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Physioklise). Dadurch e n t s t e h t  die guBerliche 
Einheitlichkeit einer solchen heterogenen GrupiJe. 

Wit  kommen zum Schlul3. Die ~([edizin. er- 
strebt im Interesse der Stellung einer Prognose 
und des Voraussehens der Wirkung therapeutischer 
und prophylaktischer Eingriffe identiscti :ver,  
ursachte Krankheitseinheiten." Letztlich k6nnen 

Fig. 5. 

diese nur dutch das Studium der d!tiologie ab: 
gegrenzt werden. Bei erbbiologischen Unter- 
suchungen muB das Streben aufgegeben w erden, 
f/Jr groge Krankheitsgrnppen einen identischen 
Erbgang aufdecken zu wollen. Man mug viel- 
mehr auf die yon den einzelnen Familien gezeigten 
Besonderheiten achten nnd durch Zusammen- 
fassung derjenigen Familien, welche die gleichen 

Besonderheiten zeigen, die Aussonderung einer 
erblich gleich bedingten Krankheitseinheit an- 
streben. In analoger V~eise ha t  Klinik und patho- 
logische Anatomie in erster Linie nieht die Auf- 

Fig. 6. 

deckung des fiir eine Gruppe yon Krankheiten 
Spezifischen anzustreben, sondern m6glichst alle 
klinischen und pathologisch-anatomischen Merk- 
male des Einzelfalls aufzudecken und durch Zu- 
sammenstellung gleicher Kombinationen die ~tio- 
togische NIassifikation anzubahnen. 

Die vergleichend-architektonische und die vergleichend-reizphysiologische 
Felderung der GroBhirnrinde unter besonderer Beriicksichtigung der menschlichen. 

Von C. VOGT und O. VOGT, Berlin. 
(Aus dem Kaiser \Vilhelm-Institut Ii~r Hirniorschung.) 

Die anatomischen Studien des Neuro-Bioto- 
gischen Insti tuts der Berliner ][)niversit~t und des 
sp~iter ibm angegliederten Kaiser Wilhelm-Insti tuts 
fiir Hirnforschung sollten yon Anfang an Vor- 
arbeiten fiir eine Physiologie des Gehirns dar- 
stellen. Sie gingen dabei yon der heuristischen 
Idee aus, dab sich funktionelle Verschiedenheiten 
in Strukturdifferenzen ~uBern und dab unter den 
physiologisch wichtigen Strukturunterschieden ge- 
rade jene eine besondere Rolle spielen, weIche 
O. VOlT als ctrchitelctonische bezeichnet hat, d .h .  
die 6rtlichen Differenzen in der Anordnung, der 
Zahl und der groben Morphologie der Nervenzellen 
und der markumhiilt ten Leitungsfasern. 

Das Stadium der Architektonik hat  im Laufe 
der Zeit zur Zerlegung der GroBhirnrinde in un- 
erwartet  viele, haarscharf gegeneinander ab- 
gegrenzte, jedesmal die ganze Rindendicke um- 
fassende Felder gefiihrt, w i t  unterscheiden heute 
bei dem Menschen mehr als 2oo. Die vergleichende 
Forschung zeigt Ierner einen sehr gleichen Bau 
zwischen gewissen Feldern der Groghirnrinde des 
Menschen und der Alien und daneben Rinden- 
gebiete des Menschen, welche in ihrer Gesamtheit 
dem Bau einzeh~er iRindenfelder der Alien ~hneln, 
aber dutch Weiterdifferenzierung in mehrere, durch 
Sfrukturbesonderheiten verschiedene Felder zer- 
fallen. 

Von Anfang an haben wir uns nicht auf die 
heuristische Annahme einer funktionellen Spezifi- 

zit~t der architektonischen Rindenfelder beschr~nkt, 
sondern wir haben die letztere mit physiologischen 
Methoden and speziell mit der elektrischen Reiz- 
methode geprfift. Im Jahre ~918 konnten wir so 
auf Grund yon Rindenreizungen an fiber 15o zur 
Gruppe der ~eerkatzen geh6renden Affen eine 
physiologische 1Rindenfelderung ver6ffentlichen. 
Wir haben sie i924 in Verbindung mit BARANY 
noch durch einige Einzelheiten erg~inzt. Fig, I 
bringt unsere Rindenfelderung der konvexen Seite 
des GroBhirns mit  diesen Erg~inzungen. 

