
Z u r  W i r k u n g  d e s  Sapro l s .  

Yon 

A. P f u h l  
in Hannover. 

L as er 1 und neuerdings Seh e url  e n ~ berichten fiber so hervorragende 
Leistungen des yon der Firma NSrdl inger  in Bockenheim bei Frank- 
furt a./M. Anfang vorigen Jahres in den Handel gebrachten Desinfections- 
mittels Saprol, dass ich es nicht ffir fiberflfissig halte, in Kfirze auch die 
yon uns im Garnison-Lazareth Cassel gewonnenen bezfigl. Untersuchungs- 
ergebnisse nachtr~gheh mitzutheilen. 

Dieselben decken sich n~mlieh nicht in allen Punkten mit denen 
der genannten Autoren und dfirften daher als ein erg~nzender Beitrag 
zu der schwebenden Frage angesehen werden kSnnen. 0b die Ursaehe 
der g.enannten Differenzen in der ehemischen Beschaffenheit der betreffen- 
den Pr~parate zu suchen ist, vermag ich nieht zu entscheiden, da mir 
das z. Z. yon der Fabrik geheferte Saprol nicht bekannt ist, ich vielmehr 
nut die vorj~hrigen, unter der Bezeichnung ,,Saprol A und B" gehenden 
Pr~parate unter den H~nden gehabt habe. MSghch, dass das jetzt dar- 
gestellte Saprol einen hSheren Procentgehalt an wirksamen Bestandtheflen 
besitzt, als die ersten Erzeugnisse . -  Die Art der Darstellung des neuen 
Desinfectionsmittels, wie sie yon S e h e u r l e n  mitgetheilt wird, s war mix 
ebenfalls unbekannt. Ich hatte auch keinen Grund, reich dieserhalb an 
Hrn. Dr. NSrdl inger  zu wenden, sondern begnfigte reich ledigheh, meiner 
Aufgabe entsprechend, mit der rein objectiven Prfifung des desinfectorischen 
Werthes der vorgelegten Proben. 

1 Centra lb la t t f i~r  Bakteriologie  u. Paradtenlcunde.  1892. BdfXII.  Nr. 7 u. 8. 
2 SeTaratabdrucl  r au~ d e ~  A r e h i v  f'4/r ~ y g i e n e  1893: Ueber ,,Saprol and die 

Saprolirung" der Desinfeetionsmittel. 
a A. a. O. S. 5. 
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Zuerst gelangten yon Saprol A, am 21. April 1892, 300s'~, sp~ter, 
am 17. Juli 1892, yon Saprol B ebensoviel an die mix damals unterstellte 
mikroskopische Abtheiluag tier hygienisch-chemischen Untersuchungsstation 
des 11. Armeecorps.. 

Beide Proben zeigten eine sehwaxzbraune F~rbung, 51ige Consistenz 
und geringeres specifisches Gewicht als Wasser. Das Saprol A hatte einen 
scharf stechenden Geruch, wie manche Soften roher Carbols~ure, wogegen 
Saprol B, das eine festere, dickflfissigere Besehaffenheit besass, nut einen 
geringen phenolartigen, mehr aromatischen Geruch erkennen liess. 

Von chemiseher  Seite (Hr. Corpsstabsapotheker Dr. Hemmann)  
erhielten wir auszugsweise folgende Notizen: 

Das Saprol besteht aus einem Gemiseh yon rohen Kresolen, denen 
noch grosse h[engen yon Pyridinbasen beigemengt sind, mit Kohlenwasser- 
stoffea, welche wahrscheinlich der Petroleum-Raffinerie entstammen. 

Dutch den Zusatz der l e t z t e ren  ist das specifische Gewicht der 
sonst im Wasser untersinkenden Kresole soweit  e rn iedr ig t ,  class das 
Gemisch auf dem Wasser sehwimmt. 1 

Das Saprol A giebt, mit Wasser geschfittelt, nut hSchst geringe 
]~engen yon Stoffen an dasselbe ab. 

In 2 om dicker Schicht auf eine Wassers~ule yon 80 ~ gebmeht, ver- 
theflen sich ziemlich rasch bis zum Grunde der Wassershule Spuren yon 
Phenolen, die sioh d ~rch Reactionen nachweisen liessen. 

Saprol B hinterl~sst beim Eindunsten nicht den schwarzen, pechartigen 
Riickstand wie Saprol A. 

Auf Wasser gegeben, in welches iibrigens beim Schiitteln mit dem- 
selben ebensowenig fibergeht wie bei Saprol A, konnte eine Pheno]reaction 
nur ungef'~hr bis 10 ~ fief erhalten werden. 

Die bak te r io log ischen  Untersuchungen mit beiden Saprolarten er- 
streckten sic]a: 

1. Auf Urin, F~kalien und Schmutzw~sser. 
2. Auf tuberculSsen Auswurf. 
3. Auf Reinculturen yon pathogenen Mikroorganismen. 

1 Die damalige ehemisehe Analyse war  der Na~ur des neuen Desinfectionsmittels 
also schon ziemlich genau auf den Grund gekommen: denn nach S c h e u r l e n ' s  An- 
gaben (a. a. O. S. 5) ist das Saprol ,,niches anderes als eine 50 bis 6 0 p r o c e n t .  r o h e  
C a r b o l s ~ u r e ,  welcher hSchstens 20 Procent - -  meist etwas weniger - -  M i n e r a ] 5 1  
zugesetzt ist, um sie specifisch leich~er als Wasser zu machen and sie zu selbst- 
th~tiger Ausbreitung auf tier Wasseroberfliiehe zu zwingen. Es besteh~ alas Saprol 
also aus 40 bis 45 Procen~ Kresol, 35 bis 40 Procent anderen Theerbes~andtheilen 
and 20 Procen~ hochsiedenden Kohlenwasserstoffen." 

