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Vorwort zur ersten Auflage. 
Wegleitend fiir dieses Buch ist der Gedanke, daB menschliche Konsti

tutionslehre nur im innigsten Zusammenhang mit den Erfahrungen 
iiber Konstitutionen auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften 
richtig dargestellt werden kann. Darum ist einer eingehenden natur
wissenschaftlichen Betrachtungsweise in allen hier aufgeworfenen Pro
blemen der gr6Bte Raum gewahrt worden. 

lch empfinde es schmerzlich, daB die Medizin viel zu sehr, und wie 
mir scheint, immer starker von Botanik und Zoologie sich entfernt 
und glaubt, ihre eigenen Wege gehen zu k6nnen. 1m Gegensatz zu 
friiheren Dezennien interessiert sich der Mediziner heute recht wenig 
dafiir, welche Vorstellungen sich die Naturwissenschaften iiber Konsti
tutionen und Neuentstehungen in der Natur machen. 

Diese Trennung kann nicht gut sein und muB sofort zu groBen lrr
tiimern in der Betrachtung menschlicher Konstitutionen fiihren. Das 
laBt sich in den medizinischen Werken der neuesten Zeit durch zahl
reiche Beispiele belegen. 

Aber auch die Naturwissenschaftler kiimmern sich gleichfalls recht 
wenig um das reiche Tatsachenmaterial, das aus medizinischen Be
obachtungen stammt, und das zum Teil glanzende Dokumente enthalt, 
weil die Analyse menschlicher Konstitutionen in mancher Hinsicht auBer
ordentlich viel feiner und ausgedehnter durchgefiihrt werden kann als 
die Priifung in den Naturwissenschaften. Der hohe Stand der medizi
nischen Untersuchungsmethodik und die viel gr6Bere Differenzierung 
der Art homo sapiens, erklart das. So k6nnen wir heute durch die Spalt
lampenuntersuchung den Star auf ganz verschiedene Arten von Linsen
triibungen mit v6llig selbstandiger Genese zurUckfiihren und scheinbar 
Einheitliches in biologisch und konstitutionell ganz verschiedenes 
zerlegen, und in der feineren Zellmorphologie der roten Blutzellen finden 
wir den Weg, die Anamien in vollstandig verschiedene Typen zu trennen. 

lch habe daher den Wunsch, es m6chten meine hier vorliegenden 
Ausfiihrungen, die ich seit einer Reihe von Jahren in Vorlesungsform 
gehalten habe, ein Bindeglied bilden zwischen Naturwissenschaften 
und Medizin, aus dem beide Teile eines unteilbaren Reiches Anregungen 
und Wissen sch6pfen. 

Die eingehende Beschaftigung mit Naturwissenschaften, insbeson
dere mit Botanik, seit meiner Jugend und die stete Fortfiihrung dieser 
Studien erlauben es mir, viele eigene, namentlich botanische Beobach
tungen, als Beispiele meinen Schilderungen einzureihen. lch habe 
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stets das Empfinden, daB nur das, was man selbst gepriift und selbst 
erlebt hat, ganz festen Boden fUr die kritische Beurteilung schafft. 

Der Charakter des Buches ist ein personlieher. Deswegen sind meine 
eigenen botanischen und medizinisehen Arbeiten oft zitiert; nicht etwa, 
daB nicht andere Beobachtungen ebensogut verwendet werden konnten, 
sondern deswegen, weil diese letzteren fiir mich nieht den gleiehen 
Grad der Sieherheit in der Beurteilung des Beobaehteten enthalten: 

Die hauptsachlichsten Gesetze der Vererbung und der zytologischen 
Forschung in den Vererbungsfragen muB ich als bekannt voraussetzen. 
Eine Wiederholung hatte den Umfang des Buches zu sehr vcrgroBert, 
was ieh durchaus vermeiden wollte. 

Die Unvollstandigkeit und Ungleichheit meiner Darstellungen kenne 
ieh sehr wohl. Fiir jede Kritik und fUr jeden Hinweis zu einem weiteren 
Ausbau der Ziele, die dieses Bueh verfolgt, bin ich dankbar. 

Z ii ric h, den 1. Marz 1927. 

o. NAEGELI. 

Vonvort zur zweiten Auflage. 
In den 7 Jahren seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind die 

hier erorterten Probleme der Konstitution und der Vererbung in auBer
ordentlich weite Kreise hineingedrungen, und vor allem hat auch die 
medizinischc Wisscnschaft sieh mit diesen Fragen weit eingehender 
beschaftigt, als dies seit langen Dezennien der Fall gewesen ist. Ich halte 
es daher fiir richtig, das vorliegende Werk in etwas erweiterter Gestalt 
neu aufzulegen. Dabei will ieh die feste Grundlage aller dieser Probleme, 
die naturwissensehaftliche Basis, noeh fester in den V ordergrund stellen 
als bisher; denn das ist gegeniiber den vielfaeh noch vollkommen ver
schwommenen Ansichten und Auffassungen in diesen Fragen notiger 
denn je. 

Die letzten 7 Jahre haben aber gerade auch auf naturwissensehaft
lichem Gebiet enorme Fortsehritte gebracht, und zwar Fortsehritte, die 
sich ganz direkt auch auf medizinisehe Probleme auswirken. Vor allem 
weise ieh darauf hin, wie das Problem der DE VRIEsschen Mutation heute in 
den Mittelpunkt vieler Fragen der Variabilitat und der Evolution getreten 
ist. Wahrend friiher viele Mediziner den DE VRIEsschen Begriff iiberhaupt 
nieht gekannt haben, sieht man jetzt in vielen Arbeiten liber konsti
tutionelle Fragen die Mutationslehre ausgewertet und die friihere Ab
lehnung und Opposition ist versehwunden. Vor aHem haben die experi
menteHen Forsehungen liber Mutation in den lctzten Jahren einen 
enormen Wert bekommen, ganz besonders die Studien der Morganschule 
und die Mogliehkeit, dureh bestimmte Experimente, ganz besonders dureh 
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Rontgenstrahlen, die Hiiufigkeit der auch in der Natur vorkommenden 
Mutationen enorm zu steigern, so daB die Hiiufigkeitsrate auf das 150fache 
gesteigert werden konnte. Auch das Problem der gerichteten Mutation 
hat ganz besonderes Interesse gefunden und ist fUr unsere Vorstellungen 
von groBer Bedeutung. 

Wie wichtig die MORGANSehen Untersuchungen iiber Mutation auch 
fUr die Medizin geworden sind, beleuehtet am besten die Verleihung des 
Nobelpreises fUr Medizin und Physiologie an MORGAN 1933. 

AuBer der noch breiteren naturwissensehaftlichen Basis habe ieh 
aber auch zahlreiche medizinisehe Probleme viel eingehender behandelt, 
um so im Kreise der Arzte noch groBeres Interesse fUr all diese grund
legenden Fragen zu finden. 

Z uri c h, im Miirz 1934. 

O. NAEGELI. 

Literaturhinweise konnten leider nur beschriinkt gegeben werden 
und meist nur abgekurzt, z. B. bedeutet Zitat (69/30): KongreBzentral
hIatt fUr innere Medizin, Bd. 69, S. 30. 
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Einleitung. 

Beispiele fUr die Bedeutung des konstitutionellen 
Denkens. 

Konstanz konstitutioneller geistiger Eigenschaften. In der Dichtung 
des schwabischen Dichters MORIKE sind die fiinf Gedichte an Peregrina 
das Bedeutendste seiner Muse. Nie hat der Dichter spater wieder Tone 
gefunden, die gleich tief aus seinem Herzen kamen. 

Wer war Peregrina? Ein junges Madchen aus Schaffhausen, das sich 
selbst als cine Fremde hinstellte und seine Herkunft stets geheimhielt, 

Abb. 1. Haus der Peregrina. 

das sich gewbhnlich vor einer Stadt in hysterischem Schlafzustand auf
finden lieB, urn gleich das Interesse und die Augen aller Welt auf sich 
zu ziehen und auch sofort von einem Sagenkreis umwoben wurde. 

1823 ist sic zum erstenmal in Ludwigsburg aufgetaucht und hat 
MO.RIKE gefangen genommen. Sie wurde in seine Familie eingefiihrt und 
mit Wohltaten iiberhauft; ein 1mbandiger Drang nach Freiheit und 
nach Abenteuern hat sie nach kurzer Zeit wieder fortgetrieben. Spater 
brachte sie 10 Jahre mit Zigeunern zu. 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Auf!. 1 
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Erst VOl' knrzer Zeit ist das spatere Lebensschicksal Peregrinas mit 
Sicherheit festgestellt worden. P. CORRODI 1 schildert, wie sie einen 
ehrbaren Schreiner geheiratet nnd in dem kleinen thnrgauischen Dorfe 
Wylen 1865 gestorben ist, nachdem sie durch ein untadelhaftes Leben 
ihre fruheren Sunden gebiiBt hatte. 

