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festgesetzt werden; diese Festsetzung
h�hungen vorsehen.

Art. 5. Der Erbpachtvertrag bedarf der gerichtlichen oder nota-
riellen Beurkundung und muss bestimmen:

1. die Lage und Gr�sse der Grundst�cke.
2. die Dauer des Erbpachtrechtes.
3. die Gegenleistung des Erbp�chters; insbesondere wenn ein

Erbpachtzins vereinbart wird, die H�he desselben und die
Zahlungsbestimmungen.

4. die Verteilung der Pflichten hinsichtlich der �ffentlichen Lasten
und Abgaben, der Instandsetzung und Versicherung der Ge-
b�ude, der Hagelversicherung, des Wiederaufbaues der Ge-
b�ude im Falle der Zerst�rung durch Brand oder ein sonstiges
Ereignis.

kann Ver�nderungen, auch Er-

den, in welchem f�r das Erbpachtrecht stets ein besonderes Grund-
buchblatt von Amts wegen anzulegen ist.

Art. 6. Der Aufnahme in den Erbpachtvertrag und der Eintra-
tung in das Grundbuch bed�rfen Vereinbarungen:

1. �ber Beschr�nkungen des Erbp�chters in der Verwendung
der Grundst�cke und der Geb�ude und �ber sonstige Ver-
pflichtungen welche von ihm oder von dem Grundeigent�mer
ee den in Art. 5 Ziff. 3 und. 4 genannten, zu �bernehmen
sind.

2. �ber die Folgen, welche den Erbp�chter treffen, wenn er eine
seiner Verpflichtungen (Art. 5 Ziff. 3 und 4: Art. 6 Ziff. 1)
nicht erf�llt, insbesondere �ber aufl�sende Bedingungen.

3. Ueber eine Entsch�digung des Erbpachtberechtigten im Falle
der Beendigung des Erbpachtrechtes.

4. �ber Vorkaufsrechte.
Sonstige Vereinbarungen m�ssen in dem Erbpachtvertrage auf-

genommen und in das Grundbuch eingetragen werden, wenn sie f�r
den Rechtsnachfolger wirksam werden sollen.

Art. 7. Das Erbpachtrecht kann nur zur ersten Stelle aus-
schliessenden Ranges eingetragen werden.

Wenn die belasteten Grundst�cke zugunsten von �ffentlichen
Lasten oder von sonstigen Anspr�chen, welche den eingetragenen
Rechten im Range vorgehen (ZVG. $ 10), im Zwangswege versteigert
werden, so bleibt das Erbpachtrecht ohne Anrechnung auf das Meist-
gebot bestehen.

Art. 8. Der Erbpachtzins ist eine Reallast im Sinne des $ 1105
BGB. Der Vorbehalt in Art. 115 EG. z. BGB. findet auf diese Real-
last keine Anwendung. Das gleiche gilt von Reallasten, die auf Grund
Wu 5 Ziff. 4 oder von Art. 6 Ziff. 1 dieses Gesetzes eingetragen
werden.

Art. 9. Der Erbpachtzins bleibt in der Zwangsversteigerung
auch dann bestehen, wenn er nicht in das geringste Gebot auf-
genommen ist.

Art. 10. Wegen Verzuges in der Bezahlung des Erbpachtzinses
kann das Erl�schen des Erbpachtrechtes nur f�r den Fall vereinbart
werden, dass der Zins f�r mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre
r�ckst�ndig wird.

Art. 11. Erbpachtrechte k�nnen von �ffentlichen Anstalten und
von Kreditanstalten ieder Art, insbesondere auch von Hypotlieken-
banken und Versicherungsunternehmungen auch dann beliehen wer-
den, wenn M�ndelsicherheit erforderlich ist, jedoch nur

a) unter der Voraussetzung, dass der Hypothek (oder Grund-
Grundschuld) nichts als der Erbpachtzins� vorausgeht;

b) in der Form einer Tilgungshypothek, deren Tilgung plan-
gem�ss sp�testens mit dem vierten F�nftel der Erbpachtzeit
abl�uft;

c) wenn die Beleihung nicht zwei Drittel des nachhaltigen Er-
tragswertes der Grundst�cke �bersteigt;

d) im Falle des Vorganges von Erbpachtzins so, dass die nach
dem Beleihungswerte zul�ssige Darlehenssumme um den
Kapitalswert des Erbpachtzinses gek�rzt wird.