Zeitsehr. f. Hygiene. XV. 13 
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Ich sehe yon der ermfidenden Wiedergabe der Einzelheiten der Ver- 
suchsprotokolle ab und beschr~nke reich auf eine zusammenfassende Dar- 
steltung der Ergebnisse der Untersuchungen. 

Was zun~chst die Yersuche mit Saprol A an f r i s chem Urin be- 
trifft, so wurden versehiedene Mengen verschiedener Urinproben s in 
sterftisirten, thefts in nicht sterilisirten Gef~ssen (mit und ohne Watte- 
verschluss) mit einer bestimmten Menge Saprol fibergossen und bei Zimmer- 
temperatur verschieden lange betassen. 

Bemerkt sei bier vorweg, class die Aussaaten aus s~mmtlichen Arten 
yon Untersuchungsmaterial auf Schwierigkeiten stiessen und ausnahmslos 
eine nicht zu umgehende Feh l e rque l l e  besassen. Es gehngt namhch 
niemals, das Saprol so vollstandig yon der betreffenden 0 b e r f l a c h e -  
aueh nicht der flfissigen - -  zu entfernen, class die Aussaa t  f re i  yon 
j eg l i chen  Spuren  des re inen  Des inf ic iens  gewesen ware. Diese 
abet machen unzweifelhaft ihre specifische Wirkung in der neuen Aus- 
saat n a c h t r a g l i o h  geltend. Wit haben das Saprol yon dem Urin 
abpipettirt, abgesaugt, mit Fliesspapier und entfetteter Watte hinterher 
abgetupft, - -  immer abet blieben noch feinste TrSpfchen auf der Ober- 
flache zurfick und wurden mit dem Impfinstrument (Oese, Pipette) auf 
das N~hrmaterial fibertragen. Das Abwischen tier Pipette mit Alkohol 
und~Aether nach der Entnahme der Probe geniigt auch nicht; denn die 
Oberfl~che des Pipetteninhaltes zeigt stets Saprol-Spuren, die beim Ein- 
gehen des Instrumentes in die Fliissigkeit in die tIShlung desselben ge- 
langten. Die  wahren  Concen t ra t ions -Verh~ l tn i s se ,  die bei der 
Auslaugung des wirksamen Princips des Desinfectionsmittels in Frage 
kommen, bezw. in Wirksamkeit treten, sind daher niemals mit roller 
Scharfe zu ermitteln. Es mfissten denn die bei der Aussaat mit llber- 
tragenen, unveranderten Saprolmengen in dem jedesmahgen Nahrboden 
yon neuem festgestellt werden. Scheur l en  giebt den Werth des yon 
wasserigen Flfissigkeiten aufgenommenen Gehaltes an Kresol  auf etwa 
~/~ Procent an. I 

Die Versuehe mit geringen ]Kengen der Proben (bis 50 ~r Urin 
in sterilisirten Erlenmeyer'schen KSlbohen mit dauerndem Wattever- 
sohluss ergaben, dass die letzteren beliebig lange Zeit (4 bis 6 Wochen) 
vOlhg klar und keimfrei blieben, ihre leicht saure Reaction behielten und 
weder makroskopisch noch mikroskopisch irgend welche erkennbare u 
anderangen darboten. Die Controlproben dagegen zeigten naoh wenigen 
Tagen starke Trfibung, Faulniss und Bakterienentwickelung. (Ninweisen 
mSchte ioh hierbei iibrigens auf die bekannte Thatsache, dass mit d em 

I A.  a. O. S. 4 u.  14. 
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Eintreten s tark a lkal ischer  Reaction im Urin nach verschieden langer 
Zeit fiberhaupt die Bakterienentwickelung allm~hhch abnimmt und sclffiess- 
lich meist ganz aufhSrt, - -  wolff verstanden in pilzdicht verschlossenen 
Gef~ssen. Dies VerhMtniss ist auch nicht besonders auffallig; denn nach 
~5. K i r c h n e r  z und yon Rigler  ~ fibt das Ammoniak ,  sowolff in 
LSsung,  als auoh in Dampfform eine ziemlich energische keim- 
tiidtende Wirkung aus. hmmoniak i im officinellen Aetzammoniak zu 
36 Procent enthalten, grefft zwar Milzbrandsporen nioht an (R. Koch), 
vernichtet jedoch innerhalb 2 Stunden 24 Stunden alte Culturen yon 
Cholera in Verdfinnung yon 1 : 350, Mflzbrand 1 : 300, Diphtherie und Rotz 
1:250, Typhus 1:200 (Boer). - -  Ammoniakd~mpfe tSdteten Cholera- 
und Typhusbac i l l en  naoh 2 S tunden ,  Diphtheritisbaeillen nach vier 
S t u n d e n  (v. Rigler). - -  Das A m m o n i u m c a r b o n a t  dagegen hat gegen- 
fiber M.ilzbrandsporen keine uncl gegenfiber Diphtherie-, Typhus- und 
Cholerabacillen geringe Wirkung (M. Kirchner) .  Nach Untersuchungen 
yon A. Stutzer  und R. Bur r i  a tiidteten in einer w~sserigen Pepton- 
15sung 1 Procent der officinellen hmmoniakfifissigkeit Cholerabacillen in 
24, 2 Procent in 5 Stunden und 5 Procent in einer Stunde; wogegen 
kohlensaures Ammoniak zu 1-5 Proc. unwirksam war, zu 3 und 4-5 Proc. 
die Bacillen erst nach 24 Stunden verniohtete.) 

Stark getrfibter, f au l iger  Urin yon ausgesprochener saurer Reaction 
mit Saprolzusatz verlor nach wenigen Tagen seinen stinkenden Geruch 
und nahm fast reinen Saprolgeruch an. Die Keimzahl desselben wurde 
geringer und verschwand in einzeinen Proben nach 3 bis 4 Wochen g~nz- 
lich, wie mittelst des Pla~tenverfahrens festgestellt wurde. Allexdings liess 
sich auch hier wieder die schadigende Wirkung der alkalischen G~ihrung 
an den Controlproben beobachten, deren Keimzahl allm~lffich yon Hundert- 
tausenden auf nut einige Tausencl und weniger im Cubikcentimeter 
herunterging. 