Ais ich diese Zeilen las, habe ich mil' sofort gesagt, wenn es eine Kon
stitntionslehre gibt, die einmal Geschaffenes als nnabanderlich darstellt, 
so kann diesel' SehlnB nicht richtig sein. Meine Nachforsehungen an Ort 

nnd Stelle haben denn auch ergeben, 
daB Peregrina anch in den fortgeschrit
teneren Jahren ihres Lebens romantische 
Beziehungen zu den Herren del' kleinen 
N achbarstadt nnterhalten hat, daB sie 
ein uberaus merkwurdiges Geschopf ge
blieben ist, uberschwenglich in Freude 
nnd Trauer, daB sie als gntmiitig trotz 
ihrer auffalligen Eigensehaften beliebt, 
ja verehrt war, und daB aueh an ihrem 
Sterbensorte ein Sagenkreis sie nmwoben 
hielt. 

Peregrina ist in allen wesentlichen 
Eigenschaften die gleiehe geblieben. Nur 
die auBeren Dmstiinde des vorgesehrit
teneren Alters und die i.iberaus einfachen 
landliehen Verhiiltnisse (ihr Herd hatte 
nul' ein einziges rundes Loeh) hatten eine 
auBere Modifikation herbeigcfuhrt und 
andere Bedingungen del' Le bensgestaltung 
geschaffen. 

Abb. 2. Schech el Beled. Konstanz konstitutioneller kiirper-
lieher Eigeusehaften. 1m Lande der 

Pharaonen lebt auch hente das "ewige Yolk del' Agypter". An einem 
kleinen Orte haben die Ausgrabnngen VOl' einigen Jahrzehnten die 
beriihmt gewordene Statue des SOHEOH - EL- BELED zutage gefordert, 
eine Statue von groBer Naturlichkeit del' Darstellung. Ais die Dorf
bewohner sie ansahen, erklarten sie sofort: Das ist ja unser Dorfschnlze, 
der SOHEOH-EL-BELED, so sehr stimmten aIle Zuge des Agypters VOl' 
mehreren Jahrtansenden mit denen des jetzt lebenden uberein. Dnd 
doeh haben zahlreiche Erobererzuge fremder Volker das Yolk del' Agypter 
nnterjocht, nnd immer neue fremde Stamme haben zn starken 
Misehnngen del' Konstitutionen gefiihrt. Wie ist es moglich, daB dennoch 

1 CORRODI, PAUL: Das Urbild von MORIRES Peregrina. Jahrbuch der litera
rischen Vereinigung. Winterthur 1923. 
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sehr viele Agypter, besonders in Oberagypten, noch so auBerordentlich 
stark dem fruheren Pharaonenvolk gleichen, und wie kommt es, daB 
einzelne Typen noch vollig dem Typus, del' vor 4 und 5 Jahrtausenden 
gelebt hat, entsprechen ~ 

Wenn man sieh aIle Faktoren uberlegt, die in Betracht kommen, so 
ist die Beantwortung del' Frage nicht sehr schwer. Agypten war stets 
ein ganz allBerordentlich stark bevolkcrtes Land. Man denke an das 
groBe Theben mit seinen 100 Toren gegenuber dem griechischen Theben. 
Agypten ist auch heute mit seinen 15 Millionen auf del' anbaufahigen 
Flache das weitaus starkstbevolkerte Land del' Welt, dreimal stii,rker 
besiedelt als Deutschland und wesentlich starker als Belgien. Zu diesen 
Millionen kamen die fremden Eroberer doch nul' mit wenigen Hundert
tausenden, gewohnlich in noch viel kleinerer Zahl, und diese wurden 
weitgehend von den Ureinwohnern im Laufe del' Zeiten aufgesogen. 
Nach dem MENDELschen Spaltungsgesetz muBte daher zufolge del' 
MengenverhiUtnisse oft del' alte Urtypns 1 wieder zum Vorschein kommen, 
mindestens in sehr groBer Allniiherung. Jeder, del' Agypten selbst 
kennengelernt hat, wird beim Vergleich der Statuen und auch del' 
anderen Darstelhmgen im iigyptischen Museum in eindringlicher Deutlich
keit weitgehende Ubereinstimmung von Einst und Jetzt finden konnen. 

In anderer Weise hat ein so ernster Forscher wie SCHWEINFURT zu 
diesen Problemen Stellung genom men : Keine Rasse ist von so aus
gepragter Eigenart wie das ewige Volk der Agypter. Die Menschen 
mussen hier immer wieder zu dem von der Natur bedingten Typus sich 
umgestalton, wenn ihnen auch urspriinglich ein anderer Typus vor
gezeichnet war. Diese Rassenstetigkeit steht im Widerspruch zu unseren 
Vorstellungen von Verfall und Entartung. 

Noch beweisender, sagt er, ist die Tierwelt fur die umgestaltende 
Nilluft. Nach wenigen Generationen werde das in Agypten eingefiihrte 
europiiische Rind zum agyptischen Biiffe!' Die klimatischen Faktoren 
und die Einflusse der AuBenwelt sehaffen in sehr kurzer Zeit den agyp
tischen Typ des Rindes. 

Dieser Erkliirungsversueh ist selbstverstiindlich irrig. Er entspricht 
dem alten Denken, wio es vor del' Ara der Konstitutionslehre geherrscht 
hat. Er beleuchtet grell, wie naiv das menschliche Denken fruher go
wesen ist, wie dem exogenen Faktor damals alles fur moglich zuge
schrieben und dem endogenen keine Bedeutung beigelegt worden ist. 

1 In diesel' Beziehung sind die Untersuchungen FrSCm]Rs (Verlag Jona 1912) 
iiber die Rehobother Bastarde in Stidafrika von iiberzeugender Beweiskraft. Aus 
diesen lVIischungen von Buren mit Hottentotten entsteht ein groBes kiirperliches 
und geistiges Mosaik, und immer zeigt sich das Abspalten, Herausmendeln von 
Eigenschaften del' beiden Rassen. FISCHER hat die Giiltigkeit der Mendelspaltung 
in diesen seinen Untersuchungen auch fur Menschenrassenbastarde bewiesen. 
Seither ist das allgemein gultige dieser Gesetze an weiteren Bastardmischungell 
gezeigt worden. 

1* 
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Es leben heute in Agypten Europaer in der 4. Generation, unver
mischt mit dem einheimischen Volke. Kein Mensch wundert sich im ge
ringsten, daB sie nichts von den Ziigen des altagyptischen Volkes an
genommen haben, so wenig wie jemals ein Neger in den Vereinigten 
Staaten seine afrikanische Konstitution verliert. 1m Gegensatz dazu 
hort man freilich gelegentlich, wie sehr sich die Europaer in ihrem AuBe
ren, namentlich im Gesichte, in Amerika "amerikanisieren". lch komme 
spater auf diese Frage zuriick. 

Das gleiche primitive Denken hat in friiheren Jahrhunderten die 
Entstehung der Blutbuche mit dem vergossenen Blut eines Ritters in 

Abb. :1. Hamolytischel' Ikterus. TUl'msch<Lc[cl. 

Zusammenhang gebracht, der von seinen Briidern erstochen worden 
sei, an der Stelle im Walde, wo die erste Blutbuche gesehen worden ist. 

Konstitutionelle hlimolytische Anamie mit Kugelzellen. Vor einigen 
Jahren kam ein 42jahriges Madchen mit Gelbsucht und starker Blasse 
zu mir. Sie erzahlte, ihr Vater, jetzt 70 Jahre alt, hatte auch zeitweise 
Gelbsucht und sei nun schon 13mal in Karlsbad gewesen, bald mit, 
bald ohne Erfolg. 

Wer sich auf Konstitutionspathologie versteht, stellt hier vor jeder 
Untersuchung mit fast absoluter GewiBheit die Diagnose: konstitutioneller 
hamolytischer lkterus, und wer die Konstitutionen solcher Kranker 
genauer kennt, der sieht jetzt auch einen gewissen Grad von Turm
schadel bei der Patientin, und jetzt ist er sicher in seiner Annahme, 
es konne nur diese Konstitutionsanomalie vorliegen. 
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Er empfindet jetzt den Nachweis der beweisenden Anzeichen einer 
vergr6Berten Milz und scheinbar kleiner roter Blutk6rperchen, Kugel
zellen, Spharozyten, im mikroskopischen Praparate als etwas Selbst
verstandliches, und er weiB, daB jede andere Krankheit nun als aus
geschlossen anzusehen ist. 

Sichelzellenanamie. Bei klinisch ganz ahnlichem Bilde trifft man bei 
Negern und Mulatten die roten Blutzellen als Sichelzellen. Damit ist 
wiederum mit Sicherheit eine besondere Konstitutionskrankheit er
wiesen. 

Probleme der Sepsis lenta. Ein Mann der 50er Jahre, von hiinen
hafter Gestalt, strotzend von Kraft, kommt ins Krankenhaus. An
scheinend hat er sich bei einer Bergbesteigung doch zuviel zugemutet, 
zumal er nicht trainiert war. Sonst hatte nach seiner eigenen Meinung 
die Herzst6rung nicht auftreten k6nnen. Die Untersuchung zeigt einen 
Herzfehler nach friiher durchgemachter Polyarlhritis, der seit Jahren 
keinerlei St6rung gemacht hatte. 