Art. 12. Bei Erl�schen des Erbpachtrechtes fallen die Bauwerke
an den Grundeigent�mer.

Mangels anderer Vereinbarung ist dem Erbp�chter eine Ent-
sch�digung in der H�he von zwei Dritteilen des vorhandenen Bau;
wertes zu leisten.

Art. 13. Wenn dem Erbp�chter bei Beendigung des Erbpacht-
rechtes nach Gesetz oder Vertrag eine Entsch�digung f�r die Bau-
werke geb�hrt, erstrecken sich die Pfandrechte und andere ding-
liche Rechte an dem Erbpachtrecht auf die Entsch�digung.

Art. 14. Die Inhaber von Fideikommissen, Stamm- und Lehen-
gx�tern k�nnen an ihren Grundst�cken ohne Zustimmung ihrer Agnaten
Erbpachtrechte begr�nden.

Art. 15. Die zur Bestellung des Erbpachtrechtes nach $ 873 BGB.
erforderliche Einigung des Eigent�mers und des Erwerbers muss bei
gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor dem Grundbuchamte er-
kl�rt werden.

Art. 16. F�r das Erbpachtrecht gelten (die sich auf Grundst�cke
beziehenden Vorschriften. Die f�r den Erwerb des Eigentums und
der Anspr�che aus dem Eigentum geltenden Vorschriften finden auf
das Erbpachtrecht entsprechende Anwendung.

Das Erbpachtrecht kann nicht durch Verzicht
werden.

(Schluss folgt.)

aufgehoben

Ueber die Pathogenese der Salvarsantodesf�lle bei

Schwangeren.

Bemerkungen zu der Arbeit von Wechselmann.

Von Prof. L. v. Zumbusch.

In dieser Wochenschrift (1916 Nr. 21) sprach ich die Ansicht aus,
dass die Gravidit�t nur dann ein Gefahrsmoment bei Salvarsanbehand-
lung darstelle, wenn die Nieren ver�ndert sind. �,

Wechselmann (ebenda 1917 Nr. 11) bestreitet diese An-
sicht und erkl�rt, tats�chlich seien die Todesf�lle bei Schwangeren
auffallend h�ufig. .

Als Beleg f�hrt er an, dass Tomaschewskvy unter
10 Frauen 5, Meirowsky und Kretzmer unter 26 Frauen
5 Schwangere aufz�hlen. Er reduziert. Verschiedenes anf�hrend,
die Zahl der in der ersten Statistik in Betracht Kommenden auf 8,
in der zweiten auf 14. Ausserdem bringt er noch 4 F�lle (beobachtet
von Zumbusch, Gr�n, Gr�ff, Fr�hwald)

Im ganzen bringt er also eine Reihe von 9 F�llen, denn die von
Tomaschewsky und die von Meirowsky und Kretzmer
sind dieselben.

Von diesen 9 F�llen hatten 3 (Ravaut-Dreyfus, M�ller,
Gr�ff). Nierenver�nderungen, im letzten Fall wurde allerdings ver-
mutet, sie seien zum Teil postmortal entstanden.

Der Fall Klienebergers macht den Eindruck, als ob durch
die auch schon nicht anstandlos vertragene geradezu riesige Dosis
im Anfang der Kur (1,2 Salvarsan, eine Woche vorher 0,2) eine Art
anaphylaktischer Zustand eingetreten w�re; doch sei hier auf wei-
tere Er�rterung der Frage nicht eingegangen, ich will mich auf die
Zahlen beschr�nken.