Besonders auff'allig trat die Saprolwirkung bei einer aashaf t  s t in-  
k e n d e n, urinSsen 3auche aus einer phlegmoni~sen Bindegewebsentziindung 
in Folge Harninfiltration nach Harnriihrenzerreissung hervor. Es wurden 
yon dieser Jauche, die eine leicht alkalische Reaction zeigte, in einem 
Zweihterkoiben 500g~m, die his zu 1000 g~ mit fauligem Urin gemischt 
waren, mit 10~ m Saprol tibergossen. Nach drei Tagen hatte der Gestank 
bereits wesenthch naohgelassen. Am zehnten  Tage war die h[asse ge- 

i Grun~vrla, der Militdr-GesundheitsTflege. S. 347. 
2 Cen~ralblatt fi~r Bakteriologie und Parasi~nTcunde. 1893. Bd. XJ~. Nr. 20. 

S. 651. 
* JDiese Zeit~ehrift. 1893. Bd. XIV. ~[f~. 1. S. 19 u. 20. 

13" 
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ruch los  und zeigte nur nach starkem Umsehfitteln noch eine Spur 
Ffmlnissgeruch. Aussaaten aus diesem Material wurden nfcht gemacht. 

Die Versuehe mit gr5sseren  Mengen fr isohen Urins (1000 bis 
2 0 0 0 ~ )  batten im Allgemeinen dasselbe Ergebniss, wie oben v0n den 
kleineren berichtet. 

Der Urin wurde in einer Versuchsreihe in 55 om hohen, 8 ~ weiten, 
nicht sterilisirten C-laseyhndern aufgenommen und im Verh~ltniss yon 
1 :100  mit s3prol iibergossen. Darauf Watteversehluss, weft die often 
stehenden Gl~iser, KSlbohen u. s. w. stets im Laufe yon Tagen und Wochen 
stSrende Staubveruureinigungen gezei~ hatten. 

Naeh 5 Wozhen aus versohiedenen Tiefen (5, 10, 20 u. s. w. Centi- 
meter) mittelst Pipette entnommene Proben (1 ~m) des vollkommen klar 
und leicht sauer gebliebenen Urins erwiesen sich, im Gegensatz zu den 
Controlaussaaten aus gleichen Tiefen, die reichliche Bakterienentwickelung 
erkennen hessen, als steril.  

Bei der schwierigen Entnahme dieser Proben haben wit uns nach 
mancherlei Versuchsab~nderungen schhesslich fojgenden Verfahrens be- 
dient, das eine gewisse Aehnhchkeit mit dem yon Ssheur len  an- 
gegebenen 1 besitzt. Wit ffihrten nach mSghchster Beseitigung des 
Saprols yon einer Stelle der Oberfliiche des Urins durch Wegblasen eine 
sterilisirte, 2 ~ were GlasrShre his etwa zur Mitre des Cylinders und 
entnahmen nun dutch das Glasrohr die Proben aus den verschiedenen 
Tiefen. Freilich war auch so die Klippe der M.itiibertragung yon Saprol- 
trSpfGhen nicht zu umgehen. 

Ein Parallelversuch mit frischem Urin, der in einem ebensolchen 
Cylinder wie der Saprolurin, zum Abhalten der atmosph~rischen Luft, mit 
0livenS1 im Verh~ltniss yon 1 : 100 tibergossen war, bewies, dass die 
Bakterienentwickelung. bezw. Zersetzung in dem Urin weder verhindert, 
noch wesentlich verzSgert wurde. Die beziigl. Platten aus verschiedenen 
Tiefen zeigten vielmehr naoh ein/ger Zeit eine reichliche Colonieenent- 
wickelung und stinkende F[mlniss. 

Der Urin im Controlcylinder war allerdings in noch kfirzerer Zeit 
als tier im Oelcyhnder in Zersetzung fibergegangsn und bet bereits nach 
4 Tagen charakteristischen Faulnissgeruch und nach abwarts immer mehr 
zunehmende Trfibung dar. 

Um die Einwirkung des Saprols auf feste  und fes tweiche  Aus -  
wu~r:fsstoffe, speciell Faka l ien  zu ermitteln, wurden in analoger Weise, 
wie beim Urin, bestimmte ]Kengen thefts fester F[Lces, thefts, um die 
nattirhohen u nachzuahmen, sines Gemenges  yon fes ten  

~ A. a. O. S. 6. 
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l~assen  m i t  U r i n  oder Wassse r ,  mit Saprol in allm~hlieh steigendem 
Verh~ltniss (zuletzt 1 : 5) iibergossen. 

Die ]nit Wattepfropf verschlossenen Gef'asse (unter diesen solehe yon 
50 bis 1000~m Inhalt) wurden ebenfalls bei Zimmertemperatur, ohne den 
Inhalt umzuriihren, belassen. 

Es zeigte sich zunRchst, class das Saprol yon den festen F~ces oder 
den aus tier Fliissigkeit hervorragenden festen l~assen mehr oder minder 
rasch abfloss und sich in den verschiedenen vorhandenen Yertiefungen 
tier 0berfl~che ansammelte. Nach einigen Tagen war da~n an den 
ersteren Stellen yon dem Desinficiens makroskopisch niehts mehr zu er- 
kennen, dasselbe also wohl theils verdunstet, thefts in die Tiefe einge- 
drungen. 

Die Massen behielten ferner l~ngere  Zei t  h i n d u r c h  e inen  
~ u s s e r s t  d u r c h d r i n g e n d e n ,  w i d e r l i e h - s c h a r f e n  Ge r u c h  nach 
Phenol u n d  F~ulnissproducten. 

Erst als nach 14 Tagen bis 3 Woehen die Wattepfropfen entfernt 
waren, liess der widerliche Gerueh erheblich nach, ohne indess auch 
nach 5 bis 8 Wochen vSllig zu v e r s c h w i n d e n .  