Die Messung der Temperaturen ergibt aber leichte Fieber, und diese 
wollen auch in der Folge nicht weichen. Eine Ursache kann nirgends 
gefunden werden. Sorgfaltige Blutbefunde zeigen keinerlei nennenswerl 
von der Norm abweichende Ergebnisse an roten und weiBen Blutzellen 
oder am Serum. Das Blut der Lenta sepsis bietet anfanglich nichts von 
Entziindungszeichen. Keine Leukozytose. Keine deutliche Vermehrung 
der Neutrophilen. Die Kerne der Polynuklearen sind nicht verklumpt. 
Die Granula sind nicht grob und veranderl. Eosinophile Zellen sind in 
fast normaler Weise vorhanden und nicht, wie bei anderen entziindlichen 
und toxischen Zustanden, abnorm auf nahezu 0 reduzierl. Mehrere bak
teriologische Untersuchungen ergeben kein Wachstum von Bakterien. 

Dennoch weiB der Arzt, der Konstitutionspathologie kennt, daB ein 
solcher Krankheitszustand eine ganz bestimmte Infektion nicht aus
schlieBt, die fast ausnahmslos gerade kraftige Leute befallt, in der Mehr
zahl der FaIle den Boden eines alten HerzklappenfeWers betritt, die, 
beurteilt nach allen klinischen und hamatologischen Zeichen, eine ver
haltnismaBig milde Infektion darstellt und doch stets zum Tode fiihrt. 

Wer auf diese Auffassung eingestellt ist, weiB jetzt die Bedeutung 
der kleinen Fieberzacken richtig einzuschatzen. Ihn laBt das FeWen 
aller Schiittelfr6ste den Gedanken an Sepsis nicht aufgeben. Er kennt die 
ungiinstige Prognose und die Aussichtslosigkeit der Therapie. Er weill, 
daB in diesen Fallen der veranderlen K6rperreaktionen die Milz nicht den 
gew6hnlichen septischen Charakter des weichen, sondern jenen eigen
artigen des groBen, harten Tumors aufweist. Er weiB endlich, welche 
Zeichen die Diagnose sicher gestalten, entweder der spater doch noch 
positive bakteriologische Blutbefund oder das pl6tzliche Auftreten 
einer Klappenperforation mit diastolischem lauten Gerausch, oder das 
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Auftreten einer hamorrhagischen Herdnephritis, odeI' das schmerzhafte 
Auftreten von Embolien an den Fingern. 

Zwischen zwei Moglichkeiten schwankt auch heute die Auffassung 
dieses klinischen Phanotypus, entweder haben sich die Bakterien in 
ihren Eigenschaften, besonders in bezug auf Virulenz, im Kampfe mit 
dem kriiftigen Organismus verandert, sie sind modifiziert worden, oder 
es liegen Keime von besonderer Virulenz vor, die einen anderen Ab
lauf del' Krankheit bedingen. 

Weil jetzt die Forschung el'gibt, daB genotypisch verschiedene 
Streptokokken und auch Enterokokken Sepsis lenta erzeugen, so gewinnt 
die erste Auffassung die graB ere Wahrscheinlichkeit. 

Konstitutioneller Diabetes. Wenn eill 31jiihriger Mann mit auf
falliger Abmagerung uns aufsucht, sein Harn Zucker enthalt und Keton
karpel', und er erziihlt, sein Bruder sei gleichfalls wie er im 30. Lebensjahr 
an Zuckerkrankheit erkrankt und spateI' mit 32 Jahren gestorben, so 
wissen wir, daB die Konstitutionslchre derartige FaIle von familiiirem 
konstitutionellem Diabetes wohl kennt und deren auBerst ungunstige 
Prognose k1argelegt hat. Es ist auBerordent1ich wahrscheinlich, daB 
auch dieser zweite Bruder ungefahr gleich1ange Zeit noch 1eben wird, 
weil der Verlauf solcher Beobachtungen vollstandige Homologien auf
zuweisen pflegt, entsprechend der Homochronie des Auftretens der Krank
heit im gleichen Lebensalter, und es belegen derartige Beobachtungen 
den dominierenden EinfluB des Endogenen, der Anlage fur Diabetes, und 
das fast Bedeutungslose der EinflUsse der AuBenwelt, indem trotz aller 
Therapic auch der Charakter und der Verlauf des Leidens bei beiden 
Brudern auBerordent1ich gleichartig (Homotypie) sich gestalten wird. 

Atrophische Myotonie. Ein Mann von 35 J ahren klagt uber starke 
Abmagerung und Kraftlosigkeit der Arme und Hande. Er sei der 
gewohnten Feldarbeit nicht mehr gewachsen. Er zeigt eine auffiillige 
Stirnglatze. Seine Sprache ist langsam und wenig artikuliert. Nach dem 
FaustschlieBen kann er die Hand nicht sofort affnen. Es hiitte nicht 
so vieleI' Zeichen gebraucht, und heute wuBte jeder in den Konstitutions
fragen bewandcrte Arzt: dieses Leiden ist keine gewahnliche Muskel
dystrophie, etwa vom Typus Aran-Duchenne, das ist die atrophische 
Myotonie, ausgesucht vererbbar, auf Jahrhunderte in den Familien 
zuruckzufUhren, sehr oft gleichzeitig bei mehreren Geschwistern vor
handen. Der Kundige forscht jetzt gleich auch nach etwas atypischen, 
symptomenarmen Fallen. Der Mann erzahlt uns, seine Schwester sei 
ganz gesund und kriiftig; ihr fane die Feldarbeit nicht schwer, ihre 
Arme seien nicht abgemagert, aber sie habe schon mit 30 Jahren einen 
Star, und auch der Vater sei fruhzeitig an Star operiert worden. Wie 
wir wissen, sind das alles Beweise fur die heute wohlbekannte Konsti-
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tutionskrankheit, die auch zu einer an sich spezifischen Form des Stares 
(VOGT) fiihrt. 

Evolution erbkonstanter, aber nahe verwandter Pflanzen seit der 
Eiszeit. Ein botanisches Beispiel: Viele Freunde der Alpen kennen den 
purpurfarben bluhenden Steinbrech (Saxifmga oppositifolia, L.). 1m 
hohen Norden, in Island, Spitzbergen, Norwegen und Schweden, Kola, 
tritt er wieder reichlich auf. 1m deutschen Riesengebirge ist eine einzige 
Siedelung vorhanden. Hochst erstaunlich ist nun das V orkommen am 
Bodensee, wo diese Pflanze jedes Jahr mehrere Monate metertief unter 
dem Wasserspiegel lebt unter ganz anderen biologischen Bedingungen. 
Zuel'st denkt man, diese Bodenseepflanze ist nur hel'untergeschwemmt; 
abel' die Samen schwimmen nicht, und es gibt keinen anderen See del' 
Welt, wo die Pflanze submers vorkommt. Die Standorte liegen auch 
nicht etwa an del' Mundung des Rheines, sondern am unteren Teil des 
Sees, da wo starkere Moranenablagerungen aus der Eiszeit vorhanden 
sind. 

GewiB abcr wird del' Kenner der Pflanzengeographie sagen, dieses 
zel'l'issene Areal der Art weist auf fruhere geologische Bedingungen hin, 
wie sie heute nicht mehr vorliegen. Aber auch so bleibt das Vorkommen 
einer jedes Jahr einige Monate unter dem Wassel'spiegellebenden Stein
brechart dunkel und ungeklart. Die eingehende morphologische PrUfung 
ergibt nun, daB bei der Bodenseepflanze doch ganz bestimmte konstante 
morphologische Unterschiede in den Wimpern und in der Zahl der 
Kalkgl'ubchen auf den Blattern vorhanden sind. Darum ist die Pflanze 
als Subspezies amphibia Siindermann der Subspec. arctoalpina BR.-BL. 
gegenubergestellt worden. Es zeigt jetzt die Analyse, daB auch die nor
dische, auBerlich so ungemein ahnliche Pflanze, von der Bodenseepflanze 
etwas abweicht, ihr aber anscheinend doch naher steht als die Alpen
pflanze. Die Konstitutionen sind also verschieden, was freilich erst die 
sol'gfaltigste Prufung ergibt, und sie sind kulturkonstant. Aus dem Ur
typus der Glazialzeit1 sind drei verschiedene, aber nahestehende Fol'men 
abzuleiten, die nordische Form, die alpine und die Bodenseeform. 
Letztere steht der nordischen Rasse anscheinend naher als der alpinen; 
die alpine und die nordische haben aber zusammen mehr gemeinschaftliche 
Merkmale. 

Die genaue El'fassung der Konstitutionen, des endogen Verankerten, 
die Beachtung kleiner, aber konstantel', vererbbal'er Unterschiede 
bringt die Losung del' merkwul'digen Verhaltnisse und vel'schafft uns 
weite Einblicke in die Evolution und in das Werden der Welt. 

1 Aus der III., der RiBeiszeit ist die Saxifraga von Dresden und subfossil 
aus Danemark nachgewiesen, an welchen Orten sie heute fehlt. Leider ermoglicht 
die ungeniigendc Erhaltung der Pflanze einen feineren Vergleich mit den Arten 
der J etztzeit fast nie. 
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Sollte nicht auch in der menschlichen Konstitution und in der mensch
lichen Konstitutionspathologie im Laufe der Jahrtausende die Ent
wicklung zu verschiedenen, naheverwandten Formen gefiihrt haben, zu 
parallelen Formen mit geringen morphologischen Unterschieden, die aber 
vererbbar sind und damit die wesentliche Veranderung beweisen? 