Schalten wir die F�lle mit Nierenver�nderungen und den von
Klieneberger aus, so bleiben 5, mit ihm 6 F�lle �brig. Be-
denken wir, dass die Zahl der schwangeren Patientinnen, speziell an
dermatologischen Kliniken, doch eine recht bedeutende zu sein pilegt,
dass weiterhin viel mehr M�nner als Frauen mit Salvarsantod publi-
ziert sind (Meirowsky undKretzmer 100 gegen 26), so scheint
die Bedeutung der Gravidit�t nicht allzu gross. Auch m�chte
ich sagen, dass eine so kleine Zahl von F�llen und eine so unvoll-
st�ndige Statistik, wie wir sie �ber diese Frage besitzen, kaum zu-
lassen, sichere Schl�sse zu ziehen. Besonders m�chte ich auch
darauf aufmerksam machen, dass es gerade in der Schwangerschaft
von gr�sster Wichtigkeit f�r Mutter und Kind ist, dass energisch be-
handelt wird, und dass es vielleicht nicht von Nutzen ist, hier ab-
zuschrecken.

B�cheranzeigen und Referate.

Die Tuberkulose der Haut. Von Dr. med. F.Lewandowsky-
Hamburg. Mit 115 zum Teil farbigen Textabbildungen und 12 farbigen
Tafeln. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1916. 330 Seiten.
Preis 22 M., geb. 25.20 M.

E ewand owsky, ein Sch�ler Jadassohns, hat uns eine
vortreffliche Monographie der Hauttuberkulose beschert. die sich
dem grundlegenden Werke seines Lehrers, �die Tuberkulose der
Haut� in Mraceks Handbuch, 1906, w�rdig an die Seite stellt.
Wenngleich naturgem�ss die Forschungen der letzten Zeit, vom Jahre
1906 an (bis 1914), besondere Ber�cksichtigung gefunden haben,
namentlich in dem sehr guten Kapitel �ber �die Bedeutung der Im-
munit�t f�r die Pathogenese der Hauttuberkulose�, ist Lewan-
dowskys Monographie nichts weniger als eine einfache Fortsetzung
des Jadassohnschen Werkes: als Bestandteil des Sammelwerkes
�die Tuberkulose� in der �Enzyklop�die der klinischen Medizin� wendet
sich Lewandowskys Arbeit in erster Linie an die praktischen
Aerzte, denen der Verfasser in einem allgemeinen und in einem spe-
ziellen Teil ein ersch�pfendes und in sich abgeschlossenes Bild der
Hauttuberkulose in ihren verschiedenen Erscheinungsformen entwirft;
ein umfangreicher III. Teil bespricht eingehend die therapeutischen
Fragen. F�r den Dermatologen besonders wertvoll ist Lewan-
dowskys Darstellung der �exanthematischen Formen der Hant-
tuberkulose� (Lichen scrofulosorum, papulo-nekrotische Tuberkulide,
Erythema induratum usw.), sowie das Kapitel �ber die �Krankheiten,
deren tuberkul�se Aetiologie noch unsicher ist�. Aber keineswegs nur
der Dermatologe, vielmehr jeder, der sich mit dem Studium der
Tuberkulose eingehender besch�ftigt, wird gut daran tun, sich mit
den Darlegungen und Auseinandersetzungen Lewandowskys
vertraut zu machen. Zahlreiche gute Abbildungen erl�utern den Text.
Ausdr�ckliches Lob verdienen die gut wiedergegebenen histologischen
Zeichnungen von Fr�ulein Davida Jadassohn. Jesionek.

E. Stierlin: Klinische R�ntgendiagnostik des Verdauungskanals.
Wiesbaden 1916. J. F. Bergmann. Mit 709 Abbild. 584 Seiten.
Preis 30 M. E = i

. Dem verdienstvollen Werke liegt das Material der chirurgischen
Universit�tskliniken Basel und Z�rich zugrunde (de Quervain und
Sauerbruch haben das Vorwort dazu geschrieben). Es soll in
erster Linie den. chirurgisch t�tigen Aerzten, besonders denen von
Provinzspit�lern, denen kein Berufsr�ntgenologe zur Verf�gung steht,
zur Anleitung dienen, und ist auch sonst f�r jeden gedacht, der sich


