
Uber das rhythmische Auftreten yon Grippeepidemien 
und die M~gliehkeit einer epidemiologischen Prognose. 

Von 
H. L Jusatz-Gotha. 
Mit 1 Text~bbfldung. 

In  letzter Zeit h~ufen sieh allgemeinverst~ndliche Darstellungen fiber 
die Abhitngigkeit des Seuchengesehehens yon kosmischen Vorgangen. 
Es fehlt dabei auch nicht an Versuchen, auf Grund eines angebl/chen 
Zusammentreffens groBer Seuchenausbrfiche vergangener Jahrhunderte  
mit der jeweiligen Zunahme der Sonnenfleckent~tigkeit eine Voraussage 
- -  z. B. f/~r eine in den n~ichsten Jahren kommende gr6flere Grippe- 
epidemie - -  zu geben. 

Abgesehen yon einer gewissen ~berheblichkeit,  mit  der oft zum Teil 
eine unausgesprochene Geringseh~tzung der bisherigen exakten natur- 
wissenschaftlichen Arbeitsweise der epidemiologisehen Forschung ver- 
bunden ist, fordern derartige Verlautbarungen wegen der oft nieht rich- 
tigen Wiedergabe seuehengeschichtlieher Tatsachen und der fibertriebenen 
Bewertung neuer Forsehungsergebnisse, deren ~qachpr/ifung noch aus- 
steht, zu einer kritisehen Untersuehung dieser Fragestellung auf. 

Eigene Beobaehtungen anl~Blich der letzten Grippeepidemien gaben 
mir seit l~ngerem Veranlassung, die Frage nach sog. ,,Umlaufzeiten" 
yon Epidemien - -  unabhi~ngig yon den von den verschiedensten Seiten 
bisher aufgesteIIten Behauptungen - -  naehzugehen. Ieh wurde dabei 
in erster Linie yon dem Gedanken geleitet, dal~ einer auf gesicherter 
wissensehaftlieher Grundlage aufgebauten epidemiologischen Prognose 
unter gewissen Umstiinden eine auBerordentlieh grebe  Traktische Be. 
deutung zukommen dfirfte. Denn es gilt auch auf dem Gebiete der 
Seuchenbek~mpfung der Satz, dab sieh eine Abwehr um so wirkungs- 
voller einriehten l~l~t, je besser man fiber den Einsatz des Feindes orien- 
tiert ist ! 

ttodenwaldt 1 sagt: ,,Es w&re ein unermcBlicher Gewinn fiir den Hygieniker, 
soweit er praktisch Seuchen zu bekampfen hat, wenn sich eine sichere Erkenn~nis 
des Zusammengehcns yon Seuchen mit den Schwankungen der Jahreszeitcn, mit 
ldimatischen Schwankungen und mit meteorologischen Bedingtmgen gewlmmn 
liel3e. Der ttygieniker k61mte darm Seuchen gegeniiber pr/iventiv handeln, anstatt 
repressiv, d.h. wenn bereits zahlreiche 5fenschenopfcr gefallen sind". 

Die bisher in kleineren und gr6i~eren Zeitabschnitten erfolgte Wieder- 
kehr  gr6flerer Grippeepidemien, die zum Tefl yon schw~cheren Aus- 
brfichen gefolgt waren, hat die Vermutung eines vielj~hrigen Ganges, 
d .h .  eines allgemein als ,,s~kular" bezeichneten Phi~nomens nie voll- 
st~ndig ruben lassen. Dabei wurde versucht, im Nachweis des jeweils 
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gleichzeitigen Eintritts bestimmter - -  ebenfalls in s~kularen Wellen auf- 
tretender - -  physikaliseher Erscheinungen auf der Erde oder auf der Sonne 
einen Beweis fiir die Richtigkeit der epidemiologischen Hypothese yon 
einer bestimmten ,,Periodizit~t" der betreffenden Seuche zu finden, ja 
vielleicht sogar einen urss Zusammenhang zwischen jenen 
Ereignissen und dem einzelnen Epidemieausbruch aufzustellen. 

Sowei~ hierbei yon ,,kosmischen Einfliissen" die l~ede ist, wird bei jeder 
kritischen Untersuchung Wert darauf geleg~ werden miissen, das Wor~ ,,]~osmisch" 
nach dcm Vorgchen de l~udders ~ nut noch im Sinne yon ,,extraterrestrisch bedingt" 
zum Untersehied yon ,,terrestriseh bedingten" Erscheinungen anzuerkennen. Zu 
letzteren z~hlen die mannigfachen Einfliisse atmospMirischer Erseheinungen anf 
Lebens- und Krankheitsvorg~nge, die Gezeitenwirkungen und andere geophysikalische 
Erseheinungen, zu ersteren sonnenperiodische Einfliisse, wie sie etwa dutch das 
periodenweise gehaufte Auftreten yon Sonnenfleeken, durch Schwankungen der 
Sonnenstrahlung oder dureh die 27tagige Periode der Sonnenrotation hervor- 
gerufen werden kSnnten. 

Es sei an dieser Stelle ferner darauf hingewiesen, da2 bei allen Unter- 
suchungen fiber die periodische Wiederkehr yon Seuchen yon vornherein 
eine grunds~tzliche Einschrs dieser Frage beachtet werden muB: 
E s  handel~ sieh bei all diesen auff/~lligen Schwankungen im Seuehen- 
geschehen, nicht um echte Perioden, sondern - -  wie F.  B a u r  3 vom Stand- 
punkt  der Grol3we~terforschung fiir die Witterungsperioden auseinander- 
gesetzt hat  - -  n u t  u m  Rhythmen,  ,,wobei in dieses Wort  der Sinn zu 
legen ist, dab sie erstens nicht immer  vorhanden sind und zweitens aueh 
in  ihrer JL~inge nicht konstant bleiben". 

Derartige, rhythmisch verlaufende Vorg/~nge kSnnen z. B. aueh nach- 
einer gewissen Zeit ihre Periodenls wechseln, auf eine andere Periode 
fiberspringen, oder sie breehen plStzlieh iiberhaupt ab, Erseheinungen, 
Wie sie F.  Baur  a bei grol]en, mehrjiihrigen Rhythmen einzelner Witte- 
rungsfaktoren und bestimmter Wetterlagen und bei den sog. ,,Klima- 
schwankungen" (Bri ickner)  angetroffen hat. Auch in der zeitlichen 
Aufeinanderfolge der groi~en Influenzaepidemien der vergangenen Jahr- 
hunderte finder sich kein durchgehender, eirtheitlicher Rhythmus,  die 
Perioden weehseln auch hier ihre Li~nge oder brechen plStzlich ab. 

So hat  denn danaeh auch keine der bisher fiir die Influenzaepidemio- 
logie behaupteten , ,Perioden" Aussicht, eine allgemeine und dauernde 
Gfiltigkeit erlangen zu kSnnen. 

Die mi~ kritischem Sehaffsinn im Jahre 1820 yon dem lippisehen Arz~ Georg 
Friedrich Most 4 ver6ffentlichte Hypothese yon einer 20#'hrige~ Wiederkehr der 
Grippeepidemien traf wohl fiir einen gewissen Zeitraum zu (namlieh flit die vorher- 
gehenden Jahrzehnte mit den Epidemien yon 1742, 1762, 1782 und 1802), reichte 
aber nicht aus, das n~chste pandemische Auftreten der Influenza in Europa voraus- 
zusagen. Denn die n~ehste grol~e Epidemie trat in Europa nieht 1822, sondern erst 
10 Jahre sp[iter (1831--1833) auf. 

Sp/~tere Beobaehtungen widerlegten auch die Annahme yon .Maxim. Hagen s, 
welcher noeh 1858 an einen ebenfalls annahernd 20j~hrigen Umlauf der Grippe 
festhiel$. Nach den letzten groflen pandemischen Seuchenziigen der Influenza in 



~ber  das rhythmische AuftFeten yon Grippeepidemien. 187 

den Jahren 1837 und 1857 erfolgte nach H. Kormann ~ wohl auch 1877/78 ein neues 
Aufflackern der Influenza in Teilen Europas - -  wenn auch die Vorjahre nicht 
gi~nzlich frei yon gelegentlichen kleineren, mehr 5rtlich beschr~nkten Epidemien 
waren - - ,  doeh erst 32 Jahre nach der erw~hnten letzten groi]en Pandemie yon 
1857, n~tmlich Ende des Jahres 1889 und zu Beginn des Jahres 1890 durchzog die 
Influenza wiederum als groBe Pandemie die ganze Welt. 

Ein rhythmisches Auftreten der Influenza im vergangenen Jahrhundert be- 
schreibg aueh C. F. Fuchs in seiner 1860 erschienenen Schrift: ,,Die epidemischen 
Krankheiten in Europa ''7. ,,W~thrend in den Polarl/indern die Influenza aUe 2 bis 
3 Jahro erseheint, kommen in dem schon mit einem niederen Klima begabten 
Island die Bedingungen fiir das Entstehen derselben durchschnittlieh alle 9 Jahre, 
in dem gem/~l]igten Europa durchschnittlich alle 22 Jahre vor." Ftir Island gibt 
C. F. Puch8 an anderer Stelle 8 als Influenzajahre die Jahre 1816, 1825, 1834 und 
1843 an. 

I n  neues te r  Zei t  h a t  Paul Martini 9 un te r  Wie de rga be  der  Voraus-  
sagen zweier engl ischer  Ji~rzte da rau f  hingowiesen, dab  wir  m i t  dem 
W i e d e r a u f t r e t e n  der  Gr ippe  in absehbare r  Zei t  reehnen  miiBten.  Dieser  
�9 Angabe  l iegt  eine )[ui]erung y o n  James Yorrens lo, des Chefarztes des  
St. Georg-Hosp i ta l s  in  London,  aus  e inem vor  der  Br i t i sh  medica l  Asso- 
c ia t ion  a m  14. Dezember  1933 geha l t enen  Vor t r ag  zugrunde.  

Torrens sprach  dama l s  devon ,  dai l  die Gr ippe  in nahezu  regelm~Bigen 
I n t e r v a l l e n  aloe 30-----40 Jahre in  pandemische r  :Form wiederlcehre u n d  
daher  die n~ehste  groi3e P a n d e m i e  zwischen 1945 und  1955 zu e rwar ten  
sei. Howard Wise n h a t  in  e iner  Zuschr i f t  an  den  Herausgebe r  der  Zei t -  
schrLft der  Assoc ia t ion  diese B e h a u p t u n g  aufgegriJfen u n d  zugleich dahin-  
gehend  erg~nzt,  dab  m i t  e iner  nahezu  regelm~ifliffen Wiederbehr der  groBen 
In f luenzapandemien  alle 28 29 Jahre zu rechnen  sei, der  n~chste  grofle 
Seuchenzug also 1946 oder  1947 zu e rwar t en  sei. 

Sind derartige BehauTtungen i~berhauTt wissenscha/tlich vertretbar und 
welche Voraussetzungen liegen ihnen zugrunde ? 

I .  Endogene oder exogene Bedingungen /i~r des rhythmlsche Au/treten 
der Grippeepidemien ? 

Schon eine ers te  Durchs i ch t  des Schr i f t t ums  l~Bt zwei g rundve r -  
schiedene Eins teUungen zu der  B e h a u p t u n g  e iner  r h y t h m i s e h e n  Wiede r -  
keh r  de r  I r f f luenzapandemien  erkennen.  

E i n  Tell  der  Arbe i t en  g i b t - -  zum Tell  unausgesprochen  - -  zu, dab  des 
periodische Au/treten der  In f luenza  in der Natur des Erregers selbst  
begri~ndet sein mul l  (endogene Ursaehe) .  So sag t  z . B .  Torrens a. a. O. 
S. 274: 

,,Influenza gathers its forces together every 30 40 years, exalts its virus, and 
sweeps a continent - -  like a veritable destroying angel." 