Sind nicht gerade die Naturwissenschaften berufen, in solchen Fragen 
der Genese und der Variabilitat uns Erklarungen zu geben, die in solcher 
Beweiskraft sonst kaum zu erfassen sind? GewiB ist das Studium der 
Vererbung, die Vererbungsforschung, das Nachforschen langer Stamm
baume auf die Hauiigkeit, auf Dominanz und Rezessivitat von Merkmalen 
von hohem Interesse und es wird jederzeit in allen Ehren bleiben; aber 
wichtiger noch ist Konstitutionslehre, nicht bloB Vererbungsforschung, 
und interessanter noch erscheint es mir, sich eine Vorstellung machen 
zu konnen, wie iiberhaupt Variabilitat und eine neue Art, wie eine neue 
Konstitution entsteht; ob wir uns Rechenschaft geben konnen iiber 
die Ursachen de?' Veriinderungen im Lauf der Jahrtausende. Mit diesen 
Fragen betreten wir aber sofort allgemein naturwissenschaftlichen 
Boden, und es ist klar, daB derartige prinzipielle Fragen nur auf dem Boden 
der Gesamtnaturwissenschaften, und nicht auf dem kleinen, so 8chwie
rigen und kompliziert liegenden Felde der Medizin, einer Losung naher 
gebracht werden konnen. 

Die Kon8titutionsforschung hat darin ihren besonderen Reiz, daB 
von ihr Ausblicke in die Zukunft des menschlichen Individuums gewonnen 
werden. Wir wollen mit dieser Forschung Anlagen entdecken fUr kiinf
tiges Kranksein oder kiinftiges Gesundbleiben, fiir besondere Wider
standskraft oder besondere Widerstandslosigkeit, fiir Erscheinungen, 
die sich unter Umstanden erst in spateren Generationen, und in diesen 
viellcicht noeh viel starker dokumentieren. Der Blick der Konstitutions
forsehung geht daher nieht wie die gewohnliche arztliche Untersuchung 
auf den augenblicklichen Zustand, sondern auf die Zukunft und oft auf 
eine sehr weite Zukunft. 

Del' Konstitutions- und Dispositionsbegriff im Laufe 
del' Jahrhunderte 1, 

Die Medizin der alten Volker war mit den Vorstellungen verbunden, 
daB Krankheit und abnorme Konstitution, auch MiBbildungen, eine 
Strafe der Gotter und Damonen darstelle. Es war der ungeheure Fort
schritt der griechischen Medizin, mit diesen Vorstellungen gebrochen 
zu haben. Die griechischen Arzte haben zuerst versueht, in den Krank
heiten naturwissenschaftliche Probleme zu sehen, und das war vor allem 
der Fall in der Zeit des HIPPOKRATES von Kos (geb. etwa 450 v. Chr.) 

1 SENN: Die Entwicklung der biologischen Forschungsmethode in der Antike 
usw. Aarau: Sauerlander 1933. 
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und seines wohl eben so bedeutenden Zeitgenossen EURYFHON von 
Knidos. Es bestanden aber zu jener Zeit naturwissenschaftliche Kennt
nisse fast nur in einigen physikalisch-chemischen Fragen, in der Kenntnis 
der Mischungen verschiedener Korper und verschiedener Metalle, wie sie 
vor allem den Lehren des EMPEDOKLES aus Agrigent, 483-424 v. Chr., 
entstammten. Dieser Mann, der fiir die Medizin der Griechen von groBter 
Bedeutung gewesen ist, entwickelte ein theoretisches naturwissenschaft
liches System, und er lehrte, daB die Mischung von 4 Elementen die 
Welt der Dinge beherrsche, namlich Wasser, Feuer, Erde und Luft mit 
den vier Eigenschaften feucht, warm, trocken und kalt. Aus diesen mini
malen physikalischen Kenntnissen wurden, wie immer, wenn man auf 
einem Gebiete fast nichts weiB, ungeheure Abstraktionen gezogen, und 
in ungeheurer Dberspannung der Weg der Vergleiche beschritten in der 
Auswertung scheinbarer Erkenntnisse. 

Unter dem EinfluB dieses Systems nahm HIPPOKRATES an, daB die 
Krankheiten aus der unrichtigen Mischung der vier Safte Blut (ent
standen im Herzen), Schleim (entstanden im Gehirn; ahnlich ja der 
Ausdruck "rhume de cerveau" bei den Franzosen), schwarze Galle 
(aus der Leber), gelbe Galle (aus der Milz) entstanden seien. Auch 
EURYPHON vertritt analoge Auffassungen, nur setzte er neben bloB einer 
Art der Galle noch als vierten Saft die Wasseransammlung, den Hydrops. 

Es muBte daher die griechische Medizin ganz selbstverstandlich 
Konstitutionsmedizin sein, weil tiefere naturwissenschaftliche Kenntnisse 
iiberhaupt nicht existiert hatten, und HIPPOKRATES hat daher keine 
Krankheiten unterschieden, sondern nur krankhafte Reaktionen auf 
die Einfliisse der AuBenwelt, und die Krankheitserscheinungen erschienen 
ihm nur als AuBerungen, die auf dem konstitutionellen Boden der ver
schiedenen Viersaftemischung entstehen muBten. Daher bestand auch 
die Behandlung des HIPPOKRATES in einer Allgemeinbehandlung, in 
einer Konstitutionstherapie, mit der er die Zusammensetzung der Safte 
verandern wollte. Daher AderlaB, SchweiBtreiben, Purgieren usw_ 

1m Gegensatz zu HIPPOKRATES hat die knidische Schule sofort 
versucht, einzelne Krankheiten als solche zu erkennen und zu differen
zieren. EURYFHON unterschied 7 Arten von Gallenleiden, 12 Arten von 
Blasenleiden, 4 Arten von Gelbsucht, 3 Arten von Phthisen und ver
folgte also bereits die Unterscheidung von einzelnen Krankheiten. 

Es kommt hier schon der Gegensatz zwischen den Ganzheitsbestre
bungen mit der allgemeinen Therapie in der koischen Schule und der 
Differentialdiagnose und der speziellen Therapie in der knidischen Schule 
zum Ausdruck. Aber fiir die spezielle Diagnostik und gar fiir eine 
spezielle Therapie war die Zeit damals noch nicht gekommen, und es 
muBte daher besonders in therapeutischen Fragen auf Knidos eine gewisse 
Resignation und ein gewisser Nihilismus aufkommen, wie das auch in 
spiiteren Jahrhunderten immer dann eingetreten ist, wenn die Vielheit 
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der Krankheiten und der Erscheinungen erkannt, aber die Mittel zur 
Behandlung fiir aIle diese Vielheiten noch gar nicht vorhanden waren. 

So hat denn auch HIPPOKRATES der knidischen Schule ihren thera
peutischen Nihilismus vorgeworfen (ILBERG). Ubrigens naherten sich 
spater anscheinend die beiden Lehrrichtungen, und die Lehren der beiden 
Schulen wurden in den Bibliotheken des Altertums vermengt, so daB 
wir heute ,rielfach nicht wissen, was von Kos und was von I(nidos in 
den sog. hippokratischen Schriften vorliegt. Es erscheint aber immerhin 
verwunderlich, wenn nicht doch gegeniiber groBen Seuchen die Auffassung 
sich durchgebrochen hatte, es liege eine ganz besondere, von aul3en her
kommende Krankheit vor. Zum Teil diirfte das sicher der Fall gewesen 
sein, wie besonders bei der Pest des THUKYDIDES, und wenn wir in den 
hippokratischen Schriften eine so gute Schilderung des Habitus phthisicus 
finden, so zeigt das doch eine Gedankenrichtung, die mindestens in der 
Praxis auf spezielle Diagnostik der Lungenkrankheit hindrangt, wenn auch 
noch so sehr durch das Dogma und die Theorie eine solche Auffassung 
abgelehnt wordcn ist. 

Ganz anders war die Krankheitsauffassung bei PLATO. Ihm erschien 
Krankheit als etwas autonomes, ahnlich einem Parasiten, der in den 
Menschen eingedrungen war und nun eine selbstandige Existenz fiihrte. 

Die alte griechische Medizin unterschied ferner folgende Begriffe: 
1. Disposition = Diathese, ein widernatiirlicher Zustand, eine Ver

anlagung, eine Bereitschaft zu Krankheiten, aber selbst keine Krankheit. 
2. Pathos = das krankhafte Geschehen, das den KrankheitsprozeB 

ins Auge faBt, und den Kampf zwischen der krankmachenden Ursache 
und dem bcfallenon Organismus cntspricht. 

3. Nosos = Krankheit im Gegensatz zu Gesundheit, daher: Noso
logie = Lehre von den verschiedenen Krankheiten. 

Wenn wir heute von Diathesen reden horen, Z. B. exsudative, spasmo
phile, aIlergische, eosinophile, so wird die griechische Fassung des Be
griffs nicht mehr vollstandig gewahrt. 

Die romische Medizin unter GALEN erfaBte (SIEGRIST) die Krank
heiten im psychophysischen Sinne, wie vorher schon ARIS'l'OTELES. 
l?iir diesen war der Melancholiker in seiner Konstitution schon durch 
die Geburt festgelegt. Melancholisch wurde derjenigc, der im Zeichen 
des Saturn geboren war. So steht denn auch iiber dem Bilde des Melan
cholikers von DURER der Saturn. 