Im Jahre I9o 5 hat BRODMANN aus unserem 
Institufl als erster eine architekflonische Rinden- 
feIderung des 5ieerkatzengehirns ver6ffentlicht. 
Die yon ibm unterschiedenen Rindenfelder gehen 
ann~hernd aus der Fig. 2 hervor, sobald man die 
mit  der gleichen arabischen Ziffer bezeichneten 
Gebiete jedesmal zu einem Felde vereinigt. Bei 
seiner Felderung lehrte BRODMANN damals ferner 
noch nichfi das c~llyemeir~e Vorkommen haar- 
scharfer Grenzen zwiscI~len den einzetnen Feldern. 
Unsere physiologische-Rindenkarte aus dem Jahre 
1918 (Fig. I) deckte nun nieht nur eine wesentlieh 
grSBere Zahl von Rindenfeldern, sondern auch eine 
ha.arscharfe Begrenzung der einzelnen auf. Eigene, 
naeh der Ver6ffentlichung BRODMANN8 unter- 
nommene Versuche einer architektonischen Felde- 
rung des Affengehirns an Schnittserien and eine 
Erg~nzung dieser Felderung dutch das spezi.elle 
Studium yon Rindenstellen, in welchen wit bei 
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Fig. I.  Die re izphys io logische  1Rindenfelderung der  Convex i t~ t  der  G r o g h i r n h e m i s p h k r e  der  Meerka tze .  
1918 y o n  C. u n d  O. VOGT e n g v o r f e n  u n d  I924 in V e r b i n d u n g  m i t  BARAlgY erg~Lnzt. 
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Fig.  2. Die a r ch i t ek ton i s che  R i n d e n f e t d e r u n g  der  C o n v e x i t ~ t  der  Grol3hi rnhemisph~re  der  5 ieerka tze .  
1919 y o n  C. u n d  O. VOGT entworfen .  
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u n s e r e n  E x p e r i m e n t e n  die a u f g e f u n d e n e n  physio-  
logischen Grenzen  d u t c h  E i n s c h n i t t e  in  das  l ebende  
G e h i r n  m a r k i e r t e n ,  l e h r t e n  u n s  die in  de r  Fig. 2 
yon  uns  u n t e r s c h i e d e n e n  R i n d e n f e l d e r  yon  ein-  
a n d e r  zu t r e n n e n  u n d  t i be rzeug ten  u n s  gleich- 
zei t ig yon  de r  h a a r s c h a r f e n  B e g r e n z u n g  s l ie r  
unse re r  Felder .  E i n  Verg le ich  de r  Figg. i u n d  2 
zeigt  d a n n  wetter ,  d a b  die Grenzen  jedes  de r  
phys io logisch  u n t e r s c h e i d b a r e n  F e l d e r  m i t  so lchen  
a r c h i t e k t o n i s c h e r  Fe lde r  zusammenfa l l en .  