O. Leichtenstern und G. Sticker a~ nennen derartige Hypothesen nut eine Um- 
schreibung der Tatsaehen, keine Erklarung (a. a. O. S. 48), wie sie etwa aueh in 
der Ansicht Parsons zum Ausdruck komme: ,,Eine periodische Vermehrung und 
Virulenzzunahme und ein entsprechender •iedergang dieser Erseheinungen ist 
ein im Leben der pathogenen Mikroorganismen begriindetes biologisehes Gesetz". 
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Der fiberwiegende Teil der Forscher, die sich mat diesen Fragen 
besch~ftigt haben, sucht dagegen eine Erkl/~rung fiir die rhythmische 
Wiederkehr in einer bestimmten ,,epidemischen Situation" zu finden, - -  
sei es nun unter der Einwirkung vorwiegend terrestrischer (z. B. beson- 
deter klimatiseher) oder extraterrestrischer (,kosmiseher") Bedingungen, die 
sieh entweder au/ die Menschen (ErhShung der Krankheitsbereitsehaft) 
oder au/die Erreger (massenhafte Vermehrung, Zunahme der Irrfektiositi~t 
oder der Toxizit/it usw.) erstreckt (exogene Faktoren). Alle diese Forseher 
versuchen, ihren Behauptungen (lurch den Nachweis der Koinzidenz 
eines jeden gr6Beren Seuchenausbruches mit dem zeitlich entspreehenden 
Eintreffen eines und desselben metabiologischen Ereignisses Beweiskraft 
zu verleihen. 

Die erstgenannte Meinung sol1 in die im folgenden durchgefiihrte 
Untersuchung iiber die Wiederkehr der Grippeepidemien nicht mit ein- 
bezogen werden, da ihre ErSrterung vorwiegend rein spekulativer Art 
sein miiBte, denn kS fehlen bis heute irgendwelehe exakten Beweise fiir 
das Vorhandensein derartiger endogener Faktoren bei Bakterien. AuSer- 
dem ist die Frage naeh dem eigentliehen Erreger der Grippe - -  P]ei]]er- 
scher Influenzabacillus, Grippevirus oder beide gemeinsam - -  noch vSllig 
ungekl/irt. Es diirfte aueh meines Erachtens kaum gelingen, auf experi- 
mentellem Wege Beweise dafiir zu erbringen, dab tats/~ehlich voll- 
kommen unabh/~ngige und unbeeinfluSbare rhythmische Sehwankungen 
der Vitalit/~t der Seuehenerreger, d .h .  also eine fippigere Vermehrung 
und zugleich st/~rkere Ausbildung ihrer spezifischen Giftigkeit fiir den 
Mensehen - -  etwa in Perioden yon 7 (und Vielfachen von 7) Jahren, yon 
denen Swoboda TM s p r i e h t - - ,  vorkommen. 

lqach Swoboda TM finde~ sich eine derartige 7-JahresDeriode zwischen den In- 
fluenzaepidemien yon 1890/91 und derjenigen yon 1918/19 (~  4real 7 gahre), 
sowie den folgenden Epidemien yon 1925 und 1932/33. Weitere Epidemien wgren 
nach Swobodas Ansicht demnach fiir 1939/40 und 1946/47 zu erwarten. 

Dureh das tatsgchlich mehrfach vorkommende Zusammen~reffen yon epi- 
demischem Auftreten der Grippe in Abst~nden yon 7 (und Vielfachen yon 7) Jahren 
is~ jedoch das Vorhandensein eines endogenen :Faktors keineswegs erwiesen. Grippe- 
epidemien sind auch zwischen den yon Swoboda angefiihrten 7j/ihrigen Perioden 
aufgetreten, z. B. im Winter 1928/29 und 1936/37. Aul]erdem mtiBte sich das Vor- 
handensein eines endogenen Faktors in einem jeweils im Abstand yon 7 Jahren 
ansteigenden und wieder abfallenden Rhythmus der Zahl der Erkranknngen und 
der Todesf/iUe an Grippe auch auf statistisehem Wege leicht zu erkennen geben. 
Derartige exaktc Unterlagen ftir die Behauptung yore Auftreten der Grippe in 
7-Jahresperioden fehlen aber bisher vollkommen. 

Es sei jedoch an dieser SteIle bereits darauf hingewiesen, dab eine 
genaue statistisehe Bearbeitung der letzten Grippeepidemien JS~chwan- 
kungen in der H6he der Erkrankungsziffern und der Sterbliehkeits- 
zahlen der einzelnen Jahre zu erkemmn gibt, die einen ausgesprochenen 
rhythmischen Charakter - -  wenigstens fiir das letzte Jahrzehnt - -  
aufweisen. 
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So fand H. J~isehock 14 bei einer auf meine Veranlassung durchgefi ihrten 
Untersuchung der letzten Grippeepidemien in Niedersehlesien eine in 
einem 2]a'hrigen lChythmus er/olgende Wieder]cehr der epidemieart igen 
Ausbrei tung der Grippe unter  der Gefolgschaft einer grSgeren Fabr ik  
in Niedersehlesien, d i e  unabhtingig yon allen bisher bekannten gufleren 
Faktoren, auch den Witterungseinfliissen, zu effolgen scheint. 

Den  gleiehen 2j~hrigen R h y t h m u s  zeigen auch die Schwankungen  
der Sterblichkeitszahlen fiir die gleichen Jatlre. Die Sterblichkeit  an  
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A b b .  1. Z w e i j ~ h r i g e  r h ~ - t h m i s c h e  S c h w a n k u n g e n  d e r  G r i p p e  f in ] c t z t e n  J a h r z e h n t .  

U n t c r e  K u r v e :  G e s a m t s t e r b l i c h k e t t  i m  D e u t s c h e n  R e i c h  * in  l 0  000 :  
7~ ] 76 ] 74 [ 81 I 71 [ 73 I 70 I 73 [ 72 I 79 I 79 1 - -  

M i t t l e r e  K u r v e :  G r i p p e s t e r b l i e h k e i t  i m  D e u t s c h e n  R e i c h  x in  1000:  
16 ] 29 1 12 1 37 ] 8 [ 19 ] iO [ 27 I 9 I 22 ] - -  I - -  

O b e r e  K u r v e :  Z w e i m o n a t l i e h e  H b c h s t z a h l  t i e r  I ~ r a n k m e l d u n g e n  i n  P r o z e ~ t c n  d e r  
G e f o l g s c h a f t s m t t g l i o d e r  n u c h  t t .  J~ischock: 

- -  [ - -  I - -  I - -  ] 3 , 5  ] 6 , 5  I 3 , 3  I 7 , 9  } 4 , 6 ]  8 , 8  } 4 , ~  ] 7,5 

�9 N ~ c h  S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h  f i i r  d a s  D e u t s c h e  R e i c h  1 9 2 7 - 1 9 3 7  , , B e v S l k e r u n g s -  
b c w c g u n g "  u n d  , , I n t e r ~ a t i o n a l e  l ~ b e r s i c h t e n " .  

Grippe war im Deutsehen Reich bei nahezu gleichhoch bleibender Gesamt- 
sterblichkeit - -  andere grol~e Seuchenausbriiche kamen  nicht  vor  - -  
jedes 2. Jahr wesenttich erh6ht (Abb. 1). 

Unabh~ngig davon fanden Fenyvessy und Kun 15 auf ganz anderem Wege eben- 
falls 2jahrige rhythmische Sehwankungen im Auftreten der Grippe und zwar dureh 
Auszi~hlen der j~hrlieh erhobenen positiven Abstriehbefunde. Sic versuchen ihre 
Befunde dureh den Begriff der naeh einer Epidemic zuefst zu-, dann allmi~hlich 
abnehmenden St~rke der ,,DurchseuchungshnmunitRt" zu erkl~ren. Dies bedeutet 
jedoeh nur den Ersatz einer Unbekannten in diese~ Gleiehung durch eine neue und 
bring~ keine Entscheidung der Fragestellung. 

P. Schmidt und A. Kairies TM verSffentlichten ebenfalls eine Kurve positiver 
Ii~fluenzabacillenbefunde, aus der gleichfalls ein 2-Jahresrhythmus zu entnehmen ist. 

Jedenfalls  ist das derzeitige Vorliegen dieses 2ji~hrigen R h y t h m u s  
auf Grund der genannten  Nachweise n icht  zu bezweifeln. 

Auf statistisehem Wege war bereits friiher, kurz nach der grol~en Pandemic yon 
1918, der Versuch gemaeht worden, eine Periodiziti~t der Grippe aufzudecken. 
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John JBrownlee 1~, der Statistiker des Medical Research Council in London, behauptete, 
dal3 die Grippe in Wellen mit nach je 33 Wochen wiederkehrenden Maxima der 
Sterb]ichkeit verliefe. 

C. O. Stallybrafl z8 konnte ffir den Zeitraum yon 1890--1898 die genamlte Perio: 
dizit~t yon 33 Wochen fiir die Maxima der TodesfMle in Liverpool bestiitigen, 
wiihrend in den folgenden Jahren stets mehrere, n~mlich drei Erhebungen in den 
Jahreskurven sichtbar waren, welche aber jede filr sich wieder die gleiche Periodizitat 
erkennen lieflen. Diese mehrfachen Maxima erkliirte StaUybrafl damit, dal3 yon 
entfernteren Often neue Einsaaten yon Infektionskeimen erfolgt seien. Die Be- 
hauptungen hielten jedoch einer kritisehen Naehprfifung, die B.E. Spear z~ vor- 
nahm, nicht stand, l~ach ihm erkl~ren sich die genannten Maxima durch die iiber- 
mi~13ig erhShten Gipfel der Sterbliehkeitskurve w~hrend der eigentlichen Epidemie 
(3. Woche 1890) und der Naehepidemien (20. Woehe 1891, 10. Woehe 1895), w~hrend 
sonst im Zeitraum von 1890--1919 nut ein vorfibergehender jahreszeitlicher Ein- 
flufl (5.--8. Woche = Februar-, 9.--11. Woehe ---- Marzgipfel der Grippeerkran- 
kungen) zur Geltung kommt und kein Rhythmus yon 33 Wochen mehr anzutreffen ist. 

Die  H y p o t h e s e  v o m  Vorhandense in  endogener F a k t o r e n  und  yon 
ihrer  Bedeu tung  fiir  eine r h y t h m i s c h e  W i e d e r k e h r  yon  E p i d e m i e n  sol l te  
i i b e r h a u p t  ers t  herangezogen werden,  wenn die E inwi rkung  al ler  ande ren  
exogenen  F a k t o r e n  ausgeschlossen werden k a n n  und  ein geni igend langer  
Z e i t r a u m  auf G r u n d  genaues te r  s t a t i s t i scher  U n te r l a ge n  ana lys i e r t  
werden  kann .  

Gel ingt  es dagegen  schon heute ,  d ie  Abhgngigl~eit der Wiederkehr der 
groflen Grippepandemien yon dem rhythmischen Au/treten bestimmter 
terrestrischer oder lcosmischer Bedingungen, also exogener Faktoren nach-  
zuweisen,  so wi~re d a m i t  zweifellos eine MSg]ict~keit ffir d ie  wissenschaf t -  
l iehe Pr i i fung  yon  Ep idemievoraus sagen  gegeben.  

I I .  Terrestrische Bedingu~wen. 

Howard Wise n s te l l t  als Grundlage  seiner  Voraussage  eine H y p o t h e s e  
zur  Diskussion,  die a l lerdings nur  mi t  Un te r s t i i t zung  er fahrener  Geo- 
g r a p h e n  nachzupr i i fen  ist .  