Die Araber unterschieden ganz bewuBt und offenbar unbeschwert 
von theoretischen Vorstellungen nach natiirlichem Empfinden verschie
dene Krankheiten und nicht bloB Konstitutionen. Als solche Krank
heiten kannten sie sehr wohl Ruhr, Pest, Pocken und andere und wuBten, 
daB diese Krankheiten ansteckend waren. 

Mit P ARACELSUS entstand eino ungeheure Opposition gegen die Uber
treibung der alten Konstitutionsauffassung. Er woIlte die Beobachtung 
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als den Ausgangspunkt fur die Auffassung einsetzen und die Dogmen 
zuriickdrangcn. Er hat das wundervoile 'Vort gepragt, "Deine Augen 
seien deine Wegweiser", und er suchte durch das Studium del' Krank
heitsauBerungen und del' Reaktionen auf Medikamente zu einem tieferen 
Verstandnis zu kommen. 

Eine weitere Einschraninmg iibertriebener konstitutioneiler Ge
dankengange steilte dann das epochale Werk von MORGAGNI iiber den 
Sitz der Krankheiten dar; aber so fest waren noch fiir 2 J ahrhunderte 
die alten Begriffe, daB selbst nur ein Teil der Arzte sich den MORGAGNI
schen Ideen und nul' bis zu einem gewissen Grade anschlieBen wollte. 

THOMAS SEYDENHAM wird durch die spezifische Wirkung des Chinins 
zur Erkenntnis gefiihrt, daB es spezifische Krankheitsgifte gibt, und er 
hat deswegen spezifische Krankheiten mit groBer Scharfe zu unterscheiden 
gelehrt. Man kann diesen Autor aber nicht wohl als den englischen 
Hippokrates (KNUD FABER) bezeichnen, weil ja gerade HIPPOKRATES 
keine Krankheiten unterscheiden wollte, sondern nur Konstitutionen, 
die gemaB ihrer inneren Veraniagung verschieden auf auBere Einfliisse 
reagieren. 

Ais dann LINNE die Systematik und die Trennung der Arten in Bo
tanik und Zoologie eingefuhrt hat, da kamen auch sofort medizinische 
Systeme der Krankheiten, und es unterschied der Franzose SAUVAGE nicht 
weniger als 2400 Krankheiten. Abel' trotzdem behaupteten sich auch im 
Anfang des 19. Jahrhunderts konstitutionelle Vorstellungen in groBtem 
AusmaBe. Wir mogen in diesel' Hinsicht namentlich auch JOHANN LUCAS 
SCHONLEINS 1 gedenken, der zwar selbstverstandlich entsprechend 
seiner Zeit auch groBe Systeme der Krankheiten nach Familien, Klassen, 
Genera und Arten aufgestellt hat, aber in seiner Therapie konstitutionellen 
Gesichtspunkten gefolgt ist. Auch er trieb Konstitutionstherapie, ganz 
analog del' hippokratischen Schule, jedoch legte er mit del' Zeit immer 
weniger Gewicht auf die Klassifikation und sein System, sondern immer 
mehr auf die Krankheitsbeobachtung, und so trieb er in Tat und Wahr
heit durch die feine Beachtung ailer Krankheitsreaktionen und del' Ein
fliisse del' Medikamente pathologische Physiologie und bahnte damit 
groBe Erkenntnisse an. Es bleibt abel' doch verwunderlich, daB er trotz 
del' Entdeckung der Pilznatur des Favus diese grundlegende Entdeckung 
keineswegs weiter ausgebaut hat. 

Etwas spateI' hat die alte Humoralpathologie und Krasenlehre noch 
in ROKITANSKI, namentlich in del' ersten Auflage seines Lehrbuches, 
einen Verteidiger gefunden. Ais abel' RUDOLF VIRCHOW mit der Begriin
dung der Zellularpathologie den entscheidenden Schritt zu neuen Auf
fassungen getan hat, da konnte sich auch ROKITANSKI den zwingenden 
Argumenten VIRCHOWS nicht langeI' verschlieBen, und er hat in del' 

1 NAEGELI: Die medizinischcn Auffassungen von JOHANN LUCAS SCHONLEIN 
VOl' 100 Jahl'en. Schweiz. med. Wschr. 1933, 398. 
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zweiten Auflage seines Lehrbuches das UbermaB in der Krasenlehre voll. 
kommen beiseite gelassen. 

Nach der Zellularpathologie von VIRCHOW sind es dann ganz besonders 
die epochalen Ergebnisse der Bakteriologie gewesen, die zu einem fast 
vollstandigen Zuriicktreten der Vorstellungen iiber die Bedeutung der 
Konstitution gefiihrt haben. So konnte selbst ein Forscher von der 
Genialitat eines COHNHEIM noch 1880 den Satz niederlegen: "Alles 
kommt auf die Eigentiimlichkeit des Schwindsuchtvirus und seine 
Wirkungen heraus. Tuberkulos wird jeder, in dessen Korper sich das 
Virus etabliert." Und in diesen Gedankengangen bewegte sich auch die 
ganze Darstellung der Tuberkulose durch CORNET in der NOTHNAGEL. 
schen Sammlung 1901, und ebenso hat MOBIUS im Jahre 1900 noch 
geschrieben, daB das Auftreten der Tuberkulose neben den degenerativen 
Nervenkrankheiten der starkste Anhaltspunkt fUr degenerative Ver· 
anderungen im menschlichen Organismus darstelle. 

Solchen Au££assungen gegeniiber, speziell in der Tuberkulosefrage, 
habe ich 1900 1 gezeigt, daB bci den systematischen Untersuchungen der 
Leichen auf tuberkulOse Veranderungen in 97 % der Autopsien dieselben 
entdeckt werden konnten, wahrend doch nur ungefahr ein Siebentel der 
gleichen Bev6lkerung an Tuberkulose klinisch erkrankt und gestorben 
war. Nur wenige Autoren hatten bei dem ersten Siegeszug der Bak
teriologie nicht samtliche friiheren Vorstellungen iiber den Raufen 
geworfen. Zu diesen hat aber ROBERT KOCH gehort. Er hat in der denk
wiirdigen Sitzung vom 24. Marz 1882, in der er den Erreger der Tuber
kulose, seine Kulturen, die Spontantuberkulose und die Ubertragung 
auf Tiere, die Farbung des Bazillus im Ausstrich und im Gewebe gezeigt 
hat, ausdriicklich bemerkt, daB bei dem Zustandekommen der Krank
heit die Verhaltnisse der erworbenen und vererbten Disposition eine 
bedeutende Rolle spielen, sei ihm unzweifelhaft. 

Den Boden fiir eine neue kombinierte Au££assung in der Pathogenese 
haben folgende Momente in erster Linie vorbereitet: 

1. Die Lehre von der inneren Sekretion und den innersekretorischen 
Organen. Diese Erkenntnisse haben gewisse konstitutionelle Typen auf 
die besondere Funktion innerer Driisen zuriickgefiihrt, auf besonderes 
Ansprechen gegen auBere Momente. 

2. Das Wiederaufleben der Vererbungsforschung, besonders seit der 
Wiederentdeckung der MENDELschen Regeln 1900 durch DE VRIES. 

3. Die Umstellung des medizinischen Denkens aus dem sag. kausalen 
Denken in ein konditionales Denken 2. 

1 NAEGELI: tiber Haufigkeit, Lokalisation und Ausheilung der Tuberkulose. 
Virchows Arch. 160 (1900). 

2 Natiirlich ist konditionales Denken jederzeit gepflegt worden, nur in ver
schiedenem Grade, und im Laufe der Zeit hat sich seine Bcwertung geandert. 
Auch braucht es sich bei "kausalem" Denken nicht bloB urn eine einzige Ursache 
zu handeln. 
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Von dem Momente an, in dem den aul3eren Krankheitsfaktoren nicht 
mehr die absolute mal3gebende Rolle zugeschrieben worden ist, sondern 
auch den Abwehr- und Reaktionserscheinungen des Korpers wieder 
grol3te Bedeutung beigelegt wurde, konnte jetzt die Konstitutionslehre 
wiederum Beachtung beanspruchen. Die beiden V orstellungen standen 
sich jetzt nicht mehr gegensatzlich und feindselig gcgenuber, sondern 
sie waren durchaus vereinbar und mul3ten beide in jedem Einzelfalle 
erortert werden. Wir erlebten es daher, dal3 mit dem Beginn dieses 
Jahrhunderts fruhere Diathesen wieder ihre Neubelebung erfahren haben, 
so 1906 die exsudative Diathese von CZERNY. 

1m Jahre 1911 hat die Gesellschaft fur Innere Medizin auf Anregung 
von HIS 1 hin versucht, die Diathesenlehre von neuem wieder einzubiirgern 
und das Berechtigte der fruheren Auffassungen zu retten. 1m Gegensatz 
zu der deutschen Literatur hatte die englische und franzosische die Kon
stitutionsvorstellungen niemals vollig abgestreift, und namentlich der 
Begriff des Arthritismus hatte stets eine dominierende SteHung behalten. 
Es muB freilich gesagt werden, daB unter diesel' Arthritismuslehre das 
unmoglichste zusammengemengt worden ist, so daB nach diescn Vor
stellungen kaum ein Mensch odeI' gar eine Familie von diesel' Anlage 
frei gewesen ware. Es war ein vollkommen uferloser Begriff. 