Was die Verminderung der F~ulniss bezw. die Abt5dtung tier in den 
Massen -- wie Controlplatten ergaben - -  reichlioh enthaltenen verschie- 
denen Bakterienarten anlangt, so wurde nut  bei den g e r i n g e r e u  
M e n g e n  (50 bis 60 grin) eine rasche Entwiekelungshemmung und Ab- 
nahme der Zahl~ ja in einzelnen Proben selbst g~nzliche AbtSdtung der 
Keime beobachtet. GrSssere Massen yon relativ i r o c k e n e n  F~ces in 
weiten Standgef~ssen ]lessen in den oberen Schichten (2 bis 3 ~m Tiefe) 
kaum eine Wachsthumshemmung, abe t  nie eine vSll ige A b t S d t u n g ;  
in den tieferen Sehichten (10 his 20 ~m u. s . w . ) n i c h t  e i n m a l  eine 
d e u t l i c h e  W a c h s t h u m s b e h i n d e r u n g  erkennen. 1 Die betreffenden 
Platten wurden vielmehr, in derselben Weise wie die Controlplatten, in 
2 bis 3X24 Stunden dutch zahlreiehe F~ulnissbakterien entweder voll- 
kommen dnrchwachsen, oder verfliissigt. 

Von S c h m u t z w ~ s s e r n  wurde der Inhalt des EntwRsserungscanals 
in der Lazarethkfiche und eines Rinnsteines der Untersuchung unter- 
worfen. 

1 Um aus diesen Tiefen iiberhaupt verh~l~nissm~ssig einwandsfreie Proben zu 
erlangen, wurde ers~ clas Saprol yon der Oberft~ehe mGgliehst abgegossen und dann 
mit einem sterilisirten BlechlGffel soviel yon den obersten F~ieesschichten fortgenom- 
men, als diese noch durch Saprol dunkelbraun gef~trbt ersehienen. Dies war in der 
Rege] bis zu hGchs~ens 1/~ m Tiefe der Fall. Darauf wurde mit einem s~erilen Kar- 
toffelmesser ein bis zu der betreffenden Tiefe reiehender Kegel aus den ]~assen heraus- 
geschnitten und nun mi~ der Oese die gewiinschton Proben herausgehol~. 
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Beide verbreiteten einen sehr durohdringenden l~ulnissgeruch. 
Ersterer enthielt unter Anderem eine Menge FettklOmpchen und kleinste 
Stfickchen yon Fleisch und Sehnengewebe; das Rinnsteinwasser zahl- 
reiche pflanzliche Abf~lle. 

Abgemessene Mengen (50 bis 100 ~,~n) wurden, wie die beiden anderen 
genannten Versuchsobjecte, mit Saprol behandelt und thefts bei ruhigem 
Stehen, thetis bei t~gl ich m e h r m a l i g e m  Umsohf i t t e ln  einzelner Be- 
h~iltnisse beobachtet. Das Resultat stSmmte mit dem bei Urin und 
F~ces gefundenen im Ganzen iiberein. In allen Gef~ssen war nach 
14 Tagen bis 3 Wochen starke Verminderung tier Keimzahl gegen~ber 
den Controlaussaaten festzustellen. Eine vSllige Sterilisirung der in den 
Proben  suspendirten und am Boden abgelagerten festen Beimengungen 
war dagegen nicht eingetreten, obwohl der faulige Geruch der Proben 
nach wenigen Tagen versehwand und dem scharfen Saprolgeruch Platz 
machte. Indess wurde auch bier beobachtet, dass die ControlkSlbchen 
nach einigen Wochen ebenfalls geruchlos geworden waren und an Keim- 
zahl erheblioh verloren hatten. 

Bei den pa thogenen  Ma te r i a l i en  handelte es sich vor Allem 
darum, zu ermitteln, ob und in welcher Zeit die bezfigliehen Bakterien- 
arten abgetSdtet, im Besonderen ffir Thiere nicht mehr krank machend 
seien. 

Es wurde daher zuniichst yon tubercul5sem Almwurf, um dessen 
Virulenz festzustellen, am 25./V. 92 einem Kaninehen mittelst P r ay  az'- 
scher Spritze 1 c~ in die Bauchh5hle eingespritzt. Zwei Tage vorher 
waren abgemessene Mengen (30 bis 50 c~m) desselben, unverdfinnten Spu- 
turns mit 1 ~ Saprol versetzt und bei Zimmertemperatur belassen 
worden. Hierbei fiel es auf, dass die z~he Masse des Sputums sich nach 
1 bis 2X 24 Stunden deutlich verflOssigt und eine hellere F~rbung an- 
genommen hatte. 

Von diesem Sputum erhielt ein zweites Kaninchen ebenfalls am 25./V. 
1 eo~ in die BauchhShle. 

Ersteres Thier starb am 26./VI. Bei der Section fand sich: eitrig- 
tuberculSse Bauchfellentziindung, k~sige Herde und Eiter im linken l~ieren- 
becken. VergrSsserung und Blutreichthum der Milz. In den Pleura- 
hSMen trfiber, rSthlicher Erguss; Brustfelle lebhaft gerSthet, aber glatt. 
Hypostase im reehten unteren Lungenlappen. Nirgends deutliche Mfliar- 
tuberkel. In Pr~iparaten aus E i t e r  und k~sigen H e r d e n  zahlreiche 
Tuberke lbac i l l en .  Das zweite Thier ist dagegen vSll ig  gesund  und 
am Leben  gebl ieben.  

Von R e i n c u l t u r e n  p a t h o g e n e r  Organ i smen  wurden a) an Sei- 
�9 denf~den angetrocknete Milzbrandsporen, sowie b)Reinculturen des aus 
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frischem Panaritiumeites gezfichteten Staphylococcus aureus der Einwirkung 
des Saprols unterworfen. 