Nach Wise zz haben alle grol3en Seuehenziige der Influenza ihren Ausgangspunkt 
in Ostasien im AnschluB an groBe l~berschwemmungen des Gelben Flusses gehabt. 
So hate  der Hoang Ho im Herbst des Jahres 1889 groBe l~berschwemmungen ver- 
ursacht, danach sei eine Grippeepidemie zun~chst in China ausgebroehen, dann 
sei eine pandemisehe Ausbreitung gefolgt. Auch 1918 sei dies wiederum der Fall 
gewesen. Der Gelbe Fluff schwemme ungeheuer grofle Massen gelben SehIammes 
fiber weite Landstrecken an. In diesem Schlamm sei das hffektiSse Agens enthalten. 
Der Schlamm trockene dann auf dem Lande aus und wfirde in der Form feinsten 
Staubes fiberallhin verteilt. Dieses Ereignis t r i t t  nach Wise alle 28--29 Jahre auf. 
W/se macht schliel31ieh den u die grogen Kulturstaaten mSgen gemeinsam 
den Gelben :FluB regulieren, um die Welt yon dieser Epidemiegefahr zu befreien. 
,,The dredging of the river would seem to be the solution of the problem." 

Man  kSnn te  geneigt  sein, diese Ausff ihrungen des Engli~nders Howard 
Wise ]ediglich wegen ihrer  Kur io s i t~ t  wei terzugeben,  wenn  n i ch t  ~hnliche 
B e h a u p t u n g e n  fiber deninOstas ien  zu suchenden  geographischenUrsprungs-  
o f t  der  Gr ippepandemien  mehr fach  im S c h r i f t t u m  anzu t re f fen  w~ren. 
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So verweist z.B. der schon erw/ihnte Most auf Pallas 2~ der - -  entgegen der 
damals allgemein verbreiteten Ansicht, dal] die grol]e europ~ische Epidemie des 
Jahres 1782 zuerst im europ/~ischen Ru01and aufgetre~en set - -  behauptet, ,,dab 
sie sehon 3 Jahre friiher, also im Jahre 1779 an der ehinesischen Grenze bet Kjachla 
allgemein gewesen, und die Russen sie zuerst aus China erhalten h~tten, wo sie yon 
da dann ibren Weg fiber Europa genommen'! (Most 4 a. a. O. S. 147). 

1gaeh Mosts eigenen epidemiologischen Iqachforsehungen lassen sieh die grSBeren 
Epidemien des 18. Jahrhunderts - -  mit Ausnahme derjenigen des Jahres 1730, 
die nach L6w in Schweden ausgebroehen sein soil - -  alle bis in den hohen Norden 
verfolgEn, wo sich ihre Spuren verlieren (a. a. O. S. 147). Sibirien set das Ur- 
sprungsland aller groflen Irdluenzapandemien. 

Netter (1895) nimmt einen endemisehen Herd in Zentralasien an, Pearson (1893) 
- -  ich folge bier den Angaben Zeichtensterns und Stickers TM - -  dagegen verleg~ die 
tteimat der Influenza ebenfails nach China, ~. Sisley (1891, zit. n~ch Clemow ~1) in 
die Wiiste Gobi. 

]~ingEhende epidemiologische Untersuchungen auf Grund des damallgen amt- 
lichen russischen Materials liegen sehliel3lieh yon 1~. G. Clemow ~x, ~2 fiber den Ur- 
sprung der Pandemie yon 1889 in der Kirgisensteppe vor. Die Kirgisen nennen 
die Influenza ,,gangei" oder ,,Chinesisches Fieber". Auch nach dcn fibersicht- 
lichen Angaben JLeichtenstern-Stickers TM daft als sicher angenommen werden, dab 
die Pandemie 1889 ihren Ausgang yon Innerasien nahm. 

Angaben fiber eine diesen Ereignissen vorhergehende Epidemie in 
China fehlen leider bet Clemow und waxen mir auch an anderen Stellen 
nicht zug/~nglich. Da Anfang Juni  1938 der Gelbe Flul] wiederum weite 
Landstrecken der Provinz Honan fiberflutet hat, w/~re es in diesem Zu- 
sammenhang sehr wertvoll, wenn die angeIiihrten Behauptungen fiber 
periodiseh wiederkehrende ~berschwemmungen in China, bzw. fiber 
extreme Witterungsbedingungen, etwa iiberdurehsehnittliche N[onsum- 
jahre usw., welehe die Uberschwemmungen zur Folge haben kSnnten, 
yon geographiseher Seite geprfift und mit den Angaben fiber das Auf- 
treten yon Grippe in Chin~ verglichen wfirden. 

Versuehe in  bestimmten meteorologischeu Verhaltnissen einen urs/~eh- 
lichen exogenen Faktor  aufzufinden, wie etwa Ruhemanns  2~ Versueh 
fiber Beziehungen zwischen Grippevorkommen und der H/~ufung sonnen- 
scheinarmer Tage huben bisher infolge der Unzul/ingliehkeit des Beob- 
aehtungsmateriuls oder infoIge voreiliger Hypothesenbildung zu keinem 
Ergebnis geffihrt. Als Tatsache bleibt jedoch naeh Leichtenstern-Sticker TM 

eine gewisse ]ahreszeitliche Abhangigkeit  des Beginns  der letzten groBen 
Pandemien bestehen, die im Herbst oder Winter yon Rul31and oder 
Innerasien nach Europa gekommen sind. Aueh sp/~tere, der Pandemie 
nachfo]gende kleinere Epidemien traten fiberwiegend in der kMteren 
Jahreszeit auf, w/~hrend die Sommermonate fret blieben (a. a. O. S. 73). 

Das  fiberwiegend jahreszeitlich gebunden e Auftreten der Grippe in 
sporudischer und epidemischer Form ( B .  de Rudder ~4) lieB zun/ichst an 
einen krankheitsausl6senden ~ Einf luf l  des Wetters denken. Die Zunahme 
der Grippeerkrunkungen an bestimmten Tagen im Winter und im Frfih- 
jahr ist so auffallig, dal3 diese Tatsaehe sogar dazu gefiihrt hat, die 
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Bedeu tung  eines bes t immten  Erregers als En ts tehungsursache  vSllig ab- 
zulehnen u n d  un t e r  bes t immten  Voraussetzungen - -  bei denen wiederum 
die Wi t t e rung  der vorausgegangenen Zeit eine Rolle im Sinne der Sensi- 
bil isierung u n d  U m s t i m m u n g  spielen soll - -  lediglich den Abki~hlungsreiz 

als ausschlaggebenden Anlal] ffir die AuslSsung einer pathologisehen 
Reak t ion  am Gef~i3system anzuerkennen  (D .  Winter25) ,  

A.  Magelssen ~ in Oslo ffihr~ die Erkrankung an Influenza auf eine StSrung des 
Gef~Bnervensystems zurfick, die immer dann auftritt, wenn auf einen Winter yon 
ungewShnlicher Kalte im ni~ehsten Jahre ein Sommer mit relativ groBer Warme 
folgt und infolgedessen zu groBe Anspriiche an dic vasomotorische Regulation des 
Organismus gestcllt werden. Sind die Unterschiede, ausgedriiekt durch die GrSl3e 
der Temperaturdifferenz, besonders groI], dann soll nach ihm immer eine Pandemie 
der Influenzaerkrankungen zu erwarten sein, sic l~Bt sich also dann auch bei Kenntnis 
der klimatischen Verhi~ltnisse der w~trmsten und ki~ltesten Zeit der letzten 2 Jahre 
auf rechnerischem Wege fth' das kommende Jahr voraussagen. Fiir 1938/39 betr~gt 
der b~treffende Wert naeh meinen Bereehnungen nur 4,0, bleibt also welt hinter 
den bisher yon Magelssen vor Pandemiejahren beobachteten Werte zurfick. 

Die einer Grippeepidemie zugrunde l iegenden Ersehe inungen  lassen 
sieh jedoeh durch die Ab lehnung  der Infekt ionstheor ie  keineswegs besser 
aufkl~ren.  Die auf  den Menschen e inwirkenden atmosphiir isehen Vor- 
g~nge sind yon  einer derar t  grol~en Vielfi~ltigkeit, daI~ sie nu r  sehr ge- 
z ~ u n g e n  auf  eine besf, immte  einzelne Komponen te ,  etwa den Ki~ltereiz 
auf das Gefi~Bsystem, zuriiekgefiihrt  werden  kSnnen.  GroBe Grippe- 
epidemien k o m m e n  zudem auch n ieh t  nu r  in  J a h r e n  mi t  sehr ka l t em 
Win te r  zur Beobaehtung.  

Aueh die geomedizinische Untersuchlmg yon E. Eclcardt, H.  Flohn und H. J.  
Jusatz 27 fiber den EinfluB yon Witterungsfaktoren auf den .VerlauI und die Aus- 
breitung einer Grippeepidemie (1933) in Deutschland, durch die der eindeutige 
Nachweis eines Zusammenhanges zwischen dem Durchgang atmospharischer Un- 
stetigkeitsschiehten und dem Emporschnellen der Erkrankungsziffern gleiehzeitig 
an versehiedenen Orten eines grSBeren Gebietes erbraeht wurde, darf, worauf 
B. de Rudder ~ dankenswel~erweise hinweist, nicht fiberbewertet werden. Er sagt: 
,,Es muB eine gewisse ,epidemische Situation' innerhalb einer Anzahl Menschen 
bereits gegeben sein, damit ein Luftk6rperwechsel einen letzten AnstoB zur Aus- 
]6sung geben kann. Der Luftmassenwechsel erseheint auch bier wieder als einer 
der zahlreichen Fakto~n, welche zur Epidemie filhren oder diese siehtbar ver- 
st~rken" (a. a. 0. S. 67). 

Der Nachweis des l~Ieteorotropismus der im Verlauf einer gr6Beren Epidemie 
in einer bestimmten Landsehaft auftretenden Grippcerkrankungen bedeutet also 
noeh keineswegs eine L6sung der t'rage nach der Entstehung der Epidemie, wie 
F.  Wolter 2s irrtiimlicherweise annimmt. Die ,,epidemische Situation" scheint zu- 
niichst unabh~ngig yon dem Kommen und Gehen der einzelnen pathogenen Wetter- 
lagen, dutch die ja nur die einze]nen Krankheitsschfibe der Epidemie hervorgerufen 
werden, in einem bestimmten geographischen Raum zu bestehen und kann sich 
dann auch - -  wie Eekardt, Flohn und Ju~atz 27 gezeigt haben - -  unabh~ngig vonder 
Wanderungsrichtung der Luftmassen, ja sogar ihr entgegengesetzt, und unabhangig 
yon den Wegen des menschliehen Verkehrs auf der Erdoberflache nach eigenen, 
uns noch unbekannten Regeln ausbreiten. 

Unter dern EinfluB mehrerer hintereinander fiber ganz Deutschland ziehender 
Luftk6rperwechsel nahmen die Erkrankungen an Grippe im Norden und Westen 
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Deutsehlands im Januar 1933 sehubweise zu. Besonders der am 21.1.33 sehr 
schnell erfolgende Einbruch kontinental-arktiseher Luftmassen, die mit seharfen 
N-Winden starken Frost und grofe t~giiehe Temperatursehwankungen brachten, 
hatte im ganzen Westen bis nach Kurhessen fiberall eine starke Ausbreitung der 
epidemisehen Grippeerkrankungen zur Folge, wahrend dieser ausgesprochene 
LuftkSrperwechsel in Ostdeutsehland und iv Scldesie~ noch voUkommen wirkungslos 
verlief. Es hat fast den Anschein, als ob hier die besondere ,,epidemische Situation" 
noch gefehlt habe. Ecst unter dem Einfluf einer sich 4 Tage sp~ter fiber fast ganz 
Deutschland ausbildenden Inversion traten dann aueh in Niederschlesien die ersten 
geh~uften Grippeerkrankungen auf (vgl, hierzu H. Jdschoc]c14). 