Unmi t te lbar  nach vorn vom Sutcus centralis (ce in 
Fig. 2) haben  wir (durch Druckschrift  markiert) das 
leicht erregbare und  die Erregung unmi t te lbar  in die 
Peripherie leitende Prlmgrfeld ffir tonische Spezlal- 
bewegungem Es deekt sich mi t  dem architektonischen 
Felde 4. Die Hauptsegmente  dieses PrimXrfeldes faIlen 
dann noch speziell mi t  architektonischen Unterfetdern 
yon 4 zusammen. Im dorsalen Unterabschni t t  4 a 
liegen yon oben nach un ten  die Gebiete der Zehen bis 
zu denen des Oberschenkels und der Wirbels~ule. Im 
folgenden Unterfeld 4 b beginnen die Segmente des 
Oberarms mit  dem Schul terbla t t  nnd  endigen mit  
dem Daumen. Im ventra len Abschni t t  4c fangen die 
SpeziMbewegungen des Kopfes mit  dem Nacken an  
nnd  h6ren mi t  dem Kiefer auf. Oral von 4 begegnen 
wir dem SekundSrfeld fiir tonische Spe~ialbewegungen. 
Seine Untergebiete  sind in Fig. i durch Rundschr i f t  
markiert .  Von ihm erzielen wi t  erst  bet st~rkeren 
IReizen Bewegungen, welche den yon 4 ausl6sbaren 
gleichen, aber zu schnellerer Irradiierung tendieren. 
Durch entsprechende operative Isolierungen vor den 
Reizungen konnten wi~ ferner feststellen, dab die 
nerv6se Erregung nicht  direkt  in die Peripherie ab- 
fliegt, sondern durch die ~uBersten Schichten der Hirn- 
rinde auf das Prim~rfeld einwirkt, Dieses Sekund~r- 
feld ist mi t  dem architektonischen Felde 5a~ identisch. 
Oral yon seinem dorsaIen Teile haben  wir das mi t  dem 
architektonischen Felde 6aft zusammenfallende Tertiiir- 
Jdd. Dieses ergibt  bet schwachen Reizen ausschlieBlich 
]3ewegungen der Augen, des Kopfes und  des l~umpfes 
nach  der entgegengesetzten Seite und solche des ent-  
gegengesetzten Ohres. Alle diese Bewegungen ~hneln 
den die willk~irliche Einstel lung der Aufmerksamkeit  
begleitenden. Wi t  haben sie deshaIb als Adverslons- 
bewegungen bezeichnet, t3ei st~rkeren I(eizen schlieBen 
sich dann Gesamtbewegungen der beiden Ext remi t~ ten  
an. Oroventral  yon dem ventra len Abschni t t  yon 6a~ 
liegt das anders gebaute Feld 6b~. Von ihm werden 
rhythmisc;~ Bewegungen der Zunge, des h{undes, des 
Schlundes und  des Kehlkopfes ausgel6st. Ein sieh 
ventro-orM daran anschlieBendes, wieder anders ge- 
bautes Fetd 6b/9 reagiert  auf  Reizungen mi t  Anderung 
der Atmung.  OrM yon dem absteigenden Schenkel des 
Sulcus arcuatus (arc s in Fig. 2) ergeben die Unter-  
felder 88, 86 und  8/9 bereits bet schwachen Reizen 
schnellste und am wenigsten unterbrochene Augen- 
bewegungen. Nimmt  man die Reizungen nicht  bet 
Ruhestel lung der Augen vor, sondern bet einem durch 
Aussptiten des Ohres mit  ka l tem Wasser hervor- 
gerufenen Augenzit tern (sog. KMtenystagmus),  so 
gehen die Augen, wenn die rasche Komponente  dieses 
Augenzit terns kontrala teral  gerichtet  ist, such  nach 
dieser Seite, wXhrend ein homolaterM gerichteter iKalte- 
nys tagmus  eine s tarke Umdrehung erf~hrt. Eine 
Reizung des Feldes 8~, br ingt  eine spontane oder dutch  
t~eizung des Feldes 6b~ mi t  einer zweiten tglektrode 
hervorgerufene rhythmische Bewegung der Mund- 
muskula tur  zum Stillstand. Oral yon 6aft und 88 

unter  I3erficksichtigung d. menschlichen. [ Die Natur- 
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+ 8~ + 8/9 erhal ten wir Advers!onsbewegungen, aber  
erst  bet wesentlieh st~rkeren Reizen: und  zwar yon 
dem oral yon 88 + 8~ + 8/9 getegenen Gebiete pr imer  
vornehmlich Augenbewegungen. Die Felder 3a, 3b, 
I u n d  2 ergeben noch n icht  nach diesen Einzelfeldern 
differenzierbare Bewegungen, welche den yon 4 aus- 
gel6sten durehaus gleiehen. Man erhMt anch ann~hernd 
in der gleichen I-tOhe dieses Gebietes ]3ewegungen des 
gleichen Segmentes, wie aus der mit  Schrif tbuchstaben 
in Fig. I durchgeftihrten Gliederung dieses Gebietes 
hervorgeht.  Man bedarf aber wesentlich st~rkerer 
StrSme, Die Wirkung erfolgt nu t  dutch  Einwirkung 
auf 4 und zwar ant  dem Wege der sub'corticalen Asso- 
ziationsfasern. Reizung yon 5a ergibt  eine gleich- 
zeitige Bewegung der unteren und oberen Exi remi t~t ,  
des Feldes 5b eine Bewegung der Angen nach un ten  
mi t  seknnd~rer Bewegung beider Ex±remitXten. Von 
dem Felde 7 b erhglt  man komplexe Bewegungen der  
Hand mi t  sekundXren Adversionsbewegungen, yore 
Felde 7 a Augenbewegungen, die schwerer erregbar 
sind als vom Felde iga und die yore K~ltenystagmus 
kaum beeinflul3t werden. Das Feld Iga  ergibt leicht 
erregbare Augenbewegungen. Sie verlaufen abet  lang- 
samer und unter  mehr  Unterbreehungen Ms bet Rei- 
zungen der Felder 88 + 86 + 8/9. Sie werden bet 
kontra la tera tem ~Mtenys tagmus  in eine homolaterale 
Augendeviation umgewandelt .  Reizung der  Felder I8 
nnd  17 ft~hrt zn noch wesendich langsameren und  mehr  
nnterbrochenen Augenbewegungen. Dagegen ist  die 
Beeinflussung des iK~ltenystagmus eine gr613ere. Das 
Feld 22 ergibt  Ohr- und Augenbewegungen, Es er- 
fordert  etwas stXrkere Str6me als Iga, 