Es geschah dies in der Art, dass die l~[ilzbrandsporen, desen Wider- 
standst~higkeit gegen 5 procent, w~sserige CarbollSSung vorher festgestellt 
war, zunhchst mit dem re inen  Saprol  im Reagensgl~schen fibergossen, 
nach bestimmten Zeiten (6, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage darauf u. s. w.) 
herausgenommen und nach vorheriger halbstfindiger Abspfilung mat 
sterfiem Wasser auf Gelatineplatten in Petri 'schen Sch~lchen uud in 
N~hrbouillon eingelegt wurden. 

Dabei ergab sich, dass in der Regel nach 48stfindiger Einwirkung 
des Desinficiens, sowohl die bei Zimmertemperatnr auf Gelatine, als aueh 
die bei 30 Grad im Brfitschrank gehaltenen Sposen in dem Bouillon- 
sShschen abgetSdtet waren, d. h. kein Wachsthum mehr erkennen liessen. 
Einzelne F~den hielten wohl auch eine 3 bis 4t/igige Eiawirkung des 
Mittels aus, zeigten abet alsdann doch nut ein sehr k0mmerliches Wachs- 
thum, im Vergleioh mit der fippigen Eutwickelung in den ControlrShrchen. 

Milzbrandsporenf~den, die 2. in Bouillon und sterilem Wasser (beide 
mit Saprcl yon 1 bis 10:100 iibergossen) verblieben waren, besassen 
noch nach 8 his 14 Tagen ihre Entwiekelungsf~higkeit in frischer Bouillon. 
Auf Gelatine allerdings blieb das Wachsthum, wie auch yon anderer 
Seite bei Desinfectionsversuehen beobachtet ist, mehrmals aus, odes war 
nut ein ganz dfirftiges, - -  vielleicht lag auch eine Nachwirkung des mit 
iibertragenen Saprols vor. 

Der Staphylococcus aureus, in N~hrbouillon gebracht, der in den 
eben angegebenen Verh~Itnissen Saprol zugesetzt wurde, war bei 30 Grad 
bereits in allen RShrchen nach 24 Stunden abgetSdtet, wogegen die Con- 
trolaussaaten ein lebhaftes War erkennen liessen. 

L~stig bei diesen Versuchen war der sich in den BouillonrShrchen 
bald nach dem Zusatz des Sapsols bildende brScklich-krfimelige Nieder- 
schlag (haupts~chlich wohl Albuminate). Es wusden daher Pasallelver- 
suche mit sterilem gezucke r t em Wasser  (1 bis 3 Psocent) gemacht, 
die im Ganzen dasselbe Ergebniss hatten, lqur stasben die Kokken noch 
schneller (nach 5 bis 10st/indiges Einwiskung des Saprols) ab, vesmuth- 
lich des an sich wenig gfinstigen N~hsbodens wegen. 

Die M_ihbrandsporen wttrden dagegen auch hies nicht sicher ver- 
nichtet. 

Da nach diesen Ergebnissen angenommen werden konnte, dass be- 
sonders Typhus- und Cholerabaoillen bei ihsem Mangel an Dauerfosmen 
sich i n F l i i s s i g k e i t e n  dem Saprol gegeniiber ebenso veshalten w0_rden, 
wie die Staphylokokken, so wurde yon besonderen bezfiglicheu Vessuchen 
mit diesem pathogeneu Material abgesehen. 
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Bis hierher waren die Versuche gediehen, als alas Saprol B der 
Station zur Prfifung fibergeben wurde. Da dieses yon dem Lieferanten 
seines schwachen Geruchs wegen der Probe • gegenfiber besonders ge- 
rfihmt wurde, und allerdings die desodorisirenden Eigenschaften der 
Probe A keineswegs befriedigt hatten, der eingetretene Mischgeruch an 
den geprtiften F~ees vielmehr ein ~usse r s t  widerw~irtiger war, so 
wurde weiterhin nut noch mit Saprol B experimentirt. 

Dasselbe ersohien specifisch schwerer und, wie bereits oben erw~hn~, 
51iger als Saprol A, sodass beim Aufgiessen auf eine Flfissigkeit die 
Tropfen sioh nut langsam wieder bis zur Oberfl~ohe erhoben. 

Die mit Saprol B in oben beschriebener Weise behandelten U r i n -  
p roben  (frische und faulige), zeigten dasselbe Verhalten wie bei Probe A 
auseinandergesetzt. Ein gradueller Untersohied in der desinfectorischen 
Wirkung zwischen beiden Proben war nicht festzustellen. 

Zum Vergleich wurde eine Urinprobe mit roher  Carbols~ure  (in 
einem der oben erw~hnten 55 om hohen Glascylinder) in demselben u 
h~iltniss versetzt, wie mit Saprol B. Auch hier zeigte sich starke Wachs- 
thumsbehinderung bis AbtSdtung der Keime, und der Urin blieb klar 
und sauer. 

Die .analogen Versuche mit F ~ k a l m a s s e n  untersohieden sich nur 
insofern yon den bei Saprot k beobachteten Wirkungen, dass in der That 
nach e inigen Tagen der Fhka lge ruch  a b g e n o m m e n  and schliess- 
lich fast  dem re inen sohwachen  Sap ro l ge ruoh  Pla tz  gemaoh t  
hatte.  Eine vSllige AbtSdtung der Keime, selbst bei F~kalmassen yon 
nut 30 bis 50 ~rm Menge, war dagegen ebenfa l l s  n ioht  zu erreichen. 

Am 18./VII. wurden etwa 30 e~ tubereulSses Sputum, bis zu 100~ r~ 
mit Leitungswasser verdtinnt, mit 5 ~ Saprol B fibergossen und wShrend 
24 Stunden mehrmals umgeschtittelt. 

