammer

Lunge
Aufst. Hohlvene

Lebervene
Leber 

Pfortader
Nierenvene

Fig. 37.

Schenkelarterie

Huftarterie

Beckenarteiie

L. Kopfarterie

L. Kammer

Aorta
Milz

Armarterie

Nierenarterie*

Aortabogen
L. Yorkainmer
Lungenrene

L. Schlusselbein- 
arterie 

Unben. Arterie

IIuftvcne

Beckenvene

Schenkelvene

Roth sind, wie in den voran-Ubersichtliche Darstellung des Blutkreislaufes. __________, ____ _
gehenden Figuren, jene Hóhlen des Herzens und jene Adern, welche arierielles, 
blau, welche venóses Blut ftthren. Die kleineren GefaBstamme und Capillaren 

fehlen. 
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venbses Blut (Fig. 33, 1—4). Im Inneren sind die Venen vielfach 
mit taschenahnlichen Klappen versehen, welche das Zuriickstrbmen 
des Blutes hindern.

Die Saugadern oder LymphgefaBe bilden ein System von 
Gefafien, dereń Inhalt (die Lymphe) eiweiBhaltige Safte sind. In 
der Lymphe unterscheidet man das Lymphplasma und die Lymph- 
zellen; letztere sind jene Elemente, welche mit dem Lymphstrom 
in die Blutbahn gelangen und innerhalb derselben ais farblose 
oder „weifie” Blutkorperchen (vgl. Fig. 32, C) bezeichnet werden. 
Die LymphgefaBe stehen mit zahlreichen sogenannten Lymph- 
driisen in Verbindung und enthalten, ahnlich den Venen, in 
ihrem Inneren zahlreiche Klappen. Zum LymphgefaBsystem 
gehóren auch die (bei der Verdauung zu besprechenden) Chylus- 
gefaBe.

Blutkreislauf. Der groBe oder Kórperkreislauf beginnt 
in der linken Herzkammer. Aus ihr entspringt die groBe Kbrper- 
schlagader oder Aorta. Diese steigt (vgl. Fig. 37) aufwarts, biegt 
bogenfórmig naeh hinten um und verlauft dann absteigend (ais 
Brustaorta) bis zum Zwerchfelle, welches sie durchbohrt und weiter 
ais Bauchaorta bis in die G-egend des vierten Lendenwirbels. Hier 
gabelt sie sich in zwei Astę, welche zu den Beinen verlaufen. In 
ihrem Verlaufe gibt sie zahlreiche Arterien ab, die sich weiter 
verzweigen. Drei aus dem Aortenbogen entspringende Astę ver- 
sorgen den Kopf und die oberen GliedmaBen mit Blut. Die Arterien 
Ibsen sich endlich in den Geweben in zahlreiche, uberaus enge 
CapillargefaBe auf. In dem Gebiete der Capillaren gibt das Blut 
Stoffe ab, die zur Ernahrung der Gewebe nothwendig sind, nimmt 
Ausscheidungsproducte des Stoffwechsels auf und wird infolge der 
von den Verbrennungsprocessen herstammenden Kohlensaure venbs. 
Die aus den Capillaren sich sammelnden Venen vereinigen sich zu 
grbfieren Stammen und diese schliefilich zu zwei BlutgefaBen, der 
absteigenden (oberen) und aufsteigenden (unteren) Hohl- 
vene, welche in die reehte Vorkammer des Herzens munden. Aus 
dieser gelangt das venbse Blut in die reehte Kammer, von welcher 
aus der kleine oder Lungenkreislauf beginnt. Aus der rechten 
Kammer entspringt die Lungenarterie, spaltet sich unter dem 
Aortenbogen in zwei Astę, die sich weiter verzweigen und in dem 
Capillarnetze der Lunge ausbreiten. Das in der Lunge durch 
Sauerstoffaufnahme der Blutkorperchen arteriell gewordene Blut 
gelangt durch vier BlutgefaBe zur linken Vorkammer und aus 
dieser zur linken Kammer des Herzens.
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Aus der Vereinigung der Venen des Magens, des Dunn- 
darmes, der Milz und der Bauchspeicheldriise entsteht die 
Pfortader; sie mundet unter der Leber in diese ein, und bildet 
hier ein Capillarnetz; die Leber besitzt aber auch ein Er- 
nahrungsgefaB, namlich die Leberarterie. Aus den Capillaren 
dieser beiden Gefafie, der Pfortader und der Leberarterie, geht 
die Lebervene hervor, welche unter dem Zwerchfelle in die 
aufsteigende Hohlvene mundet. In der Leber wird aus dem von 
der Pfortader zugefuhrten Blute die Galie bereitet.

Die Dauer des Kreislaufes, d. i. die Zeit, in welcher ein 
Blutkórperchen die ganze Bahn des Kreislaufes durchstrómt, be- 
tragt etwa 23 Secunden.

Indem sich die Herzkammern zusammenziehen, wird das Blut einerseits 
in die Aorta, anderseits in die Lungenarterie getrieben. Infolge eines sinn- 
reichen Verschlusses der in der Querscheidewand des Herzens angebrachten 
Klappen (Segelventile) kann das Blut nicht gleichzeitig in die Vorkammern 
gelangen. Diese fiillen sich vielme.hr mit Blut, welches ihńen rechts durch die 
Hohlvenen, links durch die Lungenvenen zugefiihrt wird. Gleich darauf er- 
schlaffen die Kammern und fiillen sich mit dem Blute aus den Vorkammern, 
welche sich gleichzeitig zusammenziehen. Hiebei wird eine Riickstrómung des 
Blutes aus den Vorkammern in die einmiindenden Venenstamme theils durch 
eine Verengerung der Einmiindungsstellen der Venen, theils durch die in den 
Venen befindlichen Klappen verhindert. Das Zuriickstrómen des Blutes aus der 
Aorta und Lungenarterie in das Herz wird durch den Verschluss von je drei 
am Ursprunge der genannten BlutgefaBe befindlichen halbmondfbrmigen Klappen 
(Taschenventile) yerhindert.

Puls. Beim Zusammenziehen der Muskeln der Herzwandungen 
wird das Herz gleichzeitig starker an die Brustwand gedrangt, 
was man von auBen an der linken Seite des Brustbeines 
durch Auflegen der Hand ais Herzschlag oder HerzstoG 
wahrnehmen kann. Durch das stofiweise Hinausdrangen des Blutes 
in die Aorta dehnen sich die elastische Wand der letzteren, sowie 
auch die Wandę der aus ihr entspringenden Arterien aus und 
lassen wieder nach, wenn der Druck vom Herzen aufhórt; man 
fuhlt diese Ausdehnung ais Pulsschlag durch den Finger, 
welchen man gewóhnlich an solche Stellen auflegt, wo die Arterie 
von wenig Muskeln bedeckt ist, wie z. B. an der Speichenarterie 
an der Handwurzel.

Beim erwachsenen Menschen erfolgen in einer Minutę durch- 
schnittlich 72 Pulsschlage. In den ersten zwei Lebensjahren, bei 
entzundlichen Krankheiten und im aufgeregten Zustande steigert 
sich die Zahl der Schlage iiber 100.

vielme.hr
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Milz. Dieselbe ist ein dem Aussehen nach driisiges, sehr blut- 
gefaBreiches Gebilde ohne Ansfuhrungsgang. Sie liegt auf der linken 
Seite neben dem Magen, hat eine langlichrunde Gestalt, eine tei- 
gige Consistenz und eine braune bis yiolettrothe Farbę.

Pflege der Kreislauforgane.
Da das Blut die Baustoffe fiir die Neu- und Umbildung der 

Gewebe enthalt, da es ferner die Absonderungsprocesse (in der
Leber, den Nieren, SchweiB- 
driisen u. s. w.) yermittelt 
und demKorper die Eigen- 
warme (etwa 37° C) ver- 
leiht, so ist es klar, dass 
es fiir die Gesundheit von 
groBter Wichtigkeit ist, 
dass erstens eine hin- 
reichende Menge. guten 
Blutes erzeugt werde 
und zweitens, dass das- 
selbe in seinem regel- 

maBigen Kreislaufe 
keine Stórung erleide. 
Es ist daher im allgemeinen, 
besonders aber herzleiden- 
den und blutarmen Per- 
sonenzu empfehlen: 1. eine 
milde, gut nahrende Kost;
2. Bewegung bei tiefem 
Einathmen in frischer Luft;
3. Vermeidung korperlicher 
Uberanstrengungen sowie 
Gemuthserregungen. Or- 
ganische Herzfehler . ent-

Fig. 38.

Bauchhohle mit den Nieren nach Entfemung des Magens, 
der Leber, der Milz und des ganzen Darmes.

1, 2, 3 Rippen, 4 Brustbein, h Zwerchfell, 
b Bauchfell, n Wirbelsaule, g Speiseróhre, 
d Mastdarm, /’Hohlvene, a Baucnaorta, i Htift- 
arterie, k Nierenarterie, d Nieren, e Neben- 
nieren, m Harnleiter, c Harnblase, Ź Arterien- 

zweige.

stehen infolge von widernaturlichen Verengungen der Óffnungen 
des Herzens oder infolge mangelhafter (unzureichender) Functionen 
der Herzklappen.

Ein voriibergehendes, selbst starkes Herzklopfen kann aus verschiedenen 
Ursachen selbst bei ganz gesundem Herzen vorkommen. Stellt es sich ohne 
erkennbare Ursache ein und kehrt es periodisch wieder, dann ist es ein krank- 
hafter Zustand, der arztliche Untersuchung erfordert.

Eine Bluttemperatur tiber 38° C iśt nicht mehr normal. Da Fieber 
stets mit erhći liter Kórperwarme verbunden ist, so lasst sich letztere zur 

Woldfich u. Burgerstein, Somatologie. 9. Aufl. 3
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Erkennung eines fieberhaften Zustandes beniitzen. Um die Kórperwarme zu 
messen, bedient man sich eines guten Quecksilberthermometers, dessen Scala 
in Fiinftel- oder Zehntelgrade eingetheilt ist. Die Kugel wird in die Achsel- 
hbhle gesteckt und durch Anlegen des Armes derselben Seite an die Brust- 
wand festgehalten; der Quecksilberstand wird naeh 15—20 Minuten abgelesen. 
Eine Temperatur von 38 — 39 Grad deutet auf leichtes, eine solche von 39 bis 
41 Grad auf schweres Fieber. Bei dieser erhbhten Blutwartne kann die Haut 
kalt sein (Fieberfrost).

Harnorgane.
Der Zweck der Harnorgane ist, das uberfliissige Wasser sowie 

die stickstoffhaltigen Oxydationsproducte aus dem Blute auszu- 

Langsdurchschnitt der Niere.

scheiden. Dieser Filtrationsprocess 
erfolgt fortwahrend in den N i e r e n.

Nieren. Die beiden Nieren 
liegen in der Bauchhóhle rechts 
und links neben den oberen Len- 
denwirbeln (Fig. 38 d). Sie haben 
eine bohnenfórmige G-estalt mit 
einem concaven und convexen 
Bandę, sind von rothbrauner Farbę 
und bestehen aus einer aufieren 
Binden- und einer inneren Mark- 
substanz. Aus dem durch die

cRindensubstanz aus einem Netze fein- 
ster BlutgefaBe gebildet, die yon einer 
groBen Anzahl geschlangelter Harn- 
canillchen umgeberr sind; diese ver- 
einigen sich in kegelfórmige Biindel b, 
werden gerade und bilden so die Mark- 
substanz; sie munden in warzenfórmi- 
gen Hiigeln c, in kleine Hautsacke 
(Nierenkelche) g, welche sich zu dem 
Nierenbecken f vereinigen. Das 
letztere geht in den Harnleiter h 
iiber, welcher jederseits zur Harn- 
blase hinabgeht, d Nierenvene, e Nie- 

renarterie.

Nierenarterie zugefuhrten Blute 
wird bestandig der Harn abge- 
sondert. Er gelangt (Fig. 39) aus 
den Harncanalchen durch die 
Nierenkelche in das Nierenbecken 
und aus diesem durch den Harn
leiter (Fig. 39 m) in die Harn- 
blase c.

Der Harn enthalt Wasser, ferner 
Harnstoff, Harnsaure, phosphorsaure

Salze u. s. w. Sogenannte harntreibende Pflanzentheile, wie Sellerie, Spargel, 
schwarzer Rettig kdnnen unter Umstanden (z. B. bei ubermafiigem Genusse)
Nierenkrankbeiten yerursachen.

Athmungssystem.
Durch den Sauerstoff des Oxyhamoglobins werden organische 

Gewebesubstanzen zu Kohlensaure und Wasser verbrannt (innere 
oder Gewebeathmung). Das Blut wird dadurch armer an Sauer-
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stoff und reicher an Kohlensaure. Der auBere Athmungsprocess 
hat nun den Zweck, dem Kórper die zu diesen Verbrennungs- 
processen (Oxydationsvorgangen) nothwendige Menge von Sauer- 
stoff zuzufuhren und die im Stoffwechsel gebildete Kohlensaure 
zu entfernen. Die Athmungsorgane sind: der Kehlkopf, die 
Luftrbhre und die Lunge.

Kehlkopf. Der Kehlkopf (Fig. 40, 41, 42) liegt an der vor- 
deren Seite des Halses. Er besteht aus neun verwachsenen Knorpel- 
stiicken, welche eine Hbhlung darstellen, die hinter dem Zungen- 
grunde in die Rachenhbhle mundet und daher mit der Mund- und

Fig. 40.

Kehlkopf (ohne Kehldeckel) 
von hinten.

b Schildknorpel mit seinem 
oberen a und unteren d 
Home, c Glefibeckenknor- 

pel, e Ringknorpel.

a
Kehlkopf von oben.

-a Schildknorpel, b Ringknor- 
pel, c Stimmbander, d GieB- 
beckenknorpel, e Stimmritze, 

f und g Muskeln.

Fig. 42.

Langsdurchschnitt durch den 
Kehlkopf, so dass die vordere 

Hiilfte sichtbar ist.
a Durchschnitt des 

Schild-, d des Ring- 
knorpels, b der oberen, 
c der unteren Stimm
bander, e Luftrbhre.

Nasenhóhle in Verbindung steht (vgl. Fig. 49). Zwei dieser Knorpel 
vereinigen sich zu dem Schildknorpel, welcher bei Mannern 
starker hervorspringt ais bei Kindern und Frauen (der vorspringende 
Theil des Schildknorpels wird auch Adamsapfel genannt). Am 
hinteren Bandę tragt derselbe zwei griffelfórmige Fortsatze, welche 
in einen sehnigen Strang auslaufen und am Zungenbeine befestigt 
sind. Unter dem Schildknorpel liegt der Bingknorpel. Dieser 
hat die G-estalt eines horizontal liegenden Siegelringes, dessen 
schmaler Beif nach vorn, dessen Platte nach riickwarts gerichtet 
ist. Am oberen Bandę der letzteren stehen die beiden GieG-
beckenknorpel (Fig. 40 c).

Das Innere des Kehlkopfes ist mit einer Schleimhaut aus- 
gekleidet; an den Seitenwanden springen jederseits zwei aus 
elastischen Fasern zusammengesetzte und mit Schleimhaut uber- 
zogene Falten vor, die Stimmbander, zwischen denen sich die 

3*
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spaltfórmige Stimmritze befindet. Inclem die Knorpeln durch 
willkurliche Muskeln bewegt werden, spannen sich die Stimmbander 
mehr oder weniger, die Stimmritze erweitert oder verengt sich, 
und die aus der Lunge strómende Luft erzeugt einen tieferen oder 
hbheren Ton, der durch Lippen, Zunge, Zahne zu einem Laute 
umgewandelt wird, worauf die Sprechfahigkeit beruht. Die 
Spannung der Stimmbander geschieht durch die Verstellung des 
um seine horizontale Querach.se auf seinen beiden Gelenkflachen

Fig 43.

Luftróhre.
K Schildknorpel, 
r Knorpelringe,
& Bronchien.

Fig. 44.

ab c d e f g li

n o p q r
Herz und Lunge mit den groBen GefilBen, von vome. 

a reehte Schlusselbeinvene, b reehte Schlussel- 
beinarterie, c reehte Halsvene, d reehte Hals- 
arterie, e Luftróhre, f linkę Halsarterie, g linkę 
Halsvene, A linkę Schlusselbeinarterie, i linkę 
Schliisselbeinvene, k Aortabogen, Z Lungen- 
arterie, m Lungenvene, n reehte Lunge, q Herz, 
p Aorta, o aufsteigende Hohlvene, r linkę 

Lunge.

drehbaren Schildknorpels; die Weite der Stimmritze wird durch 
Drehung der Giefibeckenknorpel bewirkt.

Die Mundung des Kehlkopfes in die Rachenhóhle wird beim 
Essen und Trinken durch den Kelildeckel verschlossen (Fig. 
49 v), einen sehr elastischen Knorpel, dessen freier, abgerundeter 
Rand naeh hinten gerichtet ist.

Luftróhre. An den Kehlkopf schliefit sich die Luftróhre 
(Fig. 43) an, welche zumtheil an der Vorderseite des Halses, zum- 
theil in der Brusthóhle liegt. Sie bildet ein elastisch-steifes Rohr, 
welches an der Yorderseite etwa 18 halbkreisfórmige Knorpel- 

Querach.se
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streifen enthalt, die durch elastische Faserbander verbunden 
sind. Vorne an der Luftrohre liegt die Schilddriise, welche 
bei krankhafter Vergrofierung zur Bildung des Kropfes Ver- 
anlassung gibt. Nach unten gabelt sich die Luftrohre in zwei 
Astę, Bronchien, welche zu der Lunge yerlaufen und sich in 
dieser verzweigen. In den Verzweigungen der Bronchien treten 
die Knorpelbógen immer mehr zuriick, und sind in den feinsten 
Bronchialasten nicht mehr yorhanden. Die Luftrohre und ihre

Sieder Lungenyenen.

Scheinatischer Langsschnitt durch die 
Lunge.

t Luftrohre, b, b Bronchien, rL 
rechte Lunge, IL linkę Lunge, 
r Rippenfell, ZLage desZwerch- 
felles bei der Ausathmung, Z'bei 

der Einathmung.

Verzweigungen sind mit einem Flimmerepithel ausgekleidet, dessen 
Wimper bei der Entfernung des in die Luftwege eingedrungenen 
Staubes eine wichtige Rolle spielen.

Lunge. Die Lunge besteht aus sehr feinen Yerzweigungen 
der Bronchien, der Lungenarterien und 
hat die Gestalt eines stumpfen Kegels, 
dessen concave Grundflache auf dem 
convexen Zwerchfelle ruht, und dessen 
abgerundete Spitze iiber die erste Rippe 
hinaufragt. Die Lunge ist ein paariges 
Organ; man unterscheidet (Fig. 45) eine 
rechte und eine linkę Lunge oder 
auch einen rechten und linken Lungen- 
fliigel. Die rechte Lunge ist in drei, 
die linkę in zwei Lappen getheilt; die 
Lappen bestehen wieder aus Lappchen, 
in welchen sich die Bronchien ver- 
zweigen und an ihren Enden kugelige 
Lungenblaschen bilden. Netzefeiner 
elastischer Fasern umspinnen die 
Blaschen und verleihen der Lungen- 
substanz vornehmlich die groBe 
Elasticitat. DurchdieVerastelungder 
Lungenarterien und der Lungen
yenen an den Wanden der Lungen
blaschen entsteht das Lungen-Capillarnetz.

Athmung. Durch Hebung der Rippen und des Brustbeines 
sowie durch die gleichzeitige Senkung des Zwerchfelles wird die 
Brusthohle erweitert. Da die auBere Oberflache der elastischen
Lunge der inneren Flachę der Brustwandung unmittelbar und 
luftdicht anliegt, so ist klar, dass bei jeder Ausdehnung der 
Brusthohle die Lunge ebenfalls ausgedehnt und bei jeder Ver- 
engerung mit yerkleinert werden muss. Infolge der Erweiterung 
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des Brustkorbes dringt nun die AuBenluft durch die Mund- und 
die Nasenhóhle in den Kehlkopf und von da durch die Luftrbhre 
bis in die Lungenblaschen; dieser Vorgang heiBt Einathmung. 
Die in dem venbsen Blute der Lungenarterien enthaltene (und 
auch die erst in der Lunge erzeugte) Kohlensaure und der Wasser- 
dunst werden in dem Capillarnetze durch Diffusion gegen den 
Sauerstoff der Luft umgetauscht, der sich mit dem Hamoglobin 
der Blutkórperchen zu Oxyhamoglobin verbindet, wodurch das 
Blut wieder hellroth, arteriell, und zu erneuertem Stoffwechsel 
tauglich gemacht wird; es kehrt durch die Lungenvenen zum 
Herzen zuriick. Indem sich durch das Erschlaffen der Muskeln 
der Brustraum und mit ihm die elastischen Lungenblaschen ver- 
engen, kehrt der Stickstoff und unverbrauchte Sauerstoff der Luft, 
gemengt mit Kohlensaure und Wasserdunst, auf demselben Wege 
nach aufien zuriick, worin das Ausathmen besteht. Der von den 
Blutkórperchen aufgenommene Sauerstoff verbindet sich mit 
G-ewebebestandtlieilen des Kórpers, wodurch ais Product Kohlen
saure und Wasser erzeugt und infolge der Oxydation (Verbrennung) 
Warme entwickelt wird. Die normale, mittlere Kórperwarme 
betragt 37° C.

Im Laufe einer Stunde nehmen die Lungen beim erwachsenen Menschen 
durch schnittlich 34 Gramm Sauerstoff auf und geben 40 Gramm Kohlensaure 
und 20 Gramm Wasser ab. Die Zahl der Athemzuge betragt bei erwachsenen 
Menschen durchschnittlich 16 bis 20 in der Minutę und ist bei Kindera und 
Greisen grdfier. Korpertemperaturen uber 38° und unter 36° sind ais abnorme 
anzusehen. Die Lungen geben ihren Luftgehalt nie vóllig ab. Bei dei’ Ein- und 
Ausathmung wird stets nur ein Theil der Lungenluft allemal gewechselt, der 
rucksichtlich seines Volumens von der Tiefe der Athemzuge abhangt.

Pflege der Athmungsorgane.
Die Hygiene" der Athmungsorgane lasst sich in zwei Haupt- 

forderungen zusammenfassen: 1. Man erhalte die Athmungs
organe in gutem Zustande und 2. man athme bei jeder 
Tages- und Jahreszeit frische, reine Luft ein.

Die volle Entwicklung des Brustkastens und damit auch der 
Lunge wird durch eine nachlassige Kórperhaltung gehemmt. Es 
ist ebenso unschón ais ungesund, den Kopf und die Schultern 
vomuber hangen zu lassen, wie dies gewohnheitsmafiig so haufig 
geschieht. Also: Kopf in die Hóhe, Brust heraus! Ebenso wird 
auch dieLungenthatigkeit beeintrachtigt durch schlechtes (krummes) 
Sitzen beimLesen,Schreiben, Zeichnen,Nahen, Sticken u. s.w. Ferner 
durch enganliegende Kleider, Giirtel u. dgl. Sehr gefórdert wird
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die Entwicklung von Brust und Lunge durch haufiges Voll- und 
Tiefathmen, durch correcte athemgymnastische Ubungen (die man 
zuhause mit einem Stabe oder Spazierstocke vornehmen kann), 
durch Schwimm- und Gesangsiibungen.

Ais zweiter Grundsatz gilt die Einathmung guter Luft. Es
enthalt (abgesehen vom Wasserdampfe):

die reine Atmosphare die Ausathmungsluft
(Einathmungsluft)

Sauerstoff . . . . . 20’94 Volumprocente 16’03
Stickstoff . . . . . 79’02 79’59
Kohlensaure . . . 0’04 4-38

Vergleicht man das Gasgemenge der ausgeathmeten Luft mit 
jenem der eingeathmeten, so ergibt sich Eolgendes: der Stickstofif 
ist fast unverandert geblieben. Der Sauerstoif hat in der Aus- 
athmungsluft um etwa */ 6 abgenommen, die Kohlensaure um mehr 
ais das Hundertfache zugenommen.

Da nun jeder Mensch in einer Stunde etwa 40 Gramm Kohlen
saure abgibt, so ist es klar, dass .in einem geschlossenen Baume, 
in dem sich mehrere Personen langere Zeit aufhalten, der Kohlen- 
sauregehalt der Luft bedeutend zunehmen muss. Dazu kommt, 
dass alle Beleuchtungsflammen Kohlensaure. bilden. Da nun eine 
Luft, welche iiber 0’1 Procent Kohlensaure enthalt, bei langerer 
Einathmung bereits gesundheitschadlich wirkt und die Binnenluft 
auBerdem durch Staub, Rauch, durch schadliche Gase schlecht 
brennender Ol- und Petroleumlampen, durch Ausscheidungsproducte 
des Korpers, Parfum u. s. w. verunreinigt wird, so ergibt sich daraus 
die Nothwendigkeit der Lufterneuerung oder Ventilation.

Zum Gliicke fiir unsere Lungen bilden die Fensterrahmen und 
Thiiren keinen luftdichten Verschluss, und auch die Mauera sind 
durchlassig fiir die Gase der Luft. Dieser fortwahrende Luft- 
wechsel geht um so rascher vor sich, je trockener die Mauer ist 
(deshalb sind schon aus diesem Grunde Wohnungen mit feuchten 
Wanden ungesund) und je grófier der Warme-Unterschied draufien 
und im Inneren ist. Allein diese Ventilation ist fiir kleine Raume, 
wie sie die Wohnzimmer in den Zinshausern der Grofistadte haufig 
aufweisen, sowie besonders fiir Locale, in denen viele Personen 
sich aufhalten (Gast- und Caffeehauser, Theater, Concert- und Ball- 
sale, Schulzimmer, Fabriksraume) durchaus ungeniigend, und es 
muss, wollen wir den Lungen nicht verdorbene, sondern gute Luft 
zufiihren, die kiinstliche Ventilation in Thatigkeit treten. In 
unseren Wohnraumen ist die Abhilfe leicht: man braucht nur 
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Fenster und Thuren zu óffnen und die Luft durchstreichen zu lassen. 
Ist man nicht verschwitzt und ist auch die Luft nicht sehr kalt, 
so schadet der Luftzug nicht. Ist man jedoch innerlich erhitzt 
oder in SchweiB, dann hutę man sich vor einem kiihlen Luftzuge.

Eine besondere Obsorge beziiglich der Luftreinheit erfordert 
das Schlafzimmer, da wir erstens in diesem Eaume mindestens 
den dritten Theil unserer Lebenszeit zubringen und weil zweitens 
wahrend des Schlafes infolge der tiefen Athemztige der Verbrauch 
an Sauerstoff gróBer ist ais wahrend des Tages. Das Schlafzimmer 
soli geraumig, freundlich, den Sonnenstrahlen zuganglich, trocken, 
rein und nicht zu kalt sein.

Wer durch seinen Beruf viel an Zimmerarbeit (Bureau) ge- 
bunden ist, der móge sich in seinen MuBestunden naeh Mbglichkeit 
im Freien bewegen. Jeder soli sich ferner daran gewóhnen, nicht 
durch den Mund, sondern durch die Nase zu athmen; besonders 
ist dies bei kalter oder staubiger Luft zu beachten. Bei der Nasen- 
athmung wird namlicli die kalte AuBenluft beim Durchstreichen 
durch die Nasenhóhlen etwas warmer und bedeutend feuchter. 
Gleichzeitig wirkt die Nasenschleimhaut ais Staubfanger, indem 
kleine Staubtheilchen auf derselben haften bleiben. Der Staub 
ist fiir die Athmungsorgane um so nachtheiliger, je feiner und 
harter er ist. Er erzeugt infolge einer (mit Husten verbundenen) 
Reizung eine Entziindung der zarten Schleimhaut der Luftwege.

Fur die Erhaltung gesunder Athmungsorgane waren 
folgende Regeln zu merken: 1. Man harte sich gegen den 
Einfluss kalter Luft dadurch ab, dass man sich von frtiher Jugend 
daran gewóhnt, Kopf, Hals und Brust mit kaltem Wasser zu 
waschen. 2. Man erweitere den Brustkorb durch stramme Kbrper- 
haltung und durch athemgymnastische Ubungen. 3. Man athme 
nur durch die Nase. 4. Man athme stets reine Luft ein, beson
ders wahrend des Schlafes. Deshalb ist ausgiebige Liiftung und 
Reinhaltung der Wohnraume nothwendig. 5. Man sei vorsichtig 
in der Einathmung kalter Luft, wenn man in einem warmen Lo- 
cale angestrengt gesprochen oder gesungen hat. 6. Man hutę sich, 
wenn man erhitzt ist oder schwitzt, vor kaltem Luftzuge. 7. Man 
vermeide Erkaltung der Fiifie und des Riickens. 8. Man bleibe 
in gleichmaBiger Warnie, wenn man an einem Katarrh der 
Athmungsorgane erkrankt ist.

Zu den Krankheiten der Athmungsorgane gehóren: Kehlkopf-, Rachen-, 
Luftróhren-, Bronchial-, Lungenkatarrh; Lungen-, Brustfell- und Rippenfell- 
entzundung. Lungenblaschenausweitung (Emphysem) und Athemnoth (Asthma);
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Blutspucken und Blutsturz; Keuchhusten; hautige Braune (Croup); Lungen- 
tuberculose, Lungenschwindsucht. Der Husten (ein plótzlicher, heftiger Aus- 
athmungsstoB nach vorheriger tiefer Einathmung) erfolgt ais Selbsthilfe der 
Natur, um den in den Luftwegen angesammelten Schleim herauszubefordern.