N a c h d e m  wir  uns  so in  w e i t g e h e n d s t e m  Mal3e 
bet  einer T i e r g r u p p e  yon  de r  T a t s a c h e  t ibe rzeug t  
h a t t e n ,  d a b  eine a r c h i t e k t o n i s c h e  B e s o n d e r h e i t  
de r  A u s d r u c k  e iner  f u n k t i o n e l l e n  ist, s ind  wir  zu r  
B e a n t w o r t u n g  de r  F r a g e  f ibergegangen,  ob  n u n  
bet  v e r s c h i e d e n e n  T ie ren  g le ichar t ig  g e b a u t e  
R i n d e n g e b i e t e  die gleiche R e i z r e a k t i o n  ze ig ten  
resp.  ob  die g le ichen R e i z r e a k t i o n e n  de r  I n d i c a t o r  
ffir e inen  g le ichen 1Rindenbau written. YVir h a b e n  
bet  u n s e r e n  V e r s u c h e n  eine d u r c h a u s  pos i t ive  
A n t w o r t  e r h a l t e n .  

N a c h  diesen F e s t s t e l l u n g e n  wa r  es ftir uns  
sicher,  d a b  s u c h  ~hnl iche  Verh~ l tn i s se  ffir d e n  
Menschen  vor l iegen  mtiBten.  Wi r  h a b e n  dem-  
e n t s p r e c h e n d  zun / ichs t  die m e n s c h l i c h e n  H o m o l o g a  
de r  au f  de r  Convexi tXt  des  Af fengeh i rns  (Fig. 2) 
u n t e r s c h i e d e n e n  R i n d e n f e l d e r  fes tgeste l l t .  I n  d ie  
so e n t s t a n d e n e  H i r n k a r t e  h a b e n  wir  d a n n  die zu 
e r w a r t e n d e n  F o l g e n  y o n  R i n d e n r e i z u n g e n  ein-  
ge t r agen  (Fig. 3). 

Ganz  u n a b h g n g i g  y o n  uns  h a t  n u n  in  de r  
Z w i s c h e n z e i t  der  h e r v o r r a g e n d e  Bres l aue r  Neuro-  
loge O. FOERSTt~R die mensehHehe G r o B h i r n r i n d e  
e iner  b e w u n d e r u n g s w t i r d i g  e ingehenden  re izphysio-  
logischen U n t e r s u c h u n g  un te rzogen .  Fig. 4 b r i n g t  
FO~RSTmaS Reizergebnisse .  Sie s ind in  ein m i t  de r  
Fig. 3 iden t i sches  S c h e m a  e inge t ragen .  

In  bezug anf die Fetdergruppen 3a + 3 b + I + 2, 
sowie das PrimXrfeld 4, das SekundXrfeld 6a~, das 
Terti~rfeld 6aft und  das Augenfeld 8~ + 8/9 + 86 
s t immt  unsere Voraussage mit  den Fo~RsTE~schen 
Feststellungen vollstXndig tiberein. Betreffs des Feldes 
9/9 ha t  Fo~ms~:~R neben rhythmischen Mundbewegun- 
gen auch Verfmderungen der Atmung beobachtet .  E r  
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!~ig. 3: Die menschlichen Homologa der  architektonischen Rindenfelder der  Convexit~t der Grol3hirnhemi- 
sph~kre der  tVieerkatze und ihre vermut l ichen reizphysiologischen Reaktionen. 8c~, fl, 8: schnellste u n d  am 
wenigsten unterbrochene Augenbewegungen. Bei contralateralem K~ltenystagmus contralaterale Augendeviation, 
bei homolateralem K~ltenystagmus s~arlce Umdrehuug.  19, I8, I7:  Bei contralateralem K~ttenys±agmus 
homolaterate Augendeviat ion un te r  Verkleiuerung des Nystagmus,  geringe Beeinflussung des homolateralen 