Ein Kaninchen erhielt am 19./VII. hiervon 1 ~ in die BauchhShle; 
ein zweites gleiehzeitig yon demselben Sputum dieselbe Menge ohne 
Saprol. Beide Thiere waren am 7./IX. nooh am Leben. Es wurde daher 
das Controlthier dutch Genicksohlag getSdtet und bei demselben ~ii] iar-  
t ube rcu lose  des Bauchfells gefunden. Die einzelnen KnStchen ent- 
hielten mikroskopisoh zahlreiche Tuberkelbaofllen. Das erste Thier ist 
dauernd gesund geblieben. 

Schhesshch wurden noch einige Versuche hinsichthch einer etwaigen 
g i f t igeu  NebenwJrkung des Saprols B angestellt. 

Es erhielt zu diesem Zweck ein graugelbes, 1472 ~r~ schweres Ka- 
ninchen zun~chst 0.1 oom Saprol B unter die Rfickenhaut, links yon der 
Wirbels~ule. Als keine siehtbare Wirkung eintrat, wurde bis zu 1 e~ 
snboutan gestiegen. Es bildete sioh nut eine rundliohe AnschweUung in 
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der Umgebung der Injectionsstelle und das Thier zeigte w~hrend einiger 
Tage eine spast/sche Contractur des linken Hinterlaufs, blieb aber im 
Uebrigen gesund. 

Ein zweites, weisses, 1430 ~ schweres Kaninchen verhielt sieh ~egen 
1 ~cm roher Carbols~ure unter die Haut applicirt - -  abgesehen yon der 
Contractur --.  ebenso wie Kaninohen I. 

Ein drittes Thier, 2050 grin schwer, erhielt 2 c~m Saprol unter die 
Haut, und zwar wiederum ohne erkenubare illgemeinwirkung. Aueh 
nach Einspritzung eines Cubikcentimeters der Flfissigkeit in die Bauch- 
hShle reagirte das Thief in keiner wahrnehmbaren Weise. 

Dasselbe u zeigte ein viertes Tiller, dem 1 r roher Carbol- 
s~ure ebenfalls in die BauchhShle einverleibt war. 

Die Versuehe mit Mi lzbrandsporen  und S taphy lococcus  aureus  
batten dasselbe Ergebniss wie yon Saprol A berichtet: 

Es erfolgte bei ersteren in reinem Saprol meist innerhalb 1 bis 
2 • 24 Stunden AbtSdtung, wogegen das Mittel in Wasser und Bouillon 
nut den Staphylococcus innerhalb weniger Stunden (5 bis 10), nicht aber 
die ~iflzbrandsporen sicher zu vernichten vermochte. 

Beide Saprolproben liessen, namentlich auf Fliissigkeiten, eine ver- 
h~ltnissmhssig rasehe M e n g e n a b n a h m e ,  offenbar duroh Auslaugung 
yon unten her, sowie (was aus der allmhhlichen Braunfi~rbung der Watte- 
pfropfen hervorging) dutch Verdunstung erkennen. Es wurde deswegen 
n5thig, bei versehiedenen Proben die verloren gegangenen Mengen durch 
wiederholtes Nachgeben des Mittels zu ersetzen. 

Was die yon einigen Seiten behauptete F e u e r g e f ~ h r l i c h k e i t  des 
Saprols anbetrifft, so wurden zun~iehst Proben yon beiden Sorten in Por- 
zellanschs und auf Teller gegossen und mit brennendem Streichholz 
anzuziinden versueht. Es gelang niemals ,  eine der P r o b e n  se lb s t  
zur Entziindung zu bringen, wohl abet brannte sofort das zum Anz'iinden 
benutzte ZiindhSlzehen, wenn es mit den Fliissigkeiten in Beriihrung ge- 
kommen war und Spuren yon ihnen aufgesaugt hatte, naoh Art einer 
Pechfackel mit lebhaft rothgelber, stark russender Flamme. Mit den 
Proben befeuehtete Watte und Papierst~iekohen flackerten beim Anns 
eines brennenden StreiehhShchens bis auf etwa 1 ~ sofor t  in he l le r  
F l a m m e  aufi Dasselbe liess sich bei aufWasser aufgegossenen Saprol- 
proben feststellen. 

Hiernach besitzt das Saprol in beiden Modifieationen immerhin eine 
gewisse feuergef~hrliche Eigenschaft. Denn es ist nicht ausgeschlossen, 
class in einem geschlossenen Raum, wie z. B. Latrinen mit Tonnensystem, 
das Saprol selbst in seiner ganzen Masse, etwa wie Theer und Peeh, 
zum Brenncn kommen kann, wenn in dem auf den Fakalmassen schwin~. 
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menden Desinficiens sich Papierstfickchen, Stroh, Lappen u. dergl, mit 
letzterem vollsaugen und mit einem, aus Unachtsamkeit hineingeworfenen 
brennend~n Streiehholz in Berfihrung kommen. Dies Verh~ltniss ist abet 
in der Praxis, besonders in Kasernen und Lazarethen, leider oft genug zu 
beobachten. 

Aus obigen L a b o r a t o r i u m s v e r s u o h e n  ]iessen sich in der ttaupt- 
sache folgende ScMussfolgerungen ziehen: 

1. Das Saprol • und B ist ein s ta rkes  Ant i sep t ioum and im 
Stande, im Yerh~ltmiss yon 1 :100,  zersetzungsfahige F l f i s s igke i t en  
keimfrei zu erhalten bezw. keimfrei zu maohen.- 

2. Bei fes ten und fes tweichen  F~ulnissstoffen reicht es dagegen 
nicht aus. Nut bei kleinen Mengen del~elben wirkt es in der Regel 
keimtSdtend; grSsseren gegenfiber l~sst es auoh bei weir hSherem 
p r o c e n t u a r i s c h e n  Zusatz im Stiche, da es nu~ in den oberfl~chlichen 
Schichten derselben verhaltnissmgtssig langsam Waohsthumshemmung, 
allenfalls auch AbtSdtung der Keime bewirkt. 

3. Milzbrandsporen tSdtet es n u t  in Subs tanz ,  nich~ abet yon der 
0berfl~iche yon Flfissigkeiten aus. Bei letzterer Anwendungsweise werden 
nut die u  pathogener Mikroorganismen yon dem 
Saprol innerhalb weniger Stunden his Tage sicher vernichtet. 