Ernahrung.
Da der Kórper durch. die Athmung, Schweihabsonderung, 

Harnausscheidung bestandig Stoffe an die Aufienwelt abgibt, so 
muss er auch wieder Stoffe von aufien aufnehmen. Auch die 
Massenzunahme der Organe infolge des WaChsthumes erfordert 
Zufuhr der nothigen Baustoffe. Dies geschieht durch Einnahme 
und Verdauung fester und flussiger Nahrungsmittel.

Die Speisen und Getranke werden durch den Mund auf- 
genommen. Die festen Nahrungsmittel werden durch die Zahne 
mechanisch verkleinert, gekaut; je vollkommener dies geschieht, 
desto besser; dabei bewegt sie die Zunge im Munde herum. Die 
Speicheldrusen sondern gleichzeitig den Speichel ab, welcher die 
Speisen durchdringt und durch Einwirkung desPtyalins (vgl. S. 22) 
Starkę in Zucker verwandelt. Je besser uns die Speise schmeckt, 
desto reichlicher fliefit der Speichel, welcher sich mit der Speise 
vermengt und ihre Verdaulichkeit fórdert. Die im Munde so ver- 
anderte Speise wird in kleinen Stucken, Bissen, geschluckt, 
wobei letztere die Rachenhohle passieren und durch die Speise- 
róhre in den Magen gelangen. Hier werden durch den Magen- 
saft, welcher in einer reichlichen Menge abgesondert wird, und 
zwar durch Einwirkung des Pepsins und der Salzsaure die Eiweifi- 
stoffe hauptsachlich in losbare und leicht verdauliche Peptone 
umgewandelt. Die Nahrung erhalt hier die Form eines dicken 
Breies (Chymus). Nach einigen Stunden verlasst der Speisebrei 
den, Magen und gelangt durch den Pfórtner in den Zwólffinger- 
darm, wo die Verdauung fortgesetzt wird, indem sich hier der 
Bauchspeichel, welcher die Umwandlung des Starkemehles, der 
Fette und theilweise auch der Eiweifistoffe bewirkt, mit dem 
Speisebrei vermengt. Gleichzeitig ergiefit sich in den Speisebrei die 
Galie; durch sie werden die Fette in aufierst kleine Fettrbpfchen 
zerstaubt und die Darmwand fur die Aufnahme der letzteren 
wegsamer gemacht. Schon im Magen, hauptsachlich aber im Darnie 
findet durch die Blut- und Lymphcapillaren die Aufsaugung 
(Resorption) der verdauten Nahrstoffe statt. Das hauptsachlichste 
Aufsaugungsfeld bietet der Diinndarm dar, auf dessen vielen 
Schleimhautfalten die schon friiher erwahnten Zotten in zahl- 
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loser Menge sich befinden. Namentlich betheiligen sich die Darm- 
zotten an der Aufnahme der in eine milchahnliche Emulsion zer- 
theilten Fette. Infolge der reichlichen Beimengung von Fettropfchen 
ist deshalb der Inhalt der resorbierenden ChylusgefaBe der Zotten, 
namlich der Chylus willi rend der Verdauung weifi gefarbt.

Die kleinen ChylusgefaBe in den Zotten vereinigen sich im 
weiteren Verlaufe mit anderen LymphgefaBen (iiber die beim 
Blutgefafisysteme gesprochen wurde) und diese ergieBen ihren 
Inhalt in ein SammelgefaB, den Milchbrustgang, der langs der 
Wirbelsaure aufsteigt, das Zwerchfell durchbohrt und in die 
linkę Schliisselbeinvene mtindet. Der Darminhalt verliert um- 
somehr an assimilierbaren Stoffen, je weiter er im Darnie fort- 
schreitet; im Mastdarme angelangt, ist er fest und wird entfernt. 
Die fliissigen und viele lijsbaren festen Stoffe des Blutes, welche 
iiberflussig und unbrauchbar geworden sind, werden durch die 
Nieren, und zwar sehr rasch ausgeschieden. Die unbrauchbaren, 
gasfórmigen Stoffe des Blutes werden ais Kohlensaure undWasser- 
dunst durch die Lunge und durch die Haut entfernt.

Nahrungsstoffe. Es wurde schon friiher darauf hingewiesen, dass die 
Zellen, aus denen die Gewebe und der ganze Kbrpei- aufgebaut sind, sowohl 
organische ais unorganisehe Stoffe enthalten. Zu den organischen Verbindungen 
gehóren die EiweiJJkorper, Fette und Kohlehydrate. Aus EiweiBkorpern 
(Albuminaten) sind die meisten Gewebe aufgebaut; deswegen heiBen die Albu- 
minate auch stoffbildende Nahrungsstoffe. Hieher gehoren: das Albu
min im Blute, im Fleische, im EiweiB der Eier, in Pflanzensaften, im Samen 
der Getreidearten; das Fibrin, welches sich bei der Gerinnung des Blutes 
bildet; das Casein in der Milch und im Kasę; der Kleber in den Getreide- 
fruchten; das Legumin in den Hiilsenfruchten. Dagegen liefern Fette (Talg, 
Butter, Schweinefett, Leberthran, fette Pflanzenble) undKohlehydrate (Starkę, 
Zucker) besonders den Kohlenstoff, der zu Kohlensaure verbrennt, welche durch 
das Athmen aus dem Kórper entfernt wird, weswegen die Kohlehydrate und 
Fette auch Athmungs- oder efwarmende Nahrungsstoffe heiBen. 
Neben diesen organischen Verbindungen braucht der Kórper auch noch an- 
organische Stoffe (Wasser, Kochsalz u. s. w.);

Empflndungsorgane.
Nervensystem.

Das Nervensystem vermittelt die Bewegungen, Empfindungen, 
Simieswahriiehmungen, Absonderungen; das Gehirn ist der Sitz 
aller geistigen Thatigkeiten, des Denkens, Fuhlens, Wollens. Die 
Elemente der Nervensubstanz treten uns in zwei Formen entgegen: 
ais Nervenzellen und ais Nervenfasern. Die Nervenzellen
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(Fig. 46) sind rundliche, kernhaltige Zellen, die meist zahlreiche
Auslaufer besitzen, von denen der wichtigste der Achsencylinder-
fortsatz (Fig. 46 a) ist. 
Die Nervenfasern (Fig. 
47) sind aufierst zarte 
Faserchen von verschie- 
dener Breite.

Die Nervenfasern (Fig. 
47) ' sind von einer feinen 
Hulle (Neurilemma) um- 
geben, die den Achsen- 
cylinder einschliefit (vgl. 
Fig. 47 a); zwischen beiden 
liegt das Nervenmark; 
Hulle und Mark kbnnen auch 
fehlen. Man unterscheidet 
eine graue, vorherrschend 
aus Nervenzellen (Gangiien- 
korpern) und eine we i (Je, 
aus Nervenfasern bestehende 
Nervensubstanz.

Fig 47.Fig. 46.

Ganglienzellc des Ruckonmarkes mit 
vielen Auslftufern.

a Achsencylinderfortsatz.

Nervenfaser.
a Achsencylinder, 
m Markscheide, 
s Halle.

(Beide Figuren sehr stark vergroBert.)

Das Nervensystem besteht aus einem centralen Theile
(Gehirn und Ruckenmark) und
(Ganglien und Ner- 
venfaden).

Centrales Nerven- 
system.

Das centrale Ner- 
wensystem besteht aus 

zwei zusammen- 
hangenden Theilen, 
dem Gehirne und 
dem Ruckenmarke. 
Beide sind zum 
Zwecke ihrer Ernah- 
rung von feinen Blut-

aus einem peripheren

a Stirnhirn, b Scheitelhirn, c Hinterhirn, d Schlafe- 
hirn, g Brucke, e Kleinhirn, verlangert.es Mark.

gefahen durchzogen 
und auBerlich zum
Schutze ihrer sehr weichen Masse mit drei Hauten umhullt.

Gehirn. Das Gehirn fullt die Schadelhóhle aus. An seiner 
Oberflache zeigt es (naeh Entfernung der harten Hirnhaut) darm- 
ahnlich gewundene Rundwulste und Furchen. Die weifie Nerwem

verlangert.es
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Fig. 49.

ŁUngsschnitt durch die Mitte des Gehirnes, der Nasen-, der 
Mundhóhle und des Riickenmarkes.

a Kopfhaut, b Schadelknoehen, c GroBhirn, d Balken, 
e. Zirbeldruse, f Brticke, g Kleinhirn, h verlangertes 
Mark, i Nackenmuskeln, k Rachenhóhle, Z Halswirbel, 
m Schlund, n Riickenmark, o Stirnbeinhohle, p durch- 
schnittener Sehnerv, q Keilbeinhohle, r barter, s 
weicber Gaumen, t Zunge, u Zapfchen, v Kehldeckel, 
w Zungenbein,a: Stimmritze, y Luftrbhre, z Schilddriise.

Fig. 50-

Das Gehirn von unten.
a Langsspalt, l> Stirnhirn, fSchlafehirn, von ersterem 
durch den Sylvischen Spalt c getrennt; i Kleinhirn, 
d Gehirnschenkel, eVarolsbrucke, jyyerlangertesMark, 

1—12 Hirnneryen, h erster Halsnery.

substanz liegt nach 
innen in so uber- 
wiegender Masse, dass 
die graue Gehirn- 
substanz nur einever- 
haltnismafiig diinne 
Schichte an der 
Aufienflache bildet 
und mehr oder we- 
niger ins Innere der 
weiBen Substanz ein- 
dringt. Das Gehirn 
z er f alit in das oben 
und vorn gelegene 
Grofihirn (Fig. 48) 
a, b, c, cl, in das hinten 
unten gelegene Klein
hirn e, und in das 
verlangerte Mark f. 
Durch eine von vorn 
nach hinten gehende 
Langsspalte (Fig. 
50 a) ist das Grofihirn 
in zwei Halbkugeln 
(Hemispharen), eine 
rechte und eine linkę, 
getheilt. Zwischen den 
beiden Hemispharen, 
namlich in der Langs
spalte befindet sich 
eine Scheidewand, 

welche durch den so- 
genannten sichelfbr- 
migen Fortsatz der 
harten Hirnhaut ge- 
bildet wird.

Das Gehirn zerfallt 
in das Stirnhirn (Fig. 
48 a), Scheitelhirn b, 
Hinterhirn c und 
Schlafehirn d. Die 
Hemispharen des GroC- 
hirnes sind durch den 
Balken (Fig. 49 d) ver-
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vonDas Centralnervensystem 
vorne.

a Stirnhirn, b Schliifen- 
hirn, c yerlangertes Mark. 
k Sehnery, er Riechnery, 
e Kleinhirn, f Halsnerven, 
d Armgeflecht, Ji Riicken- 
neryen, i Lendenneryen, 
<7 Kreuzbeinnerven, l Hiift- 
neryen, m Pferdeschweif.

bunden. An der unteren Seite des Gehirnes (Fig. 50) sieht man die Varols- 
briicke e, welche die Hemispharen des Kleinhirnes yerbindet; von letzterer 
gehen die Gehirnschenkel [d beiderseits zum 
GroBhirne. Oberhalb der Varolsbrucke erfolgt die 
Krenzung der beiden Sehnerven (2).

Das Kleinhirn liegt unter den Hinter- 
lappen des GroBhirnes und ist viel kleiner 
ais dieses. Seine Oberflache hat nicht darm- 
ahnliche Windungen wie das- GroBhirn, son- 
dern ein gestreiftes Aussehen. Die weiBe 
Substanz bildet im Langsdurchschnitte eine 
farnkrautahnliche Figur, den sogenannten 
Lebensbaum (Fig. 49 y).

Das yerlangerte Mark (Fig. 50 </) 
liegt vor dem Kleinhirne. Es ist ein weiBer 
Markzapfen, der durch das gro Be Hinter- 
hauptsloch in das Ruckenmark ubergeht.

Das Gehirn besitzt vier Hóhlen (Ge- 
hirnkammern), die mit einer Flussigkeit 
gefullt sind.

Riickenmark. Durch das yerlangerte 
Mark hangt das Gehirn mit dem im Ca- 
nale der Wirbelsaule verlaufenden Riicken- 
marke zusammen. Das Ruckenmark hat 
die Form eines plattrundlichen Stranges, 
von welchem viele Nervenfaden paarig 
auslaufen (Fig. 51 f— Z) und der. in der 
Lendengegend sich yerzweigt und den so
genannten Pferdeschweif (Fig. 51 m) bildet.

Peripherisches Nervensystem.
Darunter begreift man alle im ganzen 

Kórper verzweigten, aus Nervenfasern be-
stehenden Neryenbundel, welche in Form langer Strange und 
Faden theils vom Gehirne, theils vom Ruckenmarke ausgehen 
(Fig. 52), sich yerzweigen oder zu Knoten, Ganglien, anschwellen, 
von denen wńeder Neryenfaden auslaufen.

Nerven. An der unteren Seite des Gehirnes treten zwolf Neryenpaare 
hervor (Fig. 50 1 — 12), von denen acht aus dem vorderen Theile des Gehirnes 
und vier aus dem yerlangerten Markę entspringen. Die wichtigsten Gehirnnerven 
sind: der Riechnery, Sehnery, Hóhrnery, Zungenschlundkopfnery, ferner der 
dreigetheilte Nery und der herumschweifende Nery. Letzterer sendet Neryen- 
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fasern zum Kehlkopfe, zur Lunge und zum Magen; er heiBt deshalb auch 
Lungenmagennerv. Vom Rtlckenmarke verlaufen 31 oder 32 Nervenpaare, 
und zwar 8 Paar Halsneryen (Fig. 51) f 12 Paar Ruckennerven h, 5 Paar 
Lendennerven «, 5 Paar Kreuzbeinnerven g und 1 oder 2 Paar unbedeutende 
SteiBbeinneryen m. I)ie Nervenstrange yerbinden sich zu sogenannten Ge- 
flechten, aus denen wieder einzelne Nerven auslaufen.

Ganglien. Eine Gruppe von im Leibe zerstreuten Nerven- 
knoten, Ganglien, die aus Nervenzellen zusammengesetzt und 
durch Nervenfaden untereinander und mit dem centralen Nerven- 
systeme verbunden sind, bildet das Ganglien- oder Eingeweide- 
Nervensystem. In groGer Anzahl treten diese Ganglien in dem 
Grenzstrange auf, welcher am Halse beginnt und zu beiden 
Seiten der Wirbelsaule bis in das Becken yerlauft. Diese Ganglien- 
reihe mit den die einzelnen Ganglien verbindenden Fasern heiGt 
man den „groGen Sympathicus”.

Man hat diesen Ganglienstrang mit seinen Auslaufern auch 
das vegetative Nervensystem genannt, weil dasselbe die vege- 
tativen Verrichtungen: Verdauung, Blutumlauf und Athmung 
besorgt, und wir auf diese Verrichtungen keinen unmittelbaren 
Einfluss haben. Im Gegensatze zu dem vegetativen oder sym- 
pathischen Nervensysteme werden Gehirn und Ruckenmark mit 
den von ihnen auslaufenden Nerven das cerebrospinale oder ani- 
malische Nervensystem genannt, welches die unserem Willen 
unmittelbar unterliegenden Bewegungen verąnlasst.

Sympathisches Neryensystem wurde der Ganglienstrang genannt, 
weil man ihm die Erregung von Sympathien zuschrieb, worunter man alles 
yerstand, was im Kórper Auffalliges an gleichzeitigen Erscheinungen in mehreren 
Organen stattfand, z. B. Niesen beim Sehen in die Sonne, Herzklopfen bei Furcht 
und Freude, Blasswerden bei Schreck und Angst, Errothen bei Scham u. s. w.

, Thatigkeit des Neryensystenies. Die Nerven besitzen die 
Fahigkeit, die durch „Reize” erfolgten Erregungen fortzuleiten; 
sie sind wie die Telegraphendrahte niemals Erreger, sondern nur 
Leiter von Eindriicken zu oder von den Centralorganen. Gehirn 
und Ruckenmark sind die Centra fur die animalen — die Ganglien 
fur die vegetativen Nerven.

Die Eindriicke werden entweder von den Centralorganen 
gegen die Peripherie, also in centrifugaler Richtung, oder um- 
gekehrt von den einzelnen Kórperstellen zum Centralorgane, also 
in centripetaler Richtung geleitet. Die centrifugal leitenden 
Nerven verlaufen mit ihren peripheren Enden in den ąuergestreif- 
ten und glatten Muskeln; sie veranlassen Bewegungen (Muskel- 
contractionen) und heiGen deshalb Bewegungs- oder motorische 
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Nerven. Die centripetal leitenden Nerven stehen mit ihrem cen- 
tralen Ende mit solchen Nervenzellen in Verbindung, welche fahig 

Fig. 52.

Nervensystem (schematisch).
a GroBhirn, & Kleinhirn, c Gesichtsnerv, d Armgeflecht, e Ruckenmark, f Arm- 

nerven, g Lendengeflecht, h Hiiftgeflecht, i Huftnerv, k Schienbeinnerv.

sind. einen specifiscŁen Empfindungsreiz wahrzunehmen. Diese 
Nerven heifien deshalb Empfindungs- oder sensorische Nerven. 
Endlich gibt es auch centrifugal leitende Nerven, welche auf die 
Absonderungsvorgange in den Driisen Einfluss nehmen und deshalb 
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Absonderungs- oder Secretionsnerven genannt werden (z. B. 
der Thranennerv).

Die von dem Eingeweidel-Nervensysteme erzeugten unwillktlrlichen Be
wegungen sind vom centralen Nervensysteme nicht uuabhangig; sie werden 
durch dasselbe wohl nicht erregt, aber geregelt.

Empfindungen kónnen nur jene Nerven hervorrufen, welche bis zum 
Gehirne gehen; willkilrliche Bewegungen kónnen nur durch solche Neryen 
heryorgerufen werden, die vom Gehirne zu den ąuergestreiften Muskeln ver- 
laufen. Durch die Zusammenzieliung des Muskels werden auch besondere, im 
Muskel neben den motorischen Neryen yerlaufende sensitive Neryenfasern 
gereizt, welche den Reiz zum Gehirne fuhren, und es entsteht eine Muskel- 
empfindung. Neryen dagegen, welche von den Leibestheilen nur zu be- 
stimmten Centren (zu den Ganglien oder zum Ruckenmarke) yerlaufen und 
zuleitende Neryen im engeren Sinne genannt werden, kónnen selbstver- 
standlich keine Empfindungen erzeugen; die durch sie geleiteten Reize iiber- 
springen hier ohne Vermittlung des Willens unmittelbar auf die Bewegungs- 
nerven, und es entstehen unbewusst unwillkiirliche Bewegungen, welche 
im allgemeinen auch Reflexbewegungen (Uberstrahlungen) genannt werden.

Bei den vom Ruckenmarke verlaufenden Neryen bestehen die vorderen 
Wurzeln nur aus Bewegungsfasern und die hinteren nur aus Empfindungs- 
fasern, so dass jeder vom Ruckenmarke entspringende Neryenstrang Bewegungs- 
und Empfindungsneryen abgibt. Sie versorgen die Muskeln und die Haut, 
ttberhaupt den ganzen Kórper, mit Ausnahme jener Theile, in welchen sich 
Hirnnerven yerzweigen, mit Neryenfasern in der Art, dass die untersten 
Rtlckenmarksneryen zu den untersten Leibestheilen, die hóher liegenden zu 
den mittleren Leibestheilen u. s. w. gehen.

SchlieBlich. ware zu bemerken, dass fur den Fali, ais ein 
Nerv unterbunden oder durchschnitten wird, in dem Organe, zu 
welchem er verlauft, keine Bewegung mehr erfolgt, wenn es ein 
Bewegungsnerv, und von dort aus keine Empfindung mehr ver- 
anlasst wird, wenn es ein Empfindungsnerv war.

Der Schlaf ist die regelmafiig wiederkehrende Erschópfung 
des cerebrospinalen Nervensystemes, wobei das Bewusstsein 
schwindet.

Pflege des Nervensystemes.
Das Gehirn ais Organ des Fuhlens, Denkens und Wollens, 

sowie die Nerven ais Vermittler der Empfindungen und Be
wegungen benothigen zum Wohlbefinden einer Ernahrung durch 
gutes Blut und ein richtiges Verhaltnis zwischen Thatigkeit und 
Ruhe. UbermaBige kórperliche oder geistige Anstrengung, lange 
Unthatigkeit, heftige psychische Eindriicke, Mangel an gehóriger 
Ruhe schaden dem Nervensysteme. Sie bedingen jenen Zustand, 
den man ais Nervositat bezeichnet. Er aufiert sich durch leichte 
Erregbarkeit, Gemuthsverstimmung, Schlaflosigkeit und Schmerzen 
der mannigfachsten Art.
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Von Kindern, die noch nicht im schulpfliehtigen Alter stehen, darf eine 
anstrengende Gedankenarbeit nicht gefordert werden. Erst mit dem Beginne 
des Zahnwechsels wird die Consistenz des Gehirnes eine sol che, dass es eine 
starkere geistige Arbeit auszuiiben vermag; doch ist auch dann noch Vorsicht 
nóthig. Das Maximum seiner geistigen Kraft erreicht das Gehirn erst gegen 
das 40. Lebensjahr.

Je mehr das Neryensystem im wachen Zustande durch 
geistige oder kórperliche Arbeit, Gemiithseindrucke u. s. w. in An- 
spruch genommen wurde, desto nothwendiger ist ein ruhiger, 
tiefer, nicht unterbrochener Schlaf. Es kommt nicht nur auf die 
Dauer, sondern auch auf die Qualitat des Schlafes an; durch 
einen kurzeren, guten Schlaf wird der Kórper besser gestarkt 
ais durch einen langeren, schlechten Schlaf. Die Schlafdauer 
richtet sich naeh Alter, Constitution und Beruf. Bei soristiger 
Gesundheit bediirfen kleine Kinder 10 — 12, schulpflichtige Kinder 
9—10, Erwachsene 7—8 Stunden Schlaf. Ein zu kurzer ebenso 
wie ein zu langer Schlaf sind auf die Dauer schadlich.

Uber die Beschaffenheit eines den hygienisclien Anforderungen ent- 
sprechenden Schlafzimmers wurde schon friiher gesprochen. Es sei noch hinzu- 
gefugt, dass das Nachtlager gehdrig lang und breit, rein, nicht zu weich und 
nicht zu hart sein soli. Man Stelle es nicht neben eine kalte Mauer oder 
zwischen Zugluft erzeugende Fenster und Thiiren. Vor dem Schlafengehen 
yermeide man eine reichliche Mahlzeit, aufregende Lectiire, heftige Gemuths- 
bewegungen.

Die seelischen Erkrankungen des Neryensystemes sind mannig- 
faltiger und yielfach schwerer Natur. Richtige Ernahrung, Vermei- 
dung von Uberanstrengung, Wechsel der Beschaftigung, Starkung 
des Willens in der Selbstbeherrschung und Geduld wirken in 
wohlthuender Weise.

Sinnesorgane.
Die Sinnesorgane haben die Aufgabe, von den yerschieden- 

artigen Erscheinungen in der AuBenwelt Eindriicke auf die Seele 
zu ubertragen: sie sind also die yermittelnden Werkzeuge der 
sinnlichen Wahrnehmungen. Die Sinnesorgane sind: das 
Auge fur den Gesichtssinn, das Ohr fur den Gehórsinn, 
dieNase fur den Geruchsinn, die Zunge fur den Geschmack- 
sinn und die Leibeshaut fur den Tastsinn.

Gesichtssinn.
Augapfel. Der Augapfel ist eine von mehreren iibereinander 

liegenden Hauten begrenzte, hohle Kugel von 22 — 24 nim Durch- 
messer, welche mit durchsichtigen, festen und flussigen Kórpern 

Woldrich u. Burgcrstein, Somatologie. 9. Aufl. 4
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Verticaler Langsschnitt durch das Auge und seine Nebenorgane. 
(Braunroth die Muskeln, gelb der Sehnerv.)

ausgefullt wird. Man sieht an dem Augapfel von auBen zunachst 
die weifie, harte Augenhaut, welche demselben seine Festigkeit 
gibt; an diese schlieBt sich vorn die mehr gewólbte, durclisichtige 

Hornhaut a an. Unter 
der weiBen Augenhaut 
liegt die Aderhaut, 

ein blutgefaBreiches 
Hautchen. Dieselbe geht 
vorne an der Grenze 
der Hornhaut in die 
frei hangende Regen
bogenhaut oder Iris i 
iiber, welche beim Men- 
schen an der Vorderseite 
blau, grau oder braun 
gefarbt erscheint und an 
der hinteren Flachę 
gleich der Aderhaut mit 

einer Lagę schwarzer Pigmentzellen ausgekleidet ist; sie hat die 
Form einer Kreisflache, mit einem runden Lochę in der Mitte, 
dem Sehloche oder der Pupille, und enthalt viele Muskelfasern. 
Unter der Aderhaut liegt die dritte Scliichte des Augapfels, namlich 
die Netzhaut, welche vorziiglich aus der Ausbreitung des (die 
harte Augenhaut und GefaBhaut durchbohrenden) Sehnerves be- 
steht; dieses auBerst zarte, graue und durchscheinende Hautchen 
reicht nach vorn nicht bis zur Hornhaut.

In der Richtung der Augenachse befindet sich an der Netzhaut (der Pu
pille gegenuber) der gelbe Fleck von etwa 0’73—1'1 mm im Durchmesser, 
die empfindlichste Stelle der Netzhaut. Neben dem gelben Flecke befindet sich 
an der Eintrittsstelle des Sehnerves in das Auge dei' blinde Fleck, welcher, 
da hier die Netzhaut fehlt, fiir das Licht unempfindlich ist.

Die Netzhaut schlieBt den G-laskórper (Fig. 53 c) ein, 
welcher den grbBten hinteren Theil des Augapfels einnimmt. 
Derselbe besteht aus einer gallertartigen, durchsichtigen und zahen 
Substanz und ist beinahe kugelfbrmig, nach vorn seicht aus- 
gehohlt. In dieser Hóhlung liegt die Krystallinse b, welche 
die Form einer biconvexen Linse hat, vollkommen durchsichtig, 
farblos und von einer durchsichtigen Haut, der Linsenkapsel, 
eingeschlossen ist. Vor der Linse, und auf ihrer vorderen Flachę 
theilweise aufliegend, befindet sich die Regenbogenhaut.

Zwischen der Hornhaut und der Regenbogenhaut befindet 
sich ein gróBerer, und zwischen der Regenbogenhaut und der 
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Linse ein kleinerer Baum, die vordere und hintere Augenkammer. 
Beide sind mit einer wasserigen Fliissigkeit, dem Kammerwasser 
oder der Augenfeuchtigkeit, gefiillt.

Nebenorgane des Auges. Die Nebenorgane des Auges sind 
zunachst die in der Augenhóhle gelegenen Augenmuskeln e, 
<?, g (vgl. auch Fig. 54), welche dem Augapfel verschiedene Stel- 
lungen geben und ihn auch drehend bewegen, rollen kónnen.

Die Augenlider (Fig. 53 o, ii) sind zwei Klappen, welche 
sich durch einen Kreismuskel bis zum Yerschlusse der Lidspalte
einander nahern und 
sich wieder von einander 
entfernen kónnen. Nach 
aufien werden die Lider 
von einer zarten Haut, 
nach innen gegen das 
Auge zu von einer sehr 
diinnen, gefafi- und 
nervenreichen Schleim
haut iiberzogen. Diese 
Schleimhaut schlagt sich 
von der hinteren Flachę 
der Lider auf den Aug
apfel um, verbindet so 
diese beiden mit einander 
und heifit deshalb Bindę- 

c b a
Fig. 54.

Die Augapfel, eingebettet in dem Fette der Augenhbblen, von 
oben; der obere gerade Muskel ist entfernt.

a Schleife des oberen schiefen Muskels, b c Horn- 
haut, d Augapfel, e Fettlage, f Knochenwand, 
g auBerer, li innerer, lc oberer gerader Muskel, 
i oberer schiefer Muskel, l Knochencanal, m Kreu- 

zung der (gelb markierten) Sehnerven (n).

haut. Sie uberzieht aber nur die weifie Augenhaut und bildet 
einen Sack mit einer Liicke, in welche die Hornhaut eingepasst 
ist. Wenn daher fremde Substanzen, Staub, Kohle, kleine Insecten 
u. s. w. unter die Lider gelangen, so gerathen sie in diesen Sack 
und erregen dort heftige Schmerzen. Am freien Bandę der Lider, 
wo die aufiere Haut in die Bindehaut iibergeht, sind die Lider 
mit kurzeń Haaren, denWimpern, besetzt, die, gleich den Augen- 
brauen uber den Augenlidern, das Auge vor dem von oben ein- 
fallenden Lichte, vor Schweifi, Staub u. s. w. schiitzen. Am inneren 
Bandę der Lider miinden Driisen, welche die Augenbutter er- 
zeugen, die zum Einsalben der Lidrander und Wimpern dient.

Uber dem Bindehautsacke am auBeren Augenwinkel liegen 
in jeder Augenhóhle zwei kleine Driisen, die Thranendriisen; 
dieselben erzeugen eine wasserige, salzig schmeckende Fliissigkeit, 
die Thranen, welche sich in den Bindehautsack ergiefien und 
durch die Lider uber die Aorderflache des Augapfels ausgebreitet 

4*  
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werden; dadurch wird letztere feucht erhalten und erhalt einen 
eigenen Glanz. Die uberflussige Thranenfeuchtigkeit sammelt sich 
an dem inneren Augenwinkel in einer Vertiefung, dem Thranen- 
see, und fliefit von hier durch den Thranencanal in die Nasen- 
hóhle. Die beim Weinen oder starkem Lachen rasch und reichlich 
abgesonderte ThranenfLiissigkeit kann der Thranensee nicht fassen 
und lasst sie aus der Lidspalte iiber die Wange ablaufen.