Nach diesen Untersuehungen mu0 man somit eine Abhdngigkeit des 
Seuchenverlau/es, bzw. des Auftretens der Seuche an einem bestimmten Ort, 
yon der ]eweiligen Wetterlage annehmen. Diese Abh~ngigkeit ist aber nicht 
gleichzusetzen mit einer Abh~ngigkeit der Epidemie als solcher von der 
Wetterlage, ebensowenig auch ihrer Wanderung. Wenn diesem Einfluis 
der Atmosphere eine ursgchliche Bedeutung fiir das wiederkehrende 
Auftreten der Grippeepidemien zukommen sollte, dann ,niiisten sich die 
entsprechenden Wetterlagen in einem ~hnlichen Rhythmus wieder auf- 
finden lassen und stets yon Epidemieausbrfichen gefolgt sein. 

Vor nunmehr nahezu 30 Jahren hat C. M. Richter ~ den Versueh 
unternommen, die GrolJwetterlage in Epidemiezeiten zu analysieren. Er  
konnte schon damals zeigen, dais die WitterungsabhAngigkeit der Grippe 
nicht gleichzusetzen ist mit einer Abh~ngigkeit yon Perioden kalten 
Wetters. Nach seiner Ansieht ist vielmehr das Vorherrschen einer anti- 
cyclonaleu Witterung auf der N-ttalbkugel als disponierender Faktor fiir 
das A~fftreten yon Grippeepidemien anzusehen, also stets Zeitperioden 
anhaltend hohen Luftdruckes. Darin glaubte nun F. Wolter ~s eine neue 
Sttitze fiir seine alten Ansehauungen yon der zeitlich-Srtlichen Bedingt- 
heir des Auftretens yon Epidemien sehen zu kSnnen. 

Er schlieft aus Richters Beobachtungen a0, dat3 Influenzapandemien also vor- 
wiegend zu Zeiten hohen Luftdruekes abliefen, in denen schwache Luftbewegung 
herrsche und daher die krank_maehenden Einfliisse des Bodens sich starker bemerkbar 
machen kSnnten. 

Die Feststellungen Richters stellen jedoch nut eine ScheinlSsung dar. B. de Rud. 
der ~4 (S. 123) zi~hlt sie zu den sog. ,,automatischen Korrelationen", die sich oft in 
derartige medizinisch-statlstische Arbeiten einschleichen kSnnen und in Unkenntnis 
des ,,Saisonfaktors" zu falschen SehluBfolgerungen fiihren kSnnen. I~ach 
B. de Rudder z~hlt die Grippe zu jenen Saisonkrankheiten, die den Spatwinter 
bevorzugen. Gerade in dieser Zeit kommen aber relativ konstamte Hochdruek- 
gebiete am hi~ufigsten vor, so daft ,,naturgem~13 automatiseh eine Korrelation 
zwischen Influenzaepidemien und Hochdruekwetterlagen zustande kommen" muff. 

Gegenfiber den Bestrebungen Wolters, die Riehtersehen Feststellungen 
als beaehtenswerten Faktor  ffir die zeitliehe epidemische Konstellation 
zu iibernehmen und aueh auf andere Seuehen (Diphtherie) zu erweitern, 
ist der angefiihrten Kritik de Rudders beizupfliehten, dab kausale Be. 
ziehungen aus Richters Feststellungen nicht abzuleiten sind. 

Damit erf~hrt der erhobene Befund vom Zusammentreffen anticyclonaler 
Wetterlagen und Grippeepidemien abet keine Schm~lerung seiner eigentlichen 
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Bedeutung. Er besagt nur - -  etwa im Sinne yon W. F; Petersen 31, der ahn]iche 
Feststellungen in den Vereinigten Stnaten getroffen hat, - -  dab die antlcyclonalen 
Wetterlagen ein aus168endes Moment auch ]iir die Influenzaausbrei~ung auf der 
N-Halbkugel, spezieU in Nordamerika sind, we sic ja in iiuBerst heftiger Form 
auftreten k6nnem Sic sin4 abet nich~ die einziyen , bei Grippe me~orot)athisch 
wirksamen Wetterlagen. Nach unseren, oben genannten Untersuchungen ~ k6nnen 
nieht nur typische Begleiterscheinungen der antieyclonalen Grol3wetterlage, wie 
dynamische Erwarmungen oberhalb der bei ihnen haufigen Schrumpfungsinversionen 
oder das Ausstr6men zusammensinkender Kaltluftmassen auf der Westseite des 
winterlichen Festlandhochs den Ablauf ehler Grippeepidemie beeinflussen, sondem 
auch ausgepr~gte Kaltfronten und Warmfronten innerhalb yon Wes~wetter-Perioden. 

Die Ausb re i tung  einer  E p i d e m i c  is t  also nicht an  das  A u f t r e t e n  einer 
einzigen W e t t e r l a g e  gebunden .  W/ire  die W i t t e r u n g  die al leinige Ur-  
saehe ffir den  Ausbruch  der  Grippe,  d a n n  miif l te  1. d ie  For tp f l anzungs -  
geschwindigke i t  u n d  - r i ch tung  der  E p i d e m i c  m i t  der jen igen  der  Luf t -  
massenverseh iebungen  wenigs tens  ungef~hr  i ibere ins t immen,  was abe r  
nach  unseren  Un te r suchungen  fi ir  1933 n i eh t  de r  ~a l l  war,  und  2. miiBte 
die  Hi iuf igkei t  t ier Gr ippee rk r ankungen  u n d  -todesf~lle in  den  J a h r e n  
m i t  s t i i rks ter  an t i eye lona le r  T/ i t igkei t  gr6Ber sein als zu a nde re n  Zei ten.  
Hie r i ibe r  J[ehlen noch verl/~BHehe Unter lagen ,  weft wir  b isher  noeh n i ch t  
f iber einen K a l e n d e r  der  me teo ropa th i sch  wi rksamen  W e t t e r l a g e n  ver-  
fi igen *. 

C. M.  Richter selbst  sah auch  in  der  y o n  ihm besehr iebenen  W e t t e r -  
kons t e l l a t i on  nicht die letzte Ursaehr f l i t  das  A u f t r e t e n  tier Gr ippepan-  
demien,  dram naeh  ihm bes tehen  enge Kor r e l a t i onen  zwischen den  Luf t -  
d rueksehwankungen  u n d  dem A u f t r e t e n  der  Sonnenfleeke.  N a c h  ihm 
pflegen die  beschr iebenen  Luf tve r~nderungen ,  welehe das  Auf t r e t en  
yon  G r i p p e e r k r a n k u n g e n  zur  Fo]ge h a b e n  sollen, s te t s  in  e inem gewissen 
ParaI le l i smus  zu be s t immten  J (nderungen in der  A k t i v i t s  der  Sonne 
e inzut re ten .  

t?ichter verkniipft hier also schon - -  was Welter vollkommen tibersehen hat - -  
terrestrische (d. h. die ,,spezifische Qualit~t" der Luft bei antieyclonalen Wetter- 
lagen) mit extraterrestrischen Bedingungen (den Schwankungen in der Ak~ivit/ib 
der Sonne), auf die ich waiter untea noeh zu sprechen komme. 

Eine /ihnliehe Verbindung yon rein irdischen Wetterrhythmen mi~ Perioden 
der Sonnent~tigkeit vermutet auch Myrbach a2 als eigentliche Ursache fiir die 
Rhythmik der Grippepandemien. ,,Jedenfalls w~re eine solehe Auffassung" - -  
sehreibt H. Lotze aa -- ,  ,,die uns die Seuchen in Abhangigkeit yon dem Rhythmus 
in den Schwankungen der irdischen Grogwetterlage ersehcinen l~g$, zweifellos 
am ehesten geeignet, uns das seib 4 Jahrhunderten festgesl, ellte plStzliche pan- 
demische Auftretcn der Grippe gleichzeitig auf bciden Erdhiilften und die dabei 
zu beobaehtenden ,Periodizit~t' zu erkl~ren". 

Nach  F .  Welter es sell  das  r h y t h m i s c h  wiederkehrende  Auf t r e t en  der  
I~ffluenza attf d ie  Briicknerschen 200j/~hrigen bzw. 35j/~hrigen I ( l ima-  
sehwankungen  zur i ickzuf i ihren sein. 

* Ein derar~iger Kalender meteoropathisch wirksamer Wetterlagen wird fiir die 
Jahre 1901--1936 z. Z. yon Herrn Dr. phil. nat. H. Flohn, Leiter der Bioklimatischen 
Forsehungsstelle des Reichsamtes fiir Wetterdienst in Bad ENter, zusammengestellt. 
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Aueh die Saisonsehwankungen der Grippe (de t?udzler ~4, Lederer a4) zeigten die 
gleiche Abhiingigkeit yon den klimatischen Faktoren, welche synchrone Hebungen 
und Senkungen im Grundwasserstand veranlaBten und dadurch den :Feuehtigkeits- 
zustand des Bodens beeinfluBten. Werm dem Boden die n6tige Feuchtigkeit fehle, 
wie z.B. im Sommer, dana sei die ,,Intensitat der Grippeursaehe" gering. Zur 
Zeit des ~'euchtigkeitsmaximums einer Bri~cknerschen Periode sei die Intensit~t 
der Epidemie am st~rksten. 

,,So war der Charakter der Seuehe und ihr klinisches Krankheitsbild . . .  am 
schwersten bei der Pandemie yon 1918, die genau auf das Feuchtigkeitsmaximum 
yon 1918 fiel," schreibt Wolter ~s ,,weniger sehwer bei der Pandemie yon 1889, die 
6 Jahre naeh dem Feuchtigkeigsmaximum yon 1883 auftrat and am wenigsten 
schwer bei den Epidemien yon 1927 und 1931, die 9 bzw. 13 Jahre nach dem Feuehtig- 
keitsmaximum yon 1918 auftraten". 

Naeh  Wolters Ansicht  erfolg~ also eine epidemische Verbre i tung der 
Inf luenza  immer  dann ,  wenn  der n6tige Feueht igkei tszusband des Bodens 
durch die m i t  den BriJcknerschen Kl imaschwankungen  e inhergehenden 
Hebungen  des Grundwassers tandes  erreicht ist. 

Demnach miiBten Influenzaepidemien vorwiegend in dem nassen Zei~raum 
einer sich fiber 35 Jahre erstreckenden Klimasehwankung auftreten, dagegen 
mfiBten die dem trockenen Abschnitt zuzureclmendea Jahre zum grOBten Toil 
irei y o n  Grippeepidemien bleiben. 

Da das Auf t re ten  eines mehr  oder minder  deu~lichen, e twa 35j~ihrigen 
R h y t h m u s  in  den Tempera tur -  u n d  Niederschlagsschwankungen wenig- 
stens fiir das 18. u n d  19. J a h r h u n d e r t  heute  auch yon  meteorologischer 
Seite - - i c h  folge hier u n d  im folgenden den Ausff ihrungen F .  B a u r s  3 __ an- 
e r k a n n t  ist, l~13t sich Wolters  Behaup tung  f/Jr diesen Ze i t r aum nachprtifen.  

Ordnet man die einzeinen Jahre der letzten 2 Jahrhunderte in Reihen yon 
je 35 Jahren an, dann treten die in jedem Zeitraum dem mehr nassen und die dem 
mehr trockenen Rhythmus zugehSrigen Jahre nebeneinander, so da~ man schlieB- 
lieh eine Tabelle nach Art der bier beigegebenen erh~lt. Die Mitre jeder S~ule wird 
hierin dutch das mittlere Jahr des nassen Zeitraumes der jeweiligen Periode ein- 
genommen. Am unteren Ende der S~ule befindet sich dana das mi~tlere Jahr des 
entspreehenden trockenen Zeigraumes (Feuehtigkeitsmlnlmum). 