4. Das Saprol .besitzt eine ausgesp rochene  desodor i s i r ende  
E i g e n s c h a f t ,  und zwar ist das Saprol B dem Saprol A in dieser Be- 
ziehung bedeutend f iberlegen.  Doch h~It diese Fahigkeit nut eine ge- 
wisse Zeit an, undes  bedarf sines regelmassigen (etwa 8 his 14t~gigen) 
nachtriigliohen Zusatzes des Mittels, um dauernd eine grSssere Menge 
F~kalien nahezu geruchsfrei zu erhalten. 

5. Zur Desinficirung tier Entleerungen einer Person diirften im Monat 
300 bis 500 r Saprol ausreichend sein. Da abet das Mittel in fest- 
weichen Substraten nieht geniigend in die Tiefe dringt, bedarf es ferner 
der m e c h a n i s e h e n  Ve r the i l ung  desselben, also des Umriihrens der 
Massen, um im Gross en einen einigermassen sicheren Erfolg zu erzielen. 
Aus diesem Grunde erscheint es: 

6. zu einer v511igen Des in fec t ion  bezw. S te r i l i s i rung  yon 
Senkgruben, Tonnen u. s. w. nicht geeignet und besitzt keinen grSsseren 
Werth als die bisher zu diesem Zwecke benutzten Antiseptica. 

7. Ungf ins t ige  N e b e n w i r k u n g e n  des Saprols, besondere Giftig- 
keit, hetzwirkungen u. dergl, haben sich bei unseren u nieht 
herausgestellt. 

8. Eine besondere F e u e r g e f ~ h r l i c h k e i t  besitzt das Saprol an 
sich nicht;  doch ist dieselbe in tier Praxis eine entschieden gr5ssere, 
als bei anderen brennbaren Desinficientien, die vermSge ihres hSheren 
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specifischen Gewichts bald yon der Oberfl~che der Massen in die Tiefe 
sinken. 

Yersuche  im Grossen waren w~hrend derselben Zeit mit beiden 
Saprolarten seitens tier Lazarethverwaltung, genau nach dem yon der 
Fabrik beschriebenen Desinfectionsverfahren, angestellt worden, ~ber wel~he 
zum Schluss Nachfolgendes summarisch angeftihrt sei. 

Das Lazareth besitzt aus 5rtlichen Grfinden Latrinenanlagen nach 
dem Tonnensystem mit zeitweiser Abfuhr. 

Die ,,Tonneu" sind gewShnliche Petroleumf~sser~ entsprechend her- 
gerichtet und mit u versehen. 

Gem~ss der in dem fibersandten Desinfectionsverfahren enthaltenen 
Vorschrift wurde zuniichst nach jeder Entleerung der Tonne eine ein- 
malige Gabe yon 1/1 o Liter Saprol an die Seitenw~nde des Beh~lters ge- 
gossen und dutch Drehungen desselben mSglichst vertheilt. Eine zweite 
Tonne wurde in gleicher Weise mit derselben ]~enge roher Carbols~ure 
behandelt. 

Bei dem niedrigen Krankenstand dauerte die Ffillung der Tonnen 
mit F~kalien drei Wochen und es herrschte s te ts  der Geruch  naeh 
F~kal ien vor. Dutch die Anh~ufung der festen Massen in tier Mitte 
der Tonne und wegen der geringen Menge des Saprols war eine ge- 
schlossene Oberfl i ichenschich~ des Desinficiens niemals  zu ermSg- 
l ichen. 

Es wurde daher 2. der Inhalt einer Tonne in Zwischenriiumen yon 
10 Tagen mit 1/2 Liter Saprol fibergossen. Aber auch jetzt war in Folge 
der bekannten Schichtung der F~kalien eine geschlossene Saproldecke 
n i c h t  vorhanden. Es konnte jedoeh ein geringer tiberwiegender Gerueh 
nach Saprol bemerkt werden. 

Hieran schlossen sich 3. vergleichende Versuche mit 2 Tonnen. 
In eine leere Tonne wurde 1 Liter Saprol und 10 Liter Wasser ge- 

gossen, ttierdurch wurde bewirkt, dass genfigende Fltissigkeitsmengen 
vorhanden waren, um die F~kalien zu decken. Auch blieb stets eine ge- 
schlossene Sapro lsch ich t  auf der Oberfl i iche der Flf iss igkei t  be- 
s tehen ,  undes  wurde jetzt n u t  noch Geruch  nach Saprol  wahr- 
genommen. 

Nach 10 Tagen trat wieder der Geruch nach F~kalien in den Vor- 
dergrund, sodass eine Nachffillung des Saprols in tier eben angegebenen 
Weise und Menge nothwendig war. 

Zu gleicher Zeit wurde eine leere Tonne mit einem Liter roher  
Ca rbo l sau re  und 10 Litern Wasser beschickt und nach 10 Tagen die 
Nachffillung wiederholt. Hierbei war s te ts  der ~ble Geruch  nach 
F a k a l i e n  bemerkbar. 



204 A. P~'UHL: 

Die u unter 3 sind etwa 11/~ Monat fortgesetzt worden, und 
es hat sich ergeben, dass diese Anwendung des Saprols - -  yon 10 zu 
10 Tagen 1 L i t e r  Saprol  mi t  10 L i te r  Wasse r  - -  ausreicht, um 
den F ~ u l n i s s g e r u c h  der F ~ k a l t o n n e n  d a u e r n d  zu verdecken.  

Ein wesenthcher Unterschied zwischen Saprol A und B wurde nicht 
wahrgenommen, nur war der Geruch des Saprols B etwas geringer. 

Die Kosten der letzteren Anwendungsweise des Saprols werden fiir 
den Tag und die Tonne auf  4 P fenn ige ,  gegen rohe Carbols~ure 
ffir dieselbe Zeit um 1 Pfennig billiger, bereehnet. 