Das Sehen. Das Auge stellt eine vollkommene, sogenannte 
dunkle Kammer dar, in welche die Lichtstrahlen leuchtender 
oder beleuchteter Kórper durch die Pupille eintreten. Indem sich 
die Regenbogenhaut zusammenzieht oder erweitert, vergrófiert 
oder verengt sie die Pupille, wobei im ersteren Falle mehr, im 
letzteren weniger Lichtstrahlen in das Auge gplangen kónnen. 
Das im Inneren des Auges reflectierte Licht wird von der innen 
geschwarzten Gefafihaut und Regenbogenhaut absorbiert. Die 
von einem Kórper in das Auge gelangenden Lichtstrahlen kreuzen 
sich in der' riickwartigen Halfte der Linse (nahe ihrer hinteren 
Flachę), gelangen zur Netzhaut und erzeugen auf derselben ein 
verkehrtes, verkleinertes Bild des Gegenstandes; dadurch werden 
die Nervenfasern erregt und leiten den Eindruck zum Gehirne, 
wodurch eine Vorstellung des Objectes entsteht, dessen Lagę, 
Grófle und Entfernung wir infolge vielfacher anderweitiger Er- 
fahrungen seit der fruhesten Jugend gleichzeitig abschatzen.

Um ohne Anstrengung lesen oder schreiben zu kónnen, 
mussen wir die Augen in einer bestimmten Entfernung von dem 
Gegenstande halten. Diese Entfernung heifit Sehweite und be- 
tragt beim normalsichtigen Auge 20—-25 cm (normale Sehweite).

Damit wir einen Gegenstand deutlich sehen, mussen folgende 
Bedingungen erfiillt sein: 1. die Linse muss vollkommen durch
sichtig sein; 2. der Gegenstand muss entsprechend beleuchtet sein; 
3. es muss ein scharfes, deutliches Bild des Gegenstandes genau 
auf der Netzhaut entstehen; 4. die GróBe des Netzhautbildes 
darf nicht zu klein sein.

Wird die Krystallinse undurchsichtig, so tritt jener Fali der Blindheit 
ein, den man grauen Star nennt. Durch Entfernung der Linse wird die Blind
heit behoben. Das Vermógen der Pupille, sich in starkem Lichte zu verengen 
und im scliwachen Lichte zu erweitern, setzt uns in den Stand, bei ver- 
schiedenen Lichtintensitaten deutlich zu sehen. Befanden wir uns langere 
Zeit in einem dunklen Raume und treten dann in helles Licht, so kónnen 
wir es anfangs nicht ertragen. Erst nachdem sich die Pupille verkleinert hat 
und die Netzhaut empfindlicher geworden ist, kónnen wir ohne Anstrengung 
sehen. Der schwarze Star ist eine Erkrankung (Lahmung, Schwund) des 
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Sehnerves, der durch verschiedene Umstiinde (Gehirn- oder- Rtickenmarksleiden, 
Netzhautentziindung u. s. w.) verursacht wird.

Die (scheinbare) GroBe des Netzhautbildes hangt von der GroBe des 
Gesichtswinkels ab, d. h. von dem Winkel, welchen die von den auBersten 
Grenzpunkten des Gegenstańdes zum Kreuzungspunkte des Auges gezogenen 
Geraden bilden. Der Gesichtswinkel wird um so kleiner, je kleiner der Gegen- 
stand und je grdfier seine Entfernung vom Auge ist.

Naeh bekannten physikalischen Gesetzen andert sich die 
Lagę des durch eine Linse erzeugten Bildes mit der Gegenstands- 
weite. Ware die Augenlinse starr, so kónnten von den Objecten 
der Aufienwelt nur in bestimmten Entfernungen deutliche Bilder 
auf der Netzhaut entstehen. Es besitzt jedoch die Linse des Auges 
die Fahigkeit, ihre Krummungshalbmesser und damit ihr Brechungs- 
vermógen zu andern. Infolge dieser Accommodationsfahigkeit 
des Auges wird es móglich, ferne und nahe Gegenstande deutlich 
zu sehen.

Der Bau des Auges (insbesondere der Linse) kann ein solcher 
sein, dass die vpn einem in grofier Entfernung befindlichen Gegen
stande ausgehenden Strahlen gerade auf der Netzhaut ein scharfes 
Bild erzeugen: wir nennen ein solches Auge normalsichtig. 
Von diesem Normalzustande kann eine Abweichung in zweifacher 
Richtung stattfinden: Entsteht das Bild vor der Netzhaut, so ist 
das Auge kurzsichtig, entsteht es hinter der Netzhaut, so 
ist das Auge ubersichtig.*)  Ein Kurzsichtiger kann einen in 
grofierer Ferne befindlichen Gegenstand nicht deutlich sehen. 
Damit dies móglich sei, muss naeh optischen Gesetzen entweder 
der Gegenstand dem Auge naher gebracht werden oder der Kurz- 
sichtige muss Brillen mit Concavglasern (Zerstreuungslinsen) tragen. 
Beim Ubersichtigen sind die Yerhaltnisse gerade umgekehrt; 
er muss, um z. B. kleine Schrift ohne Anstrengung lesen zu kónnen, 
Brillen mit Convexglasern (Sammellinsen) beniitzen.

Unter Farbenblindheit versteht man einen krankhaften Zustand, der 
darauf beruht, dass die mit demselben behafteten Personen gewisse Farben 
nicht wahrzunehmen oder zu unterscheiden yermbgen.

Pflege des Auges.
Das Auge bedarf wegen seines zarten Baues und seiner 

groBen Wichtigkeit ais Sinneswerkzeug einer besonderen Pflege. 
Es muss gegen das Eindringen von Staub, Rauch, scharfen Gasen,

*) Der Gegensatz von Kurzsichtigkeit ist nicht, wie liauflg geglaubt 
wird, die Weitsichtigkeit, sondern Ubersichtigkeit. Kurz- und Ubersichtigkeit 
sind Refractionsfehler des Auges. Weitsichtigkeit ist ein Accommodationsfehler 
der Linse.
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grellem Lichte und kalter Zugluft geschiitzt werden. Besonders ist 
dem Auge des Sauglinges, dessen Netzhaut sehr lichtempfindlich 
ist, und dessen Lider żart sind, intensives Licht sehr schadlich. 
Neugeborene und Sauglinge sollen niemals in directes Sonnen- 
licht schauen.

Arbeiten, bei denen das Auge in hervorragendem G-rade be- 
schaftigt ist (lesen von kleinem Drucke, zeichnen, nahen, sticken, gra- 
vieren u. s. w.), sollen weder in grellem, noch weniger bei schwachem 
Lichte (in der Dammerung oder bei schlechter kunstlicher Be- 
leuchtung) vorgenommen werden. Ebenso ist unstetes (flackern- 
des) Licht schadlich. Bei Arbeitstischen oder Schulbanken soli 
das Licht von links oder von oben einfallen.

Die Reinigung des Auges (z. B. bei Entziindungen) darf 
nicht mit der bloBen Hand oder mit einem Schwamme, sondern 
muss mittelst eines weichen, reinen, in lauwarmes, reines Wasser 
eingetauchten Lappchens oder (carbolisierter) Charpiebaumwolle 
vorgenommen werden.

Fremdkórper, wie Staub- oder RuBtheilchen, kleine In- 
secten u. s. w., welche in den Bindehautsack gelangen, durfen nicht 
durch Reiben des Auges zu entfernen versucht werden. Am besten 
ist es, in einem solchen Falle die Augen zu schliefien, sich eine 
Zeit lang ruhig zu verhalten und dann die Lider langsam zu óffnen. 
Wahrend des Augenschlusses wird haufig der Fremdkórper durch 
die Thranenfliissigkeit in den inneren Augenwinkel geschwemmt 
und kann dann leicht entfernt werden.

Man kann auch versuchen, den eingedrungenen Fremdkórper nach Ab- 
ziehen des unteren Lides, beziehungsweise nach Umstulpung des oberen Lldes 
mit einem feinen Lappen auszuwischen; doch diirfte die Umstulpung des Lides 
von einem Laien meist kaum ausgefuhrt werden kónnen. Das Einlegen der 
sogenannten Krebsaugen (Krebssteine) in das Auge ist ganz zu vermeiden. 
Falls atzende Substanzen oder Glassplitter ins Auge gekommen sind, ist arzt- 
liche Hilfe erforderlich.

Bei Augenkrankheiten yersuche man nicht Selbsthilfe, 
sondern wende sich an einen Arzt, wenn móglich an einen Augen- 
arzt. Von den zahlreichen Krankheiten des Auges, auf dereń 
Wesen hier nicht eingegangen werden kann, ist namentlich die 
agyptische Augenentziindung eine ansteckende und deshalb 
leicht epidemisch auftretende Krankheit. Ihr Vorhandensein kann 
nur ein Arzt constatieren. Kinder mit solchen Augenentzundungen, 
die mit schleimigen oder eiterigen Absonderungen verbunden sind, 
sind bis zur Gesundung vom Schulbesuche fern zu halten. Bei 
aufieren Augenentzundungen werden gemafi Anordnung der Augen- 
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arzte die Augen in der Regel nicht verbunden, sondern mit einem 
Schirme beschattet oder durch dunkle Brillen geschutzt. Die Augen 
durfen auch nicht gedriickt und mussen vor jahem Lichtwechsel 
bewahrt werden.

Bevor man Brillen gebraucht, soli man die Augen von einem 
Auggnarzte untersuchen lassen. „Staubbrillen” schiitzen das Auge 
in sehr staubiger Luft, sowie auch gegen den Lichtreflex von 
Schneefeldern, weiBen Kalkwanden u. dgl. Bur Steinklopfer, 
Metallarbeiter u. s. w. sind Glimmerschutzbrillen empfehlenswert.

Bei Bestimmung des Be rufęs sollte mehr Rticksicht auf den Zustand 
und die Sehkraft der Augen genommen werden, ais es wirklich geschieht. 
Wer schwach — oder kurzsichtig ist (wie viele verderben sich die Augen in der 
Jugend!), oder wessen Augen zu Entziindungen geneigt sind, der vergegen- 
wartige sich genau die Anforderungen, welche der zu wahlende Beruf an seine 
Sehkraft stellen wird (Uhrmacher, Graveure, Xylographen, Zeichner, Sticke- 
rinnen).

Gehórsinn.
Ohr. Das auBere Ohr wird von der Ohrmuschel und dem 

auBeren Gehórgange gebildet. Die Ohrmuschel besteht aus einem

Durchschnitt durch das Gehororgan (halbschematisch).
G aufierer Gehorgang, T Trommelfell, P Paukenhohle, o elliptisches, r kugel- 
formiges Sackchen, B halbzirkelfórmiger Bogengang, s Schnecke, N Gehórnerv, 

Ai Vorhofnerv, X2 Schneckennerv, R Eustachische Rohre.

von einer Haut iiberkleideten Knorpel, an welchen sich nach unten 
das hautige Ohrlappchen anschliefit. Der gekriimmte Knorpel 
des Ohres verengt sich trichterformig zum auBeren Gehórgange
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Fig. 56.

harten Felsenbemes ein

Gehorknochelchen und knóchernes 
Labyrinth (vergr.) naeh Rankę. 
T Trommelfell, H Hammer, 
A Amboss, L Linse, <S Steig
bugel, c, c, c Bogengange, 
Sch Schnecke, r rundes Fen- 

sterchen.

(Fig. 55 G). Die Haut des Gehórganges enthalt zahlreiche Drusen, 
welche das Ohrenschmalz absondern. Naeh innen sclilief.lt der 
Gehbrgang mit einer gespannten, elastischen Membran, dem 
Trommelfelle T. ab, und es beginnt das mittlere Ohr oder die 
Paukenhbhle F, welche von den knóchernen Wandungen des 

geschlossen ist. Durch eine enge, sich all- 
mahlich erweiternde, theils knbcherńe, 
theils knorpeligeRóhre, die Ohrtrompete 
(Eustachische R.ohre F), steht das Mittel- 
ohr mit der Kachenhbhle in Verbindung. 
Durch diese Róh»e communiciert somit die 
Luft der Paukenhbhle mit .der auBeren 
Luft.

An der dem Trommelfelle gegenuber- 
liegenden Wand der Paukenhbhle befinden 
sich zwei kleine, von zarten Hautchen 
verschlossene Offnungen, von denen das 
obere das ovale, das uńtere das rundę 
Fenster genannt wird. Uberdies sind in 
der Paukenhbhle noch vier kleine Knochel- 
chen, die Gehorknochelchen, gleich 
einer Briicke zwischen dem Trommelfelle 

und dem ovalen Fenster ausgespannt. Diese vier Knbchelchen 
(Fig. 56) sind: der Hammer H. der Amboss A, die Linse L und 
der Steigbugel S, alle so benannt naeh ihrer Gestalt.

Unter einander sind dieselben gelenkig verbunden; mit dem Trommelfelle 
durch den an dasselbe angewachsenen Griff des Hammers, dessen keulenfórmiger 
Kopf in eine Vertiefung des Ambosses passt; an dem liingeren Schenkel des 
letzteren befindet sich das auBerst kleine, linsenformige Kndchelchen,''an 
welches wieder der Steigbugel befestigt ist; dieser verschliefit mit seiner FuB- 
platte das ovale Fenster des Labyrinthes.

Das innere Ohr oder Labyrinth wird mit Ausnahme der 
Liicken beim ovalen und runden Fenster ganz von knóchernen 
Wanden begrenzt; es besteht aus dem Vorhofe, aus den drei 
Bogengangen (Fig. 56 c) und der Schnecke óWz, welche Theile 
mit einander in Verbindung stehen.

Das oyale Fenster fuhrt in den Vorhof, das rundę Fenster 
(Fig. 56 r) in die Schnecke. Das Labyrinth ist mit dem Labyrinth- 
wasser erfullt, in welchem das hautige Labyrinth, der Gestalt 
des knóchernen Labyrinthes im allgemeinen folgend, schwimmt. 
Die Hohlung des hautigen Labyrinthes und der Schnecke ist eben- 
falls mit einer wasserigen Fliissigkeit gefiillt.

sclilief.lt
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Das hautige Labyrinth (Fig. 57, 58) besteht aus zwei im 
Vorhofe liegenden Sackchen, dem elliptischen und dem kugel- 

Fig. 57. Fig. 58.
<i Z> c d . a b b

Z Zr i h 
Labyrinth (vergróBert).

Der Vorhof c, die knochernen Bogen
gange e, f, g und die halbe Schnecke a 
sind geoffnet, b Vorhofnerv, d und h 
htiutigeAmpullen, i elliptisches, kkugel- 

formiges Sackchen, l Spiralblatt.

c d e f g li 
Corti’scher Bogen im Querschnittc (sehr stark 

vergr.).
a, b, b Haarzellen, c Hórnery, d Spiral
blatt, e innerer, h auBerer Cortfscher 
Bogen, f Neryenfaser, g Grundmem

bran.

for mig en; das erstere geht in 
die drei hautigen Bogengange 
uber, an dereń .Anfange sich

flaschenfórmige Erweiterungen, Ampullen, befinden; das letztere 
steht mit 'dem hautigen Gange des Schneckencanales in Ver- 
bindung.

Der in das Labyrinth durch den inneren Gehorgang eintret.ende Gehór- 
nerv (Fig. 55, N) theilt sich in zwei Astę, von denen der eine ais Vorhof- 
nerv Ni das elliptische Sackchen und die drei Ampullen, der andere ais 
Schneckennery Aj die Schnecke und das kugelformige Sackchen yersorgt. 
An den inneren Wandleisten der zwei Sackchen und der Ampullen endigen 
die Neryenenden in Zellen mit feinen Hórhaaren; zwischen diesen liegen 
Krystalle aus kohlensaurem Kalkę, die Hórsteinchen (Otolithen).

In der Schnecke yerlauft ein knochernes Spiralblatt, an welches sich 
die aus parallelen Stabchen bestehende Grundmembran anschlieBt. Der 
durch das Spiralblatt heryortretende Gehdrnery betheiligt sich hier an der 
Bildung der sogenannten Cortfschen Bogen (Fig. 58) auf der Grundmembran. 
Neben diesen liegen mehrere Reihen langlicher Zellen — Haarzellen — 
die an ihrem oberen Ende mit Harchen yersehen und mit den Fasern des 
Hórnerves direct yerbunden sind. Solcher Cortfscher Bogen besitzen wir in 
jedem Ohre ungefahr 3000. Diese Bogen und die an denselben anliegenden 
Haarzellen heihen das „Cortfsche Organ”.

Das Hóren. Ein Schall entsteht durch Schwingungen elasti- 
scher Kbrper. Diese erzeugen in der sie umgebenden Luft ab- 
wechselnd Verdichtungen und Verdunnungen: Schallwellen. Die 
Schallwellen der Luft werden von der Ohrmuschel aufgefangen, 
in den auheren Gehorgang reilectiert, gelangen an das Trommel- 
fell und bringen dieses und die mit ihm verbundene Kette der 
Gehorknóchelchen zum Schwingen. Durch die Steigbugelplatte 
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wird die Membran, welche das cwale Fenster yerschlieGt, in 
Schwingungen yersetzt, die wieder das Labyrinthwasser und 
schlieBlich das Corti’sche Organ in Bewegung bringt, wodurch 
wir Tóne wahrnehmen.

Die drei Bogengange des Labyrinthes mit dem elliptischen 
Sackchen vermitteln jene Sinneseindrucke, welche zur Erhaltung 
des Gleichgewichtes des Kórpers nothwendig sind. Durch Zer- 
stórung der Bogengange wird namlich die Gehórwahrnehmung 
keineswegs vernichtet; hingegen treten eigenthumliche Stórungen 
des Kórpergleichgewichtes zumal bei doppelseitiger Verletzung auf.

Pflege des Gehórorganes.
Um das Gehórorgan gesund zu erhalten, ist. Folgendes zu 

beachten: 1. Das im auBeren Gehórgange angesammelte Ohren- 
schmalz ist ófter (mit der nóthigen Vorsicht) zu entfernen. 2. Man 
yerhute auch das Eindringen von Fremdkórpern in den auBeren 
Gehorgang. (Kinder stecken gerne Kirschkerne, Knópfe u. s. w. in 
das Ohr). 3. Man halte, wenn man erhitzt ist, kalte Zugluft vom Ohre 
ab. 4. Man uberreize nicht den Gehórnerv durch zu starkę oder 
zu hohe Tóne. 5. Bei starken Schallerscheinungen (Kanonenschuss) 
óffne man den Mund, um die Luft auch von innen (durch die 
Eustachische Rohre) auf das Trommelfell einwirken zu lassen; 
infolge eines starken, einseitigen Luftdruckes kann das Trommel
fell reifien. 6. Bei Ohrenkrankheiten (Ohrenfluss, Schwerhórigkeit, 
Ohrensausen) ziehe man móglichst bald einen Arzt zurathe.

Geruchsinn.
Das Organ desselben ist die Schleimhaut der Nasen- 

hóhlen, in welcher sich der Riechnery yerzweigt.
Nase. Die Nase besteht aus einer unbeweglichen, durch die 

Stirnfortsatze des Oberkiefers und die paarigen Nasenbeine ge- 
bildeten Grundlage, an welche sich die beiden Seitenwand- und 
Nasenfliigelknorpel anschliefien. Infolge einer Scheidewand, 
dereń hinterer Theil durch das Pflugscharbein und dessen yorderer 
Theil durch einen Knorpel gebildet ist, entsteht die rechte und linkę 
Nasenhóhle. Die Nasenhóhlen reichen weit zuriick gegen den 
Scliadelgrund, von wo sie durch die beiden hinteren Nasen- 
óffnungen, Choanen, in die Rachenhóhle miinden.

Die Flachen der Nasenhóhlen (Musclielbeine, Nasenscheide- 
wand) sind mit der Nasenschleimhaut uberzogen, die zahlreiche 
Schleimdrusen enthalt, welche den Nasenschleim erzeugen. Die
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durch die Lócher des Siebbeines eintretenden Geruchsnerven 
verzweigen sich in der Schleimhaut und vermitteln die Geruchs- 
empfindung. Die Enden der Geruchsnerven sind besonders in 

Fig. 59

Langsschnitt durch die Nase.

o obere, m mittlere, u untere Nasenmusohel, N Nasen- 
beih, St Stirnbein, G Gaumenbein, S Scłmeidezahn im 
Oberkiefer, Z Zapfchen, naeh vorne der weiche Gaumen, 
TMundung der Ohrtrompete, K Keilbeinhohle, MMund- 

hbhle.

Fig. 60.

Mikroskopisehe Elemente der 
Riechschleimhaut (stark ver- 

groBert).
a Epithelzellen mitver- 
zweigten Fortsatzen 
naeh unten, b Riech- 

neryenzellen.

der oberen Gegend der Seitenwandungen der Nasenhóhle aus- 
gebreitet. Die Nervenfasern gehen hier in die Riechzellen 
iiber (Fig. 60 ó), welche stabchenfórmige Fortsatze zwischen die 
Epithelzellen (Fig. 60 a) schicken.

Da\s Biechen. Die Bedingung des Riechens ist die, dass sehr 
feine Theilchen fluchtiger (gasfórmiger) oder sich verfLuchtigender 
Stoflfe auf die Nasenschleimhaut gelangen und hier auf die Riech- 
nerven einwirken, welche den Reiz zum Gehirne leiten und eine 
Geruchsenipfindung veranlassen. Ist die Schleimhaut trocken oder 
zu stark befeuchtet, so sind die Geruchsnerven nicht reizbar.

Dass die Nasenhóhle auch im Dienste der Athmung steht, 
wurde schon fruher bemerkt.

Pflege des Geruchsorganes.
Die Nasenhóhlen sind rein zu halten, die Nasenschleimhaut 

ist vor Temperaturextremen zu schutzen, die Geruchsnerven sollen 
nicht durch scharfe Stoffe (starker Schnupftabak) uberreizt werden. 
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Die droi Arten der Zungenpapillcn schematisch nebeneinander- 
gestellt (nach Schenk).

a Fadenfórmige, b pilzfórmige, c umwallte Papille, 
w Wall.

Bei Kindern ist das Bohren mit den Fingern in der Nase, sowie 
die Einfuhr fremder Kórper zu verhindern.

Geschmackssinn.
Zunge. Die Zunge wird von mehreren, sich in verschiedener 

Richtung durchsetzenden Muskeln gebildet, die theils vom Zungen- 
beine, theils vom Unter- 
kiefer kommen, theils 
aber auch der Zunge 
selbst angehóren.

Die, Schleimhaut, 
welche die Zunge iiber- 
zieht, enthalt dreierlei 
Warzchen odet Pa
pillen: die fadenfór- 
migen, keulenfórmi- 
gen und umwallten 
Papillen. Die faden- 

fórmigen Warzchen (Fig. 61 a) nehmen in ungezahlter Menge den 
Riicken und die Seitenrander der Zunge ein. Sie selbst bilden 
pinselartige Fortsatze, die der Zunge ein eigenthumlich.es, sammt- 
artiges Aussehen verleihen. Die keulen- oder pilzfórmigen Warz
chen (Fig. 61 b) sind in veranderlicher Zahl zwischen den faden- 
fórmigen eingestreut. Die umwallten Papillen (Fig. 61 c) stehen 
in der Zahl 8—12 am riickwartigen Theile der Zunge und bilden 
in ihrer Anordnung ein mit der Spitze nach hinten gerichtetes V. 
Sie bestehen aus einem mittleren warzenfórmigen Theile c und 
einem kreisfórmigen Hautwalle w. In ihnen verbreitet sich der 
Geschmacksnerv.

Das Schmecken. Die Bedingung des Schmeckens ist, dass 
sich Stoffe in dem Speichel des Mundes auflósen, auf die Schleim
haut gelangen und hier auf die Geschmacksnerven einwirken, 
welche den Reiz zum Gehirne leiten, wodurch eine Geschmacks- 
empfindung entsteht. Unlósliche Stoffe werden nicht geschmeckt; 
ist die Zunge trocken oder mit zu viel Schleim bedeckt (belegt), 
so bleiben die Geschmacksnerven unwirksam.

Pflege des Geschmacksorganes.
Man halte die Zunge rein, bringe auf dieselbe keine zu reizen- 

den oder scharfen Stoffe (Tabaksaft, starkę Sauren, Alkalien),

eigenthumlich.es
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nicht zu heifie und nicht zu kalte Speisen, und schiitze sie vor 
Verletzungen. (Scharfe Zahnkanten.)

Tastsinn.
Das Organ desselben sind die Papillen der Leibeshaut und 

die Zungenwarzchen, in welchen die Tastnerven endigen.
Tastpapillen. Die Papillen (Fig. 62) sind sehr kleine Warzchen 

nahe der Oberflache der Haut, in welchen Haargefafie in Form von 
Schlingen oder Schleifen, Gefafipapillen a, und Nervenfaden 
in Form kleiner, ovaler Tast- 
kbrperchen, Tastpapillen c 
endigen. ,

Am dichtesten sind die Tastpapillen 
an der Zungenspitze, an den Finger- und 
Zehenspitzen, an der inneren Hand- und 
Fufiflache, an welch’ łetzteren Orten sie 
inRefhengestelltsind; am weitesten stehen 
sie am Rucken auseinander.

Das Tasten. Die Bedingung 
des Tastens ist, dass die aufieren 
Objecte mit der Haut und durch 
diese mit den Tastpapillen in Beriihrung kommen, dereń Nerven 
den Eindruck in das Gehirn leiten, wodurch Tastempfindungen 
erzeugt werden. Durch den Tastsinn erfahren wir den Druck, 
die aufiere Gestalt und die Beschaffenheit der Oberflache der 
aufieren Dinge, ob sie fest oder tropfbarflussig, hart, weich, eben, 
glatt, rauh, ferner ob sie kalt oder warm sind u. s. w.

In den Geftihlsneryen der Haut liegen yerschiedene Neryenfasern: Erm 
pfindungsnerven im engeren Sinne, welche die schmerzhaften Empfin
dungen yermitteln, Tastneryen, welche die Tasteindriicke, und Tem- 
peraturneryen, welche Warmegefuhle zum Bewusstsein bringen.

l'ig. 62.

a (jefafipapille, b Tastpapille, c Tast- 
korperchen, d Nery.

Aufiere Leibeshaut.
Bestand.th.eile der Leibeshaut.

Die aufiere Leibeshaut, auch Haut schlechtweg, iiberzielit 
ais eine schutzende Hiille die ganze aufiere Flachę des Leibes 
und ist mit den darunter liegenden Theilen durch ein lockeres 
Gewebe so verbunden, dass sie von den meisten Stellen leicht 
abgelóst werden kann. Im senkrechten Durchschnitte lasst sie 
zwei Hauptschichten unterscheiden, wie sie Fig. 63 zeigt, und 
zwar, von innen nach aufien, die Lederhaut und die Oberhaut.
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Die Lederhaut besteht aus einem festen, elastischen Ge- 
webe filzartig verfłochtener Bindegewebsbiindel, welche von ein- 
zelnen elastischen Fasern und einer Menge von BlutgefaBen und 
Nerven durchzogen sind. An ihrer unteren Flachę geht sie in 
die Fetthaut f iiber, welche aus einem lockeren, dehnbaren Ge- 
webe besteht, in dessen Maschen bei fettleibigen Personen viel,

Fig. 63.

Durchsclinitt durch die Haut einer Fingerspitze (20mai vergrdBert).
a, b. c Oberhaut: a Hornschichte (Epithel), b tiefste Lagę derselben, c Schleim- 
schichte; e Lederhaut, d Papillen der Lederhaut, f Fettgewebe, g Durch- 

schnitt einer Ader, li Schweifipore; i Schweifigang, fc SchweiBdriiso.

bei mageren wenig Fett eingelagert ist. Die Fetthaut, welche 
auch Unterhautbindegewebe genannt wird, ist an allen Stellen, 
wo die Haut an einem Knochen oder Knorpel fest anliegt, wie 
am Schadel, am Brustbeine, sehr schwach, dagegen am Bauche, 
in der Hiiftgegend, am Oberschenkel besonders stark entwickelt; 
ihre unterste Schichte ist gewóhnlich fester und bildet die Faser- 
haut (Fascie), welche den Muskeln oder den Knochen unmittelbar 
aufliegt. Naeh auGen enthalt die Lederhaut grófiere und kleinere 
Warzchen, Papillen d, die in die Sclileimschichte der Oberhaut 
emporragen.

Die Oberhaut besteht aus der Sclileimschichte c, welche 
die Lederhaut bedeckt und aus kleinen Zellen zusammengesetzt 
ist, die das Hautpigment, von braunlicher oder gelblicher Farbę, 
enthalten und der Haut ihren Teint verleihen. Die Sclileimschichte 
geht in die Hornschichte (Epithel) b—a iiber, welche ein diinnes, 
durchsichtiges und hornartiges Hautchen darstellt, das durch Ver- 
trocknung der Zellen der Schleimschichte aus dieser hervorgeht, 
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zu unterst aus weniger abgeplatteten Zellen b, und dariiber aus 
Aachen, trockenen Zellen a besteht und sich in dtinnen Schuppchen 
ablóst. Sie ist unempfindlich und verdickt sich durch Druck, wobei 
Schwielen (an den Zehen Huhneraugen genannt) entstehen.