Die in der Tabelle verwendeten mittleren nassen and troekenen Jahre sind ftir 
Mitteleuropa yon J.  yon Hann 3~ angegeben worden. Die Epidemien der letzten 
200 Jahro habe ieh nach A. Hirschs Zusammenstellung 3~ und nach der Tabelle 
yon Leichteno~er~ and Sticlcer TM - -  und zwar nur soweit sie ebenfalls Mitteleuropa 
betreffen - -  in die beigegebene Tabelle eingetragen. Die Angaben yon Hirsch habe 
ich an Hand yon Mosts Monographie a fiir das 18. Jahrhundert und mit Hilfe yon 
Kormanns Handbuchaufsatz 6 fiir das 19. Jahrhunderg noehmals iiberprtift. 

Im Gegensatz hierzu hat /~. Wolter seine ]~ehauptungen nicht auf die yon 
meteor(~logischer Seite angenommenen Bri~c, kner-Perioden aufgebaut, sondern er hag 
sich auf persSnliche Angaben dos Geographen Prof. Briickner-Wien ges~iitzt (vgl. 
auch: ,,Sind Typhusepidemien ein ,elementares Naturereigais' odor sind sic ein 
,Spiel des Zufalls' ?" Dtsch. med. Wschr. 1927 I, 136 unten). Aber auch in diesem 
Falle, d. h. unter Zugrundelegung dieser abweiehenden Perioden treffen, wie ich 
ebenfalls gepriifg babe, Wolters Behauptungen keineswegs besser zu. 

Die beigegebene Zusammens te l lung  zeigt zun~chst ,  da~ yon  e inem 
bevorzugten  Auf t re ten  yon  Grippeepidemien in  den  mi t t l e ren  J a h r e n  des 
nassen Zei t raumes einer Bri icknerschen  Periode keine Redo sein kann .  
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Die mi t t l e ren  Jahre  jedes feuchten Zei tabschni t tes  s ind selbst stets frei 
yon  groBen Epidemien  geblieben. Auch  in  den 8 ihnen  u n m i t t e l b a r  
vorhergehenden u n d  folgenden J a h r e n  t r a t en  n u r  4mal  Grippeepidemien 

T a b e l l e  1. 

1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 

1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 

1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 

1826 
1827 

j 1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 

1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 

I1854F 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 

1861 
1862 

! 1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

1839 1874 
1840 1875 
1841 1876 
1842 1877 
1843 1878 
1844 1879 
1845 1880 
1846 1881 
1847 1882 

1883 
1884 
1885 
1886 
]887 
1888 
1889 
1890 
1891 
189~ 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
]916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 , 

Fettdruck: Jahro mit Grippeepidemien; kurslv: die mittleren Jahre (Maxima} 
des feuchten und des trockenen Abschnittes der Bri~cknerschen 35jihrigen Periode. 

mi t  ul lgemeiner u n d  weiter Verbre i tung in  Europa  auf, in  die entsprechen-  
den  Jahre  des t rockenen Zcitraumes,  die eigentlich vSllig frei sein sollten, 
fielen ebenfalls 4 Epidemien.  Die weitaus grSl~te Zuhl (7 yon  18 Epi- 
demien) war dugegen regellos etw~ in  der Mi t r e  der Jahre  zwischen 
dem F e u c h t e m i n i m u m  und  dem Feuch t igke i t smaximum zu bcobachten,  
3 gro~e u n d  heftige Seuchenginge  fallen in  die Mitre des Zei t raumes  
zwischen dem Feuchtigkei ts-  und  dem Trockenhe i t smax imum der je- 
weiligen Periode. 
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Unter  Zugrundelegung der mitgeteil ten Zahlenangaben habe ich also 
keine Bestgtigung ]i~r die Behauptung Wolters f inden kSnnen, dal3 das 
zeitliche Auf t re ten  der Inf luenza sich abh/~ngig zeige yon  den Bri~c]cner- 
sehen 35j~hrigen Kl imaschwankungen  ,,mit der MaBgabe, dab die In ten-  
sitar der Epidemie am st/~rksten ist zur Zeit des Feucht igkei t smaximums" .  

l)brigens tritt Wolter selbst den Beweis fiir eine verscMeden starke ,,Inlensi~t'" 
der einzelnen Epidemien gar nicht an. Ffir exakte wissenschaftliche Beweisfiihrung 
geniigt jedoch der Hinweis auf den verschiedenen allgemehmn Charakter der Seuehe 
und ihr klinisches Bild nicht, sondern die ,,Intensit~t" einer Epidemie mull zum 
Vergleieh mit anderen Seucheng~hugen dutch den jeweiligen Hundertsatz der an 
der Seuehe Erkrankten, bzw. Verstorbenen ausgedrfickt werden. Weiterhin berfick- 
siehtig~ Wolter die Tatsache nicht, dab die 35j~hrige Klimaschwankung in den 
einzelnen Gebieten der Erde nicht immer gleiehsinnig verl~uft. Bri~ckner selbst 
hat bereits auf die Gebiete ,,dauernder Ausnahme" gerade im ozeanischen Klima- 
bereich hingewiesen (vgl. Hann-Knoch: Handbuch der Klimatologie, 4. Aufl., S. 408). 

Nach  Wolter so]l die Pandemie  yon  1918 deshalb die schwerste der 
letzten gr6~eren Grippezfige gewesen sein, weil sie genau auf das Feuchtig-  
ke i t smaximum yon  1918 gefallen sei. Auch  diese Behaup tung  Wolters 
1/~St sich bei genauer  Pr~ifung der tellurischen und  meteorologischen 
Fak to ren  nicht  aufrechterhal ten.  

Ich entnehme den Ausffihrungen F. Baurs ~, dal~ im 20. Jahrhunder~ der H6he- 
punkt der nassen Jahre um 1913, derjenige des troekenen Zeitraumes um 1928 zu 
erwarten gewesen w~re. Tats~ehlich trat um 1913 ein Feuehtigkeitsmaximum ein, 
dann nahmen im folgenden Jahrftinft (1916---1920) die Niederschlagsmengen 
wieder etwas ab, es folgte aber keine Trockenheit, sondern das sp~tere Jahfffinft 
yon 1926---1930 war sogar noch niedersehlagsreieher als der nasse Zeitraum yon 
1911--1915. 

Die Abweichungen der Niedersehlagsmengen yore 100j~hrigen Mittel waren 
naeh 2'. Baur: 

1901~1905 + 10 1916---1920 + 81 
1906--1910 +112 1921--1925 +148 
1911--1915 +127 1926---1930 +303 

W e n n  Wolters Ansicht  vom  Zusammentref fen  besonders schwerer 
Grippeepidemien mi t  besonders feuchten  Jah ren  zutreffend w/~re, dann  
miil3ten nach dieser Zusammenstel lung unter  Verwendung der j/~hrlichen 
Niederschlagsmengen als Kennzeichen der Feuchtigkeitsverh~ltnisse 
einer Zeitperiode die im besonders niedersehIagsreichen Zei t raum yon  
1926--1930 aufgetretenen Grippeepidemien (1927, 1928/29) noch schwerer 
als diejenige yon  1918 gewesen sein, was jedoeh nicht  der Fal l  war. 

Aus den Ausfi ihrungen F. Baurs a ist vielmehr zu entnehmen,  dal~ in 
den letzten Dezennien sich keine rhythmlschen Schwankungen in der 
Kurve  der j/~hrlichen Niederschlagsmengen im Sinne der Bri~c]cnerschen 
Sehwankungen mehr  zeigen. 

Aueh W. K6ppen 3~ hat keine Anzeiehen ffir das Vorhandensein einer 35j~hrigen 
Periode bei seinen Untersuehungen fiber rhythmisehe Schwankungen der mittleren 
Jahrestemperaturen in Mitteleuropa gefunden. K6ppen ~7 weis~ auch auf die in 
den letzten Jahrzehnten eingetretenen abnormen TempcraturverhMtnisse hin, die 
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sich in einer seit 1892 mit einigen Unterbrechungen andauernden, erstaunlichen 
Temperatursteigerung kundtun. 

] )a  s ich diese ~ n d e r u n g e n  der  k l ima t i schen  Bedingungen  der  l e tz ten  
J a h r e  n ich t  in Br/~cIcnersche Pe r ioden  e inordnen  lassen, is t  abe r  auch 
eine Voraussage fiir ein kommendes  F e u c h t i g k e i t s m a x i m u m  oder ga r / /~ r  
eine kommende Epidemie au/ Grund der Wolterschen Anschauungen yon 
der  Bedeu tung  der  35j~hrigen K l imape r iode  ffir die Gr ippeepidemiologie  
nicht m6glich. 

Ffi r  eine exakte Nachpriifung der grSBeren s~kularen Ph~nomene, etwa der 
ebenfalls yon Wolter benannten 200jAhrigen Bri~cknersehen Periode reichen die 
vorhandenen Unterlagen ebensowenig ans wie ffir eine Priifung eines Zusammen- 
hanges zwischen dem zeitlich und 5rtlieh versehiedenen Auftreten der gro/]en 
Seuchen and anderen tellur~sehen, d .h .  geophysikalischen Erscheinungen. Die 
bisher zur Verffigung stehenden statistisch einwandfreien Erhebungen fiber Grund- 
wasserstandsschwankungen, Spiegel~nderung abfluBloser Seen, Sehwankungen der 
j~hrlichen Abflul~mengen groBer Flfisse usw. erstrecken sich noch fiber einen viel 
zu kurzen Zeitraum und kSnnen daher erst sp~ter zu einer Uberprfifung der Wolter- 
schen Ansichten fiber die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit and des Grundwasser- 
standes ffir die Epidemiologie der Grippe herangezogen werden. Anf die Frage 
nach der Bedeutung geophysikalischer, besonders erdmagnetischer Faktoren, die 
yon C. F. l~uchsV schon vor 80 Jahren aufgeworfen worden ist, behalte ieh mirvor ,  
in einer sp~teren Untersuchung zurtickzukommen. 

I n  e inem neueren  Aufsa tz  verweis t  Wolter as auch  auf  ki i rz l ieh ver-  
6ffent l ichte  Un te r suchungen  des Grazer  l~Ieteorologen _~. Travni~ek ~, 
die nach  seiner  Ans ich t  e inen wei teren  Beweis  f/Jr die Ex i s t enz  der  
Briicknerschen K l i m a s c h w a n k u n g e n  dars te l l en  sollen. 

TravniSek a~ tr i t t  jedoch vollkommen nnabhangig und ohne Rficksicht auf das 
Vorhandensein Bri~cknerscher Perioden fiir eine yon ihm zuerst gefundene viel- 
j/~hrige rhythmische Schwankung der mittleren Windgeschwindigkeit als Anzeichen 
noch unbekannter, inneratmosph/iriseher Vorgange ein, welehe die Grundlage der 
vielj~hrigen Klimasehwankungen sein sollen 4~ 

Das TravniSeI~sche ,,S~kularph/~nomen der Windgeschwindigkeit" besagt, dab 
die Windgesehwindigkeit sieh im Laufe yon etwa 30 Jahren rhythmiseh zu- und 
wieder abnehmend ~ndert. Am einfachsten ]~Bt sich das Vorhandensein der S/~kular- 
wellen als Ausd~ck rein inneratmosph~riseher Vorg~nge durch einfache Aus- 
z~ihlung der H/iufigkei~ yon Tagen mi~ Sturm attf Bergstationen zur DarsteUung 
bringen. 