Also auch im Grossen  entfaltet das Saprol immer nur  dann 
seine wicht igs te ,  F i iu ln issger i iche  b e s e i t i g e n d e  Eigenschaft, wenn 
es die seiner Einwirkung unterworfenen Massen in einer gleichm~ssigen, 
zusammenhangenden Schicht bedeekt. Dies ist aber nut zu erreichen, 
wenn entweder in die zuvor entleerten Senkgruben, Tonnen u. dergh das 
Mittel mit einer hinreichenden ~[enge Wasser eingebracht wird, yon 
welchem die hineinfallenden F~kalmassen vSllig bedeck t  werden, oder 
bereits theilweise gefiillte Beh'~ltnisse naehtr~ghch soweit mit Wasser und 
Saprol fibergossen werden, dass keine  fes ten  Massen mehr aus dem 
Niveau  der F l i i s s igke i t  he raus ragen .  GewShnlich ist dies aber bei 
den betreffenden Bedfirfnissanstalten in Fo]ge der reichlichen Verdunstung 
des Urins und der eonischen Aufspeicherung der festen ]k[assen nicht 
der Fall. 

Sell also das Saprol in die gewShnl i che  Prax is  eingefiihrt werden, 
so ist mit dem grSssten Nachd ruek  darauf zu halten, dass die soeben 
beschriebenen Verhaltnisse in den Beh~ltern fiir die F~kalien und anderen 
Abfallstoffe des Hausgebrauchs hergestellt werden. Denn auoh die haupt- 
s~chheh, wenn nicht ausschhesslich ihrer Get'~hrliehkeit wegen, hier 
in Frage kommenden Typhus-  und Cho le raen t l ee rungen  werden 
n u r  un te r  tier Bed ingung  b innen  wenigen S tunden  mit  S icher -  
heir  unsch~dl ich  gemaoht ,  wenn sie sofort  u n t e r  die Ober-  
fl~che der sapro lha l t igen  F l f i s s igke i t  gelangen.  

Dass diese Vorsehriften aber nur fiir Latrinenanlagen mit Abfuhr- 
system Geltung haben, ist selbstverstandlich, da ja beim Schwemmsystem 
stagnirende Fakalmassen fiberhaupt nicht vorhanden sind. Freilich dfiffen 
diese letzteren auch nicht, wie bis in die neueste Zeit hinein in Hamburg, 
wieder der Bezugsquelle des u n f i l t r i r t e n  Trinkwassers tier BevSlkernng 
zugeffihrt werden; eine, jede  I n f e c t i o n s m S g l i e h k e i t  aus sch l i e s sende  
B e s e i t i g u n g  al ler  Abfiille ist vielmehr erster Grundsatz unserer hy- 
gienisehen Forderungen auch bei diesem System. Deshalb mfissen zu- 
kfinftig bei derartigen Neuanlagen fiberhaupt alle F lus s l~u fe  als Ab- 
. iei tungswege oder le tz te  A u f n a h m e s t a t t e n  st~dtisoher Effluvien 
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u n b e d i n g t  verworfen werden  und wohl angelegten uud fiberwachten 
R iese l f e lde rn  ein for alle Ma~ weichen. 

Fiir die K r a n k e n h a u s p r a x i s ,  sowie im P r i v a t h a u s e  bei In- 
fectionskrankheiten mit vorwiegender Localisation im Darmcanal, wird die 
Lat-rinendesinfection der u n m i t t e l b a r e n  B e h a n d l u n g  der ffir die 
E n t l e e r u n g e n  b e n u t z t e n  Gef~sse (Steckbeoken, N achtstfihle u. dgl.) 
mit  Des in f ec t i ousmi t t e l n  grunds~tzlich nachzus tehen  haben. Wit 
kSnnen in dieser Beziehung gar nicht belehrend und energisch genug dem 
Laienpublikum gegenfiber verfahren. Jedenfalls wird, glaube ich, hiermit 
in p r o p h y l a k t i s c h e r  Beziehung unendiich mehr zu erreichen sein, als 
mit dem rastlosen Suchen naeh und Herstellen yon immer neuen keim- 
tSdtenden Agentien for die in der Mehrzahl gut  i so l i r t ea  und im Ver- 
gleich mit anderen Verbreitungswegen und Gelegenheiten yon Typhus uud 
Cholera ziemlich harmlosen Abtrittsgruben oder Tonnen an sich. 

Freilich, bei der in jfingster Zeit, so namentlich auch yon Flf igge 
in seiner letzten, mustergiltigen Abhandlung: ,Die Verbreitungsweise und 
Verhfitung tier Cholera",1 immer mehr betonten Gefhhrlichkeit der F 1 i e g e n 
und anderer Inseoten, werden wir unsere Aufmerksamkeit auch auf jene 
gewShnlichsten Ablagerungsst~tten faulenden Materials in erh5htem ]~aasse 
richten mfissen. Denn gerade bier ist bekanntlich in der heissen Jahres- 
zeit ein ttauptversammlungsort d er geflfigelten Verbreiter des Cholera- 
keims und wohl nicht minder des Typhus, sowie vielleicht unter Um- 
st~inden selbst der Dysenterie. Aus diesen Grfinden werden wit uns eines 
keimt5dtenden Rittels um so lieber bedienen, wenn es, in der vo re rw~hn-  
ten Weise angewandt ,  wie das Saprol, eine schf i tzende und relativ 
b i l l ige  Deoke fiber jeuen Liebhngsaufenthalt der frfiher so gering ge- 
achteten Zweiflfigler ausbreitet. Vielleicht gelingt es uns dann, wie bereits 
dutch die Filtration des Trinkwassers im Grossen, eine weitere Ansteckungs- 
quelle fOr die genannten Seuchen endgiltig zu schliessen. 

Hannover ,  den 11. Juni 1893. 

1)iese Zeitsc~ift. 1893. Bd. XIV. Hft. 1. S. 165. 