Besondere Gebilde der Haut.
In und auf der Haut treten noch besondere Gebilde auf, 

welche mit ihr im innigsten Zusammenhange stehen; dahin ge- 
hóren die SchweiBdrusen, die Nagel, die Haare und die 
Talgdriisen.

SchweiBdrusen. Die SchweiBdrusen (Fig. 63 k) bestehen aus 
einem an seinem unteren Theile zu einem Knauel zusammen- 
geballten, feinen Schlauche (SchweiBcanal), welcher sich durch 
die Epidermis korkzieherartig windet und an der Oberflache der 
Haut durch die SchweiBpore li mtindet.

Diese Driisen liegen theils in der Lederhaut, theils in dem Unterhaut- 
bindegewebe; am zahlreichsten ersgheinen sie an der inneren Hand- und 
FuBflache und in der Achselhóhle, weniger: zahlreich am Rucken und am 
Halse; die Gesammtzahl derselben auf . der ganzen Kórnerflache betragt bei 
dritthalb Millionen. Sie sind vop ząrten GefaBen umgeben, aus dereń Blute 
sie den S eh we i li absondern, welcher 98 Procent Wasser, ferner anorganische 
Stoffe sowie fette und fluchtige Sauren enthalt; die letzteren verleihen dem 
SchweiBe einen eigenthumlichen Geruch. Die Menge des tiiglich ausgeschiedenen 
SchweiBes ist betrachtlich. Die SchweiBabsonderung (Ausdiinstung) durch 
die Haut ist fur das Wohlbefinden nothwendig. Thiere, dereń SchweiBporen 
durch einen Firnistiberzug verstopft wurden, starben nach kurzer Zeit.

Nagel. Die Nagel (Fig. 
64) sind Hornplatten auf 
der Riickenseite des letzten 
Gliedes der Finger und 
Zehen. Es sind eigęntlich 
nur verdickte Stellen der 
Oberhaut. Die hintere 
Partie und ein Theil der 
Seitenrander des Nagels 
steckt in einer besonderen 
Vertiefung der Lederhaut, 
dem Nagelbette b. Der
Nagelwall c ist der Hauptsaum, welcher die Wurzel und die 
Seitenrander des Nagels iiberlagert.

Haare. Die Haare (Fig. 65 i) sind fadenfórmige, hornartige 
Gebilde, welche in besonderen, schlauchfórmigen, oft bis zu dem 

Fig. 64.

Langssehnitt durch die Mittc eines Nagels. 

a Fingerrilcken, b Nagelbett, c Nagelwall, 
d Nagel, e hervorragender Nagelrand, f Epi- 

thel, g Sclileimschichte, h Lederhaut.
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Unterhautzellgewebe reichenden Einstiilpungen der Epidermis, den 
Haarbalgen, entstehen.

An einem Haare unterscheidet man den Haarschaft i, d. i. 
den freien Theil des Haares, und die Haarwurzel, welche in 
dem Haarbalge steckt. An der Wurzel bemerkt man die Haar- 
zwiebel q, welche den allmahlich dicker werdenden Theil der 
Wurzel bildet, und die am Grunde des Haarbalges befindliche

Fig. 65.

m u q u f u de
Schema eines senkrechten Durchschnittes der menschlichen Haut mit Haaren (vergr.).

a Epithel, b Schleimschiclite, c Lederhaut, d Arterie, e Vene, f SchweiCdriise, 
</ Ausfuhrungsgang der SchweiCdriise, li Tastkórperchen mit Nervenfaser, 
i Haarschaft, fc Talgdrusen, l Ausfuhrungsgang der Talgdruse, m Haarmuskel, 
n aufiere, p innere Wurzelscheide des Haares, o Haarbalg, q Haarzwiebel, 

r Haarrinde, s Haarmark, t Haarpapille, u Fett, v Unterhautzellgewebe.

pilzfórmige Haarpapille t, welche mit Blutgefahen und Nerven 
versehen ist; von ihr geht die Entwicklung des Haares aus. Der 
Haarschaft besteht aus einem Oberhautchen, unter dem die 
Rindensubstanz r liegt, welche die (ubrigens haufig fehlende) 
Marksubstanz s einschliefit. Die Farbę der Haare wird durch 
das Zellpigment in der Rindensubstanz des Haarschaftes bedingt. 
Fehlt das Pigment, so erscheinen 'die Haare weifi.

Zu erwahnen ist noch ein Strang von glatten Muskel- 
fasern m, welche nahe der Oberhaut entspringen und mit dem 
Haarbalge so inVerbindung stehen, dass sie ihn sammt seinem Haar- 
schafte wenigstens an dem unteren Theile emporzuheben vermógen, 
wodurch (z. B. durch Einwirkung von Kalte) die sogenannte Ganse- 
haut entsteht.
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Talgdriisen. Diese Driisen haben die Gestalt von keulen- 
fórmigen Schlauchen oder ausgebuchteten Sackchen, die sich bis 
in das Unterhautbindegewebe erstrecken (Fig. 65 k). Ihr kurzer 
Ausfuhrungsgang lniindet gewóhnlich in einen Haarbalg ein. Die 
Talgdriisen enthalten eine Menge von Fettzellen, welche den 
Hauttalg absondern, der Haut . und Haare einblt und ge- 
schmeidig macht.

Werden die Ausmiindungsstellen einzelner Talgdriisen durch Staub oder 
Schmutz verstopft, so dehnt sich die Drtisenwand zu einem grófieren Sackchen 
aus, welches, wenn es zusammengedruckt wird, seinen Inhalt ais weisen Faden 
mit Schwarzem Kopfe herausschieBt. Der Volksmund bezeichnet ihn ais „Mit- 
esser”.

Die feste, elastische Lederhaut schutzt den Kórper vor aufieren 
mechanischen Einflussen, die Fetthaut ais schlechter Warmeleiter 

"vor zu erheblichen Warmeabgaben. Die Haut ist ferner Tast- 
und Absonderungsorgan (Schweifi, Hauttalg).

Pflege der Haut.
Wie schon bemerkt, hat die Haut eine dreifache Bestimmung:

1. Sie bildet einen Schutz des Kórpers gegen schadliche Einflusse.
2. Sie ist ein Tastorgan. 3. Sie vermittelt die Ausscheidung von 
Stoffen aus dem Blute, welche, wenn sie mangelhaft oder gar 
nicht ausgeschieden werden, Krankheiten, ja sogar den Tod 
herbeifuhren. Je weniger die Miindungen der Schweifidrtisen und 
die Hautporen durch Schmutz, Hauttalg, feste Ausscheidungsstoffe 
des Schweihes verstopft sind, desto regelmafiiger geht die „Haut- 
athmung” vonstatten.

Aus diesen Griinden ist eine sorgfaltige Reinigung der 
Haut unerlasslich. Jeden Morgen soli man Arme, Kopf, Hals 
und Brust, wenn móglich auch den Rucken mit kaltem Wasser 
waschen. Dies erfrischt den Kórper, hartet ihn ab und macht ihn 
dadurch weniger empfanglich fur Erkaltungskrankheiten (Katarrhe, 
Rheumatismen, Nervenschmerzen). Da aber auch die ańderen 
Kórpertheile der Reinigung bedurfen, so sind Bader nothwendig. 
Es ist zu empfehlen, wóchentlich ein Bad zunehmen; im Sommer 
bade man taglich, und wenn móglich in kaltem Wasser. Krank- 
liche, blutarme, herzleidende Personen mussen hiebei vorsichtig 
sein. Das plótzliche Abkuhlen der erhitzten, stark schwitzenden 
Haut kann die Ursache schwerer Krankheiten werden. Um die 
Haut grundlich zu reinigen, ist es nóthig, ein laues Bad zu nehmen 
und die Haut mit einem rauhen Tuche recht zu reiben. Im warmen

Woldrich u. Burgerstein, Somatologie. 9. Aufl. 5 
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Wasser schwellen namlich die vertrockneten Oberhautschuppchen. 
an, erweichen und lassen sich dann durch Reiben leicht entfernen. 
Noch leichter lósen sie sich durch einen Zusatz von Kali oder 
Natron; daher der Nutzen der Seife, welche auch den fettreichen 
Schmutz leicht (besonders im weichen Wasser) von der Haut 
nimmt. Man soli eine gute, reine Seife gebrauchen. Sehr billige 
Seifen sind zumeist schlecht und kónnen der Haut schaden; sehr 
theuere sind Luxus. Nach der Waschung ist der Kórper sorgfaltig 
zu trocknen und rasch anzukleiden. Saugłinge diirfen nur in 
warmem Wasser gebadet werden.

AuBer griindlicher Reinigung der Haut durch Wasser und 
Seife ist ein entsprechender Wechsel der Leibwasche uner- 
lasslich, da sich auf derselben die verschiedenen Ausscheidungen 
der Haut ansammeln.

Die Sćhafwollwasche hat gegenilber der Leinwand den Vortheil, 
dass sie den Leib warm halt, die Feuchtigkeit schwerer durchlasst und dadurch 
den Kórper vor Abkuhlung schiitzt. Sie hat aber auch einen Nachtheil. Wegen 
des hohen Kostenpreises besitzt man von der Schafwollwasche meist nicht 
gróBeren Vorrath. Deshalb wechselt man diese Wasche nicht so haufig (zumal 
man wegen der dunklen Farbę des Stoffes den Schmutz nicht so deutlich sieht). 
Es bleiben demnach die Ausscheidungsproducte der Haut langer mit dieser in 
Beriihrung. Der Hauptzweck der Wasche ist aber Reinhaltung des Kórpers.

Die Haare mussen durch Zufuhr gutenBlutes gehórig ernahrt 
werden. Reinigung der Kopfhaut durch Waschon (mit Seife und 
Wasser, oder letzterem mit etwas Alkoholzusatz), Kammen und 
Bursten ist fur die Erhaltung von Haut und Haaren unerlasslich. 
Trockene Haare sind ab und zu mit etwas 01iven- oder Mandelól 
einzufetten.

Die Erkrankungen dei- Haut sind sehr mannigfaltig. Die Oberhaut 
ist gegen Verletzungen unempfindlich, da sie keine Nerven enthalt; desto 
empfindlicher ist die Lederhaut. Verwundungen der Haut durch Verbrennung 
oder Verbrilhung sind sehr schmerzhaft. Man bestreiche die Wunde sofort 
mit Ol oder Fett. Am empfehlenswertesten ist die. Auflagę von reiner, mit 
Carbolól getrankter Baumwolle. Wunde Hautstellen, die meist durch gegen- 
seitige Reibung von Hautflachen oder durch vernachlassigte Reinlichkeit ent
stehen, sind zunachst gut zu reinigen und hierauf mit einem mit Talg be- 
strichenen Leinwandlappen zu bedecken. Aufgesprungene Hande sind mit 
reinem Talg, Vaselin, Lanolin (nicht mit Glycerin) zu bestreichen.

Die Huhneraugen (Leichdorne) entstehen durch den Druck unpassender 
(enger) Schuhe. Da die Huhneraugen bis zum Unterhautzellgewebe, ja ófter 
bis zur Gelenkskapsel reichen, so ist beim Ausschneiden derselben mit einem 
scharfen Messer groBe Vorsicht nóthig, weil ein zu tiefer Schnitt gefahrliche 
Folgen nach sich ziehen kann. Das SchuhmaB soli an dem auf die Erde 
gesetzten FuBe genommen werden.
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Die mannigfachen Hautausschlage treten. ais a) hitzige (fleberhafte) 
und &) chronlsche (fieberlose) auf. Zu den ersteren gehoren: die ech ten Blattern, 
Pocken oder Yariolen, die Wasser- oder Schafblattern, Scharlach, Masern, 
Nesselsucht, Gtirtelausschlag. Zur Verhutung der Menschenpocken dienen die 
durch Impfung erzeugten Schutzpocken. Zu den fieberlosen Hautausschlagen 
gehoren: Grind, Blaschenausschlag (Eczem), Flechte, Kratze u. s. w. Bei allen 
Hautausschlagen ist mbglichst bald Rath und Hilfe eines Arztes in Anspruch 
zu nehmen.

Die Kratze (scabies) ist eine Hautkrankheit, welche durch die winzig 
kleine (dem freien Auge eben noch sichtbare) Kratzmilbe erzeugt wird. 
Das Thierchen bohrt sich unter die Oberhaut, lebt und vermehrt sich hier in 
selbstgegrabenen Gangen und verursacht heftiges Jucken. Die Milben- 
gange treten namentlich auf der Hand zwischen den Fingern, in der Achsel- 
hohle, in der Ellen- und Kniebeuge auf und erscheinen ais */ 2-^2 cm lange, 
erhabene, anfangs weiBliche, spater schwarzliche Linien. In den blinden Enden 
dieser Gange, die graulichweife Anschwellungen bilden, sitzt das Thier. Sticht 
man hier mit einer Nadelspitze ein und fuhrt diese unter die Anschwellung, 
so kann die Milbe herausgehoben werden. Im fortgeschrittenen Stadium der 
Kratze entsteht ein flechtenartiger Ausschlag. Um die Krankheit zu heilen, 
wird der Kórper im lauen Bade mit griiner Schmierseife tiichtig abgerieben, 
dann abgetrocknet und mit Perubalsam oder Schwefelkalklosung (eventuell 
mit Petroleum) eingerieben. Die Kratzmilbe kann leicht (schon durch den 
Handedruck) tibertragen werden.

Verlauf des Menschenlebens.
Dem Menschen ist, wie jedem anderen organischen Wesen, 

eine gewisse Lebensdauer yergónnt, welche nicht bei allen 
Indiyiduen gleich ist und beim naturlichen Verlaufe des Lebens 
durchschnittlich 70 bis 80 Jahre umfasst. Wahrend dieser Zeit 
durchlauft der Mensch einen Zeitraum der Unreife, der Reife 
und des Welkens; jeder dieser Lebensabschnitte zerfallt 
wieder in mehrere Lebensalter, welche nicht gleich lange 
wahren, da nicht nur das Greschlecht und die Kórperbeschaffen- 
heit, sondern auch das Klima, die Lebensweise, die Nahrung und 
die Erziehung hierauf Einfluss tiben. Die nachstehend angefiihrten 
Debensphasen stellen nur allgemeine Durchschnittswerte dar.

a) Lebensabsehnitt der Unreife.
Derselbe dauert in der gemahigten Zonę beim mannlichen 

Greschlechte bis zum 24. und beim weiblichen bis zum 20. Lebens- 
jahre, wahrend welcher Zeit sich Kórper und Geist entwickeln. 
Man kann wahrend dieser Zeit unterscheiden: a) die Kindheit 
(Alter des Neugeborenen, des Sauglings und des Kindes), b) die 
Jugend (Knaben- und Jiinglings-, Madchen- und Jungfrauen-Alter).
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I)ie Kindheit. Das Alter des Neugeborenen umfasst die ersten 6 bis 
8 Lebenstage und wird gróBtentheils im schlafenden Zustande verlebt. Das 
Sauglingsalter erstreckt sich auf die ersten 9 bis 12 Monate. In diesem 
Stadium erwachen allmahlich die Sinne und es treten die ersten Spuren geistiger 
Thatigkeit hervor. Das Wachsthum geht ziemlich schnell vor sich und es brechen 
meist im ~i. bis 9. Monate die ersten Milchzahne hervor. Das Kindesalter reicht 
vom Ende des ersten Lebensjahres bis zum eintretenden Zahnwechsel um das 
7. Jahr. Es zeichnet sich durch eine verhii,ltnismafiig rasche korperliche und 
geistige Ausbildung vor allen anderen Lebensaltem aus und lasst sich in zwei 
Stufen trennen. Das erste Kindesalter umfasst das 2., 3. bis 4. Jahr. Das 
Kind lernt stehen, kauen, sprechen.. Das zweite Kindesalter (Kindergarten- 
alter) erstreckt sich auf das 5. und 6. Lebensjahr.

Die Jugend. Das Knaben- (Madchen-) Alter umfasst die Schuljahre 
und reicht in unserem Klima beim Knaben bis zum 16., beim Madchen bis 
zum 14. Lebensjahre. Hierauf folgt das Jiinglingsalter; es ist dies das Alter 
des physischen Reifens.

Physische Entwicklung. Wahrend des Sauglingsalters ist das Kind 
hauptsachlich auf die Ernahrung durch den mtttterlichen Organismus ange- 
wiesen. Die Milch ist auch das Ideał eines Nahrungsmittels. Der Saugling 
findet in der Muttermilch alle Stoffe zur Ernahrung, zum Athmen, zur Aus
bildung seiner Knochen, Muskeln u. s. w. Die Athmung und die ubrigen 
vegetativen Verrichtungen werden allmahlich gekraftigt. Mit dem Hervor- 
brechen der Milchzahne wird das Kind auch an feste Nahrung angewiesen, 
da die Muttermilch zum raschen Wachsthume der Organe nicht mehr ausreicht. 
Die Einnahme ubertrifft in diesem Alter bedeutend die Ausgabe, dei- Kórper, 
besonders die Knochen und Muskeln nehmen an Masse und Gewicht bedeutend 
zu. Es mussen daher dem Kdrper hinreichende Mengen von Eiweiflsubstanzen 
und von phosphorsaurem Kalk zugefuhrt werden, es darf aber auch kein 
Mangel an Kohlehydraten und Fetten eintreten.

Die Kinder werden im schulpflichtigen Alter von verschiedenen an- 
steckenden Krankheiten (namentlich Masern, Scharlach, Diphtheritis) 
heimgesucht. Zeigen sich bei einem Kinde Kopfweh, Niedergeschlagenheit, 
Appetitlosigkeit, beschleunigter Puls (iiber 100 Schlage in der Minutę), erhóhte 
Blutwarme (iiber 38°), so ist dasselbe zu Bette zu bringen und ein Arzt zu 
rufen. Keinesfalls ist es in der Schule zu belassen. iiber die Messung der 
Kórperwarme wurde schon auf Seite 34 das Nóthige gesagt.

Geistige Entwicklung. Im Sauglingsalter zeigen sich schon die Spuren 
kórperlicher und geistiger Anlagen und Eigenthiimlichkeiten, die erst spater 
zur vollen Entwicklung gelangen. Das Kind vervollkommt sich zunachst durch 
den ererbten Trieb der Nachahmung; es nimmt nicht nur die aufieren, sondern 
auch die geistigen Gewohnheiten seiner Umgebung an, gewohnt sich an die- 
selbe Anschauungsweise sammtlicher Dinge, an denselben Ideengang, an die- 
selbe Art von Schlussfolgen, wie sie diejenigen besitzen, naeh denen es sich 
modelt. Nur wird diese Aneignung durch die urspriinglichen Anlagen des 
Kindes modificiert. Je mehr diese den Gewohnheiten des Kreises entsprechen, 
in dem das Kind lebt, desto leichter wird es sich dieselben aneignen; im 
entgegengesetzten Falle wird es in seiner Entwicklung gehemmt. Daher ist 
das Aufwachsen des Kindes in der Familie selbst ein sehr wesentliches Er- 
fordernis zur normalen Entwicklung desselben und zur gehórigen Entwicklung 
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der von seinen Eltern ererbten Anlagen; damit sich aber die geistigen und 
kórperlichen Eigenthumlichkeiten hiebei nicht einseitig entwickeln, muss 
das Kind auch Umgang mit andern und Andersgesinnten genieBen. Es steht 
ebensooft in unserer Macht, einem sonst gesunden Kinde starkę Beine oder 
Arme zu geben (durch Ubung der Muskeln), Fettablagerung oder Mager- 
keit zu bewirken (durch Nahrung), einzelne Organe einseitig auszubilden, 
ais wir auch einzelne Geistesfahigkeiten einseitig auszubilden, eine weiche 
Gremuthsanlage zur Schwarmerei oder Melancholie, eine selbstandige Geistes- 
anlage zum Hochmuthe und zum Stolze zu leiten vermógen. Hierin liegt die 
Macht der Erziehung uber die geistige Bildung. Die Aufgabe des 
Padagogen besteht darin: sorgfaltig zu beobachten, zu prilfen, anzuregen und 
das Gefundene (Selbsthervorgetretene odei- zum Durchbruche Befórderte) 
auszubilden oder zu mildern und mit dem gesammten Seelenleben in 
Harmonie zu bringen.

b) Lebensabsehnitt der Reife.
Dieser stellt die mittlere Lebensepoche des Menschen dar 

und dauert je nach dem Geschlechte bis zum 45. oder 55. Lebens- 
jahre, wahrend welcher Zeit Kórper und Geist auf der Hóhe ihrer 
Ausbildung stehen. Man unterscheidet a) das erste und &) das 
zweite Mannes- (Frauen-) Alter.

c) Lebensabsehnitt des Welkens.
Dieser Abschnitt der Abnahme der Krafte zeichnet sich 

dadurch aus, dass der Organismus rascher oder langsamer von 
seiner Entwicklungshóhe zuriickgeht. Man unterscheidet a) das 
hohe Alter und b~) das Greisenalter. Nach Erschópfung der 
leiblichen Krafte tritt der naturliche Tod ein.

Eintheilung des Menschengeschlechtes.
Bekanntlich sind unter Millionen von Menschen nicht zwei 

Individuen, selbst wenn sie von denselben Eltern abstammen, 
ganz gleich; gróBere Verschiedenheiten machen sich zwischen 
den Gliedern zweier Familien und noch gróBere zwischen zwei 
Vólkern bemerkbar. Ais Grundlage vorstehender Besprechung 
des Menschen und der Beschaffenheit seiner verschiedenen Organe 
dienten die sogenannten kaukasischen Vólker oder Mittellander, 
weil dieselben gegenwartig nicht nur den vollendetsten Kórperbau, 
sondern auch die vollendetste geistige Begabung besitzen. Sie 
unterscheiden sich in vielen Eigenschaften von anderen Vólker- 
stammen. Man hat seit Blumenbach das Menschengeschlecht 
in fiinf Rassen einzutheilen versucht, namlich in die kaukasische 
oder weifie Rasse (Europaer, Nordafrikaner und Siidwestasiaten); in 
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die amerikanische oder rothe Rasse (die Ureinwohner Amerikas); 
in die mongolische oder gelbe Rasse (die Hauptbevolkerung 
Asiens und die Eskimo); in die malayische oder braune Rasse 
(Malayen, Połynesier und Australier) und die athiopische oder 
schwarze Rasse (afrikanische Neger).

Die Merkmale, durch welche man gewbhnlich diese Menschen- 
rassen unterscheidet, sind theils der Schadelbildung, theils der 
Hautfarbe, theils der Haarbildung entnommen.

Was die Schadelbildung anbelangt, so liefert der soge- 
nannte Camper’sche Gesichtswinkel Anhaltspunkte, um das 
Verhaltnis zwischen den Gesichts- und Schadelknochen zu be- 
urtheilen. Es ist dies jener Winkel, den am Kopfskelet eine 
langs des unteren Theiles der Nase und des Gehorganges ge- 
zogene Horizontallinie mit der von dem hervorragendsten Punkte 
der Stirne dem Profile entlang gezogenen Geraden bildet. Die 
Grófie dieses Winkels hangt somit ab von der groGeren oder ge- 
ringeren Entwicklung der Stirnlappen des Gehirnes einerseits und 
der Kiefer anderseits; er betragt bei den Kaukasiern oder Mittel- 
landern 80—85°, bei den Negern 60—75°.

Nach der Schadelbildung unterscheidet man ferner: Langkópfe, bei 
welchen der Langendurchmesser (von vorn nach riickwarts) zum Querdurch- 
messer (von links nach rechts) des Schadels sich yerhalt wie 100 bis zu,75; 
Kurzkopfe, bei welchen sich diese Durchmesser yerhalten wie 100 zu 80 
und dariiber, und Mittelkbpfe, bei denen dieses Verhaltnis 100 zu 75 bis 80 
betragt. In jeder dieser drei Gruppen kann man mit Riicksicht auf die Ge- 
sichtsbildung und auf die Stellung der Zahne unterscheiden: Gbradzahner, 
bei denen die Kiefer wenig yorspringen und die Vorderflachen der Schneide- 
zahne in eine Ebene fallen; Schiefzahner, bei denen die Kiefer stark yor
springen und die Vorderzahne schief nach yorn gerichtet sind.

Mit Rucksicht auf die Gesichts- und Schadelbildung, ferner auf die Be- 
schaffenheit der Behaarung und mit Riicksicht auf die Sprache kann man bei 
dem Menschengeschlechte (nach E. Hackel) folgende 12 Rassen unter
scheiden: 1. Mittellander (Kaukasier), 2. Nubas, 3. Dravidas, 4. Mon- 
golen, 5. Malayen, 6. Amerikaner, 7. Arktiker, 8. Australier, 
9. Neger, 10. Kaffern, 11. Papuas, 12. Hottentotten.

Von diesen zwólf Menschenrassen zeichnen sich die zuerst genannten 
acht hoheren durch ein schlichtes, cylindrisches oder (im Querschnitt) 
kreisrundes Haar, die vier letzten nie dereń Rassen durch ein wolliges und 
bandfórmig abgeplattetes Haar aus.

Die Gesammtzahl der jetzt lebenden Menschen betragt bei 1400 Mil- 
lionen, woyon tiber 1100 Millionen auf die zwei hochst entwickelten Rassen, 
Mittellander und Mongolen, entfallen. Die Zahl der Sprachen wird auf ungefahr 
1000 angegeben.



Erste Hilfe bei Korperverletzungen.

Das Folgende enthalt in gedrangter Darstellung eine An- 
leitung, in welcher Weise bei plótzlichen Unfallen die erste Hilfe 
von einem Laien geleistet werden kann. Die rechtzeitige und 
richtige Ausubung der ersten Hilfe, also die Behandlung des Ver- 
ungliickten bis zur Ankunft des Arztes — der in fast allen hier 
angefuhrten Fallen sofort zu rufen ist — kann manches 
Menschenleben retten. NachstehendeUnfalle sollen kurz besprochen 
werden: Quetschung, Verwundung, Blutung; Verbrennung, 
Verbruhung, Veratzung; Verstauchung, Verrenkung, Kno- 
chenbruch; Ertrinken, Erfrieren, Ersticken; Hitzschlag, 
Fallsucht, Ohnmacht; Vergiftung.

I. Quetschung, Yerwundung, Blutung.
Ouetschungen (Contusionen) entstehen, wenn durch einen 

heftigen Stofi, Schlag oder Sturz kleine Blutadern zerreiBen und 
das dunkle (venóse) Blut derselben in das Unterhautzellgewebe 
austritt. .Infolge dieses Blutergusses farbt sich die betreffende 
Hautstelle dunkelblau; bei gróBeren Quetschungen entstehen Blut- 
beulen. Bei Verletzung eines inneren Organes (Lunge, Leber, 
Gehirn) kónnen sich auch, nebst heftigen Schmerzen, Erbrechen 
und Ohnmacht einstellen.

Die erste Hilfeleistung besteht darin, dass man dem ver- 
letzten Theile eine ruhige, beąueme, hohe Lagę gibt und mafiig 
fest angelegte kalte Umschlage appliciert. Bei Bewusstlosigkeit 
und gleichzeitig groBer Gesichtsblasse ist der Kopf niedrig zu 
legen. Beginnende Blutbeulen (die am Kopfe haufig entstehen) 
kann man an weiterer VergróBerung yerhindern, wenn man sie 
sogleich stark driickt, etwa mit der Flachę einer breiten Messer- 
klinge, eines Lineals, Briefbeschwerers, eines glatten Steines u. s. w.

Wunden sind Verletzungen mit Durchtrennung der Haut. 
Man kann Schnitt-, Kiss-, Quetsch-, Stich-, Schuss-, Biss- und 
Brandwunden unterscheiden. Eine jede frische Wunde blutet.

Bei einer arteriellen Blutung spritzt hellrothes Blut stoB- 
weise aus einer Pulsader (Arterie). Bei einer yenósen Blutung
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fliel.it dunkelroth.es Blut continuierlich aus einer Blutader 
(Vene). Bei einer parenchymatósen Blutung quillt Blut langsam 
aus verletzten Haargefafien (Capillaren). Am gefahrlichsten ist die 
arterielle Blutung und hier ist deshalb rascheste Hilfe nbthig. 
Zunachst ist die Wunde (durch Aufschneiden der Kleidungsstiicke) 
zu entblóflen und das verletzte Organ hoch zu lagern. Erfolgt 
die Blutung aus einer Gliedmafie, so ist letztere mittelst einer 
elastischen Bindę, eines Gummischlauches, Riemens, eventuell auch 
mit Beniitzung elastischer Hosentrager (sehr zweckmahig sind die 
von Prof. E smarch angegebenen) so lange fest zu umbinden, bis 
der Pulsschlag local aufhórt. Allzustarke Zusammenschnurung muss 
vermieden werden, um nicht die Weichtheile unlieilbar zu ver- 
letzen. Hat man eine elastische Bindę nicht zur Hand, so mache man 

ein sogenanntes Knebeltourniąuet 
(Fig. 66). Man legt zu diesem Zwecke 
ein grófieres Sacktuch; Handtuch, eine 
Serviette u. dgl. wie ein Halstuch zu- 
sammengelegt um das Glied, knotet die 
Enden fest zusammen, schiebt einen 
Knebel (ein Stiick Holz, einen Mórser- 
stófiel, Kochloffel, groCen Schltissel, eine 
Schere u. dgl.) unter das Tuch. und 
dreht den Knebel so lange herum, bis 
die Blutung aufhórt. Es darf nicht ver- 
gessen werden, den Knebel zu unterlegen, 
damit nicht die Haut miterfasst, ein- 
gedreht oder zerrissen werde. Es ist 
noch beizufiigen, dass eine derartige 
feste Schnurung, welche die Blutzufuhr 

vóllig hemmt, nicht lange belassen werden darf, sondern zeitweise 
gelockert werden muss, wenn das umbundene Glied nicht brandig 
werden soli. Ist eine von den Halspulsadern verletzt, so kann 
man die eben beschriebene Zusammenschnurung nicht vornehmen. 
In diesem Falle presse man die Arterie unterhalb der Wunde mit 
den Fingern gegen die Wirbelsaule. Bei venósen Blutungen kann 
man sich auch einer Leinwandbinde bedienen, die man in mehreren 
Windungen um die GliedmaCe legt. Durch Begiefien der Bindę mit 
kaltem Wasser wird die Compression noch starker.