Mit dem gefundenen vielj/thrigen Gang der Jahresmittel der Windgesehwindig- 
keit, welche naeh der Beau/art-Skala subjektiv gesehi~tzt worden war, lint TravniSe~ 
zun~chst nur gezeigt, dab die bisherigen Vorstellungen der Thermodynamik zum 
Verst/indnis dieses Ph~inomens nicht ausreiehen und die innere Beschaffenheit der 
Atmosphere, die nach den 10-Jahresmitteln als konstant ersehien, einer neuen 
Betraehtung unterzogen werden muB. 

Erst die von ibm beschriebenen Erscheinmlgen lassen eine s/~kulare ~nderung 
des mittleren Turbu]enz- oder Seheinreibungszustandes der Atmosph/~re erkennen, 
die als einziger und allgemeiner Vorgang allen Klimaschwankungen, auch den 
JBri~knersehen, zugrundeliegen soll. Es mull jedoch einsehr~nkend darauf bin- 
gewiesen werden, dab da~ Ph/~nomen, dem man in meteorologischen Kreisen mit 
einiger Skepsis gegeniibersteh~, noch nicht iiber ein Jahrhundert veffolgt worden 
ist und daher die Bezeiehnung ,,s~kular" noeh nicht darauf anwendbar ist. 
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Dicses Ph/~nomen kann vielleicht auch Bedeutung fiir die hier auf- 
geworfenen Fragen gewilmen, denn die zeitliche Zuordnung der letzten 
gro•en Grippeepidemien zu der Kurve der s~kularen Schwankungen der 
Windgeschwindigkeit zeigt, dai$ die Grippepandemien in der N/~he der 
Kurvenmaxima der Sturmtage im Gebirge m so z. B. 1918 - -  auftraten. 
Die Ls der Wellen betr/igt im Durchschnitt etwa 30 Jahre und 
stimmt damit ebenfalls mit dem Abstand der letzten drei groilen Seuchen- 
zfige der Grippe iiberein (1857, 1889, 1918}. Wenn derartig enge Ko- 
inzidenzen zwischen dem s/ikularen Ph/inomen der Windgesehvdndigkeit 
und dem Seuchengeschehen bestehen wiirden, so w/ire eine neue Pandemie 
fiir den Zeitraum des n/ichsten Kurvenmaximums zu erwarten. 

W/ihrend Travni~ek 41 das n~chste sakulare Extrem als Minimum fiir die Hoch- 
gebirgsmessungen und als Maximum der Windgeschwindigkeit in der Niederung 
ungefahr fiir 1940 voraussagt, wird das nachste Extrem mit einem Sturmmaximum 
in der H6he vermutlich erst um 1955 roll ausgebildet sein. 

Es daft in diesem Zusammenhang erw/ihnt werden, dab auch die Maxima der yon 
W. ~'. Petersen al ffir seine meteoropathologisch-geomedizinischen Untersuchungen 
herangezogenen Kuive der barometrischen Variabilitgt in den Vereinigten Staaten 
mi~ den Jahren der letzten groBen Grippepandemien zusammenfallen. Das ist aber 
noch kein Beweis dafiir, dab auch die 'n/~chste gr6Bere Pandemio wiederum mit 
dem Maximum der barometrischen Variabilitgt zusammenfallen miiBte. 

Von allen bisher aufgefundenen, nach bestimmten Zeitabsehnitten 
wieder au/tretenden Sehwankungen der meteorologisehen Elemente sei 
in diesem Zusammenhang nur noeh auf den yon W. K6ppen  42 bereits 
1873 entdeekten lll/gj/~hrigen Rhythmus im vielj~hrigen Gang der mitt- 
leren Jahrestemperaturen hingewiesen. Dieses Ph~nomen ist deshalb 
yon besonderer Bedeutung, weft zwischen diesem Zyklus irdischer 
Witterungserscheinungen und der bekannten, gleichlangen Periode der 
Sonnenfleckent/~tigkeit Beziehungen zu bestehen seheinen. 

K6ppen ~ hat in einer kiirzlich ver6ffentlichten neueren Untersuchung diese 
mehrj/ihrige Witterungsperiode ~iederum best/~tigt gefunden und schreib~ zu dieser 
Frage: 

,,Der Zusammenhang dieser kiirzcren Temperaturschwankung mit dam Gang 
der Sormenflecken ist zwar sehr waht~cheinlich, aber nicht zweifellos bewiesen." 
,,Die llj~hrige Periode zeigt sich ja in versohiedenen Erscheinnngen der kosmisehen 
Physik, undes ist m6glich, dal~ auch die Sonnenflecken keineswegs ihre reinste 
_~ul3erung sind" (a. a. O. S. 305). 

Nach F. Baur  a haben die Sonnenflecken selbst welter keinen EinfluB 
auf die irdisehen Witterungsvorg~nge, sie sind nur Begleiterscheinungen 
yon Vorg/~ngen auf der Sonne, mit denen auch die Schwankungen der 
corpuscularen Sonnenstrahlung, der Licht- und W/irmeausstrahlung der 
Sonne im Zusammenhang stehen und durch die  m6glicherweise aueh 
Vorg~nge in der Erdatmosph~re beeinfluBt werden kSnnen. Jedenfalls 
scheint in  der kosmischen 11j~ihrigen Periode ein extraterrestrischer E in-  
flufl auf geophysikalische wie vielleieht auch au] biologische Vorggnge 
auf der Erde zum Ausdruek zu kommen. Fiir die Fragestellung nach dem 
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ze i t l ichen Zusamment re f f en  atmosph/~rischer Ereignisse  und  der  Wieder -  
keh r  yon  Gr ippeep idemien  wird  somi t  eine wei tere  Un te r suchung  der  
ex t ra te r res t r iSchen  Bedingungen  notwendig .  

111. Extraterrestrische Bedingungen. 

Die Bedeu tung  b e s t i m m t e r  extraterrestrischer Bedingungen  fiir  das  
Z u s t a n d e k o m m e n  einer  E inwi rkung  ~iuJ]erer F a k t o r e n ,  wie z . B .  a t -  
mosph~r i scher  Vorg~nge, auf  eine wel twei te  G r ippe ve rb re i t ung  h a t t e  
bere i ts  C. M .  Richter ~9, so erkannt .  Wie  oben angedeu te t ,  sah Richter 
im  Vorherrschen an t i cyc lona le r  W e t t e r l a g e n  auf  de r  1N-Halbkugel n ich t  
die al le inigen Vorausse tzungen  fiir  eine erhebl iche  Ausb re i t ung  einer  
Gr ippeepidemie ,  sondern  b e t r a e h t e t e  sie nu r  d a n n  als  gegeben,  wenn  
diese H o c h d r u c k w e t t e r l a g e n  zu einer  Zei t  niedriger Sola rak t iv i t~ t  auf-  
t r a t en .  

tCichter glaubt derartige Beziehungen mit der yon ihm 4a friiher gefundenen 
und auch yon mehreren Meteorologen 44 behaupteten •orrelation zwischen Luft- 
druckperioden und rhythmischen Schwankungen der Sonnentiitigkeit begriinden 
zu kSnnen. Er weist darauf hin, dal] die grSBten Grippepandemien des ]etzten 
Jahrhunderts, die Pandemie yon 1831--1835 und diejenige yon 1889/90 w~hrend 
einer Zeit abnorm hohen Luftdruckes bei gleichzeitig bestehender sehr niedriger 
Solaraktivit~t abgelaufen sind, w~hrend sonst gewShnlich nach der Regel niedriger 
Luftdruck bei nicdriger Solaraktivitiit zu finden sei. Vor den Epidemien yon 
1831--1835 und 1889/90 habe jedesmal ein Minimum der Sonnenfleckent~tigkeit 
bestanden. Die bestimmenden Faktoren liegen also bier in tier Ausnahme yon der 
Rcgel vor. 

W e n n  m a n  l~ichters Unte r suchungen  en tnehmen  will,  dab  be im Zu- 
s t a n d e k o m m e n  des Einf lusses  ~ul3erer - -  a tmosph~r i seher  - -  F a k t o r e n  
auf  die pandemisehe  Ausb re i tung  der  In f luenza  in  der  W e l t  mit  einer 
Mitwirl~ung extraterrestrischer Bedingungen gerechnet werden muff ,  dann  
is t  j edoch  dabe i  zu beach ten ,  dab  die Bez iehungen  zwischen dem Ablauf  
der  Sonnenf leckenper ioden  und  dem wiederho l ten  Au~tre ten  yon  Gr ippe-  
ep idemien  ke ine  e infachen sind, sondern  wesent l ieh  komplexe r  Na tu r .  

Bisher  is t  es jedoeh im Gegensa tz  zu den  F o r t s e h r i t t e n  der  e x a k t e n  
]qa turwissenschaf ten  fiber die di~'ekten Einwi rk unge n  der  Schwankungen  
der  Solarakt ivi t /~t  auf  ter res t r i sche ,  insbesondere  geophys ika l i sche  Er -  
scheinungen - -  neueres Sehr i f t t um bei  T. und  B. Diill 4~, as __ noch n i ch t  
gelungen,  Aussagen  dar i ibe r  zu treffen,  auf  welchen W e g e n  derar~ige 
genau  b e k a n n t e  ex~raterres t r isdhe Ersche inungen  wie z. B. die Sonnen-  
f leeken auch biologische Wirkungen en t fa l t en  kSnnen.  

B. de Rudder 2 schreibt hierzu: ,,Rhythmen, welchc sich an die Sonnenflecken- 
perioden halten, sind somit wenigstens bis heute im Krankheitsgeschehen des 
)r jedenfalls nicht mit Sicherheit festgestellt, eine weitere grtindliche 
Bearbeitung der l~'age w~re allerdings durchaus wiinschenswert" (a. a. O. S. 41). 

Auch W.F.  Petersen 21 gibt zu, dab bisher noch keine Beobachtungen am Men- 
schen vorliegen, sondern nur ,,ungewisse" epidemiologische Daten. Er  selbst zweifclt 
aber nicht an der biologischen Bedeutung dieser Erscheinungen und ist bemiiht, 
einwandfreies epidemiologisches Material zu dieser Frage beizubringen. 
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Der  R h y t h m u s ,  in  dem die Sonnenf leekent~ t igke i t  yon  e inem Maxi-  
m u m  bis zum fas t  vSl l igen Er lSsehen  der  F l ecken  schwankt ,  be t r~g t  
durchschn i t t l i ch  11 J ah re ,  er  s c h w a n k t  j edoeh  zwisehen 7 und  14 J a h r e n  
unregelm~tl3ig h in  u n d  her.  E r  1s s ieh nach  dem Vorgehen yon R. Wolf 
und  A.  Wolfer mig Hilfe  de r  M o n a t s m i t t e l  der  sog. Sonnenflecken-  
re la t ivzah len  bis zum J a h r e  1749 zur i ickverfolgen und  g e s t a t t e t  infolge- 
dessen, j edwede  Naehpr f i fung  fiber e inen grol~en Z e i t r a u m  vo rzunehmen  
und  die  Wiede rkeh r  eines bes t immten ,  yon  der  Sonnenf l ecken ta t igke i t  
abh~ngigen Ereignisses  (Polar l iehterscheinungen,  e rdmagne t i sehe  StS- 
rungen,  Un~erbrechungen im Kurzwel l enempfang)  auf  de r  E rde  bis zu 
e inem gewissen Grade  vorauszubest immen,  worauf  hier  nich~ n/~her ein- 
gegangen werden  sell. 