Bei den Erortcrungen des Kongresscs ist man VOl' allem auf Arthritis
mus, Gicht, Diabetes und Fettsucht eingetreten, und man hat damit 
gleich mit den schwierigsten und kompliziertesten Affektionen begOlmen. 
Das Resultat konnte nicht befriedigen. Die Grundlage fur prinzipielles 
Verstehen war noch nicht gelegt. Es ist klar, daB man zunachst mit 
viel einfacheren Verhaltnissen ins Reine kommen muBte. 

Ich will aus dem Referat von HIS an jenem Kongrel3 zeigen, welche 
Vorstellungen damals in del' Konstitutionslehre geherrscht haben: 

"Jedermaml weil3, daB Gicht, Diabetes und Fettsucht in einem gegen
seitigen Verwandtschaftsverhaltnis stehen, das sich durch kombiniertes 
odeI' alternierendes Auftreten am selben Individuum oder in derselben 
Familie zu erkennen gibt. Erweitert wird del' Verwandtschaftskreis 
durch Gruppen verschiedenster Organerkrankungen, die an sich keines
wegs auf ihn beschrankt sind, aber in seinem Bereiche so auffallend 
haufig vorkommen, daB ein Zufall ausgeschlossen erscheint. Dazu gehort 
die Sklerose del' Aorta, del' Koronararterien und anderen Arterien
bezirken, mit ihren Folgezustanden: die Schrumpfniere, Steinbildungen 
der Gallenblase und der Harnwege; verschiedene Dermatosen, wie 
Psoriasis, Ekzem, Lichen simplex, Akne und .Furunkulosis, Prurigo und 
Urtikaria; ferner aHerlei gastro-intestinale Storungen, endlich Neurosen, 

1 HIS: Geschichtliches und Diathesen in der inneren Medizin. Verh. dtsch. 
Kongr. inn. Med. 1911, 15. Hier besonders eingehende historische Ausftihrungen, 
z. B. tiber die Auffassungen von WUNDERLICH, TEISSIER und BAZIN. 
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Migrane, lschias, Depressionszustande und die mannigfachsten arthritisch
myalgischen, rheumatischen Erkrankungen. 

Jene Trias von Erkrankungen hat das Gemeinsame, daB sie bisher 
nicht restlos auf Storung eines einzelnen Organs zuriickgefiihrt werden 
konnte: man hat sie daher von jeher als gesonderte Gruppe von den 
Organkrankheiten abgetrennt und als StOrung im Gesamthaushalt des 
Korpers, als Konstitutionskrankheit, aufgefaBt. Es hat nicht an Ver
suchen gcfchlt, ibre Entstehung mit unzweckmaBiger Ernahrung und 
Lebensweise, den Bedingungen unvollkommener Nahrungsverwertung 
zu erklaren. So sehr aber die Luxuskonsumption in der Atiologie dieser 
Krankheiten hervortritt, eine ausreichende Erklarung kann sie nicht 
geben. Nicht jeder erwirbt durch noch so gesteigerte Exzesse ein Recht 
auf eine jener Krankheiten: andererseits fallen sie oft genug maBig, ja 
diirftig Lebende an, und mit gronter Deutlichkeit weist das hereditar
familiare Auftreten darauf hin, daB eine angeborene Anlage, eine Dis
position, das Terrain bilden muD, auf dem jene Krankheitsgruppe allein 
aufsprieDen und gedeihen kann. In Erscheinung tritt sie selten vor dem 
dritten oder vierten Lebensjahr; sie muD also eine Periode der Latenz 
durchmachen. Beachtet man jedoch die Vorgeschichte und Deszendenz 
del' Disponierten, dann zeigt sich, daD die Latenz eine scheinbare ist. 
Schon im friihen Alter treten mancherlei Eigentiimlichkeiten hervor. 
Eigentliche Degenerationszeichen fehlen; aber die Kinder sind abnorm 
fett odeI' abnorm mager; aufgeweckt, abel' geistig iibererregbar, leiden 
an Enuresis oder Pavor nocturnus, Kopfschmerz, Neuralgien oder 
Pseudoneuralgien, periodischem Erbrechen, regelmaDig wiederkehrenden 
Fieberanfallen; sie sind oft dyspeptisch, obstipiert, mit Hamorrhoiden 
behaftet; sie leiden an langwierigen Katarrhen, ibre Haut neigt zu mannig
fa chen Erkrankungcn, Hyperidrosis, Ekzem, Pruritus, Pemphigus, Drti
karia, intermittierendem Odem; der Drin ist auffallend hochgestellt, 
sedimentiert leicht; ausnahmsweise kommen auch schon Blasen- und 
Nierensteine vor. 1m Pubertiitsalter andert sich das Bild; Chlorose und 
Anamie, Neuralgie und Migrane, Asthma bronchiale, Psoriasis und Ekzeme 
treten in den Vordergrund und halten an, bis in reiferen Jahren jene 
obengenannten Symptome der konstitutionellen Gruppen einzeln oder 
kombiniert einsetzen. Schon die Mannigfaltigkeit dieser Symptome, ihre 
von Fall zu Fall wechselnde Kombination zeigt, daD es sich nicht um 
eine bestimmte Krankheit, sondern eine Krankheitsanlagc handelt, die 
im Laufc des Lebens funktionelle und materielle Storungen in den ver
schiedensten Organen und Gewebssystemen bald mehr vereinzelt, bald 
gehauft hervorbringt, deren Zugehorigkeit im Einzelfalle diskutiert 
werden kann, deren oftere Beobachtung und Kombination abel' erweist, 
daD sie einen Teil jener Minderwcrtigkeit bilden, die, individuell odeI' erb
lich determiniert, schon in der Keimanlage vorhanden ist, und ihren 
Trager das ganze Leben hindurch gelcitet. 
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Dies ist del' Begriff, den die Franzosen mit dem Namen arthritische 
Diathese odeI' Arthritismus, die Englander odeI' Amerikaner als ,gouty 
disposition' odeI' ,lithaemie' bezeichnen, und den ich als Prototyp einer 
Diathese gewahlt habe." 

Unsere Untersuchungen sind in del' Folgezeit auf viel einfachere Einzel. 
erscheinungen als Ausgangspunkt del' Erorterungen zuriickgegangen, 
z. B. Hammerzehe, Daumenvariabilitat, Hamophilie, besondere Augen. 
affektionen, wie Megalokornea, Keratokonus, Stararten, konstitutionelle 
Mikrozytose del' roten Blutzellen und anderes, dessen Vererbung iiber 
Generationen erwiesen ist, und wir diirfen hoffen, daB del' jetzt gefundene 
sichere Grund uns erlaubt, allmahlich auch die schwierigen Probleme 
anzugehen. Dabei wird es sich abel' doch sehr empfehlen, streng analytisch 
trennend die Einzelfalle zunachst zu erortcrn, und ganz besonders die 
Trias Gicht, Diabetes und Fettsucht als eine keineswegs naturwissen. 
schaftlich begriindete Einheit aufzufassen. Die neueren Forschungen 
sprechen jedenfalls in keiner Weise fUr die nahe Verwandtschaft diesel' 
Erkrankungen. Interessant ist in diesen Problemen z. B. die Zuriick· 
fUhrung del' friiheren Diathesen del' Haut und VOl' allem des Ekzems 
auf einc Anaphylaxie del' Haut als Organ und die Ablehnung del' 
Beziehung zu Stoffwechselveranderungen durch BLOOH1. Die Ergebnisse 
del' Untersuchungen von Blut und Urin werden als unbcwcisend be· 
zeiehnet. Allerdings hat die Aussprache viele Anhanger del' alten Auf· 
fassung 2 ergeben. 

In bezug auf Gieht sind die hervorragendsten Kenner del' Krankheit, 
wie FRIEDRIOH MtTLLER, von del' friiheren Laboratoriumsdiagnose aus 
Blut und Urin als unbeweisend gleichfalls abgckommcn, und wenn eine 
prim are Partialschadigung del' Niere fiir die Harnsaureretention als maB· 
gebend und die konstitutionell bedingte Bindung del' Harnsaure an 
Knorpel und Gelenke als entscheidender zweiter Faktor erklart wird, 
so diirfte die innere Verwandtschaft zu Diabetes und Fettsucht h6chst 
fraglich erscheinen. 

VOl' allem abel' erscheint mil' wichtig, daB die moderne Konsti· 
tutionslehre die engste Fiihlung mit den Naturwissenschaften behalt, 

1 BLOCH: Verhandlungen der Geseilschaft f. Verd. u. Stoffwechselkrankheiten 
1926, S. 72. Wien 1925. 

2 Reeht gut stimmen hierzu die Ergebnisse del' uber 2000 Heufieberfalle sich 
erstreekenden Enquete HANHARTS, die seither durch seine eingehenden Familien
forsehungen an Idiosynkrasiesippen bestatigt werden. Es zeigt sich, daB in den 
betreffenden Familien wohl eine sehr ansgesproehene Disposition zu Ekzemen, 
dagegen relativ viel seltener eine Belastung mit Gicht, Diabetes oder Fettsucht sich 
zu auBern pflegt. HANHART nimmt aber trotzdem auf Grund seiner Erfahrung 
an, daB zwischen idiosynkrasischer Disposition und den genannten Stoffwechsel· 
krankheiten eine positive, wenn aueh nieht sehr bedeutende Korrelation be'steht, 
jedoeh nur zu den leiehteren Formen, wie sie auf dem gemeinsamen Boden einer 
konstitutionellen Ubererregbarkeit des vegetativen Nervensystems entstehen. 
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daB sie die Erfahrungen der reinen Naturwissenschaften ins Auge faBt 
und medizinische Parallelen zu finden sucht. Eine moglichst klare 
VorstelIung der Begriffe ist dabei das unumganglich Notwendige, wenn 
nicht wieder alle Grenzen niedergerissen und das Dunkel der Unklarheit 
entstehen solI. 