Parenchymatóse Blutungen werden durch. Hochlagerung, Druck 
und Kalte bald gestillt. Die Auflage verschiedener blutstillender 
Mittel (Feuerschwamm, Penghawar) ist, wenn móglich, zu vermeiden.

fliel.it
dunkelroth.es
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Beim Eintritte von Nasenbluten (welches verschiedene Ursachen haben 
kann), ist der Kopf nicht vorgebeugt, sondern aufrecht und moglichst ruhig 
zu halten. Dauert die Blutung langer, so lasse man kaltes Wasser (allein 
oder mit Essig oder Citronensaft gemischt) aufschnupfen und lege auf Kopf 
und Nacken kalte Umschlage. — Bei Bluthusten und Blutbrechen be- 
obachte man kórperliche Ruhe und consultiere einen Arzt.

Ist die Wunde verunreinigt (besonders kommt dies bei 
Schnitt-, Riss- und Stichwunden vor), so muss sie vor der An- 
legung des Verbandes mit reinem Wasser und Baumwolle (Watte) 
sorgfaltig gereinigt werden. Besser ist die in jeder Apotheke 
und Droguerie kaufliche Bruns’sche Charpie-Baumwolle.

Eine gute Wundbehandlung erfordert nicht nur Ruhe- 
stellung des verletzten Kórpertheiles, sondern auch dieVerhinderung 
einer mit Entziindung und Fieber verbundenen Eiterbildung. 
Man weifi, dass erstens diese Eiterbildung durch das Eindringen 
von kleinstenLebewesen (Mikroorganismen, Mikroben, Bacte- 
rien) in die Wunde und dereń auGerst rasche Vermehrung in 
derselben bedingt wird, und zweitens, dass die Einwanderung 
dieser Mikroben hauptsachlich durch Beruhrung der Wunde 
mit solchen Korpern entsteht, an denen sich Krankheitskeime 
befinden: unreine Hande und Verbandstucke, schmutzige Kbrper- 
stellen in der Umgebung der Wunde u. s. w. Um daher das 
Eindringen von Mikroben zu verhindern, welche sich in der 
Wunde rasch vermehren und Eiterung sowie andere Wundkrank- 
heiten, endlich sogar Blutvergiftung hervorzurufen imstande sind, 
muss die Wunde baldmóglichst gut gereinigt und antiseptisch 
behandelt werden. Antiseptische Stoffe sind besonders Carbol- 
wasser und das (von Prof. v. Mosetig eingefuhrte) Jodoform. 
Carbolwasser ist eine etwa zweiprocentige wasserige Lbsung 
chemisch reiner Carbolsaure. Mit diesem Carbolwasser wird die 
Wunde sorgfaltig gereinigt. Das Jodoform ist ein gelbes, glanzendes, 
grobkórniges Pulver von eigenthumlichem Geruche. Da es in 
Wasser fast unlóslich ist, so wird es einfach, zu feinem Pulver 
zerrieben, auf die Wunde gestaubt, oder es wird die Wunde mit 
einem Stiicke Jodoformgaze (ein mit Jodoform impragnierter 
Gazestoff) bedeckt. In beiden Fallen legt man dann noch Bruns’sche 
Watta auf und verbindet die Wunde. Zum Wundverbande werden 
Bind en (langere Streifen von reinem Muli, Leinen) und drei- 
eckige oder viereckige Tiicher verwendet. Bei einem Verbande 
an der Hand mittelst sogenannter Achtertouren (Fig. 67) wird 
die Mitte des zusammengelegten dreieckigen Tuches auf die 
innere Handflache gelegt. Von da aus werden die beiden Tuch-
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enden zum Handriicken gefuhrt, wo sie sich schief kreuzen, dann 
wieder jedes in der

Achterverband am FuBe.

Hunden oder Katzen 
um den Eintritt des

entgegengesetzten Richtung zur Innenseite 
des Handgelenkes, wo- 
selbst mit beiden Enden

in entgegengesetzter 
Richtung Kreistouren 
gemacht und die Enden 
geknotet werden. Der 
Achterverband am FuBe 
(Fig. 68) wird auf ana- 
loge Weise gemacht: die 
Mitte des zusammen- 
gelegten Tuches kommt 
auf die Fufisohle zu 
liegen, die beiden Enden 
werden iiber dem FuB- 
ruckengekreuztzumFuB- 
gelenke gefuhrt u. s. w. 

Bei Bisswunden 
von wuthverdachtigen

verfahre man folgendermafien: Zuerst wird, 
inficierten Blutes in den Kreislauf zu ver- 

hindern, die verletzte Stelle sofort umschnurt. Dann lasse man 
die Wunde ausbluten; endlich atze man sie mit einem gltihenden, 
blanken Metali oder mit concentrierter (Vorsicht!) Carbol- oder 
Salpetersaure, mit Hóllenstein, im Nothfalle mittelst einer glimmen- 
den Cigarre aus. Bei Schlangenbissen (Kreuzotter, Viper) kann 
man auch die Wunde mit (unverletzten!) Lippen aussaugen, dann mit 
Salmiakgeist atzen und eine starkę Dosis Wein oder Cognac trinken 
lassen.

Ein wiithender (toller) Hund andert sein friiheres Betragen, seine 
Stimme. Er yerliert die Fresslust und wendet sich scheu vom Wasser ab. 
Die Augen sind gerbthet, der Blick starr, die blaulichgraue Zunge hangt aus 
dem Maule, aus dem weifier Schaum (Geifer) hervortritt. Das Thier lauft mit 
eingezogenem Schwanze unstet herum und yersucht alles zu beiBen, was ihm 
in den Weg kommt; endlich geht es unter Zuckungen und Sc.hmerzen zugrunde.

Wird ein Mensch von einem solchen Hunde gebissen, so ist er, wenn 
nicht sofort arztliche Hilfe zur Hand ist, in der Begel verloren; nach wenigen 
Wochen (seltener Monaten) bricht bei ihm die Wuthkrankheit aus.

Beim Stiche einer Biene oder Wespe bildet sich eine 
sehr schmerzhafte, rothgefarbte Beule mit einem dunklen Punkte 
in der Mitte. Man trachte yorerst den etwa noch yorhandenen 
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Stachel zu entfernen; dann wasche man die Wunde mit Salmiak- 
geist (Ammoniaklósung) und appliciere kuhlende Mittel (kalte 
Umschlage, feuchtes Moos). — Stiche von Insecten, z. B. Fliegen, 
kónnen auch tódlich verlaufen, wenn das betreffende Insect vorher 
aus einem verwesenden Thier- oder Menschenkórper Leichengift 
eingesogen hat.

II. Verbrennung, Verbruliung, Yeratzung.
Gerathen die Kleider einer Person in Brand, so ergreife 

man rasch eine Decke, einen Mantel, Teppich u. dgl. oder ziehe 
den eigenen Rock aus und umwickle damit den Brennenden, 
werfe ihn zu Boden und ersticke die Flammen. Erst dann hole 
man Wasser und begieBe ihn damit ausgiebig. Hierauf lege man 
ihn, um besser hantieren zu kónnen, nicht in ein Bett, sondern 
auf den Teppich des FuBbodens und zerschneide seine Kleider 
mittelst einer scharfen Schere oder eines scharfen Messers langsam 
und vorsichtig, ohne jedwede Zerrung. Kleider oder Wasohe- 
stiicke, welche an der Haut kleben, diirfen nicht abgerissen, 
sondern miissen belassen werden. Die verbrannten Hautstellen 
sind mit Ol zu begieBen oder in Ermangelung eines solchen 
(behufs Abhaltung der Luft) mit Reispuder, Mehl zu bestreuen; 
dasselbe gilt bezuglich der Verbriihung. Man unterscheidet drei 
Grade von Brandwunden. Bei Brandwunden des ersten Grades 
zeigt sich die Haut an der betreffenden Stelle geróthet; bei jenen 
des zweiten Grades entstehen Brandblasen; bei Verbrennungen 
des dritten Grades erscheint die Haut vergilbt oder verkohlt. 
Bei Verbrennungen des ersten Grades werden auch Kalkwasser- 
umscłdage empfohlen.

Bei Atzwunden, die durch unvorsichtigen oder freiwilligen 
Genuss von Laugenessenz (Atzkali, Atznatron) entstehen, gibt 
man ais Gegenmittel Essigwasser oder Citronensaft, bei Einnahme 
von Mineralsauren (z. B. Vitriolól), Milch mit einem Zusatze von 
Magnesia, Soda, doppeltkohlensaurem Natron, oder Seifenwasser 
zu trinken.

III. Verstauchung, Yerrenkung, Knoclienbruch.
' Eine Verstauchung entsteht infolge einer Zerrung oder 

ZerreiBung der Gelenksbander und Quetschung der Gelenksenden. 
Verbindet sich damit eine bleibende Verschiebung der Knochen- 
enden des Gelenkes, so spricht man von einer Yerrenkung. 
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Beide kommen namentlich haufig an den Gelenken der Glied- 
mafien vor und sind sehr schmerzliaft.

Bei einer Verstauchung muss die betreffende GliedmaBe 
in eine erhóhte Lagę gebracht werden. Hierauf sind auf das 
leidende Gelenk kalte Umschlage mittelst eines mehrfach zu- 
sammengelegten, mit Eiswasser durchtrankten und ausgewundenen 
Tuches fleifiig zu applicieren. Bei Eismangel kann eine Kalte- 
mischung (z. B. 10 Theile Wasser, 1 Theil Salpeter und 3 Theile 
Salmiak) hergestellt werden.

Bei einer Verrenkung kann sich die Hilfe des Laien nur 
auf das bezuglich der Verstauchung Gesagte beschranken. Alles 
Weitere, namentlich die Einrichtung des Gelenkes, ist Sache des 
Arztes.

Einen Knochenbruch erkennt man an der sichtbaren Ver- 
kiirzung oder Verschiebung (Verunstaltung) sowie an der ab- 
normen Beweglichkeit jenes Theiles, in dem sich der gebrochene 
Knochen befindet. Am leichtesten brechen die Róhrenknochen 
(Armknochen, Beinknochen, Schlusselbein). In diesem Falle 
mussen die Kleider, wenn nóthig auch die Schuhe, aufgeschnitten 
und mit der grbBten Behutsamkeit entfernt werden. Durch ge- 
ronnenes Blut angetrocknete Kleidertheile sind mit Wasser an- 
zufeuchten und naeh ihrer Aufweichung sanft abzulosen. Hierauf 
ist ein Nothverband anzulegen, dessen Zweck darin besteht, 
den verletzten Theil in seiner naturlichen Lagę zu fixieren und 
zu erhalten. Beim Bruch (Fractur) eines Extremitatenknochens 
sind Schienen anzulegen. Ais solche kann man allerlei Gegen- 
stande beniitzen: Stócke, Lineale, Kochlóffel, Schindeln, Brettchen 
von Cigarrenkisteln, Blechstiicke, steife Pappendeckel; im Freien 
auch Baumaste. Diese Schienen sollen so lang sein, dass sie die 
beiden der gebrochenen Stelle benachbarten Gelenke iiberragen. 
Damit die Weichtheile an dem verletzten Kórpertheile nicht ge- 
druckt werden, mussen zwischen dem letzteren und dem ais 
Schiene dienenden Gegenstande weiche Stoffe, wie Watte, Werg, 
Moos, Kleidungsstiicke, eingeschaltet werden. Die Schienen werden 
dann mit einem Tuche (eventuell mit einem Bandę, Kinderwickel, 
Hosentrager, starken Spagat) verbunden. Es muss gleichzeitig 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Laie beim Ver- 
suche, die gebrochenen Theile wieder in ihre naturliche Lagę 
zuriickzubringen und einen Nothverband anzulegen, móglichst 
wenig an dem Verletzten riihre, damit er nicht mehr Schaden 
ais Nutzen stifte. Das Aufheben des Yerletzten auf eine Trag- 
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bahre, einen Wagen muss, ebenso wie das Herunternehmen von 
der Bahre mit der gróBten Vorsicht erfolgen. Wahrend des 
Transportes sollen die Trager nicht im Soldatenschritte marschieren. 
Bei einem Schlusselbeinbruche geniigt eine gute Unterstiitzung 
des Armes der gleichen Kbrperseite mittelst eines Tuches. Bei 
Rippenbriichen gebe man dem Leidenden einfach eine be- 
queme, ruhige Lagę. Erstarrende Verbande (Gips, Wasserglas) 
diirfen nur von einem Arzte angelegt werden.

IV. Ertrinken, Erfrieren, Ersticken.
Ein Ertrunkener ist, nachdem er aus dem Wasser gezogen, 

wenn nóthig, zu entkleiden, sodann auf den Bauch zu legen mit 
nach abwarts geneigtem Oberkórper. Hierauf trachte man durch 
einen auf den Rucken ausgeiibten rhythmischen Druck das im 
Magen und in den Luftwegen angesammelte Wasser zu entfernen 

Fig. 69.

Kilnstliche Athmung: I. Einathmung.

und reinige Mund, Rachen- und Nasenhóhle. Auch versuche man 
durch Kitzeln der Rachenwand Erbrechen zu veranlassen. In 
keinem Falle stelle man, wie dies haufig zu geschehen pflegt, den 
Ertrunkenen auf den Kopf, hebe ihn auch nicht mit den Beinen 
in die Hóhe, um auf diese Weise das AusflieBen des Wassers zu 
veranlassen, da dadurch das Zerreifien eines Blutgefafies im Gehirne 
verursacht werden kbnnte. Ist der Verungliickte bewusst- und 
athemlos, so beginne man unverzuglich mit Wiederbelebungs- 
versuchen und zwar zunachst mit der Einleitung der kiinstlichen 
Athmung. Dies geschieht in folgender Weise:

Man legt den Kórper auf den Rucken bei erhóhter Lagę von 
Kopf und Schultern; dann postiert man sich (je nach Umstanden 
stehend oder kniend) hinter denselben, ergreift beide Arme ober- 
halb der Ellenbogen und hebt sie gleichmaBig bis iiber den Kopf 
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(Fig. 69). Dadurch wircl der Brustkasten ausgedehnt und Luft in 
die Lungen gezogen. Dann fuhrt man die Arnie auf demselben 
Wege zuriick und driickt sie gegen die Seiten des Brustkorbes 
(Fig. 70). Dadurch wird letzterer zusammengedruckt und Luft 
aus den Lungen’ausgetrieben. Das einzuhaltende Tempo soli der- 
artig sein, dass in einer Minutę die Arme etwa funfzehnmal ge- 
hoben und gesenkt werden. Die Yersuche miissen mit Ruhe und

Fig. 70.

Kilnstliche Athmung: II. Ausathmung.

grofier Geduld ausgeiibt werden; denn manchmal dauert es 
stundenlang, bis sich selbstandige Athembewegungen einstellen. 
In diesem gliicklichen Falle bringe man den Leidenden zu Bette 
und trachte durch Warmflaschen, durch Frottierung mit wollenen 
Decken, Eingeben von Suppe, Thee, Cognac, Rum (kaffeelbffelweise) 
die Kórperwarme herzuętellen.

Fallt jemand vom Ufer oder aus einem Boote ins Wasser 
und ist kein Schwimmer in der Nahe, so halte man dem zu Retten- 
den ein Ruder, Brett, einen Strick oder Bootshaken oder das 
Ende des eigenen Rockes (den man rasch auszieht) hin. Ist jemand 
auf dem Eise eingebrochen und kann er sich nicht heraus- 
arbeiten, so schiebe man ihm eine Leiter zu, oder befestige einen 
Stein, ein Holzstuck, einen Schuh an einen Strick und werfe den 
Gegenstand zu der betreffenden Stelle. ZweckmaBig ist es, an die 
letzte Sprosse der Leiter nach dem Lande hin ein Seil anzubinden, 
um die Leiter rasch aufs Trockene ziehen zu kónnen.

Wer das Ungliick hat, ohne Beisein anderer Personen auf dem Eise ein- 
zubrechen, der suche keinesfalls die Rettung in der Richtung, in der der Ęin- 
bruch erfolgt ist, also nach vorn; man versuche yielmehr, sich umdrehend, 
die Anfangsstelle des Einbruches wiederzugewinnen, stemme sich mit den 
Ellbogen riickwarts auf die Eisflache und mache mit den Beinen einige kraf- 
tige StóBe wie beim Schwimmen. Auf diese Weise wird man am leichtesten 
auf die tragende Eisflache gelangen.
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Erfrorene miissen nach Entfernung der Kleider im Freien 
oder noch zweckmafiiger in einem geschlossenen kiihlen Baume 
am ganzen Kórper mit Schnee oder in Ermangelung dessen mit 
kalten, nassen Tuchern tuchtig gerieben werden, jedoch nicht so 
heftig, dass dabei etwa die Haut mitgeht. Sind die erfrorenen 
Glieder durch die vorgenommenen Reibungen wieder biegsamer 
geworden, so ist kunstliche Athmung vorzunehmen. Erst wenn 
sich selbstandige Athembewegungen einstellen, bringt man den 
Patienten in ein ungeheiztes Zimmer zu Bette, reibt ihn mit warmen 
Tuchern, gibt ihm (theelóffelweise) Cognac zu trinken, Ather, 
Essig, Kólnerwasser, Hoffmann’sche Tropfen zu riechen, um das 
Bewusstsein zuriickzurufen.

Eine Erfrierung kann nicht nur bei sehr niederer Temperatur, sondern 
auch bei geringer Kalte eintreten, wenn z. B. ein Mensch durch Hunger oder 
einen langen Marsch erschdpft oder durch geistige Getranke betaubt sich zur 
Erholung im Freien niedersetzt und hiebei einschlaft. Ein kalter Wind, der 
iiber den Schlafenden hinwegweht, kann ihm dann die Lebenswarme und das 
Bewusstsein entziehen.

Personen, welche infolge von Einathmung von Leuchtgas, 
Kohlenoxydgas, Kohlensaure, Schwefelwasserstoffgas (in Gahr- 
kellern, Bergwerksschachten, Brunnen, Senkgruben) dem Er- 
stickungstode ausgesetzt sind, mussen móglichstschnellinfrische 
Luft gebracht werden. Beim Eindringen in finstere, mit giftigen 
Gasen erfullte Raume muss man Vorsicht gebrauchen, um nicht 
selbst zum Rettungsobjecte zu werden. So darf man einen Raum, 
der mit ausgestrómten (durch den Geruch leicht wahrnehmbaren) 
Leuchtgase erfiillt ist, unter keinen Umstanden mit einem brennen- 
den Lichte betreten. Liegt der Verungliickte in einem geschlossenen 
Zimmer, so ist vor allem durch Offnen der Thiiren und Fenster 
(Einschlagen der Scheiben) ein Luftzug herzustellen. Hat man 
den Betreffenden in frische Luft gebracht, und stellt sich nicht 
alsbald selbstandige Athmung ein, so sind sofort Wiederbelebungs- 
versuche mit kiinstlicher Athmung und Reizmitteln anzustellen.

Das giftige Kohlenosydgas entsteht bei unvollstandiger Verbrennung 
des Kohlenstoffes und dringt z. B. bei schadhaften Ofen oder bei zu frtihem 
Verschlusse der Ofenklappe in die Zimmerluft. Da das Kohlenoxydgas zu dem 
Hamoglobin der Blutkórperchen eine grofiere chemische Verwandtschaft hat 
ais der Sauerstoff, so verdrangt es diesen bei langerer Einathmung; es treten 
verschiedene Krankheiteerscheinungen auf, bis endlich mit dem Aufhbren der 
Athmung und Herzthatigkeit der Tod erfolgt.

Erhangte sind abzuschneiden (bei Vermeidung des Auf- 
fallens des Kórpers auf den Boden) und, wenn man von dem 
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eventuell schon eingetretenen Tode nicht vóllig iiberzeugt ist, wie 
Erstickte zu behandeln.

Ist jemand dadurch dem Ersticken nahe, dass ihm wahrend 
des Essens ein z u groBer Bissen im Schlunde stecken bleibt, 
so óffnc man ihm mit der linken Hand den Mund, lege, um nicht 
durch ein etwaiges MundschlieBen gebissen zu werden, eine Ser- 
viette oder einen Messergriff zwischen die Backenzahne und fiihre 
dann dreist Daumen und Zeigefinger der rechten Hand so tief ais 
móglich in den Rachen, um den Brocken zu fassen und heraus- 
zuziehen, oder ihn wenigstens beweglich zu machen oder durch 
Hervorrufen eines Brechreizes herauszubefórdern.

Man kann auch den Vorderkórper jener Person an einen Kasten an- 
driicken und mit der Hand kraftige Schlage auf ihren Rticken (zwischen die 
Schulterblatter) geben, um den Speisebrocken durch die aus der Lunge aus- 
gepresste Luft herauszustoBen.

V. Hitzschlag, Fallsucht, Olinmaclit.
Vom Hitzsclilage (Sonnenstiche) werden Personen ge- 

troflen, die bei sehr groBer Hitze bedeutenden Strapazen ausgesetzt 
und nicht imstande sind, den infolge des starken Wasserverlustes 
sich ergebenden Durst gehórig zu lóschen. Dabei wird die Haut 
heifi, es treten Athembeschwerden und Mattigkeit ein, die Thatig- 
keit der Sinneswahrnehmungen schwindet und endlich auch das 
Bewusstsein. Die schwere Form des Hitzschlages endet mit dem 
Tode; die leichtere Form ist heilbar. Man bringe das Individuum 
an einen kiihlen Ort, befreie es von allen Lasten, fachle ihm 
kuhle Luft zu, gebe ihm kalte Umschlage auf den Kopf, und 
anfangs nur wenig Wasser (mit etwas Rum oder Cognac). Spater 
reiche man dem Patienten soviel Wasser ais er trinken will, und 
lege ihn auf ein beąuemes, ruhiges Lager. Stockt die Athmung, 
so mussen kiinstliche Athmung, Frottierungen des ganzen Kórpers 
mit nasskalten Tiichern und Reizmittel zur Anwendung kommen.

Bei einem Anfalle von Fallsucht (Epilepsie) lege man 
den Kranken, damit er sich nicht verletze, auf einen Teppich 
oder eine Decke und lasse ihn in Ruhe, bis die Krampfe auf- 
hóren, was in der Regel naeh 5—15 Minuten der Fali ist; dann 
bringe man ihn zu Bette. Das ubliche Aufreifien der krampfhaft 
geschlossenen Hande niitzt nichts, sondern vermehrt nur noch 
die Krampfe.

Die Ursache einer Bewusstlosigkeit (Ohnmacht), d. h. 
eines vorubergehenden Yerlustes der Empfindung und willkiir- 
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lichen Bewegung kann eine mannigfaltige sein. Ist jemand ohn- 
machtig geworden, so trage man ihn in frische Luft, lege ihn 
auf den Riicken und den Kopf niedrig, wenn das Gesicht sehr 
blass, dagegen hóher, wenn es geróthet oder nicht auffallend 
bleich ist und entferne alle beengenden Kleidungsstiicke; dann 
bespritze man den Bewusstlosen mit kaltem Wasser, wasche 
Stirne und Schlafen mit Essig und halte ihm Riech stoffe (Kólner- 
wasser, Hoffmann’sche Tropfen) unter die Nase. Hórt bei einem 
schweren Ohnmachtsanfalle die freiwillige Athmung auf, so leite 
man sofort die kiinstliche ein.

VI. Vergiftung.
Vergiftungen kónnen durch verschiedene Ursachen ent

stehen: durch den Genuss a) von giftigen Pflanzen und Pflanzen- 
theilen; 6) von verdorbenen Nahrungsmitteln, c) von Mineralstoffen 
(Sauren, Atzalkalien, Arsenik, Phosphor), d) von sogenannten 
Alkaloiden (Morphin, Strychnin u. s. w.); e) durch Einathmung 
schadlicher Gase (Kohlensaure, Kohlenoxydgas, Schwefelwasser- 
stoffgas); f) infolge eines Bisses oder Stiches von Schlangen, wiithen- 
den Hunden, Fliegen.

Eine ganze Reihe von Pflanzen unserer vaterlandischen Flora 
enthalt giftige Stoffe. Dahin gehórt eine Anzahl von Pilzen 
(„Schwammen”), von denen manche im Aussehen essbaren Arten 
ahnlich sind. Ein bestimmtes Merkmal, an dem man die Schadlich- 
keit oder Unschadlichkeit eines Pilzes mit Bestimmtheit erkennen 
kann, gibt es nicht. Man meide alle Pilze, die ein wassriges oder 
beim Anschneiden sich rasch (meist blau) verfarbendes Fleisch, 
einen widerlichen Gerucji, unangenehmen, beiflenden oder brennen- 
den Geschmack besitzen, sowie solche, die von Maden („Wiirmern”) 
erfullt oder in Faulnis begriffen sind. Unter den einheimischen 
Samenpflanzen sind u. a. giftig: die Schierlinge, der Seidelbast, 
die Tollkirsche, Herbstzeitlose, Nieswurz, der Stechapfel, Gold- 
regen, Eisenhut, Fingerhut, das Bilsenkraut.

Von den Schierlingen kónnte von Unkundigen der Gartenschierling 
(Gleifie, Hundspetersilie) mit der ahnlichen Gartenpetersilie verwechselt 
werden. Sie unterscheiden sich durch folgende Merkmale: Die Petersilie hat 
hellgriine, glanzende, beim Zerreiben aromatisch riechende Blatter, dei- Schier- 
ling hat dunkelgrune Blatter, die beim Zerreiben einen unangenehmen Geruch 
verbreiten. Die Bltiten der echten Petersilie sind griinlichgelb; unter jedem 
Blutendbldchen stehen 6 — 8 schmale Blattchen. Die Bliiten des Schierlings 
sind weiC und unter jedem Doldchen beflnden sich drei abstehend herab- 
hiingende Blattchen. — Durch die Beeren der Tollkirsche (Belladonna) sind 

Woldricb u. Burgerstein, Somatologie. 9. Aufl. 6 
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schon haufig Vergiftungen vorgekommen. Die Tollkirsche ist eine buschlge, 
1—D/a m hohe, krautige Pflanze mit spitzeifórmigen, ganzrandigen Blattern. 
Die kurzgestielten Bltiten kommen einzeln oder zu zweien aus den Blattwinkeln 
hervor; sie sind iiberhangend und haben eine glockige, schmutzigbraune Blumen- 
krone. Die Frucht ist eine yielsamige, glanzend schwarze Beere von der 
GrbBe einer Kirsche; am Grunde ist sie von fiinf flach ausgebreiteten, 
griinen Kelchblattern umgeben. Die Tollkirsche kommt in Bergwaldern, 
namentlich in Holzschlagen vor und bliiht vom Juni bis August.

Die anderen Giftpflanzen sollen beim botanischen Unterrichte besprochen 
werden.

Die Hilfe des Laien bei Vergiftungen mit Pflanzen kann 
sich nur darauf beschranken, das Gift durch ein Brechmittel 
móglichst rasch aus dem Magen zu entfernen und einige Gegen- 
mittel zu geben. Brechmittel sind in der Apotheke erhaltlich. 
Bevor man sie bekommt, was unter Umstanden lange dauern kann, 
kann man den Patienten laues Wasser oder Kamilienthee trinken 
lassen oder in dessen Rachen einen in 01 getauchten Federbart 
einfuhren. Ais Gegenmittel empfehlen sich gerbstoffhaltige Sub- 
stanzen: Tanninlosung, Abkochung von Eichenrinde, Weidenrinde, 
Gallapfeln; starker griinerThee, eventuell starker schwarzer Kaffee.

Das Morphin (im Milchsafte der noch griinen Mohnkópfe) 
und das Atropin (im Beerensafte und anderen Theilen der Toll
kirsche) wirken ais Gegengifte.

Uber die Vergiftung durch Atzalkalien und Mineral- 
sauren wurde schon Seite 75 gesprochen. AuBerdern kónnen noch 
folgende Mineralstoffe leicht Vergiftungen veranlassen:

а) Arsenige Saure (weiBer Arsenik, Rattengift) oder arsenik- 
haltige Farben (Schweinfurter Grtin, Scheel’sches Griin, Realgar 
u. s. w.).

б) Kupferverbindungen (Grtinspan) beim Gebrauche 
kupferner, schlecht verzinnter GefaBe.

c) Phosphor (Ziindhólzchen). Ais Gegenmittel reiche man 
abgerahmte Milch, Wasser mit HiihnereiweiB gemischt, schleimige 
Getranke (Haferschleim, Gerstenschleim). Fetthaltige Fliissig- 
keiten darf man nicht eingeben, weil diese das Gift auflósen und 
seinen Ubertritt in das Blut erleichtern.

d) Arsenik. Bei Arsenikvergiftungen leistet das Eisenoxyd- 
hydrat (Eisenrost) gute Dienste.