K~ltenystagmus.  i 8 + i  7 beeinHuBt den calorischen Nystagmus stfirker als T 9. 
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Fig. 4. Bis 1926 yon O. FOEI~STER erzielte Reizergebnisse auf der Convexit~t der menschlichen Gr0Bh]rn- 
hemisphere,  in d i s  Fig. 3 wiedergegebene Schema eingezeichnet. 
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hat bisher nut nicht diese beiden Gruppen yon Be- 
wegungen topisch voneinander differenziert. Inner- 
halb unseres Gebietes 5 a + 5b hat FOERSTER ebenfalls 
2 Unterfetder mit den yon uns vorausgesagten physio- 
logischen Differenzen unterschieden. Er hat aber 
die beiden Felder rXumlich noch nicht gegeneinander 
scharf abgegrenzt. Vom Felde 7 gibt FO~RS~ER an, 
dab er vom vordersten Tell ~hnliche Bewegungen wie 
von den Feldern 3 a + 3b + I + 2 erh~ilt. FOERS'rER 
hat also bier ~ihnliche Bewegungen wie wit beobachtet. 
Er hat bisher nur noch nicht den komplexeren Charakter 
derselben festgestellt. Vom hinteren Teil dieses Feldes 
erhXlt er Augenbewegungen wie yore Felde I9. Also 
auch hier stimmen unsere Resultate miteinander fiber- 
ein. Vom Felde 22  hat FOERS~ER ebenfalls Adversions- 
bewegungen erzielt. Was endlich die Felder 19, x8 
und I7 anbelangt, so erhielt FOEI~STER nur vom Felde I9 
Augenbewegungen, wi~hrend wir bet der Meerkatze 

weniger ausgesprochene Augenbewegungen auch noch 
yon I8 und 17 erzielten. Dabei haben wir abet auch 
noch eine qualitative Differenz zwischen den yon :9 
einerseits und x8 + 17 andererseits erzielten Augen- 
bewegungen festgestellt: die Beeinflussung des KXlte- 
nystagmus steht in umgekehrt proportionalem Ver- 
h~ltnis zur Langsamkeit der Augenbewegungem 

So sehen wit eine -- man kann wohl sagen -- 
geradezu verbliiffende ~bereinst immung zwischen 
den Feststellungen FOE~STERS und unseren Voraus- 
sagungeli. Dieselbe beweist die grol3e Bedeutung 
der mit  physiologischen Experimenten einher- 
gehenden vergleichend-architektonischen Rinden- 
felderung ftir die Vertiefung der menschliehem 
Lokalisationslehre und l~f3t so ffir die Zukunft noch 
weitere Einblicke erhoffen. 

Die Schwester der Syphilis (die tropische Framboesie) und ihre Beziehungen zur 
Lues-Paralysefrage. 

Von F. JAHNEL, Miinchen. 
(Aus der deutschen Forschungsanstatt fiir Psychiatrie, Kaiser Wilhelm-Institut.) 