Allerdings hnder~ sich der Zyklus der Flecken~Stigkeit, so dab zun/ichst nur 
aml~iherungsweise mit einer durchsclmittlichen mittlerert Langc dcr Sonnenflecken- 
perioden gerechnet werden karm, wie es z. B. such K6ppen a7 bei scincr letzten Unter- 
suchung getan hat. A. Schuster 47 land auf der Grundlage exakter mathematischer 
Untersuehungen Perioden der Solaraktivit~tt zu 4,8, 8,4 und 11,1 Jahren, aus denen 
sich eine gr6Bere Periode yon 33,4 Jahren ergeben soil  Neuerdings hat Schokasto- 
vitsch 48 versueht, periodisehe Schwankungen der Sonnenflecken und der magne- 
tisehen Kraft dcr Erde aufzufinden. Barrels 4~ erseheint jedoch diese elementare 
Suche nach mehrjtthrigen Perioden nicht beweiskrt~ftig. Man muB sich daher bewul3t 
sein, daft schon eine grebe Ungenauigkeit in Kauf genommcn wird, wenn man die 
mittlere L~nge der Fleekenzy~en derartigen Untersuchungen zugrunde legt und 
keine Rficksicht attf die verttnderliche L~nge des einzelnen Fleckenzyklus nimmt. 

Von versch iedenen  Sei ten  s ind  bere i ts  mehr faeh  Versuche un te r -  
n o m m e n  worden,  die rhythmische Wiederkehr yon Seuchen zu den  Sonnen- 
/leckenperioden in Bez~ehung zu setzen. 

:Naeh einem Urteil B. de Rudder ~ sollen derartige Kurvendarstellungen, wie 
etwa diejenigen yon Tschi]ewsky, .Faure und Sardou, yon zum Tell verblfiffend fiber- 
zeugender Wirkung sein. ,,Leider ist vielfach die Art der Feststelhmg nicht nach- 
priifbar und objek~ive Naehprfifungen stehen noch aus oder ftihrten zu wider- 
sprechenden Ergebnissen" (a. a. O. S. 40). /)as gilt besonders ftir die zahlre[ehen 
Ver6ffentlichungen yon Sardou und Faure fiber diese El-age (Schrifttum bei T. und 
R. D~ll ~o). 

Tats~chlieh wirken auch die neuen, yon W.F. Petersen zl auf Grund amerikani- 
scher Statistiken aufgestellten Kurven fiber Todesf~lle an epidemischer Meningitis, 
an Puerpemlsepsis, Tuberkulose u.a .  in Chicago im Zeitraum yon 1860--1936 
aul3erordentlieh fiberrasehend. 

I r a  Gegensatz  zu  den  in  dem g e n a n n t e n  Schr i f t t um angef i ih r ten  
K u r v e n b i l d e r n  andere r  Seuehen,  wie z. B. der  H~uf igke i t  yon  Rfickfal l -  
f ieber,  Pes t  u. a. oder  der  Choleras te rb l ichke i t  in Ind i en  oder  den  K u r v e n  
fiber das  massenweiso Auf t r e t en  von Pf lanzenseh~dl ingen  (Nonnen) zeigen 
]edoeh die K u r v e n  der  I n f l uenzapandemien  zun/~chst weder  ein regel- 
na~Biges Zusammert fa l len  yon  Ep idemieausbr f i ehen  m i t  Sonnenfleeken-  
max ima ,  noch eine regelms W i e d e r k e h r  in e inem 11- Jah res rhy thmus .  
T r o t z d e m  beschre iben  die be t ref fenden A u t o r e n  die vorgefundenen  
Verh/ i l tnisse so, als ob zwisehen dem Ablauf  j eder  Sonnenf leckenper iode  
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und dem Ersche inen  und  Vergehen tier Gr ippeep idemien  einfache und  
u n m i t t e l b a r e  Beziehungen  best i inden.  

A.  L. de Tchijewsky sl glaubt z .B.  aus den yon C. 0. Stallybrafl TM ver6ffent- 
liehten Angaben iiber eine rund 10j/~hrige Periode der Grippeepidemien in den 
letzten 130 Jahren in England entnehmen zu kSnnen, dab diese Epidemien ,,ent- 
weder genau auf die Maximaepoehen odor aber auf die Epochen der l:[eranreifung 
der Maxima fielen, aber niemals auf die Minima des Sormenfleekenrhythmus". 
StaUybrafl selbst hat nicht an eine Koinzidenz mit Sonnenfleckenmaxima gedaeht. 

H. H. Kritzinger 5~ nimmt aul]er den in den llj/thrigen Rhythmus eingeordneten 
Sehwankungen des Epidemievorbmmmens eine Periode yon 90 Jahren an, naeh tier 
sieh besonders sehwere, yon einem Massensterben begleitete Epidemien ereignen sollen, 
wie sie naeh ihm in den Jahren !647, 1737, 1826 und 1918 beobachtet worden seien. 
Allerdings scheint auch diese Behauptung nicht dureh einen zahlenm~BigenVergleieh 
der versehieden groBen Sterblichkeit der einzelnen Epidemien gestiitzt zu werden. 

Da aueh gewisse andere terrestrisehe Erscheinungen, fiir die gleiehfalls eine 
Abh~ngigkeit yon den Sonnenfleeken angenommen wird, nicht genau mit dem 
jeweiligen Sonnenfleckenmaximum zusammenfallen, sondern etwas vorher oder 
versp~tet eintreten, glaubt z . B . H . H .  Kritzinger s~ die Hypothese vertreten zu 
kSnnen, dal] auch die epidemische Grippe nicht zur Zeit eines Maximums anschwillt, 
sondem da$ sie den H6hepunkt ihrer pandemischen Ausbreitung kurz vor dem Ein.  
treten des Maximums erreicht, die epidemischen Erkrankungen zur Zeit desselben 
abflauen und mit dem Riickgang der Erscheinungen auf der Sonne nach dem 
Fleekenmaximum nochmals ansteigen kfnnen. 

Zu ganz ~hnliehen Sehlul~folgerungen kommt auch A . L .  de Tchi]ewsky ~I. 
Grippeepidemien zeigen naeh ihm die Tendenz, 2,3 Jahre vor oder 2,3 Jahre nach 
dem Maximum der Sonnenfleckent/itigkeit einzusetzen. Die Dauer einer Epidemie 
innerhalb eines llj~hrigen Fleckenzyldus bel/~uft sieh durchsehnittlieh auf 4 Jahre. 
Die 2. Welle ist durch einen Zeitraum yon durchsehnittlich 3 epidemiefreien Jahren 
yon dem Ende der 1. Welle, der eigentlichen Pandemie, getreImt. ,,Demgem/il~ 
daft ungef/~hr 3 Jahre nach dem Minimumstand der Sonnent~tigkeit die 1. Welle 
einer Epidemie erwartet werden. Die 2. und 3. Welle iiberdecken bereits die nach 
dem Maximum folgenden Jahre, sie fallen somit auf die Senkung des fleckenbilden- 
den Prozesses." 

Diese Un te r suchungen  s t i i tzen sich jedoch  ebenfal ls  anf  ke in  s ta t i s t i sch  
e inwandfre ies  Mater ia l ,  sondern  s ind ledigl ich auf  Grund  der  h is tor isehen 
A n g a b e n  yon  Haeser  5~ und  Hirsch  36 vorgenommen  worden,  yon  denen  
fibrigens 10 verschiedene  J a h r e s a n g a b e n  yon  Ep idemieausbr f i chen  un- 
ber i ieks ich t ig t  bl ieben,  well  sie angebl ich  keine  aul lergewShnl ichen Er -  
scheinungen dars te l len  sollen, sondern  wi t t e rungsbed ing te  Saison- 
erscheinungen.  Solange jedoeh  n ich t  verg le ichbare  zahlenm/~$ige An-  
gaben,  e twa  die j~hrl iche Erkrankungsh/~uf igkei t  oder  die S te rb l ichke i t  
an  In f luenza  in  versch iedenen  Ls  der  Erde ,  zur  Verf i igung stehen,  
aus  denen die  verschieden s t a rke  Extensitdit und InlenMtdit der  e inzelnen 
Ep idemien ,  ihre untersehiedl iche  Dauer  und  ihre unterschiedl iche  A u s .  
breitung fiber die Erdoberfl/~ehe e n t n o m m e n  werden  kann ,  is t  es miiBig, 
de ra r t ige  t t y p o t h e s e n  wie die oben genann ten  einer h in re ichend  ve r t r e t -  
ba ron  Nachpr i i fung  unterz iehen  zu wollen. 

D i e  vor l iegenden his tor ischen A n g a b e n  re ichen hSchstens  fiir  die 
Fes t s t e l lung  aus,  dab  die H6hepunk te  der  wel twei ten  Verb re i tung  der  
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Influenza nieht mit den Maxima der Sonnen/lec]cenffitigkeit zusammen- 
/allen. Da auch vorls noeh keine sicheren Zusammenh~inge zwischen 
bestimmten wiederkehrenden ~imderungen der GroBwetterlage oder 
bestimmten klimatischen, geophysikalischen oder luftelektrischen St6- 
rungen - -  sei es in der Troposphere, Stratosphs oder in der Ionosph/~re - -  
und dem rhythmischen Ablauf der Sonnenflecken bekannt sind, denen 
ein rhythmisches Verhalten der Grippeepidemien zugeordnet werden 
k6nnte, fehlt vorl/iufig jeglieher Anhaltspunkt ffir einen ErkI~rungs- 
versuch der vermuteten Koinzidenz zwischen dem solaren Rhythmus 
und den genannten biologisehen Erscheinungen auf der Erdoberfl~ehe. 

Der ,,biolrope Faktor" (de Rudder ~4) bleibt also aueh in diesem Falle 
zuns noch v611ig unbekannt. 

In  den Perioden der Sonnent~itigkeit scheint gewissermaBen nur eine 
lcosmische Uhr sichtbax zu werden, nach der bestimmte Vorgs auf der 
Erde - -  wie eben auch die immer wiederkehrenden Epidemien der Cholera, 
Influenza usw. - -  rhythmisch ablaufen und nach der man also aueh diese 
Vorg~nge voraussagen kann. 

Es sei an dieser Stelle anf die ausgedehnte statistisehe Untersuchung 
yon T. und B. Diill 5~ verwiesen, denen bei ihren Berechnungen fiber einen 
m6glichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten yon Caleiumfloeken 
auf der Sonne und der allgemeinen Sterbliehkeit aufgefallen wax, daft die 
Obersehreitung des 3fachen mittleren Fehlers stets bei der In/luenza- 
Sterblichlceit am gr6flten .war, die bekanntlich.auch die Sterbliehkeit fast 
aller anderen Todesursachen automatisch erhSht und so den allgemeinen 
SterblichkeitsfiberschuB in den einzelnen Jahren bedingt. Nach T. und 
B. Di~ll deutet  d ieseTa tsache  auf die MSglichkeit bin, dai~ ,,irgend- 
welehe Influenzaepidemien in dem genannten Zeitraum" - -  d. h. in den 
JaJaren 1921--1934 - -  ,,mit erhShter Sonnenti~tigkeit zusammenfielen" 
(a. a. O. S. 214). Sie bezeichnen es als aul]erordentlieh wfinschenswert, 
diese fiir die Seuchenforsehung so wiehtige Frage yon epidemiologischer 
Seite nachzuprfifen. Solange derartige Nachprtifungen noeh fehlen, 
mfissen wir alle bisher verSffentlichten ,,Feststellungen" fiber Zusammen- 
hange zwisehen Sonne und Auftreten yon Epidemien nur als Vermutungen 
ohne jede Beweiskraft ansehen. 

Die Untersuehungen fiber die Sehwankungen der Sonnenstrahlung 
selbst~ d .h .  also der Energiezufuhr zur Erde (Ver/~nderliehkeit der sog. 
Solaxkonstanten), welche mit wahrseheinlioh gr6Berem Erfolg zur L6sung 
dieser Frage herangezogen werden mfiBten, erstreeken sich bisher leider 
fiber einen noeh zu kurzen Zeitraum und lassen daher Sehlfisse noeh 
nieht zu. 