Uber die Behandlung von Personen, die durch Einathmen 
schadlicher Gase oder durch Verletzung gewisser Thiere yerungliickt 
sind, wurde schon friiher (S. 74, 75) einiges mitgetheilt.
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*) Vergleiche hiezu den h. Mlnisterialerlass vom 9. Juni 1873, Z. 4816 
betreffend die Feststellung der Bestimmungen iiber die Einrichtung der Schul- 
hiiuser der bffentlichen Volks- und Burgersehulen und iiber die Gesundheits- 
pflege in diesen Schulen. Verordnungsblatt filr den Dienstbereich des Mini- 
steriums filr Cultus und Unterricht 1873, Stiick XIII, S. 346—358. — Femer 
Handbuch der Reichsgesetze und Ministerialverordnungen iiber das Yolksschul- 
wesen. 7. Auflage. Wien, k. k. Schulbtlcherverlag, 1891; darin das Reichs- 
volksschulgesetz vom 14. Mai 1869, die allgemeine Schul- und Unterrichts- 
ordnung vom 20. August 1870, ferner zahlreiche, die Schulhygiene speciell, auch 
hinsichtlich der einzelnen Kronlander betreffende Anordnungen (siehe die be- 
ztiglichen Schlagworte des Inhaltsverzeichnisses in jenem Buche).

Eine ausfiihrliche und eingehende Darstellung der Schul- und Unter- 
richtshygiene naeh dem gegenwartigen Stan de des Wissens ist in dem „Hand
buch der Schulhygiene” von Dr. L. Burgerstein und Dr. A. Netolitzky 
(Jena, Fischer 1895) zu finden (siehe den h. Erlass des k. k. Ministeriums 
filr Cultus und Unterricht vom 19. April 1895, Z. 8392. Verordnungsblatt 1895, 
Stiick IX vom 1. Mai 1895, S. 133).

A. Das Scliulliaus.
Das Schulhaus soli ein eigens zu diesem Zwecke hergestelltes 

Gebaude sein, das eine thunlichst luftige, der Sonne zugangliche 
und vor Stiirmen geschutzte Lagę hat. Wenn móglich, ist es 
freistehend zu erbauen; staubende, verkehrsreiche Straflen, sowie 
die Nahe luftverderbender, larmender, oder gar gefahrlicher An
lagen oder Betriebe ist zu vermeiden. Der Platz muss so gewahlt 
werden, dass auch nicht in Zukunft durch Vorbauen oder Anbauen 
hoher "Hauser u. s. w. dem Schulhause Licht entzogen werde.

Jeder Schulhausplan muss sanitatsbehbrdlich gepriift werden.
Der Baugrund soli mbglichst trocken und mbglichst wenig 

durch organische Stoffe verunreinigt sein, keinesfalls aus Schutt 
oder Abfallen bestehen, der Grundwasserstand keine groBen 
Schwankungen aufweisen.

Muss das Haus an einer Stelle mit hołiem Grundwasserstande erbaut 
werden, so ist entweder filr eine entsprechende Aufschiittung oder eine kiinst- 
liche, undurchlassige SoŁle zu sorgen oder, wenn thunlich, der Boden zu ent- 
wassern, was noch besser ist (Drainage u. s. w.).

Die GroBe des Schulhauses ist so zu bemessen, dass auf 
das Anwachsen der Bevblkerung gebiirend Bucksicht genommen 

6
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wird, um spateren Pferchungen u. s. w. vorzubeugen, was auch 
durch vergrofierungsfahige Hausanlagen erreichbar ist; kann hiebei 
das spatere Aufsetzen eines weiteren Stockwerkes in Betracht 
kommen, so ist bei der urspriinglichen Anlage auf hinreichende 
Mauerstarke zu achten. Zahlreiche kleinere Schulhauser haben 
vor wenigen groBen auch den Vortheil, dass infolge der kleineren 
Besucherzahl Infectionskrankheiten weniger verderblich und die 
Schulwege verkiirzt werden. Es empfiehlt sich, die Schulgebaude 
hóchstens dreigeschoBig (Erdgeschoss und zwei Stockwerke) zu 
machen und die Gange nur einseitig zu verbauen (Licht, Luft).
— Wenn irgend móglich, ist ein Śpielplatz (sowie ein Schulgarten)
anzulegen. >

Jedes Schulhaus soli mit Wasser versorgt sein, welches u. a. 
geruchlos, geschmacklos, kuhl, klar und (in nicht zu dicker Schichte) 
farblos ist. Wo irgend thunlich, soli das Wasser von fachmanni- 
scher Seite (chemisch und bacteriologisch) untersucht werden. Von 
ganz besonderer Wichtigkeit ist dies in Epidemiezeiten. Auch der 
Zustand des Brunnens soli von Zeit zu Zeit untersucht werden.
— Quellwasser pflegt den hygienischen Anforderungen meist zu 
entsprechen. Brunnen sind so anzubringen, dass sowohl die Gefahr 
einer Infiltration aus Senkgruben u. s. f., ais die einer Verunreini- 
gung von obenher vermieden wird; recht gut sind die sogenannten 
Abessinierbrunnen, wenn der Boden leicht durchzuschlagen 
und der Wasserzufluss reichlich genug ist. Ais Trinkgefafie em- 
pfehlen sich am besten Glaser.

Da das Sonnenlicht ein fur die Gesundheit namentlich der 
Kinder hochwichtiger Eactor ist und die gesunde Beschaffenheit 
von Aufenthaltsraumen fur Menschen wesentlich fórdert, so sollen 
die Schulzimmer demselben zuganglich sein, d. h. sudliche und 
óstliche Lagen fur die Lehrzimmerfront bevorzugt werden. Auch 
klimatische Verhaltnisse spielen bei dieser Frage eine Rolle. Fur 
neue Theile groBer Stadte sollten die Platze der Schulhauser auf 
Jahrzehnte hinaus bauordnungsmaBig gesichert werden.

Baumaterial. Am besten eignen sich fur den Schulbau 
gut gebrannte Ziegel; besonders Dachziegel sollen bester Qualitat 
sein, da sie den atmospharischen Einflussen bestandig direct aus- 
gesetzt sind. Der Mortel soli reinen, scharfkórnigen Sand und 
nur so viel Kalk enthalten ais nothig ist, um die Sandkórner 
aneinander zu kitten, nicht mehr Wasser, ais bei dessen Verwen- 
dung zum Mauern nothwendig ist. Zur Erreichung der Undurch- 
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lassigkeit fur Wasser wird hydraulischer Mbrtel oder dieser mit 
kleinen Steinen untermengt (Beton) verwendet.

Das Bauholz sei gesund und trocken. Wahrend des Baues 
soli es nicht der Moglichkeit ausgesetzt werden, Wasser aufzu- 
nehmen (z. B. Kópfe der Tramę). Werden diese Riicksichten nicht 
beachtet, so kann entweder Faulnis eintreten (Einsturzgefahr), 
oder der gesundheitsgefahrliche Hausschwamm sich ansiedeln, der 
das Holz zerstort, selbst das Mauerwerk angreift und kostspielige 
Reparaturen nothwendig macht.

Die Arbeiter sollen wahrend des Baues provisorische Ab- 
tritte (z. B. ąuerdurchgesagte Petroleumfasser) bęniitzen, die recht- 
zeitig zu leeren sind.

Die Fundamente mussen frostfrei, d. h. 1—1’/2 m tief gelegt 
werden. Es ist gesundheitlich vortheilhaft, das ganze Haus zu 
unterkellern; da man im Schulhause ausgedehnter Keller oft nicht 
bedarf, geniigen meterhohe Luftgewólbe; sollen auch diese erspart 
werden, so muss das ganze Haus auf eine starkę Schichte von 
Beton u. dgl. gestellt werden, welche seitlich umbiegend iiber den 
Erdboden ansteigt; diese Herstellung ist iibrigens auch bei unter- 
kellerten Hausern zur Abhaltung des Aufsteigens von Grundluft 
und Grundwasser gesundheitlich vortheilhaft. Jedenfalls sind auch 
in unterkellerten Gebauden horizontale Isolierschichten einzu- 
schalten, welche das Mauerwerk iiber dem Erdboden quer durch- 
setzen (z. B. GuBasphalt, d. h. ein Gemenge von Asphalt, Stein- 
kohlentheer und Sand 5 : 1 : 2 G. Th.).

Die Mauerdicke wird u. a. vom Klima und der Lagę be- 
stimmt. Freistehende Mauern an der Nord- und West- (Wetter-) 
Seite werden zweckmafiig hohl angelegt, d. h. auch zur Abhaltung 
der Durchnassung, mit einer 10 cm dicken Luftschicht, welche bei 
jedem Geschoss und jeder Fensterblfnung abgeschlossen wird, ver- 
sehen. Auch feuersichere auflere Verblendschichten (Schiefer, 
Hartglas, Falzziegeln u. dgl.), naeh dem Austrocknen der Mauer 
angebracht, sind von Wert.

Yerzierungen in der Gestalt von Vorspriingen an der Innen- 
seite der Mauern, also auf Gangen, Stiegen u. s. f. sind wegen 
der Staubanhaufung zu vermeiden. Zur Verzierung kbnnen Farben 
verwendet werden.

Fachwerkbau (Baracken) ist fur Schulen ais Nothbehelf 
zulassig, aber nicht zu empfehlen. Er ist weniger feuersicher, 
warmehaltend und dauerhaft ais der kostspieligere Massivbau.
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Die Zwischendecken, d. h. die Scheidungen der Geschosse 
zwischen Decke und nachsthóherem FuBboden sind móglichst feuer- 
sicher, fiir Luft und Wasser undurchlassig, wannę- und schalldicht 
herzustellen. Namentlich auf dem Lande werden noch Tramę ver- 
wendet; auf diese kommt der Blindboden, dann der FuBboden, unter 
sie die Decke (Holzverschalung mit reifem Schilfrohre benagelt, 
Gipsmórtel). Der Raum zwischen je zwei in einiger Entfernung 
nebeneinander liegenden Tramen wird durch eine horizontale 
Zwischenwand aus Latten abgetheilt und die obere Hóhlung zur 
Erhóhung der Schalldichtheit mit einer Fullung versehen. Diese 
Fiillung muss vor dem Legen des FuBbodens trocken sein und 
darf weder organische (faulnisfahige) oder feuergefahrliche oder 
hygroskopische oder staubende Stoffe enthalten, noch durch die 
Arbeiter verunreinigt werden. Verwendbar sind z. B. reiner Kies- 
sand, mit Sand vermengter Ziegellehm, die ausgeharkten Mórtel- 
abfalle, die zur Zeit, da man sie braucht, schon trocken zu sein 
pflegen. Fiir stadtische Schulanlagen sollten eiserne Trager und 
Beton ais Fullung verwendet werden; Constructionen dieser Art 
erfiillen verschiedene hygienische Forderungen in vortrefflicher 
Weise.

DieDachkranzausladung darf dieBelichtungder Schulzimmer 
nicht beeintrachtigen. An jedem Schulhause muss eine Dachrinne 
vorhanden sein. Um dem Herabstiirzen gro Ber er Schneemassen 
vorzubeugen, soli der Dachsaum nicht iiber 30 cm breit sein oder 
es mussen Schneerechen angebracht werden. Das Wasser von der 
Dachrinne wird durch Abfłussrohre herabgeleitet, die am besten 
aufien befestigt und mittelst iiberdeckter Rinnen in den Trottoirs 
der Strafienrinne, beziehungsweise unter Einschaltung eines Siphons 
dem Canale zugeftihrt werden.

Blitzableiter am Schulhause sind zu empfehlen; ob sie 
nothwendig sind, hangt von der órtlichen Lagę ab; werden sie 
angebracht, so ist sorgfaltigste Ausfiihrung nóthig. Der Leitungs- 
weg vom Boden aufwarts soli bis etwa in 3 m Hohe nicht un- 
mittelbar zuganglich sein.

Der Zugang von der Strafie zum Schulhause ist zu pflastern. 
Eingang. Da der FuBboden des Erdgeschosses iiber dem 

aufieren Niveau liegen muss, so sind auch bei ebenerdigen Schul- 
hausern einige Stufen nóthig. Zur Vermeidung der Winterglatte 
werden diese innerhalb des Einganges angebracht oder mindestens 
durch ein Vordach geschiitzt, mit Anhaltstangen und einem Ruhe- 
platze versehen. Kein Schulzimmer darf direct ins Freie ftihren. 
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Fur die Rcinerhaltung des Schulhauses ist das Anbringen und 
Beniitzen. ausreicłiend gro fi er Vorrichtungen zum Abstreifen 
des Strafienschmutzes (Abstreifeisen und Cocos- oder Strohmatten) 
nothwendig. Die Kinder sind vom ersten Schuljałire strenge und 
conseąuent zur gehórigen Beniitzung dieser Vorricbtungen anzu- 
halten.

Besonders in Stadten ist neben dem Eingange ein Warte- 
raum fiir zu friih kommende Kinder, beziehungsweise fiir Per- 
sonen, welche Kinder bei Schulschluss abholen, recht wiinschenswert.

Stiegen sollen feuersicher, ferner direct und ausgiebig er- 
hellt und fiir die beziiglichen Altersstufen beąuem passierbar sein. 
Sie bestehen am besten aus Steinsorten, die sich wenig abniitzen, 
oder aus Eisen mit angeschraubten Auftritten aus hartem Holze. 
Die Treppen sind geradlinig, ein- bis zweimal gebrochen mit 
zwischenliegenden Ruheplatzen herzustellen und sollen nicht gegen- 
iiber Zimmerthiiren miinden. Ihre Breite hangt von der Zahl der 
passierendenKinder ab; besser ist es, besonders fiir kleinereKinder, 
eine gróBere Anzahl schmalerer (1 m breiter) Treppen anzulegen, 
da speciell kleine nur die Wandseite zu beniitzen pflegen. Auch 
Kampen sind verwendbar. Die Stufenhóhe soli etwa 15 cm, der 
Auftritt das doppelte betragen, nicht mehr ais 15 Stufen un- 
mittelbar aufeinander folgen. Ist eine freie Stiegenseite vorhanden, 
so wird sie mit einem Gitter versehen, dessen glatte (Staub!) Stabe 
nicht uber 15 cm voneinander entfernt sind. Handlaufer sind be
sonders fiir die kleinen Kinder nóthig, nicht dicker zu machen, 
ais dass sie eine Kinderhand umspannen kann und entsprechend 
hoch (50—60 cm) anzubringen. Fiir gróBere kann ein hóherer 
(75 — 80 cm) Handlaufer dienen. An der freien Stiegenseite erhalt 
der Handlaufer angeschraubte Knópfe in 50 cm bis 1 m Entfernung 
(Herabrutschen). Es empfiehlt sich, die Wandę der Stiegen, Gange 
und Zimmer mit etwa 1’5 m hohen, móglichst ebenen Holzlambris 
zu versehen, bei Armut der Gemeinde zum mindesten die vor- 
springenden Ecken so hoch mit Holz oder Eckeisen abgerundet 
zu verkleiden und die Lambris wenigstens 25 cm hoch zu machen.

Die Gange sollen feuersicher, licht, luftig, rasch liiftbar 
und zugfrei sein. Der FuBboden muss widerstandsfahig (Stein) 
und darf nicht glatt sein. Am besten ist es, die Gange nur ais 
Passagen und demgemaB in der Breite der Stiegen anzulegen. 
Wenn sie auch ais Kleiderablagen oder wenn sie auch ais Er- 
holungsraume in den Pausen bei schlechtem Wetter zu dienen 
haben, so sollen sie bei einseitiger Bebauung mindestens 3 m breit, 
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bei zweiseitiger entsprechend breiter sein. Stufen sollen auf Gangen 
nicht vorkommen.

Die Thiiren sollen sich nach aufien óffnen, wenigstens ] m 
breit, dauerhaft und leicht beweglich construiert, die Drucker in 
einer fur die Kinder beąuemen Hohe angebracht sein. Uber den 
Thiiren kann zur Fórderung der Ventilation, namentlich aufier 
den Schulstunden, ein bewegliches Oberlicht angebracht werden.

Vertheilung der Eaume. Hat der Lehrer auf dem Lande 
auch Landwirtschaft, so ist ihm das Erdgeschoss einzuraumen, falls 
er im Schulhause wohnt. Sonst sind die kleinsten Kinder in den 
(ausreichend belichteteri) tiefsten Geschossen unterzubringen, die 
Classen der grófieren in hóhere, Zeichensale, Handarbeitszimmer 
u. s. w., d. h. iiberhaupt nur zeitweilig beniitzte Raume in das 
oberste Geschoss zu verlegen. Ist eine alte Schule schlecht be- 
lichtet, so mussen die Classen unbedingt in die hellsten Raume 
verlegt, die iibrigen Locale thunlichst anderweitig verwendet 
werden. — Knaben- und Madchensćhulen sollen gesonderte Ein- 
gange und Treppen haben.

Austrocknen des Baues. Feuchte Wandę wirken ais ein- 
seitig abkiihlende Kórper (Strahlungsverlust), leiten die Warme 
besser ais trockene, verbrauchen durch Verdunstung des in ihnen 
enthaltenen Wassers Warme und spieleń wahrscheinlich auch be- 
ziiglich der Infection eine Rolle. Der Grad der Austrocknung ist 
nur durch chemische Untersuchung sicher zu bestimmen. Der 
Mórtel gilt ais hinreichend trocken, wenn er hóchstens 2% Wasser 
enthalt. Das Verputzen der Wandę soli te erst vorgenommen werden, 
bis der Mauermórtel geniigend erhartet ist, was im allgemeinen 
etwa sechs Wochen dauert. Fensterfliigel und Thiiren sollen erst 
etwa ein bis drei Monate nach Vollendung des Verputzes eingesetzt 
werden. — Es empfiehlt sich, Massivbauten je nach Materiał ein 
Viertel- bis drei Vierteljahre nach Vollendung leer stehen zu lassen. 
Ziegelrohbau trocknet rascher ais Putzbau; es ist gut, die Fugen 
2 — 3 cm tief auszukratzen, nicht aber mit Mórtel zu verstreichen.

B. Das Lehrzimmer und seine Einrichtung.
Grófie. Die mógliche Lange der gewóhnlichen Schulzimmer 

hangt von den Stimmitteln des Lehrers ab, ferner von der Hór- 
weite, sowie der Móglichkeit, Geschriebenes auf der Schultafel 
deutlich zu lesen (circa Sm). Es empfiehlt sich, etwa 2m ais 
Langenmaximum festzuhalten. Die Breite ist dadurch begrenzt, 
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dass mit der Entfernung der Sitze vom Fenster die Giite der Be- 
lichtung rasch abnimmt. Auch die Schwierigkeit, in zu breiten 
Zimmern verstandlich zu sprechen, sowie die der gehórigen Uber- 
wachung aller Kinder ist in Betracht zu ziehen. Die Zimmer sind 
nicht breiter ais Gm zu .machen. Die Hóhe der Zimmer sollte 
in Stadten nicht unter 4 m, auf dem Lande nicht unter 3'5 m be- 
tragen. Eine gróBere lichte Hóhe vertheuert Bau und Heizung, 
eine solche iiber 4’5 m ist auch wegen der Stimmittel der Lehrer 
nicht anzurathen. Zu niedere Zimmer erlauben keine ausreichende 
Fensterhóhe und beschranken zusehr den Luftraum. Lang- 
classen (Lange : Breite etwa wie 3 : 2) gestatten die hygienisch 
giinstigste Raumausniitzung; fur kleinere Schulerzahlen sind auch 
Quadratclassen benutzbar; Tiefclassen wird man móglichst ver- 
meiden, da sie entweder sehr klein waren oder schlechte Belich- 
tung hatten.

Die' Wandę sollen glatt sein, um das Anhaften von Staub 
thunlichst zu verhindern (Putz mit móglichst ebener Oberflache, 
01- oder Leimfarbe). Die Wandfarbe soli weder blenden noch 
dunkel sein oder nachdunkeln (Absorption von Licht). Giinstig 
ist hellgrau, heli blaugrau, heli griingrau. Holzsockel von l-5 m 
Hóhe sind sehr zu empfehlen, besonders an kalten Wanden, z. B. 
AuBenmauern (Warmestrahlung).

Der Plafond wird rein weiB gestrichen, am besten mit un- 
durchlassiger Farbę, besonders wenn die Zwischendecken nicht 
undurchlassig sind. Die Anstriche im Zimmer sind einfarbig, alle 
im Schulhause giftfrei. — Deckenstiitzen (Saulen) diirfen im Schul- 
zimmer nicht stehen, auch vorragende Unterzuge der Decken sind 
zu vermeiden.

Der FuBboden soli móglichst dicht schlieBen; dadurch wird 
einerseits das Eindringen von Staub thunlichst beschrankt, der 
bei der Bewegung der vielen Kinder wieder in die Zimmerluft 
tratę, anderseits wird gelegentlich. nasser Reinigung oder Wasser- 
dampf- Condensation dem Befeuchten dieses Staubes, beziehungs- 
weise der Zwischendeckenfullung (Zersetzung von organischem 
Materiale) vorgebeugt. Bei durchlassigen Decken wird derart 
auch der Durchtritt von Luft aus dem unteren Geschosse ver- 
mindert.

Da der FuBboden ein schlechter Warmeleiter sein muss, wird 
Holz gewahlt; da er ferner gegen starkę Beniitzung widerstands- 
fahig und zur Vermeidung von Staubaufnahme nicht rauh sein 
(splittern) darf, so eignet sich fur SchulzimmerfuBbóden hartes 
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Holz (Eich.enh.olz, auch gut prapariertes Buchenholz oder ameri- 
kanisches Fichtenholz [pitch-pine]); die hoheren Anlagekosten 
werden, abgesehen vom gesundheitlichen Nutzen, auch durch die 
gróBere Dauerhaftigkeit hereingebracht. Je astfreier und trockener 
das Holz, je warmer und trockener das Wetter beim Verlegen 
ist, desto besser. Die Dielen sollen „gespundet” und nicht uber 
12 cm breit sein. Einen vortrefflichen FuBboden geben etwa 40 cm 
lange, hóchstens handbreite Eichenbrettchen in Feder und Nuth 
auf eine dunne Asph.altschi.chte verlegt. Bewahrt ist jahrlich zwei- 
maliges Einlassen mit heblem Leinól. Dadurch werden die feinen 
Fugen, sowie die Holzporen verlegt, der FuBboden nimmt wenig 
Staub an und ist leicht durch feuchtes Aufwischen zu reinigen. 
— Auch Xylolith gibt einen guten SchulzimmerfuBboden.

Schulbanke (Subsellien). Die Schulbank soli vor allem ge- 
sundheitsgemafie Kórperhaltungen beim Schreiben und in den 
Schreibepausen móglich machen, beziehungsweise fórdern, ferner 
soli sie beąuemes Aufstehen und Niedersetzen, Ein- und Austreten 
erlauben, zu Verletzungen keinen Anlass geben, die Reinigung des 
Bodens móglichst wenig behindern, leicht umgestellt werden 
kónnen, gerauschlos zu handhaben sein, die Schulsachen beąuem 
unterbringen, sowie die Kinder bei ihrer Arbeit leicht uberwachen 
lassen. Endlich soli sie dauerhaft und nicht zu kostspielig sein, 
sowie wenig Raum einnehmen.

Damit die Schulbank nicht von vorneherein unpassende 
Kórperhaltungen nothwendig zur Folgę habe, muss sie der GróBe 
des Kindes angepasst sein; die Hauptmasse der Kinder bewegt 
sich innerhalb ziemlich enger GróBengrenzen (etwa 50 cm)', inner- 
halb derselben Schulclasse kommen relativ bedeutende Schwan- 
kungen vor. Es ist daher eine Anzahl von Grófiennummern 
fur die Schulbank nóthig (von denen inWien acht angelegt werden), 
sowie die halbjahrliche Messung der Kinder, umsomehr, ais das 
Wachsthum auch nach Klima, Rasse und Wohlhabenheitsverhalt- 
nissen schwankt, daher das Alter allein nicht mafigebend ist.

An der Schulbank sind die Grenzen der KOrpergróBen, fiir welche sie 
bestimmt ist, sowie die GróGennummer mit Olfarbe aufzupatronieren. Behufs 
Zuweisung der Bank an den einzelnen Schiller braucht nicht die Kbrperlange 
in Centimetern gemessen zu werden; man małe auf den Thiirstock mit Hilfe 
der MaBzahlen, welche rationell construierten Banken zugrunde liegen und 
nach welchen der Erzeuger arbeitet, eine Scala, welche in etwa 1 m Hóhe uber 
dem Boden beginnt und dereń einzelne iibereinanderliegende (abwechselnd 
schwarze und weiBe) Streifen bloB die Banknummern enthalten, welche den 
beziiglichen KórpergroBen entsprechen. Ein Kind nach dem anderen tritt an, 
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der Lehrer biickt sich soweit, dass seine Augen in der Scheitelhbhe des Kindes 
stehen und notiert die zutreffende Nummer zum Namen des Kindes in den 
Katalog. Steht der Scheitel eines Kindes gerade an der Grenze zweier Bank- 
nummem, So wahle man die groBere. — Die Arbeit beansprucht fiir eine ganze 
Schulclasse nur wenige Minuten.

Die Subsellanweisung nach der Korperlange hat den Nach- 
theil, bei weitem nicht immer das passendste Subsell zu ergeben, 
weil die Kórpertheile des einzelnen Individuums nicht in con- 
stanten GroBenverhaltnissen stehen; so pflegen z. B. rhachitische 
Kinder einen relativ langen Rumpf und kurze Extremitaten zu 
haben.

Es wurde sich dahei- noch besser empfelilen, das sehr wichtige MaB der 
Ellenbogenhohe zu benutzen, d. h. den Abstand des Ellenbogens von der 
Sitzflache beim Sitzenden. Auch diese Messung bietet keine Schwierigkeiten, 
wenn sie, wie hier, nicht wissenschaftlich pracis sein muss. Allerdings mtissten 
die Banknummern dementsprechend bezeichnet sein.

Der Tisch. Die Tischlange von 60 cm reicht fur Schul- 
kinder jeder Grófie; reichlich bemessen erhalt man die passende 
Tischlange, wenn man die Unterarme so auf den Tisch legen 
lasst, dass die Mittelfingerspitze der einen ausgestreckten Hand 
die der anderen beriihrt. Die Tischtiefe soli wenigstens gleich 
sein der halben Lange des Unterarmes sammt ausgestreckter Hand 
vermehrt um die Hohe des brauchlichen Heftes (der Schiefertafel). 
Die Tisch hohe hangt mit noch zu erorternden Verhaltnissen (Sitz- 
hohe, „Differenz”) zusammen; sie ist in den untersten Classen so 
gering, dass sie den Lehrpersonen das Einsehen in die Kinder- 
arbeit erschwert, daher es sich empfiehlt, die Subsell ienreihen 
der Kleinen auf Podien zu stellen, welche, wie das Katheder- 
podium, staubdicht (vergl. FuBboden) hergestellt sein sollen. Die 
Tischneigung hat den Zweck, einem zu starken Vorbeugen des 
Kopfes entgegenzuarbeiten, welches durch eine nicht geneigte 
Platte deshalb gefórdert wird, weil ein starkeres Abwartsdrehen 
der Augen bald sehr ermudend wirkt. Die Neigung wird gewóhnlich 
mit 1/6 angenommen. GroBere Neigungen waren dem Auge noch 
angenehmer, wurden jedoch das Rutschen der Hefte u. s. w. for
dem, das Ausfliefien der Tinte hemmen, unter Umstanden auch 
ein lastig starkes Beugen des Unterarmes gegen den Oberarm 
erfordern. Der Tischtrager (Fufi) wird ausgeschweift, um das 
Ein- und Austreten beąuemer zu machen.

Der Sitz. Der Bedarf an Sitzlange ist geringer ais der 
an Tischlange. Die Sitzbreite betragt im Mittel etwa ’/5 <ier 
Korperlange; 2/3 der Oberschenkellange sind ein ausreichendes 
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MaB. Die Sitzhóhe soli móglichst der Entfernung der Kniekehle 
von der FuBsohle bei reclitwinklig gebeugtem Fufie entsprechen;

diese Entfernung betragt 
ungefahr 2/7 oder s/n der 
Kórperlange; die Sitzhóhe 
soli eher etwas zu klein 
ais zugroBsein. Sitzlage: 
eine passende Schweifung 
des Sitzbrettes (Fig. 71) 
oder eine leichte Neigung 
des Sitzes naeh hinten 
(Fig. 72) hilft das Ver- 
lassen der Lehne, be- 
ziehungsweise V orrutschen 
auf dem Sitze hindern.

Differenz ist der 
verticale Abstand des hin-

Fig. 71.

Aus Lorenz: Die heutige Schulbankfrage.

teren Tischrandes von der Sitzflache. Sie betragt durchschnittlich 
etwa 17% der KórpergróBe. Zu kleine Differenz wurde ein Zu- 
sammenknicken des Kindes, zu groBe eine zu weit gehende An- 
naherung der Augen an den Tisch zur Folgę haben. Richtige 
Differenz ist von groBer Wichtigkeit. Da die Tischplatte, naeh

Fig. 72. riickwarts verlangert, die Spitze des 
Ellenbogens treffen soli, so komnat 
die friiher genannte Ellenbogenhóhe 
der Differenz ziemlich nahe.