Der Kampf, welcher gegen die Syphilis seit 
einigen Jahrhunderten mit  Pfeilen aus dem K6cher 
der Chemie geftihrt wird, hat  in jtingster Zeit durch 
eine eigenartige, dem Wirken der Natur abgesehene 
\¥affengat tung bereichert, eine weitere gtilistige 
Wendung genommeli. Die Achse der neuen Be- 
handlnngsweisen bildet die vor allem der un- 
ermtidlichen Arbeit WAG~-JA~GGS zu dan- 
kende Erkenntnis, dab mit  h6herem Fieber oder 
langwierigen Eiterungen einhergehende Infektions- 
krankheiten den Krankheitsverlanf der pro, 
gressiven Paralyse zuweilen in fiberraschender 
Vc-eise aufzuhalten verm6gen. Den ursprtinglich 
in Gestalt yon mannigiachen leblosen pyro- 
genetischen Mitteln (abget6tete BakterienkuItureu 
in verschiedener Zubereitung, Tuberkulin, Milch- 
einspritzungen usw.) versuchten Imitationeli  dieses, 
als nattirtiches Ereignis nur setten und zuf~tlig 
eintretenden Eingriffs in den Paralyseverlauf 
waren jedodh nicht die gleichen Erfolge beschieden, 
wie dem dutch lebende Erreger ausgeI6sten In- 
fektionsvorgange, dessen Reproduktion durch me- 
thodische Einimpfung relafiv harmloser iibertrag- 
barer Fieberkrankheiten in unser Beliehen gestellt, 
bald alle anderen sog. unspezifischen Behandlungs- 
verfahren verdr~ngt hat. Besonders einfluBreich 
auf die Paralyse haben sich zwei Krankhelten 
erwiesen - -  auch bet der Tabes und anderen 
Formeli der Syphilis einschlieBlich ihrer Friih- 
periode hat  man durch sie recht beachtliche Er- 
folge erzielt - -  die yon WAC.NER-JAuREGG ein- 
geftihrte Malariabehandlung und die Recurrens- 
therapie yon PLAUT und STEINER. Eine zwar auch 
in cyldischen FieberanI~illen sich austobende 
Krankheit  bildet die Grulidlage der letzten Me- 
rhode, deren Begrtinder yon der Idee geieitet ;vor- 
den waren, durch eille der syphilitischen verwandte 
Spiroch~teninfektion auch auf die erstere fiber- 
greifende AbwehrmaBnahmen im erkrankten Or- 
ganismus auf den Plan zu rufeli. 

Von anderen Infektionen, welche zu dem be- 
sagten Zwecke in Frage kommen, erschienen uns 
Versuche mit  ether Krankheit  besonders verlockend, 
welche sich des n~ichsten Verwandtschaftsgrades 
mit  der Syphilis riihmen dart, der tropischen 
Framboesie. Diese nut  in der iiquatorialen Zone 
der Erde (auf Ceylon, Sumatra, Java,  manchen 
Inseln des sfiIten Ozeans, dem mittelamerikani- 
schen Festlande und Inselreiche sowie in Zentral- 
afrika) heimische Kralikheit  kommt nut  bet unter  
primitiven Daseinsbedingungen lebenden Ein- 
geborenen vor - -  Europ~ter werden nur ganz aus- 
nahmsweise yon ihr erfaBt - -  weil sie im Gegensatz 
zur Syphilis nicht vorzugsweise dutch Kontakt  yon 
Schleimh~iuten, sondern , ,extragenital" dutch Be- 
rfihrung yon erkrankten Hautpart ien fibertragen 
wird. Bei ether kfinstlichen ~Iberimpfung auf 
Menschen zum Zwecke der Heilbeeinflussung an- 
deter Leiden w~ire daher in tlygienischer Um- 
gebung eine nnbeabsichtigte Weiterverbreitung 
der Krankheit  v6IIig ausgeschlossen; zudem ist 
sie leicht heilbar - -  durch alle in der Syphilis- 
behandlung erprobten Heilmittel,  welche sogar in 
geringeren Dosen bet ihr eine m~ichtige Wirkung 
entialten, und ist vielerorts infolge zielbewuBter 
Behandlung s~mtIicher erkrankteI1 Individuen be- 
felts ausgestorben. Der Primaraffekt der Fram- 
boesie, ein mit  13orken bedecktes Geschwlir, sitzt 
mit  Vorliebe an unbekleideten K6rperstellen (den 
Beinen u. a.). Die Krantdleit pflegt auch nicht wie 
die Syphilis auf das Kind im Mutterleibe fibertragen 
zu werden, im Gegenteil kommt eine Ansteckung 
der Mutter dutch das Kind (beim Stillen oder 
Tragen) recht hiiufig vor. Das einige Wochen 
sp~iter folgende sekundiire Stadium - -  die zeit- 
lichen Abstande der 3 Stadien sind die gleiehen 
wie bet der Syphilis - -  ist durch das Auitreten 
yon mehr oder weniger zahlreichen himbeerartigen 
Geschwfilstchen ant der K6rperoberfl~che ge- 
kennzeichnet (daher die Bezeichnung Framboesie, 