Die ausfiihrliehe Wiedergabe der Angaben Tchi]ewskys an dieser 
Stelle dfirfte jedoch dureh eine Priifung der M6glichkeit einer praktischen 
Anwendung dieser tIypothese gerechtfertigt werden. Als letzte heitige 
Grippeepidemie in Europa, die viele Opfer gefordert habe, bezeichnet er 
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in seiner  1927 verSffent l ich ten  Arbe i t  51 diejenige des Jah res  1927, nach-  
dem bere i ts  1926 eine bet r i icht l iche  Gr ippeep idemie  geherrseht  habe .  
Nach  seiner damal igen  Voraussage  dur f te  ,,urn das  J a h r  1932 he rum 
der  Anfang  der  2. Wel le  der  Gr ippeep idemie  w/~hrend der  ]aufenden 
Sonnenper iode  e r w a r t e t  werden" .  Diese bere i t s  1927 vorhergesag te  
Ep idemie  begann  naeh  W .  R i m p a u  54 tats/~chlich im Sep tember  1932 
im si idl iehen R a u m e  der  Vere in ig ten  S t a a t e n  yon  Nordamer ika ,  dureh-  
zog im Dezember  E n g l a n d  u n d  Wales ,  gr i l l  im J a n u a r  1933 naeh  I r l a n d  
a n d  Deu t sch land  fiber u n d  durchzog im F e b r u a r  1933 wei tere  L~nder  
Eu ropas  (Dis Schweiz, Ung'~rn, Spanien)  und  Ostasiens.  

Nach einem 1934 verSffentllchtcn Urteil H. ~eichels 55 kann dicse Voraussage 
kaum als eindeutig cingetroffcn gclteu: ,,'War auch die Wcllc, wclche slch vom 
Oktober 1932 an vom Westen her fiber den amcrikanischen Kontinent bis nach 
Mittclcuropa verfolgen 1/iBt, stellcnweise, bcsonders in England mid auch in einigcn 
deutschen GroBst/idten grSf~er als die der unmittelbar vorausgehendcn Jahre, so 
doch nicht wirklich/ihnlich grol3 und schwer wie die Wellcn yon 1889 und 1918 und 
sogar entschieden minder bedeutend als der Grippezug des Jahres 1928/29, der 
yon Ostasien fiber Arnerika nach Europa gegangen zu sein scheint". 

~eichel fibcrsieht, dal~ mit der angegebenen uud eingetroffcncn Voraussage 
einer Epidemic auf Grund eincs angenommenen rhythmischen Verhaltcns der Seuche 
noch keine Prognose hinsichtlich der Intensitiit, m i t  dcr die Epidemic auftritt, ver- 
bunden ist, derm diese hat wahrschcinlich noch ganz andere Bedingmlgen zu berfick- 
sichtigen als lediglieh eine rein zcitliche Voraussage ciner rhythmischcn ~Viederkehr. 
Zudem iehlt bisher noch jeder zahlenmal~ige Vergleich, aueh zwischen den gcnannten 
Epidemien der Jahre 1928/29 und 1932/33, deren vermutete unterschiedliche Inten- 
sit/it und Extensit/it wok[ vorwicgcnd landschaftlich bedingt war. 

Die Epidemic des strengen Winters 1928/29 1/il]t sich auBerdem ganz im Silme 
dieser Hypothese als 2. Welle in die 2, 3 Jahre vor dem Sonnenfleckenmaximum 
yon 1928 beginnende Reihe yon Grippeepidemien einordnen, als deren 1. Welle 
die Epidemic yon 1925/26 und deren letzte Wellc das Grippejahr 1931 angesprochen 
werden kSnnen; sic f/illt also bereits in den Zeitraum der abnehmenden Flecken- 
periode. 

, ,Die n/~chstfolgende Gr ippeep idemie  di i r f te  1936--1938 auf t re ten ,  
vorausgesetz t ,  dab  das  Min imum der  Sonnent/~tigkeit  1933--1934,  das  
M a x i m u m  ]939- -1940  s t a t t f i nden  wi rd . "  Das  Min imum der  l e t z t en  
F leckenper iode  wurde  in de r  zwei ten  tt/~lfte des J a h r e s  1933 beobach te t ,  
das  M a x i m u m  is t  zur  Zei t  dieser Niederschr i f t  noch n ieh t  erre icht .  N a c h  
den  heu te  vor l iegenden Ber ich ten  aus  al len Teilen der  Wel t ,  die an  
andere r  Stelle sp/~ter zusammenfassend  beschr ieben werden  sollen, i s t  
die Gr ippe  im J a h r e  1936 wieder  ep idemisch  in wel te r  Verb re i tung  auf-  
getre ten,  im M/~rz 1936 bere i ts  in  wei ten  Gebie ten  der  Sowje tun ion ,  
sei t  Ok tober  und  N o v e m b e r  1936 in Deutsch land ,  sei t  J a n u a r  1937 
in Eng land ,  D/~nemark, Schweden,  F inn l and ,  im F e b r u a r  und  M/~rz in 
Polen.  Der  folgende W i n t e r  1937/38 verl ief  fas t  ausnahmslos  ohne  
H/~ufung yon  Gr ippee rk rankungen  und  b raeh te  auch keine Ste igerung 
der  S terb l ichkei t .  Die 2. Wel le  dieser  l e t z t en  P a n d e m i e  wiirde auch  
ers t  im A b s t a n d  yon  3 J a h r e n  nach  dem E n d e  tier 1. Welle ,  also erst  
im Sp/ i twin ter  1940 zu erwaxten sein. Der  oben erw/~hnte 2j/~hrige 
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Rhythmus 1ABt jedoch aueh fiir den kommenden Winter 1938/39 eine 
erneute, wenn aueh vielleicht geringere Zunahme an Grippeerkrankungen 
vermuten. 

,Wenn diese Epidemie keine Rfiekfallwelle im Zeitraum 1940--1949 
haben wird, so dar/ die n/ichste folgende Epidemie mit grSBter Wahr- 
scheinlichkeit 1948--1949 erwartet werden" (a.a.O. 51a, S. 535). 
Dieser Zeitpunkt, der sich allerdings je naeh dem Eintritt des n/~ehsten 
Maximums und Minimums des la~ufenden l~leckenzyklus noch etwas 
verschieben kann, fi~llt mit dem oben angegebenen Zeitr~um yon 1945 
bis 1955 zusammen, in we]ehen nunmehr alle hier besprochenen Prognosen 
den Ausbrueh einer neuen groBen Pandemie verlegen. 

Leider verffigen wir vorl/~ufig, wie ieh zu zeigen versueht habe, noch 
nieht fiber M6gliehkeiten, derartige epidemiologische Prognosen auf 
ihre Treffsicherheit naehzupriifen. Erst der Eintritt eines vorausgesagten 
Ereignisses ]/~Bt die Prognose eines weiteren, folgenden Ereignisses 
sieherer erscheinen, wie z. B. die eingetroffenen Prognosen der Epidemien 
yon 1932/33 und 1936/37 beziiglieh einer kommenden Epidemie in 
den Jahren 1948--1949. Jedoch liegt im Eintreffen einer Vorauss~ge 
noeh kein Beweis ffir die Richtigkeit der zugrunde gelegten Hypothese. 

Die Voraussetzung ffir jede weitere epidemiologische Arbeit fiber die 
Prognose einer kommenden Grippepandemie liegt vielmehr in der Bereit- 
stellung einwandfreien statistisehen Materials fiber Erkrankungsh~ufig- 
keit in der BevSlkerung, fiber Sterbliehkeitsverb~ltnisse w/~hrend und naeh 
der Epidemie, fiber den zeitlichen Ablauf und die r/~umliche Ausdehnung 
der einzelnen WeIlen. Erst dann wird der Versuch erfolgversprechend 
sein, die einzelnen Epidemien untereinander zu vergleiehen und - -  nach 
dem Vorbfld der obengenannten Bemfihungen - -  ihr Verhalten im Laufe 
eines gr6l]eren Zeitraumes, etwa eines Jahrhunderts, bestimmten, 
rhythmiseh ver]aufenden terrestrischen oder extraterrestrischen Er- 
scheinungen zuzuordnen. Der Preis ffir diese epidemiologische Forschungs- 
aufgabe wird die gesieherte Prognose kommender Epidemien sein! 

Zusammen/assung. 
1. Von einer Periodizit~t der Grippeepidemien kann nur im Sinne 

eines rhythmisehen Verhaltens der einzelnen Epidemien gesprochen 
werden. 

2. Die im Seuchengeschehen der Grippe in den letzten 200 Jahren 
angetroffenen l~hy~hmen zeigen - -  ~hnlich den in der GroBwetter- 
forsehung beobaehteten rhythmisehen Erscheinungen - -  wechselnde 
Periode~ll~ngen. Dutch dieses Verha|ten werden die Voraussetzungen 
fiir eine Vorhersage einer kommenden Grippeepidemie sehr ersehwert. 

3. Anhaltspunkte fiir die Behauptungen Wolters, dab der Rhythmus der 
epidemischen Verbreitung der Grippe den Sehwankungen zwischen fiber- 
wiegend feuehten und fiberwiegend trockenen Jallren (sog. Briicknersehe 
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K l i m a s c h w a n k u n g e n )  folge,  l i e~en  s ieh aus  e iner  m e d i z i n g e s c h i c h t -  
l i chen  ~ b e r s i c h t  f iber  die  E p i d e m i e n  der  l e t z t e n  2 J a h r h u n d e r t e  nicht 
g e w i n n e n .  E i n e  V o r a u s s a g e  e iner  k o m m e n d e n  E p i d e m i e  i s t  au f  G r u n d  
de r  Wolterschen A n s c h a u u n g e n  n i e h t  mSgl ich ,  da  s ich die  Ver~ inderungen  
der  k l i m a t i s c h e n  Verhi~ltnisse d e r  l e t z t e n  J a h r e  n i c h t  m e h r  in  Bri~cIcner- 
sche P e r i o d e n  e i n o r d n e n  ]assen. 

4. D ie  A n g a b e n  des  S c h r i f t t u m s  f iber  Z u s a m m e n h ~ n g e  des  r h y t h m i -  
schen  V e r h a l t e n s  de r  Seuehenzf ige  der  G r i p p e  m i t  t e r r e s t r i s c h e n  u n d  
e x t r a t e r r e s t r i s c h e n  E r s c h e i m m g e n  l a s sen  e ine  g e n a u e  N a c h p r f i i u n g  so lange  
n i c h t  zu,  als  n o e h  zah lenms  U n t e r l a g e n  f iber  die  v e r s c h i e d e n  s t a r k e  
I n t e n s i t i i t  de r  e inze lnen  E p i d e m i c n  fehlen .  D ie  MSgHchke i t  e ine r  p r a k t i -  
s chen  A n w e n d u n g  d e r a r t i g e r  I - Iypo thesen  f i i r  e ine  V o r a u s s a g e  e ine r  
k o m m e n d e n  E p i d e m i c  mul~ desha lb  h e u t e  n o e h  aIs ge r ing  b e z e i c h n e t  
werden .  L e d i g l i c h  die P r o g n o s e  d e r  l e t z t e n  b e i d e n  E p i d e m i e n  y o n  1932/33 
u n d  1936/37, we lche  i m  J a h r e  1927 au f  G r u n d  der  H y p o t h e s e  y o n  de r  

" K o i n z i d e n z  des  r h y t h m i s c h e n  Au~t re t ens  y o n  G r i p p e e p i d e m i e n  m i t  d e m  
jewe i l igen  Z y k l u s  de r  S o l a r a k t i v i t ~ t  ges te l l t  w u r d e ,  is~ e inge t ro f f en .  
N a c h  dieser  t I y p o t h e s e  i s t  die  n~ehs t e  grSBere  E p i d e m i e  m i t  g rSBte r  
W a h r s e h e i n l i c h k e i t  ffir  1948/49 zu  e r w a r t e n .  
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