Distanz ist der horizontale Ab
stand der beiden Lothe am hinte/ren 
Tisch- und vorderen Bankrande; sie 
kann Plusdistanz oderNuli- oder end- 
lich Minusdistanz sein. Je naeh der 
Grófie der Kinder ist eine Plusdistanz 
(Fig. 7la) von 8—15cm zum Stehen 
in der Bank im allgemeinen noth- 
wendig, in den Schreibepausen iiber- 
haupt und bei manchen weiblichen 
Handarbeiten im besonderen sehr 
wiinschenswert. Beim Schreiben hin- 

ausLorenz: Die heutige schulbankfrage. gegen ist die Plusdistanz bedenklich, 
beziehungsweise schadlich, da sie ein umso gróBeres Vorbeugen 
nothwendig macht, je grófier sie ist. Es werden daher die Sub-
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sellien mit yeranderlicher Distanz (Minusdistanz zum Schreiben, 
Fig. 71 b, Fig. 72) hergestellt. (Verschieben, Umkippen, Zusammen- 
klappen von Tisch oder Sitz, Combinationen an beiden.)

Die Lehne ist am Subsell nothwendig, weil ein andauerndes 
Aufrechtsitzen ohne Lehne schwere Arbeit fordert, die von den 
Kindern nicht geleistet werden kann. Die Lehne kann verschieden 
hoch: Kreuz-, Kreuzlenden- (Fig. 71), Riicken- (Fig. 72) Lehne 
und verschieden stark geneigt sein. Die heguęmsten Lehnen, d. h. 
solche, die am entschiedensten zur Benutzung einladen und eine 
relativ stark ausgesprochene Ruhestellung zulassen. sind ruck- 
warts geneigte hohe Ruckenlehnen, dereń Schweifung den natur- 
lichen Krummungen der Wirbelsaule entgegenkommt (Recli- 
nationslage, Fig. 72). Soli, wie es sehr wunschenswert ist, auch 
das Schreiben unter Beniitzung solcher Lehnen stattfinden, so muss 
.die Neigung von Tisch und Sitz, sowie die Minusdistanz yergróBert 
werden. Gegen das Abrutschen der Utensilien kann an der Mitte 
des yo^deren Tischrandes einLeistchen angebracht werden. Einzel- 
lehnen gewahren zwar dem einzelnen Kinde mehr Bewegungs- 
freiheit, werden aber auch leichter verlassen ais durchgehende. 
Der Lehnenabstand, d. h. die Entfernung der yorderen Lehnen- 
flache vom hinteren Tischrande soli beim Schreiben nur wenige Centi- 
meter gróBer sein, ais die Kórperdicke in der Hohe der Ellenbogen.

Mit Hilfe eines FuBbrettes kann man die Tischhbhe kleiner 
Kinder fiir die Lehrperson beąuemer machen, sowie die Nachtheile 
fufikalter Raume yermindern, was sich jedoch auch mit dem er- 
wahnten Podium erreichen lasst; ist dieses fugenlos hergestellt, 
so ware es dem Fufibrette yorzuziehen, da letzteres die Reinigung 
des Zimmers, auch das Aufheben herabgefallener Gegenstande er- 
schwert. Bei starkerer Reclinationslage ist ein (geneigtes, breites, 
aufklappbares) Fufibrett wunschenswert.

Das Bucherbrett wird schmaler ais die Tischplatte, und 
das Fach nicht zu hoch gemacht, um das Zusammentreffen mit 
den Schenkeln zu yermeiden. Auch kónnen zwischen je zwei Sitzen 
auf der Bank oben offene Kastchen angebracht werden.

Verbunden wird am besten der Tisch mit der zugehórigen 
Bank, um die richtige Distanz und das Beisammenbleiben nach 
der G-róBennummer zusammengehóriger Stiicke sicherzustellen. Ein 
Haćhtheil ist die derart nothwendige Schwelle zwischen Tisch und 
Bank. (Staubanhaufung in der Aushóhlung.)

1 : Si-tzzahl. Am besten sind Einzelsitze; auch zweisitzige 
Bańkę sind gut yerwendbar, weil sie dem Kinde noch beąuemes 
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Ein- und Austreten, der Lehrperson gute Beaufsichtigung der 
Kinderarbeit erlauben. Mehr ais zweisitzige werden besser ver- 
mieden.

Materiał. Befestigung. Die fabriksmaBige Herstellung der 
Subsellien ist angezeigt. Fiir die Gestelle eignet sich am besten 
Eisen, fiir die Theile, die mit dem Kórper in Beriihrung kommen, 
Holz. — Ecken und Kanten werden zur Vermeidung von Gefahren 
abgerundet. Die Tintenfasser sollen gegen das Verstauben ge- 
sichert sein. — Anschrauben am FuBboden ist nicht zu empfehlen, 
da je nach dem Erfordernisse an einzelnen Grófiennummern Um- 
stellungen nothwendig werden und bei der griindlichen Reinigung 
des Bodens die Subsellien von ihren Platzen entfernt werden 
mussen. Bei ófterem An- und Abschrauben leidet die Sicherheit 
der Befestigung, beim Aufstellen anderer GróBen werden neue 
Lócher gemacht.

Vertheilung der Subsellien. Diese werden im allgemeinen 
der GróBe nach aneinander gereiht, die fiir Kurzsichtige und 
Schwerhórige nothwendigen passend aufgestellt. An den Langs- 
seiten des Zimmers, sowie zwischen den Reihen ein- oder zwei- 
sitziger Subsellien bleiben Langsgange, an der Riickwand des 
Zimmers ein Quergang. Fiir diese Gange geniigt eine Breite von 
60 cm. Ferner ist die erste Subsellreihe nicht zu nahe der Wand- 
tafel anzubringen, d. h. 2—2'/2 m von der Vorderwand entfernt; 
endlich sollen die Subsellien nicht zu nahe an Heizkórpern stehen. 
Die Fensternahe ist wegen des einseitigen Warmeverlustes be- 
denklich, anderseits wird die Belichtung fiir die fensterfernen 
Platze umso ungiinstiger, je weiter man die ganze Subsellmasse 
von der Fensterseite abriickt.

Schlechte, alte Subsellien (feste Plusdistanz) kónnen nach 
verschiedenen Systemen mehr oder weniger brauchbar und wohlfeil 
den hygienischen Forderungen angepasst werden. Wo immer es 
die Mittel erlauben, ist die Anschaffung guter, neuer yorzuziehen.

Bei Neubauten ist es nóthig, iiber die Art der anzuschafifen- 
den Subsellien schon bei der Plananlage im klaren zu sein, da 
verschiedene „Systeme” ungleich viel Platz brauchen. Es ist ferner 
nothwendig, vor Einrichtung des Hauses mit rationell gebauten 
Banken die Kinder zu Beginn eines ersten und zweiten Semesters 
gemessen zu haben, um zu wissen, wieviele Platze jeder GróBen- 
nummer zu bestellen sind (vgl. Messung, S. 90).

In Osterreich sind vorwaltend Holzsubsellien in Brauch, bei denen die 
Regulierung der Distanz durch Yersehieben der Tischplatte erreicht
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wird (Fig. 71 a, b). Das beziigliche System wurde von Kunze in Chemnitz 
erdacht, in Osterreich verschiedenartig verbessert; in neuerer Zeit hat Prof. 
L o r e n z in Wien Constructionen 
mit hoher, geneigter Rticken- 
lehne (Reclinationslage) her- 
stellen lassen (Fig. 72), wahrend 
die altenModelleverticaleKreuz- 
lendenlehnen hatten. Fig. 73 
zeigt die Tischplattenverstellung 
an dem auf der Wiener Schul- 
bankconcurrenz (1893) preisge- 
kronten Subsell der Tischler 
Briider Schlimp in Wien. Der 
bewegliche Theil a b der Tisch- 
platte kann iiber den fixen Theil 
derselben, c d, mittelst eines 
Hebelparallelogrammes durch 
die Hebel f i und g k in jene 
Stellunggebracht werden, welche
in der''Figur durch Strichelung angedeutet ist; derart wird die Plusdistanz in 
Minusdistanz verwandelt.

In Ziinmern filr weibliche Handarbeiten sind horizontale 
Tischplatten vorzuziehen, in Zeichensalen eigene Zeichentische. 
Nimmt man ais Sitze Kisten mit dreierlei Dimensionen (Lange, 
Breite, Hóhe), so kónnen sich Kinder verschiedener Grófien eine 
ziemlich entsprechende Sitzhóhe und Differenz wahlen; allerdings 
fehlt die Lehne, doch handelt er sich hier nur um wenige Wochen- 
stunden.

Sonstige Einrichtungsgegenstande. Das Lehrerpodium 
soli hinlanglich grofi und von den Kindern des bezuglichen Alters 
beąuem ohne Stufen zu ersteigen sein. Die Schultafel soli eben, 
matt, tiefschwarz sein und so erhalten werden (Erneuerung des 
Anstriches). Gut ist es, wenn sie um eine verticale Achse drehbar 
ist (Vermeidung stórender _Reflexe) und um eine horizontale (Seh- 
winkel). Der Schulschrank wird am besten in die Mauer ver- 
senkt, oder doch nicht hoher gemacht ais so, dass ein Erwachsener, 
auf einem Stuhle stehend, die obere Elache beąuem abwischen 
kann. Eur. Papier-, Obstreste u. dgl. soli ein Papierkorb vor- 
handen sein. Eine einfache Waschvorrichtung ist nothwendig, 
und die Benutzung derselben auch seitens der Kinder, z. B. naeh 
dem Schreiben mit Kreide, zu empfehlen. In jedem Schulzimmer, 
ubrigens auch in den Ecken der Gange, der Ruheplatze, auf 
Stiegen u. s. f. sind Spucknapfe aufzustellen und die Kinder 
dazu anzuhalten, weder auf den Boden noch in das Taschentuch 
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auszuwerfen. Die Spucknapfe werden am besten aus Glas oder 
Steingut, etwa eine Handbreite hoch, gemacht und etwa 1 cm hoch 
mit Wasser gefiillt, das taglich zu wechseln ist und dem, wenn 
nóthig, etwas Salz zugesetzt wird (Einfrieren).

Die Tagesbeleuchtung im Schulzimmer soli derart sein, 
dass auch vom fensterfernsten Sitzplatze noch ein Stiick Himmel 
sichtbar ist. Dies ist aus einer Reihe gesundheitlicher Griinde 
hóchst wichtig (Auge, Kórperhaltung u. s. f.). Die Erreichung 
dieses Zustandes wird durch eine entsprechend freie Lagę des 
Hauses (Breite der Strafien und Hófe im Verhaltnisse zur Haushóhe 
u. s. w.), sowie durch entsprechende Eensterhóhe und Zimmertiefe 
ermóglicht. In den gewóhnlichen Unterrichtszimmern soli das 
Licht von links einfallen; Eenster im Rucken der Schuler (gute 
Tafelbeleuchtung) sind zulassig, obzwar sie den Lehrer behelligen; 
am vortheilhaftesten sind solche, welche nur etwa dem oberen 
Drittel der Linksfenster entsprechen. Rechtsfenster neben Links- 
fenstern sind besonders zu Liiftungszwecken geeignet, miissen 
jedoch mit Laden versehen sein, die immer geschlossen werden, 
wenn geschrieben wird. Licht von vorn ist unbedingt aus- 
geschlossen. — Die Fensterpfeiler sollen so schmal ais móglich 
sein; ferner empfiehlt sich Abschragung der Pfeiler innen und 
auBen. Nóthig ist gleichmaCige Vertheilung der Fenster langs 
der Wand, geradliniger Abschluss an der oberen Grenze, und be
sonders noch móglichst hoch (bis an die Decke) reichender Fenster- 
sturz. Die Briistung soli I2m hoch, Rahmen und Kreuze sollen 
móglichst schmal sein. — Im mitteleuropaischen Klima sind Doppel- 
fenster nóthig; die inneren werden im Sommer ausgehangt. — 
Die Fenster sollen gut schlieBen, sowie, und dies gilt auch fur 
ihre oberen Theile, von unten rasch und leicht zu óffnen sein.

Vorhange sind nur an Nordfenstern entbehrlich; sie sollen 
aus einem Stoffe bestehen, der móglichst viel Licht durchlasst, ohne 
zu blenden. VerhaltnismaBig dauerhaft und dabei wohlfeil ist 
starkfadiger, weiBer Dowlas; ebenfalls zulassig ist weifier, fein- 
fadiger Shirting oder diinnfadiger, cremefarbiger Koper; die Vor- 
hange sollen staubfrei und in der Farbę unverandert erhalten werden, 
endlich, wenn unbeniitzt, herabgelassen, nicht hinaufgezogen sein.

Sobald die volle Tageshelle nachlasst, darf nur mehr miind- 
licher Unterricht betrieben, d. h. das Auge nicht mehr angestrengt 
werden.

Der Unterricht bei kiinstlicher Beleuchtung ist aus 
einer Reihe gesundheitlicher Griinde thunlichst zu beschranken.
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Die Lampen sollen so angebracht sein, dass die Schulkinder beim 
Sehen nach der Tafel nicht durch das Licht hindurch oder nahe 
an demselben vorbeizusehen haben. Je tiefer die Lichtąuellen 
angebracht sind, umso kraftiger ist die Beleuchtung, aber auch 
umsomehr auf engem Raume concentriert und durch Warme- 
strahlung lastig, beziehungsweise schadlich. Die Lampen sollen 
so vertheilt sein, dass der Schatten der Hand, des Kopfes oder 
Rumpfes mogliclist wenig die Wirkung beeintrachtigt.

Bei Leuchtgas sind Auerbrenner zu verwenden; fiir ein 
Schulzimmer von 9 X 6 m (siehe S. 88) geniigen sechs entsprechend 
vertheilte Lampen und eine mit Seitenschirm fiir das Podium. 
Hygienisch bei weitem besser ist die kiinstliche diffuse (indirecte) 
Beleuchtung; fiir obiges Zimmer im ganzen sechs Lampen, welche 
1 m unter der Decke hangen, unter jeder ein das Licht nach oben 
werfender Alpaccaschirm, dessen Mantel maBig geneigt und oben 
.etwa 50 cm offen ist; er muss innen immer blank gehalten werden; 
der Plafond und das obere Drittel der Wandę werden mattweiB 
gestrichen und muss dieser Anstrich auch so bleiben, d. h. nach 
Bedarf erneuert werden. Man erhalt derart eine ausreichende, 
im Zimmer sehr gleichmafiig vertheilte, dabei schattenlose 
Beleuchtung, ahnlich der bei bedecktem Himmel im Freien. — 
Leuchtgaswege werden haufig im Laufe der Zeit undicht, was 
wohl zu beachten ist.

Die hygienisch beste Beleuchtung ist mit elektrischem Lichte 
erreichbar, welches gleichfalls ais indirectes fiir Schulzwecke am 
geeignetsten ist.

Luft im Schulzimmer. Reine (Aufien-) Luft wird sowohl 
meist durch kiinstliche Beleuchtung ais ganz besonders immer 
durch den Aufenthalt zahlreicher Menschen im engen Raume ver- 
schlechtert, indem durch die Lungen- und Hautathmung u. s. w. 
eine Reihe organischer Verbindungen, sowie Kohlensaure u. s. w. 
in die Luft gelangen. Ais Mahstab fiir die Verschlechterung der 
Luft im Schulzimmer dient die derart auftretende Vermehrung 
der Kohlensaure. In der freien Luft sind etwa 0’04 Raumprocente 
(J/io Pro mille) dieses Gases vorhanden. Hygienisch zulassig ist 
die Luft im Schulzimmer, wenn sie bloh infolge des Aufenthaltes 
der Menschen nicht mehr ais hóchstens l°/00 Kohlensaure enthalt.

Die Untersuchungen lehren, dass in besetzten Schulzimmern die Luft 
thatsachlich das Zehnfache des genannten Maximums und noch mehr enthalten 
kann und schon nach einer Unterrichtsstunde auch bei Vorhandensein von 
(in den meisten Fallen unzulanglichen) kilnstlichen Ventilationseinrichtungen 
weit iiber die erlaubte Grenze verunreinigt zu sein pflegt.

Woldrich u. Burgerstein, Somatologie. 9. Aufl. 7
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Die Temperatur der Luft soli in Kopfhóhe des Lehrers 
19° C. nicht iibersteigen und nicht unter 17° sinken; daher in jedem 
Schulzimmer an passender Stelle ein gutes Thermometer anzu- 
bringen ist.

Da die im Winter von auBen zugefiihrte und dann erwarmte 
Luft relativ trocken ist, empfiehlt es sich, sie anzufeuchten. 
(Wassergefafie an den Heizkórpern.)

Ventilation. Filr die Luftgute ist unter anderem der Luft- 
cubus, d. h. die auf ein Schulkind entfallende Luftmenge von Belang.

Bei einer SchulzimmergrbBe von 9 *6  x4 m (S. 89) = 216 m3 und 50 Schul- 
kindern wiirde auf eines, wenn man von den Móbeln absieht, etwa 4'3 m3 ent- 
fallen. Dieser im Verhaltnisse zu oft yorkommenden thatsachlichen Zustanden 
ziemlich reich bemessene Luftcubus wurde z. B. nicht yerhindern, dass bei 
zweimaligem ktinstlichem Luftwechsel pro Stunde am Ende der ersten die 
hygienisch zulassige Luftyerschlechterung schon uberschritten ist.

Die Lufterneuerung geschieht in verschiedenem, bei sehr 
exponierter Lagę u. s. w. starkerem, fur Schulverhaltnisse aber 
ganz unzulanglichen Grade durch Wandporen, Thiir- und Fenster- 
ritzen. Zur Vermeidung der gro Ber en Kosten einer maschinellen 
(,.mechanischen”) Ventilation wird in den meisten Fallen von aufien 
und zwar von einer reinlichen Stelle Luft durch Canale der Warme- 
ąuelle, d. h. dem Heizkórper im Zimmer oder dem Centralheiz- 
kórper zugeleitet, von wo sie, erwarmt und befeuchtet. in das Zimmer 
tritt. Durch andere Canale strbmt Luft aus dem Zimmer ab. 
Diese Ventilation beruht auf der Gewichts- also Druckdifferenz 
verschieden warmer Luft. Die Erfahrung lehrt, dass diese Art 
der Liiftung zwar nutzlich, aber in den weitaus allermeisten Fallen 
fur Schulzwecke (viele Menschen in engem Raurnej unzureichend 
ist; iiberdies hangt die Wirkung von der Intensitat der Heizung 
(AuBentemperatur) ab, wahrend der Luftbedarf immer der gleiche 
bleibt.

Es ergibt sich hieraus die bestimmte Nothwendigkeit, naeh 
jeder Stunde eine Pause eintreten zu lassen, die Kinder aus dem 
Zimmer zu entfernen und dasselbe mit Hilfe aller Fenster zu 
luften (vgl. Construction der Fenster, S. 96). Im Winter reichen 
eine bis einige Minuten aus (Temperaturdifferenz). Der Rest der 
Pause geniigt erfahrungsgemaB, die frische Luft ausreichend zu 
erwarmen, falls die Heizeinrichtung gut ist. Die zulassige Lange 
der Liiftungszeit im Zusammenhange mit der Hóhe der AuBen
temperatur ist aus der Erfahrung leicht zu beurtheilen.

Auch wegen des Staubes, der infolge der nothwendigen 
Bewegung zahlreicher Kinder aufgewirbelt zu werden pflegt, sollen 
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sich. dieselben vor dem Unterrichte und in den Pausen nicht im 
Schulzimmer aufhalten. Der Staub braucht lange Zeit, um in 
ruhiger Luft niederzufallen oder sehr starken Luftzug, um auf 
diese Weise entfernt zu werden. Im ubrigen soli die Staubfreiheit 
der Luft durch ausgiebiges Abputzen des Strafienschmutzes beim 
Eintritte und tagliches Kehren der Zimmer mit feuchten Sage- 
spanen nach dem Schlusse des Unterrichtes, sowie feuchtes Ab- 
wischen der Mbbel zeitig vor Beginn desselben angestrebt werden.

Die Heizung ist entweder Local- oder Centralheizung. Die 
Localheizung hat den Vortheil, dass sie wohlfeil einzurichten 
und zu reparieren ist, verlangt aber Hantierung mit Feuerungs- 
material und Asche bei jedem Schulzimmer und erhbht die Feuer- 
gefahrlichkeit durch die gróBere Zahl der Feuerstellen. Die Be- 
heizung durch (eiserne) Ofen geschieht im Schulzimmer oder vom 
Gange aus. („Halsófen” — reinlicher.)

Die Ofen sollen mit weiten, hohen Manteln versehen sein. 
Die AuBenluft wird durch einen Canal zwischen Ofen und Mantel 
geleitet und steigt erwarmt im Zimmer auf. (Ventilationsheizung.) 
Streicht der Wind von auBen an der Offnung des Luftcanales 
vorbei, so kann er Luft aus dem Zimmer saugen, wobei der Ofen 
nicht warmt; in diesem Falle muss der Luftcanal abgeschlossen 
und ein unterer Schuber im Mantel geóffnet werden, worauf die 
Zimmerluft am Ofen immer wieder vorbeistreicht (Circulations- 
heizung, sparsamer, aber nur im Nothfalle, hóchstens noch beim 
Anheizen, dann aber erst nach vorausgegangener grundlicher Luf- 
tung anzuwenden). Damit der Wind nicht gelegentlich Rauch 
in das Zimmer treiben kann, erhalten die Rauchfange eigene Vor- 
richtungen, unter anderen z. B. eine horizontale Platte etwas iiber 
der Miindung nach auBen.

Das iiber die Ventilations- und Circulationsheizung, sowie 
iiber die Rauchabfuhr Gesagte gilt auch in seiner Wesenheit be- 
ziiglich der Centralheizung. Diese verdient bei grófieren Schul- 
hausern unbedingt den Vorzug vor der Localheizung, ist in der 
Anlage kostspieliger ais die Localheizung, und braucht ein ge- 
schultes, jedoch weniger zahlreiches Personal. Die Ausntitzung 
des Brennmateriales ist besser, die Feuersicherheit gróBer, die Ver- 
bindung mit der Ventilation beąuemer zu regeln, das Anheizen 
aller Zimmer geschieht gleichzeitig u. s. f. — Bei der von MeiBner 
in Wien ausgebildeten Feuerluftheizung („Luftheizung”) wird 
in einer geraumig und heli anzulegenden, sehr rein zu haltenden 
Heizkammer ein groBer Ofen, „Calorifer”, aufgestellt und von auBen 

7*  
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beheizt, die von einem luftigen Hof u. dgl. zugefiihrte, am Calorifer 
erwarmte und befeuchtete Luft durch Canale in die Zimmer ge- 
leitet. Vortheile: relativ wohlfeile Herstellung und geringer Re- 
paraturbedarf. Nachtheile: horizontal nicht weit anwendbar, haufig 
beobachtete Staubversengung am Calorifer, welche der Luft brenz- 
liche, zum Husten reizende, „austrocknend” wirkende Producte 
beimengt; Móglichkeit, -dass durch Undichtigkeiten des Calorifers 
bei RauchruckstóBen Verbrennungsproducte in die Zimmer gelangen.

Diese Nachtheile vermeiden die folgenden gefahrlosen Heiz- 
arten. Niederdruckwasserheizung. In einem Kessel im Keller 
wird Wasser auf 60—90° erwarmt, steigt infolgedessen durch ein 
Bohr und zwar iiber die hóchste zu beheizende Stelle, von wo 
ein Vertheilungsrohr mit Gefalle das warme Wasser zu Zweig- 
rohren fiihrt, welche in die Zimmer zu eigenen Wasserofen gehen; 
diese geben die Warme ab und das abgekuhlte Wasser gelangt 
durch Fallrohre zu einem Ruckleiturigsrohre und durch dieses zum 
Kessel zuriick. Die Ventilation geschieht wie bei der Localheizung. 
Vortheile: horizontal weit fuhrbar, anhaltende Temperierung der 
Zimmer (groBe Warmeaufspeicherung im Wasser), Móglichkeit, 
die Ofen an beliebiger Stelle, z. B. in den Fensternischen (kalte 
Wand) aufzustellen u. s. w. Nachtheile: Móglichkeit des Ein- 
frierens, Zerspringens oder des Wasseraustrittes an_verschiedenen 
Stellen, lang andauerndes Anheizen, langsaine Erwarmung, groBere 
Anlage- und Reparaturkosten. Bei continuierlichem Betriebe, 
welcher ńur geringe Mehrauslagen macht, zu empfehlen (Tag- und 
N achtheizung).

Niederdruckdampfheizung. Aus einem Dampfkessel im 
Keller fiihrt ein Steigrohr zum hóchsten Punkte der Anlage, von 
wo der Dampf durch ein Rohr mit Gefalle zu den einzelnen Fall- 
rohren, beziehungsweise Dampfófen (gerippten Schlangenrohren) 
in die Zimmer geleitet wird und dort seine latente Warme abgibt. 
Das Condensationswasser fliefit durch ein Sammelrohr in ein GefaB 
im Keller. Vortheile: Móglichkeit, den Dampf horizontal weit und 
rasch fortzuleiten, die Luft durch ausstrómenden Dampf zu be- 
feuchten, die Heizkórper beliebig zu placieren, wohlfeilere Anlage 
ais Warmwasserheizung u. s. w. Ein Nachtheil ist das rasche Er- 
kalten der Heizkórper, wenn die Dampferzeugung aufhórt; dies 
ist fiir Schulzwecke ohne Bedeutung, wenn die Bedienung ordentlich 
ist. Diese Art der Heizung ist fur Schulen recht vortheilhaft.

Auf Combinationen dieser Systeme sowie Heizung mit 
Leuchtgas soli hier nicht naher eingegangen werden. So wird 
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z. B. der Dampf der letzt angedeuteten Heizart dazu bentitzt, 
um im Keller einen groBen Heizkórper zu erwarmen, an dem dann 
die zugefuhrte frische Luft wie am Calorifer der Feuerluftheizung 
temperiert wird, um den Zimmern zugeleitet zu werden: Nieder- 
druckdampf-Luftheizung u. s. f.

C. Sonstige Eaume und Einrichtungen.
Turnsale sollen nicht im Souterrain liegen und bediirfen 

unter anderem einer besonders sorgfaltigen Construction des FuB- 
bodens (staubfrei, fest, elastisch, nicht glatt), passender Neben- 
raume zum Umkleiden und Waschvorrichtungen in geniigendem 
AusmaBe. Schon mit Rucksicht auf die Nothwendigkeit eines 
móglichst groBen Luftraumes beim Turnen soli der Saal etwa 6 m 
hoch, behufs griindlicher Liiftung mit groBen, wenn thunlich an 
beiden Langseiten angebrachten Fenstern versehen sein, welche 
Vorhangę haben, und von denen mbglichst groBe Stiicke beąuem 
zu offnen sind. — Zum Niederspringen eignen sich recht gut 
beiderseits mit Rindsleder iiberzogene Rosshaarmatratzen; Cocos- 
matten sind wenig geeignet, weil schwer staubfrei zu erhalten; 
reine Gerberiohe in Vertiefungen (circa 15cni) ist etwas zu be- 
feuchten und bfter zu erneuern. — Abtritte mussen vom Turn- 
saale aus gedeckt zuganglich sein.

Zeichensale kbnnen etwa 17 m lang und 6wi breit, bei 
Oberlicht auch breiter, beziehungsweise gegen Nor den orientiert 
sein. Der untere Theil der Fenster soli abgeblendet werden 
kbnnen, oder die Brustung bis 1’7 m hoch reichen.

Physiksale kbnnen Links- und Rechtslicht haben, also Tief- 
classen sein.

Festsale sollen, wie alle Luxuseinrichtungen, erst geplant 
werden, wenn die gesundheitlichen Forderungen vollstandig sicher- 
gestellt sind.

Abtritte. Da das Eintreten von Abtrittsgasen in das Haus 
die Luft verschlechtert, besonders aber das Einsickern von Jauche 
aus Schlauchen, Gruben u. s. w. gesundheitsgefahrlich ist, so ist 
der Anlage — iibrigens aus verschiedenen Griinden auch der Be- 
niitzung — der Abtritte besondere Beachtung zuzuwenden.

Die Abtrittsanlage soli unter Berucksichtigung der herrschen- 
den Windrichtung entweder in den Schulhof verlegt und durch 
einen gedeckten Gang mit dem Hause verbunden, oder in kleinen, 
separaten, thurmartigen Anbauten derart untergebracht werden, 
dass sie mit jedem Stockwerke des Schulhauses nur durch ein 
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kleines Gangstiick in Verbindung steht und durch ein bis zwei 
kleine Vorraume mit selbstzufallenden Thiiren vom eigentlichen 
Schulgebaude getrennt ist. Die Abtritte sollen gut erhellt (grofie 
Fenster) und thunlichst geliiftet werden. Letzteres ist z. B. durch 
Verlangerung des Fallrohres iiber Dach mit Erwarmung des Rohres 
iiber dem obersten Sitze (Petroleumlampe) gut durchfiihrbar. 
Die Wandę werden heli und móglichst undurchlassig gestrichen. 
Fiir jede Classe soli wenigstens eine Zelle vorhanden sein, besser 
fiir jede Knabenclasse zwei, fiir jede Madchenclasse drei Zellen, 
jede mit einem eigenen Schliissel sperrbar, fiir Knaben iiberdies 
Pissoirs. Der FuBboden der Abtrittsanlage ist undurchlassig 
herzustellen. Gegen das Beschreiben der Wandę eignen sich bis 
2 m Hohe angebrachte glasierte Kacheln, hellgrauer, weiB ge- 
sprenkelter Olfarbenanstrich, rauhe, ólgestrichene Wandflachen. 
Die Sitze — Kastenverkleidung ist immer ungiinstig — werden 
etwas niedriger gemacht ais die der beziiglichen Subsellien. — 
Am besten sind Siphonclosette, gut sind auch Streuclosette, 
wobei das desodorierende Streumaterial, Torfmull (gepulverter 
und gesiebter Moostorf) oder trockene Gartenerde durch auto- 
matische Einrichtungen oder mit einer Handschaufel auf die 
Abfalle gestreut wird; am ungiinstigsten sind Abtritte oline 
Wasserspiilung oder Streuung. Die Fallrohre (Eisen oder Stein- 
zeug, Holz nur getheert zu verwenden und móglichst zu ver- 
meiden) sollen nicht eingemauert, sondern von den Mauern ab- 
stehend gefiihrt werden. Bei ebenerdigen Abtritten kónnen sie 
wegbleiben. Gruben miissen sehr sorgfaltig aus starkem Mauer- 
werke in Cement oder Asphalt hergestellt werden, um ein Durch- 
sickern des Inhaltes zu verhiiten, sowie thunlichst dicht gedeckt 
werden; eine passende Entliiftung iiber Dach ist zu empfehlen. 
Bei Tonnen ist eine unmerkliche Bodeninfiltration ausgeschlossen, 
doch ist das Tonnensystem kostspieliger und zeitraubender ais 
das Grubensystem. Der Tonnenraum soli heli, gegen Frost ge- 
schiitzt sein und geliiftet werden. — Reservetonnen.