Wenn nun heute gegenuber dem imponierenden Fortschritt der 
lYIedizin das zersetzende Wort Krisis in der lYIedizin (die es nicht gibt, 
sondern standige Weiterentwicklung) gepragt und wenn gar die alte 
empirische griechische Konstitutionstherapie gegenuber einer auf natur
wissenschaftlicher Grundlage aufgebauten Therapie angepriesen wird, 
so mutet das ungefahr so an, als solIte die hcutige Technik in ihrer im
ponierenden GroBe wieder auf die Lehre des ARCHYMEDES, des alten 
Klassikers der Physik und Technik, zuriickgefUhrt werden. 

Begriffsbestimmungen. 

Was uns bei Pflanzen, Tieren und lYIenschen entgegentritt, ist zunachst 
nur eine Erscheinungsform, ein Phiinotypus. Das Wichtigste dabei ist 
die endogen vererbte genotypische Grundlage. Dazu aber kommen die 
Einwirkungen der AuBenwelt, die wir heute naturwissenschaftlich als 
.2),lodifikationen bezeichnen und die nicht vererbbar sind, aber natfulich 
auch sehr groBe Bedeutung erreichen konnen. 

Die genotypische Grundlage kann uneinheitlich sein infolge von 
Bastardierung und in der N achkommenschaft wieder aufsplittern, aus
mendeln. Die vercrbte Konstitution kann sehr wohl auch verborgene 
Eigenschaften besitzen, die zuniichst jeder Analyse unzuganglich sind 
und erst in del' Nachkommenschaft heraustreten als rezessive Anlagen, 
die erst bei der Bastardierung mit einem Partner hervortreten, der die 
gleiche rezessive Anlage latent besitzt. 

Der genotypische Anteil des Phanotyps wird von manchen Autoren 
aHein als Konstitution bezeichnet, so von TANDLER, der die exogenen 
Modifikationen, die dann erst zum Bild des Phanotyps fiihren, als Kon
dition benennt, eine zweifellos zweckmaBige Bezeichnung. Prinzipiell 
muB stets im Phanotypus die Ausscheidung des genotypischen, endogenen, 
vererbbaren yom konditionalen, exogenen, nicht vererbbaren erstrebt 
werden, so schwer das im Einzelfalle auch sein mag. Um richtige klare 
VorsteHungen zu erhalten, muB die Nomenklatur der Naturwissen
sehaften 1 und die Begriffsbildung der Naturwissenschaften gebraucht 
werden, sonst ist es ganzlich unmoglich, zur klaren Vorstellung zu 
kommen, und darum betrete ich jetzt in meiner Darstellung natur
wissenschaftlichen Boden. 

1 JOHANNSEN: Elemente der exakten Erblichkeitslehre. 1927. 3. Auf!. 
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Die naturwissenschaftliche Auffassullg 1 libel' Art 
und Variabilitat und libel' Neuentstehung von Arten. 

Was ist Art, was ist Variabilitat, wie entstcht cine neue Art? Das 
sind groBe Probleme der Naturwissenschaften, die zu verschiedenen 
Zeiten vollig verschieden beantwortet werden. 

Gegeniiber der Schopfungslehre, wie sie einst LINNE noch vertreten 
hatte, daB aIle Arten auf einmal geschaffen worden seien und daB Neues 
nicht mehr entstande, hat vor allem die heute vollig anerkannte Evo
lutionslehre 2 unsere Auffassungen von Grund aus geandert. DARWIN 
suchte nun durch den Nachweis allmahlicher, auBerst langsamer Ent
wicklungen die Neuschopfung zu beweisen und durch die Selelctionslehre, 
daB das Nutzliche uber das Unnutze und UnzweckmaBige und fUr das 
Fortkommen der Art Schadliche siege, die Entwicklungstendenz zu be
grunden. 

In dieser Richtung, der Begrundung der Evolutionslehre durch die 
Selektion, ist der einst allmachtige Darwinismus uberwunden und sicher
lich endgiiltig erledigt. Denn die Frage nutzlich oder schadlich ist ein 
rein anthropozentrischer Gedanke und daher ein falscher Gedankenweg. 
In der uberaus groBen Mehrzahl der Erscheinungen ist es rein unmoglich 
zu sagen, ob irgend eine Farbe, eine Veranderung der Blutenform, der 
Samengestalt usw. nutzlich oder schadlich sei. Die Variabilitaten sind 
ganz dominicrcnd jenseits von nutzlich oder schadlich und verhalten sich 
in dieser Beziehung indifferent. Die ganze Fragestellung war von Grund 
aus verkehrt. Am starksten hat aber die Erkennung der Tatsache, daB 
keineswegs unmerklich und ganz allmahlich gleitend neue Erscheinungen 
in der Natur auftreten, sondern daB alles plotzlich, unvermittelt und 
sprunghaft als Neues auftritt, die frweren darwinistischen Lehren zer
stort. Es gibt kein einziges Beispiel aus den Naturwissenschaften, daB 
etwas Neues so uberaus allmahlich gleitend sich entwickle, sondern stets 
ist das Gegenteil als richtig erkannt worden. In reiner Linie ist die Art 
diskontinuierlich und nicht in erworbenen Eigenschaften dauernd 

1 AuJ3er den Lehrbiichern siehe besonders OHODAT: La notion de l'espece et 
les methodes de la botanique moderne. Bruxelles 1914. 

2 Siehe vor aHem TSOHULOK: Des7,enden7,lehre. Jena: Fischer 1922. - SALLER: 
Konstitution und Rasse beim Menschen. Erg. Anat. 28 (1929). - RAUTMANN: 
Studien auf dem Oebiete der klinischen Variationsforschung. Z. Konstit.forsch. 
13 (1927). - KRAUS u. BRUGSCH: Die Biologie der Person. Wien u. Berlin: 
Urban & Schwarzenberg. - BAUER, JULIUS: Konstitutionelle Disposition zu 
inneren Krankheiten. 3. Aufl. Berlin: Julius Springer 1924. - Vorlesungen iiber 
allgemeine Konstitutions· und Vererbungslehre. 2. Aufl. Julius Springer 1923. -
SIEMENS: Einftihrung in die allgemeine und spezifische Verer bungspa thologie des 
Menschen. Berlin: Julius Springer 1923. - BAUER, K. H.: Konstitutions- und 
Individualpathologie des Stiitzgewebes in KRAUS U. BRUGSCH, Bd. 3. 1924. -
BORCHARDT, L.: Klinische Konstitutionslehre. 2. Aufl. Wien u. Berlin: Urban & 
Schwarzenberg 1930. 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Aufl. 2 
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vererbbar im Gegensatz zu den friiheren Auffassungen von LAMA.RCK 
und DARWIN. Eine Ausnahme macht nur die Mutation (s. spiiter). 

Als weiteres Moment ist entscheidend, daB die kleinon Variationen, 
von donen DARWIN ausgegangen war, oszillierende Modifikationen (s. 
spiiter) nicht erblicher Natur gewesen waren, so daB diesen Veriinderllngen 
gar Imine Dauer und keine Vererbung zukommt und deshalb auch kein 
Wert fUr die Evolution. 

Was Variabilitat ist, das werde ich gleich im folgenden darstellen, 
was aber Art und Unterart bedoutet, das kaIm ich nicht in Definitionen 
fassen, denn Grenzen bestehen zwar, aber wo sie gozogon werden, ist 
Sache menschlicher und daher au13erordentlich schwankender Taxation 
und Klassifikation. Praktisch sind die Probleme oft ganz einfach, im 
Einzelfalle aber enorm schwierig. 

a) Sammelart = yorgetauschte Variabilitat. 
Bei der Priifung auf Entstehung neuer Formen und Gestalten kommt 

an allererster Stelle die wissenschaftliche Frage, ob das Objekt, das wir 
studieren wollen, wirklioh eine reine Art ist. Nehmen wiT die LINNE
sehen Arten, so zeigt sich bei einer sehr groBen Zahl, daB sie Sammel
aTten sind, und aus einer Menge vollig erbkonstanter kleiner Arten und 
Formen bestehen, die zusammengefaBt worden sind von dem ordnenden 
Geist, der zUlliiclu;t aus dem Chaos das am auffallendsten und sichersten 
Verschiedene trennen wollte, urn iiberhaupt eine Ubersioht zu gewinnen. 
Auf die Prufung der Frage der Selbstiindigkeit und des Wertes der Ab
weichungen konute zuniwhst nicht eingegangen werden. Diese Abwei
chungen sind auch LINNE und seinen Nachfolgern keineswegs entgangen, 
aber sie wurden in das Gebiet der Formen, Rassen, Varietiiten hinein
geschoben; denn es kostet jeder Einzelfall oft unsagbare Muhe und 
schwere wissenschaftliche Arbeit, urn uber den Wert oder Unwert gewisser 
Abweichungen ein Urteil zu gewinnen. 