Pissoirs. Die Pisswande sollen aus glattem, undurchlassigem, 
entsprechend widerstandsfahigem Materiale (z. B. Glas) bestehen 
und móglichst kleine Spiilflachen haben, der Boden undurchlassig 
und etwas gegen die Abflussóffnung geneigt sein. Sehr zu em
pfehlen ist automatische Wasserspiilung der ganzen Flachę, be
ziehungsweise Abspiilen mit der GieBkanne und Abreiben mit 
steifem Besen, ferner Siphonverschluss. Fiir Knabenschulhauser 
ist das Olpissoir von Beetz in Wien besonders geeignet, bei 
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welchem die vom Harne getroffenen Stellen mit einer eigenartigen, 
gut haftenden und desinficierend wirkenden Mischung von Mineral- 
ólen u. ś. w. eingerieben werden, an welcher der Urin nicht haftet; 
diese Mischung dient auch ais Sperrflussigkeit iiber den abfliefien- 
den Harn. Gut ist auch das Sanatolpissoir.

Kleiderablage. Da das Ablegen der Uberkleider, Schirme 
u. s. f. im Schulzimmer besonders bei nassem Wetter die Luft 
verschlechtert, ferner den Luftcubus verringert, die Reflex- 
beleuchtung vermindert und die Bewegung im Zimmer beengt, 
so sollen Oberkleider u. s. w. nicht im Zimmer abgelegt werden. 
Es sind Kleiderablagen so herzustellen, dass die Kinder zuerst 
in diese, dann in das Schulzimmer gelangen, sowie dass die Luft 
aus der Garderobę nicht in die Classenzimmer tritt. Ofter lassen 
sich auch noch in alten Hausern Kleiderablagen (versperrbare, 
luftig vergitterte Kasten auf den Gangen) einrichten. In Schulen 
mit wohlhabender Bevólkerung ware auch ein Schuhwechsel 
durchfuhrbar. Fur Schulen mit sehr armer Bevólkerung em
pfiehlt sich die Einrichtung ausreichend zalilreicher Waschstande 
in der Kleiderablage, wo sich die Kinder taglich vor dem Unter- 
richte Gesicht und Hande zu waschen haben. Abfluss mit Siphon- 
verschluss.

Erholungjjolatze. Jede Schule soli einen offenen und einen 
gedeckten Erholungsplatz zur Bentitzung in den Pausen bei gutem 
und schlechtem Wetter haben. Der offene Erholungsplatz (Schulhof 
u. s. w. — je grófler desto besser) dient auch zum Betriebe der 
Spiele und des Turnens im Sommer und kann im Winter ais 
Eisbahn eingerichtet werden. Trinkwasserversorgung und Be- 
schattung (Baume). Fur den Wasserablauf der Spielplatze ist zu 
sorgen. Ais gedeckte Erholungsraume kónnen entsprechend breite 
Gange verwendet werden; besser ist eine eigene Anlage, bei ein- 
fachen Verhaltnissen (Land) ein heller Schupfen.

Schulgarten. Wo immer es die Verhaltnisse erlauben, soli ein 
solcher angelegt werden, wie es in Osterreich vielfach der Fali ist.

Schulbader. In zahlreichen Schulhausern sind bereits, 
meist in hellen Souterrains, Schulbader eingerichtet. Diese be- 
stehen aus einem Baderaume mit Douchen und Ankleideraumen. 
Die Kinder werden wahrend einzelner Unterrichtsstunden gruppen- 
weise zum Douchen (warmes Wasser, Seife) gefuhrt. Die Ein
richtung hat sich in erziehlicher Kichtung uberhaupt und in ge- 
sundheitlicher im besondern ais hóchst wertvoll und sehr wohlfeil 
bewahrt.
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Lehrerwohnung. Da die leitende Lehrperson fur den 
ganzen Betrieb der Schule und den hygienischen Zustand des 
Hauses verantwortlich ist, so empfiehlt es sich, ihr eine beąueme 
Wohnung im oder am Schulhause zu geben, damit dasselbe be- 
standig unter passender Uberwachung sei. Ebenso soli bei gróBeren 
Gebauden ein Diener beąuem im Hause untergebracht sein. Da 
jedoch Infectionskrankheiten in den bezuglichen Familien Ge- 
fahren fur die gesammten Schulkinder einschliefien, mussen solche 
Wohnungen mit eigenen Eingangen, beziehungsweise Stiegen ver- 
sehen werden, so dass sie im Krankheitsfalle von den Schul- 
raumen isoliert werden kónnen, oder es ist ein eigenes kleines 
Wohngebaude in unmittelbarer Nahe des Schulhauses zu errichten. 
Dieselbe Isolierung ist fur schulfremde Raume, z. B. Gemeinde- 
kanzleien u. s. w. nothwendig. Bezuglich der Bentitzung der 
Schulraume durch Vereine u. s. w. (Turn-, Gesangsvereine) sind 
besondere Vorkehrungen zu treffen. (Reinigung und Liiftung 
naeh der Benutzung.)

Reinigung. Das ganze Schulhaus soli in allen seinen 
Theilen móglichst wenig verunreinigt und ausgiebig gereinigt 
werden. Zu letzterem Zwecke ist eine ausreichende und kraftige 
Dienerschaft nóthig. Wie oft Gange, Abtritte, Zimmer u. s. w. 
gekehrt und gewaschen, Fenster geputzt werden-sollen u. s. f., 
hangt von der órtlichen Lagę des Hauses, der Einrichtung und 
Benutzungsintensitat ab. Bezuglich der Reinlichkeit ist dereń 
erziehliche Bedeutung uberhaupt und ihr gesundheitlicher Wert 
im besonderen bisher in den Schulen viel zu wenig gewiirdigt 
worden.

Der Feuerschutz soli durch entsprechende Anlage und 
Einrichtung des Hauses, beziehungsweise durch Vorsicht bei der 
Beheizung und Beleuchtung erreicht werden.

Internate schlieBen gesundheitliche Gefahren in hóherem 
MaBe ais Externate ein, erfordern besondere Einrichtungen und 
eine sehr tiichtige Leitung.

I). Hygiene des Unterrichtes.
Dieser wurde bereits im Vorstehenden mehrfach gedacht. 

Da die Schule andauerndes Ruhigsitzen und ebensolche geistige 
Beschaftigung fordert, so darf die Schulpflicht erst bei hin- 
reichender Reife beginnen, d. h. nicht vor vollendetem sechstem 
Lebensjahre. Wo es thunlich ist, werden die beiden Geschlechter 
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getrennt unterrichtet. Die hóchste Schiilerzahl in einem Schul
zimmer iiberschreite mit Riicksicht auf Luftcubus, Licht und 
Unterrichtsschwierigkeiten wombglich nicht 50. Die Lehrpersonen 
sollen speciell vor dem Unterrichte auf Reinlichkeit von Kórper 
und Kleidern der Kinder, wahrend desselben bestandig auf dereń 
Kórperhaltung ein wachsames Auge haben. Ais Stunde des Unter- 
richtsbeginnes am Morgen ist eine solche erwiinscht, dass die 
kleinen Kinder im Winter das Bett nicht vor dem Eintritte der 
Helligkeit zu yerlassen brauchen und wahrend des ganzen Jahres 
ihren Schlafbedarf vollstandig decken kónnen.

Lesen. Zeilen und Buchstaben der Biicher dtirfen nicht 
zu nahe aneinander stehen, die Zeilen nicht zu lang, die Buch
staben nicht zu klein und ihre Elemente nicht zu diinn sein. 
Der Druck sei scharf und tiefschwarz. Dies ist auch bei Land- 
karten zu beachten, in welchen alle fiir Schulzwecke entbehrlichen 
Einzelheiten vermieden werden sollten. Ausnehmend groBe und 
passend auseinandergeriickte Lettern erfordern Eibeln; der Uber- 
gang zu kleinerem Drucke soli allmahlich erfolgen. Der erste 
Leseunterricht werde móglichst an grofien Tafeln, beziehungs
weise Lesemaschinen betrieben.

Schreiben. Allgemein und ganz besonders beim Schreiben 
ist auf eine aufrechte, unverdrehte und unverschobene Lagę, 
besonders des Rumpfes, uberhaupt thunlichst symmetrische Kórper
haltung zu achten. Die Schiefertafel und der Griffel sollen 
móglichst bald mit Papier und Feder vertauscht werden. Die 
Zeilenlange soli 10 cm nicht iibersteigen. Das Schreiben soli in 
den unteren Classen wahrend der Stunde wiederholt unter- 
brochen und sollen dann durch einige Minuten bald Zimmerturn- 
bewegungen (Rumpfstrecken, Nacken riickwarts beugen u. s. w.), 
bald mundliche Belehrungen vorgenommen werden. Tafel oder 
Heft sollen vor der Mitte des Kórpers liegen, entweder wenig 
(etwa 30° — Olfarbenlinie am Tische) links gedreht oder so, dass 
der Heftrand dem Tischrande parallel ist. Die Federziige werden 
senkrecht zum Tischrande, im letzteren Falle auch senkrecht zum 
Heftrande (Steilschrift) gemacht. Links liegende Vorlagen sind 
zu vermeiden, gegitterte u. s. w. Schreibhefte verboten. — Die 
Armachse schneidet den Tischrand unter einem halben rechten 
Winkel, der Federhalter wird lang (nicht zu nahe an der Feder) 
gefasst. — Beim Zeichnen ist unter anderem feines Schraf- 
fieren zu meiden, ebenso die Beniitzung von Vorlagen mit 
augenverwirrenden Einzelheiten; das letztere gilt auch fiir ge- 
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wisse weibliche Handarbeiten; feineres Nahen oder Sticken 
soli nicht eine Stunde lang ohne Unterbrechungen betrieben werden.

Immer, ganz besonders aber beim Turnen und Singen 
ist unter anderem auch auf gute Liiftung der Raume vor Beginn 
des Unterrichtes zu achten. Mutierende Knaben sollen nicht 
singen.

Der Stundenplan ist derart einzurichten, dass schwierigere 
Gegenst.ande auf die ersten Morgenstunden, solche, die das Auge 
stark in Anspruch nehmen, auf helle Tagesstunden fallen.

Die Lectionsdauer betragt zweckmafiig nicht mehr ais 
drei Viertelstunden, welche in den untersten Classen vortheilhaft 
auf zweierlei Unterrichtsgegenstande verwendet werden. Zwischen 
je zwei dreiviertelstiindigen Lectionen ist eine Pause von einer 
Viertelstunde von grofiem Nutzen (vgl. S. 98). In den Pausen 
sollen sich die Kinder frei bewegen. MaBig lebhafte Bewegungs- 
spiele sind, soweit es der Baum erlaubt, zu fordem.

Die natiirlichen Bediirfnisse sollen in der Pause be- 
friedigt werden; doch mussen die Lehrpersonen damit sehr vor- 
sichtig sein, das Austreten wahrend der Lection nicht zu ge- 
statten, da ein ungeburlich langes Zuriickhalten des Harnes 
Schmerzen verursacht und unter anderem auch einen lahmungs- 
artigen Zustand der Blasenmuskulatur zur Folgę haben kann. 
Verfehlt ware es, in der ersten Unterrichtsstunde das Austreten 
grundsatzlich zu verbieten. (Art des Fruhstucks!) Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass die Kinder wahrend des Unterrichtes 
thunlichst den Abtritt nur einzeln besuchen und dass sie dort 
nicht zu lange verweilen, da anderntheils gesundheitsschadliche 
Verirrungen rasche Verbreitung unter der Jugend finden kónnen. 
Wird nach jeder Schulstunde eine Pause eingeschaltet, dereń 
anderweitige Nothwendigkeit bereits betont wurde, so kann das 
Aufsuchen der Abtritte wahrend des Unterrichtes fast ganz ent- 
fallen.

Hausaufgaben diirfen nur in solchem AusmaBe gegeben 
werden, dass die Kinder ihren natiirlichen Schlafbedarf voll- 
kommen zu decken imstande sind, ausreichende Zeit zur Ver- 
dauung und auch taglich einige Stunden eriibrigen, in denen sie 
ihren eigenen Gedanken nachhangen und selbstgewahlten Be- 
schaftigungen nachgehen kónnen.

Strafen. Je vorsichtiger qualitativ und quantitativ Straf- 
mittel benutzt werden, umso gróBer pflegt die Wirkung der Strafe 
zu sein. Es ist ein Glanzpunkt der ósterreichischen Vor- 



107

schriften, dass sie die kórperliche Ziichtigung in der Schule aus- 
schliefien.*)  Kleine Kinder sollen nicht langer ais eine Viertel- 
stunde stehen gelassen werden, Schulkinder uberhaupt nicht iiber 
Mittag strafweise zuriickgehalten werden.

*) Die angehenden Lehrer mbgen nie vergessen, wie angenehm es fur 
sie war, dass sie selbst in der Schule nicht der kórperlichen Ziichtigung 
ausgesetzt waren. — Auch die Erziehung des Gefiihles der Menschenwiirde 
muss im Kindesalter beginnen. — Ob es sich nicht empfehlen wurde, stellen- 
weise Ausnahmsclassen filr solche Verwahrloste zu errichten, die von rohen 
Eltern gegen die Schule aufgereizt werden, ist eine andere Frage.

E. Krankheiten im Zusammenhange mit dem Scliulbesuche.
Da die Kurzsichtigkeit namentlich durch andauerndes 

Nahesehen, besonders bei ungiinstiger Beleuchtung gefórdert wird, 
sowie erfahrungsgemafi im Schulalter auftritt und zunimmt, so 
sind entsprechende Beleuchtung, passende Subsellien, zweckmaBige 
Lehrmittel und ofteres Unterbrechen des unvenneidlichen Nahe- 
sehens nothwendig. (Vgl. diese Punkte und Pausen.) Es ist zu 
beachten, dass Schwerhórigkeit in geringeren Graden, auch 
intermittierende, bei Kindern nicht selten vorkommt; andernfalls 
kónnten solche Kinder leicht ungerechterweise fur unaufmerksam 
gehalten werden. Kurzsichtige und Schwerhórige sind entsprechend 
vorn zu setzen. — Ruckgratsverkrunnnungen bilden sich 
oft in den Schuljahren aus. Namentlich ist die Skoliose (seit- 
liche Verkrummung der Wirbelsaule) zu furchten. Die Entstehung 
der Buckgratsverkrummungen wird durch die immer wieder- 
kehrenden verkrummten oder verdrehten Kórperhaltungen mit- 
veranlasst, welche die Kinder so haufig infolge zu langen Sitzens 
besonders in schlechten Subsellien annehmen. Deshalb ist auch 
aus diesem Grunde auf gerade Sitzhaltung, passende und beąueme 
Subsellien und nicht zu lange Sitzzeiten zu achten. (Pausen, freie 
Bewegung.) — Kopfschmerzen sind haufig eine Folgę von Er- 
rnudung, namentlich wenig begabter und schlecht genahrter 
Kinder; unter anderem kónnen auch abnorme Brechungszustande 
der Augen die Ursache sein. — Blutcongestionen zum Kopfe 
kónnen durch Anstrengung des Gehirnes oder durch Kauer- 
stellungen, besonders in schlechten Schulbanken hervorgerufen 
werden. — Kinder mit ansteckenden Krankheiten: Blattern, 
Scharlach, Masern, Diphtheritis, agyptischer Augenentzundung, 
sowie Wohnungsgenossen solcher (auch Lehrer) sind solange vom 
Schulbesuche ausgeschlossen, bis die amtsarztliche Erlaubnis zum 
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Wiederbesuche der Schule gegeben wird. Fur mehrere Infections- 
krankheiten kennt man mikroskopische Lebewesen (Bacterien) ais 
Erreger, welche auf verschiedenen Wegen in den menschlichen 
Organismus eindringen kónnen und bei Empfanglichkeit des Be- 
troffenen die beziigliche Erkrankung hervorrufen. Da Kinder 
gegen solche Angriffe wenig widerstandsfahig, und in der Schule 
zahlreiche jugendliche Individuen beisammen sind, so ist die An- 
steckung uberhaupt, beziehungsweise die Ubertragung von einem 
Kinde zum anderen hier besonders leicht móglich, daher grófite 
Reinlichkeit (FuBboden, Luft u. s. f.) nothwendig. Der Lehrer 
wird jedenfalls gut thun, Kinder, welche sich matt fiihlen oder 
Kopfschmerz haben, nachhause zu senden. Bei starker Ausbreitung 
von Infectionskrankheiten wird sogar Schliefiung der Schule bis 
zu dereń griindlicher Desinfection nóthig. — Epileptische Kinder 
sind vom Besuche der allgemeinen Schulen ausgeschlossen, geistig 
minderwertige, aber zum Schulbesuche taugliche sowie mit 
Veitstanz behaftete besonders umsichtig zu behandeln. — Mit. 
Riicksicht darauf, dass der Lehrer, auch wenn er Gesundheitslehre 
studiert hat, doch nicht Hygieniker von Fach ist, wurde yielfach 
die Anstellung eigener Gesundheitsbeamten fiir die Schule 
empfohlen, welche sich mit allen einschlagigen Dingen befassen 
und dem Lehrer hilfreich zur Seite stehen sollen.

F. Hygienische Belehrung (ler Kinder und Eltern.
Die Lehrpersonen sollen bei passenden Gelegenheiten den 

Kindern gesundheitliche Belehrungen geben und auch auf die 
Eltern in dieser Richtung einwirken; so beniitzen Kinder haufig 
zuhause fiir ihre GróBe unpassende Sitzgelegenheiten (Schreiben: 
nicht an rundem Tische; Polster auf den Sessel, FuBschemel) oder 
Arbeiten bei schlechtem Lichte (Lampe rechts u. s. f.); so ist 
behinderte Nasenathmung zuweilen die Ursache geistiger 
Unfahigkeit, die durch eine entsprechende Operation behoben 
werden kann; fiir stotternde Kinder ist der Besuch von Heil- 
cursen zu empfehlen; Kinder, die an geistigen Verirrungen 
leiden, bediirfen besonderer hauslicher Aufsicht; behufs Er- 
haltung des Gebisses und Luftverbesserung in der Schule 
ist jahrlich wenigstens einmaliges Aufsuchen des Zahnarztes 
zu empfehlen u. s. w. Gesunde Leibesiibung, namentlich in 
freier Luft, ist dringend anzurathen, vor Ubertreibungen ist zu 
warnen.
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G. Inanspruchnahme der Wolilthatigkeit.
Die Lehrpersonen sollen bemuht sein, fur arme Kinder thun- 

lichst eine Verbesserung des traurigen Loses zu bewirken und 
zwar durch Speise und Kleidung, fiir Kinder in GroBstadten auch 
durch die uberaus wohlthatigen Wirkungen eines Landaufenthaltes 
in den Ferien; sie sollen Spiel im Freien, Bad und Eislauf mog- 
lichst zu fórdern suchen u. s. f. Zur Abspeisung empfiehlt sich 
ganz besonders in armen Stadttheilen die Einrichtung eines Speise- 
zimmers mit Kuchę im Schulhause selbst. Anf dem Lande ist 
ein derartiger Baum von hohem Werte, wenn eine grbBere Anzahl 
von Kindern langere und schlechte Wege zuriickzulegen hat und 
daher besser iiber Mittag im Schulhause verbliebe.
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II ł>
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Kauer, Dr. Anton, em. Direetor der Gumpendorfer Ober-Realsehule und Professor 
am Wiener Lehrer-Padagogium. Naturlehre fiir Lehrer- und Lehrerinnen- 
Bildungsanstalten. I. Theil. Ubereinstimmung und Versehiedenheit der 
Kórper, Warmelehre, Magnetismus, Elektrieitat. 8. Aufl. Mit 143 in den 
Text gedruekten Holzsehnitten. Preis geb. 1 K 80 h. — II. Theil. Chemie. 
7. Aufl. Mit 25 in den Text gedruekten Holzsehnitten. Preis geb. 1 K 88 h. — 
III. Theil. Mechanik, Akustik, Optik. 6. Aufl. Mit 183 in den Text gedruekten 
Holzsehnitten und einer Speetraltafel in Farbendruek. Preis geb. 2 K 50 h.

Lehrbueh der speeiellen Methodik fiir die ósterreiehisehen Lehrer- und Lehrerinnen- 
Bildungsanstalten. Redigiert von Dr. Wilh. Zenz. 13 Hefte: 1. Beek. 
Unterrieht in der Elementarelasse. 64 h. — 2. Branky. Deutsehe Spraehe.
2. Aufl. 1 K 12h. — 3. Gartner. Reehenunterrieht. 64 h. — 4. Fleckinger. 
Geometrie. 56 h. — 5. Seibert. Geographie. 2. Aufl. 88 h. — 6. Hannak. 
Gesehiehte. 1 K 20h. — 7. Zenz. Naturgesehiehtlieher Unterrieht. 3. Aufl. 84 h.
— 8. Hauptmann. Naturlehre. 2. Aufl. 80 h. — 9. Jelinek. Freihandzeiehnen. 
64 h. — 10. Mann und Miihlbauer. Sehónsehreiben. 60 h. — 11. Lanz. 
Gesangunterricht. 40 h. — 12. Vogt und Buley. Turnunterrieht. 48 li.
— 13. Nalepa. Der Sehulgarten. 60 h. — Vollstandig in einem Bandę 8 K.

Niedergesass, Robert, k. k. Sehulrath und Direetor der Staats-Lehrer-Bildungs- 
anstalt in Wien. Die Kinderwelt. Ansehauungs-, Erzahl- und Gespraehstoffe 
fiir Haus, Kindergarten und Schule. Preis geh. 3 K 20 h, geb. 3 K 60 h.

Fetkovśek, Johann, Die geologischen VerhSltnisse Niederosterreichs.
Zunaehst zum Gebrauehe an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildpngsanstalten, an 
landwirtsehaftliehen Schulen u. s. w. Mit 40 Holzsehnitten im Text. Preis 96 h.

Rosenberg, Dr. Karl, k. k. Professor, Mitglied der k. k. Prufungs-Commission 
fiir allg. Yolks- und Biirgersehulen in Wien. Methodisch geordnete Samm- 
lung von Aufgaben aus der Arithinetik und Algebra fiir Lehrer- und 
Lehrerinnen-Bildungsanstalten sowie fiir andere gleichgestellte Lehranstalten.
3. Aufl. Preis geb. 2 AT 60 h.

------- -------aus der Planimetrie und Stereometrie. 2. Aufl. Mit 109 in den 
Text gedruekten Figuren. Preis geb. 1 K 92 h.

-------Experimentierbucli fiir den Elementarunterricht in der Naturlehre. 
Mit besonderer Beriieksiehtigung der Bediirfnisse der ósterreiehisehen 
Biirgersehulen und im Ansehlusse an Swoboda-Mayers Naturlehre fiir Biirger
sehulen. I. Theil. Mit 61 in den Text gedruekten Figuren. Preis geh. 1K 40 7i, 
geb. 1 K 80 h. — II. Theil. Mit 104 in den Text gedruekten Figuren. Preis 
geh. 1 _ZT60 h, geb. 2K. — III. Theil. Mit 97 in den Text gedruekten Figuren. 
Preis geh. 1K 60 h, geb. 2 K.

Schneider, Max, Professor an der k. k. Lehrerinnen-Bildungsanstalt im k. k. Civil- 
Miidehen-Pensionate in Wien. Botanik fiir Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungs
anstalten. 4. Aufl. Mit 900 Figuren in 312 Abbildungen. Preis geb. 2 K 60 h.

Schneider, Dr. Anton Rudolf, Direetor der landwirtschaftl. Mittelsehule in 
Kaaden, und Dr. Alfred Nalepa, Professor am k. k. Staats-Gymnasium 
im IV. Bez. in Wien. Landwirtsehaftslehre fiir ósterr. Lehrer-Bildungs- 
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anstalten. I. Theil. 2. Aufl. Preis geb. 1 K 88 h. — II. Theil. 2. Aufl. Mit 
einem Sehulgartenplane. Preis geb. 1 K 60 li.

Schober, Dr. Karl, Direetor des k. k. Staats-Ober-Gymnasiums in Wr.-Neustadt. 
Heimatskunde von Niederosterreich. Zum Gebrauehe an Lehrer-Bildungs- 
anstalten und ais Handbueh fiir Volks- und Biirgerschullehrer. Preis 2 K 48 h. 

Trampler, Richard, Professor an der Wiedner Communal-Ober-Realsehule in Wien.
Heimatkunde der Markgrafsehaft Mliii ren. Zum Gebrauehe in Lehrer- und 
Lehrerinnen-Bildungsanstalten und fiir Volkssehullehrer. Preis 2 K 20 h.

Weinwurm, Rudolf, Professor an dei- k. k. Lelirerinnen-Bildungsanstalt. Allge- 
meine Musiklehre oder musikalische Elementarlehre, insbesondere mit 
Riieksicht auf die Bediirfnisse an hbheren Sehulen. 6. Aufl. Preis geb. 2 K 42 h.

— — Gesangbucli fiir Sopran- und Altstimmen, mit Riieksicht auf Lehrerinnen-
Bildungsanstalten verfasst und bearbeitet. 8 Hefte. Preis jedes Heftes 2 K.

Witlaczil, Dr. Emanuel, Praterbuch. Ein Fiihrer zur Beobachtung des Natur- 
lebens. Mit 35 Holzsehnitten. Preis 3 K.

— — Der Unterricht der Naturgescliichte an der Volks- und Biirgersehule.
Eine Methodik dieses Unterriehtes auf moderner Grundlage. Preis 80 h.

Woldrich, Dr. Johann, und Dr. Alfred Burgerstein, Leitfaden der Soinato- 
logie des Menscheu fiir Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 9. Aufl. 
Nebst einem Anhange: Schulhygiene von Dr. Leo Burgerstein. Mit 73 in 
den Text gedruekten, darunter 14 farbigen Abbildungen. Preis geb. 1 K 64 li.

Wretschko, Dr. Mathias, k. k. n.-d. Landes-Sehulinspector ete. Kurzes Lehr- 
bueh der Botanik fiir Sehulen mit besonderer Riieksicht auf die Bediirfnisse 
der Lehramts-Candidaten und zum Selbststudium. Mit 108 in den Text ge
druekten Abbildungen. Preis 1 Al 20 7i.

Zenz, Dr. Wilhelm, Direetor der k. k. Lehrer- und Lelirerinnen-Bildungsanstalt 
in Linz. Zoologie fiir Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 4. Aufl. 
Mit 198 in den Text gedruekten Holzsehnitten. Preis geb. 2 K 8h.

Lehrmittel.
Brulins, Alois, Direetor der ersten Wiener Schulwerkstatte und des damit verbundenen Lehrer- 

curses, Besitzer der silbernen Mitarbeiter-Medaille der Industrie-Ausstellung in Antwerpen. 
Die Schulwerkstatte in ihrer Verbindung init dem theoretischen Unterrichte. Dargestellt 
durch Lehrgange. Ulustriert von Friedrich Afh, Lehrer an dieser Anstalt, friiher Zeichen- 
lehrer ain technologischen Gewerbe-Museum in Wien, und von dem Verfasser. 2. Aufl. Mit 
32 Tafeln. Preis in Mappe 3 A 20 A.

Gottlob, Siegmund, Maschinen-Ingenieur, k. k. Professor, Direetor der deutschen Staats-Gewerbe- 
schule in Pilsen, und Karl Grógler, Maschinen-Ingenieur, Professor an der niederbsterr. 
Landes-Ober-Real- und hbheren Gewerbeschule in Wr.-Neustadt Einfiihrung in (las tecli- 
nische Zeichnen nach Modellen, ais Vorschule fiir den Unterricht im Maschinenzeichnen. 
Ein Lehrmittel fiir den Fachzeichenunterricht an gewerbl. Fortbildungsschulen. Im Auftrage 
des hohen k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht auf Grund der pramiierten Entwiirfe 
der Verfasser bearbeitet. 12 Blatter in Farbendruck (43%». hoch, 59 breit) nebst Textheft. 
3. Aufl. Preis in Mappe 12 A, in Umschlag 10 K.

Łetoschek, Emil, k. k. Oberlieutenant, Lehrer der Geographie an der k. k. Artillerie-Cadetten- 
schule. Tableau der wiclitigsten physikalisch - geographischcn Yerhiiltnisse. Ein Blatt in 
zehnfachem Farbendruck. GroBe: 105 breit, 100 hoch. Preis roh 7 A, auf Leinwand 
gespannt mit polierten Staben 12 A.
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