So ist schon fruh unter den verschiedensten Gesichtspunkten manche 
LLNNEsohe Art aufgespalton wordon. Die LINNEsohe PTim1tla 1!eTis fand 
ihre Trennung in Primula officinalis, elatior und vulgaris (acmdis) , und 
wir sind erstaunt, daB man aIle diese so leioht untersoheidbaren Arten 
in eine Art zusammengefaBt hatte. Fur LINNE hatte das Vorkommen 
fruohtbarer Bastarde zwischen den drei Arten nach dem Dogma jener Zeit 
das Argument gebildet, alles in eine Art zu vereinigen. 

Bei den Veilchen hielten die deutschon Botaniker die weiBbluhende 
Viola alba BESSER lange Zeit nul' fur eine bloBe Farbenspielart der Viola 
odorata ohne jeden systematischen Wert. Es kam das daher, daB die 
Pflanze in Deutschland ganz selten ist und nul' auf del' Lillio Lorrach, 
Waldshut, Geilingcn, Konstanz, Lindau das Gebiet knapp erreicht. Es 
wurde daher von deutschen Forschern lange Zeit die wirklich nul' eine 
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Farbenspiclart darstellende, weiBbHihende Form del' Viola odm'ata fUr 
die eehte Viola alba BESSER genommen. Bobald man abel' die echte Viola 
alba in den Handen hatte, wurde erkannt, daB sie ganz andere Blatter, 
ganz andere Auslaufer, ganz andere Nebenblatter hat und sofort und leicht 
zu trennen war, ferner daB diese Viola alba BESSER ganz andere biologische 
Verhaltnisse aufweist, ausgesucht feuchtigkeits- und warmeliebend ist, 
geographisch ein ganz umschriebenes Gebiet aufweist und daher die 
Bewertung als Art in jeder Weise beanspruchen daIf. 

Die Trennung ist aueh Rchwer gcworden, weil unzahligc Bastarde 
zwischen Viola alba und odorata vorhanden sind und gewohnlich sofort 
beim Zusammentreffen del' beiden Arten gefunden werden, ein neues 
Moment, das die von del' Natur doch scharf gezogenen Grenzen wieder 
zu verwischen drohte. 

Das Btiefmiitterchen (V'iola tricolor) ist von WITTROCK in drei kon
stante Typen, die aIle in gleicher Weise fluktuieren, gespalten worden 
auf Grund sorgfaltiger Kulturversuche. Entgegen aller Wahrschen-t
lichkeit blicb del' gelbe Fleck bei allen auBeren Bedingungen vollig 
konstant. 

Und wie mit den Primeln und Veil chen erging es nun mit ungezahlten 
andcren Pflanzen. Die BTOmbeere, Rub7LS truct'icosus LINNE, ist in Hun
derte von selbstandigen Arten, verbunden durch schwer zu erfassende 
Zwischenarten und Bastarde, gespalten worden. 

An unseren Wegen bliiht im Friihjahr das Hungerbhi.mchen, die 
Erophila (Draba) l,'erna. JORDAN hat sie in 200 kleine Arten von Erb
konstanz, bewiesen durch die Kultur, zerlegt. Und wenn man JORDAN 
seinerzeit den Pulverisator del' Arten genannt hat, so hat seine Auffassung 
von del' Konstanz und Wertigkeit seiner kleinen Arten doch reeht be
halten, freilich hat es sieh hier und bei vielen anderen formenreichen 
Gattungen herausgestellt, daB die Konstanz auch mancher an sich nicht 
erbkonstanter Kombinationen durch ungeschlechtliche Vermehrung be
sonderer Art, Apogamie, erhalten bleibt. 

Bei del' Gattung Alchimilla (bekannt in den Alpen der Bilbermantel, 
Alchimilla alpina) hat ROB. BUSER die systematische Trennung in 
unzahlige Arten vorgenommen und die spateI' gefundene Tatsache, daB 
Alchimilla sich nicht durch Bamen, sondern ungeschlechtlich vermehrt, 
hat die Trennung als richtig und begriindet und die Zusammenfassung 
als unriehtig erwiesen. 

Es gibt also, wie an unzahligen Beispielen aus dem Tier- und Pflanzen
reich bewiesen werden kann, auBerordentlich viele kleine erbkonstante 
genotypisch bedingte Arten, die zunachst recht oft dem Beobachter 
nul' als unbedeutend verschiedene Variabilitaten erseheinen und selbst 
wissenschaftlichen :Forschern in zahllosen Fallen eine systematische 
Crux darstellen. Das also, was uns sehr oft Z1f,nachst als blofJe Variabilitat 

2* 
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erscheint, ist ein Gemenge und die scheinbat·e Art eine Sammelart. Varia
bilitiit ist nur vorgetiiuscht und existiert hier gar nieht. 

Dureh die EinfHisse der AuBenwelt werden nun auBerdem gewisse 
Ztige dieser eben besproehenen kleinen Arten noeh weiter verandert, 
wenn aueh nur vortibergehend und nieht als vererbbare, und dureh die 
Bastardierung wird, wie oben hervorgehoben worden ist, die Grenze 
noeh sehr viel mehr und anseheinend ganz verwiseht. 

Es ist klar, daB wir wirkliehe Variabilitat nur an reinen Linien einer 
erbkonstanten Art prtifen und studieren konnen, also bei einem Geno
typus, dessen Eltern gleiehe Erbeigensehaften besitzen und sieh zyto
logiseh, in den Chromosomen, gleieh verhalten, nieht bei einem Phano
typus, der zunaehst gleieh erseheint, genetiseh und konstitutionell aber 
ungleieh ist. 

Die wissensehaftliehe Forsehung hat bei systematisehem Studium all 
dieser Fragen auf immer kleinere und enger umsehriebene Einheiten 1 

zurtiekgreifen mtissen. 
Wahrend man zunaehst geglaubt hat, die reine Linie, die bei allen 

weiteren Kulturversuehen gleieh gedeiht und gleieh erseheint, sei die 
letzte erblieh konstante Einheit, hat sieh spater gezeigt, daB aueh das 
noeh nieht der Fall ist, daB z. B. dureh Bastardierung die reine Linie doeh 
noeh als unrein und als aus zwei erblieh versehiedenen Arten zusammen
gesetzt sieh erweist. 

Man kam so auf die isogene Einheit oder den Biotypus (JOHANN
SEN) die Summe der genotypiseh gleichen Individuen und schlieBlieh 
zu noeh weiteren Spaltungen. Wir erkennen heute, wie schwer es ist, 
wirklieh reines erbkonstantes Material als Ausgangspunkt der Unter
suchungen in Randen zu haben, und wie auBerordentlieh verwickelter 
das Studium all dieser Fragen ist, als man es sich noeh vor kurzem vor
gestellt hatte, und wenn wir jetzt gar an die LINNESehe Art Homo sapiens 
denken, der in jedem seiner Exemplare eine enorme Mischung darstellt, 
so werden wir verstehen, daB nur eine breite naturwissensehaftliche Basis 
und Erkenntnis gewisse Einblicke in menschliche Variabilitat versehaffen 
kann; denn unbegreiflich und selbstverstandlieh vollig irrig war der Satz, 
den MARTIUS in seinem Werk tiber Konstitutionspathologie S. 136 
geschrieben hat, der Mensch ist eine konstante Art und artIest! Das hatte 
auch RANSEMANN behauptet. Der Mensch kann aber als Bastard und 
Heterozygot, als Trager der allerverschiedensten Erbanlagen in unend
licher Mischung von vornherein gar nicht artfest sein. 

Naeh den hier vorgetragenen Gesiehtspunkten ist es klar, daB auch 
die Spezies oder das Genus 2 Homo sapiens aus zahllosen erbkonstanten 

1 LEHMANN: Isogene Einheit. BioI. ZbI. 36 (1914). 
2 Seit vielen Dezennien bekampfen sich die Ansichten, ob man beim Menschen 

G€nera oder Arten (Spezies) unterscheiden solI. Die Natur schafft feste Grenzen 
in solchenFragen; aber wie man die Unterschiede bewerten solI, das ist rein mensch
liches Werturteil und daher immer schwankend. 
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groBeren und kleineren Arten bestehen wird, und daB von reiner Linie 
schon nach diesem Gesichtspunkt niemals allgemein, sondern nul' in bezug 
auf Einzelmerkmale gesprochen werden kann. 

Die Unterschiede zwischen del' weiBen, schwarzen, roten und gelben 
Rasse sind dabei so enorm, daB sicherlieh schon LINNE, wenn es sieh nicht 
gerade urn den Menschen gehandelt hatte, mit einer artlichen Trennung 
keinen Augenblick gezogert hatte. Abel' auch bei dem, was wir Rassen 
nennen, sind vielfach die Unterschiede noeh so erheblioh und so erb
konstant, daB sie in analogen Fallen in Botanik und Zoologie wiedorulll 
zu Trennung in Arten gefiihrt hatton, wenn eben nicht "menschliohe" 
Gedanken solohe Unterseheidungen unci Trennullgell zuriiekgedrangt 
hatten. 

Beispiele von Sammelal'ten: 

Del' friihere Begriff Typhus, del' die Paratyphen A, B, C usw. in sieh 
gesehlossen hatte, zu dem SCHONLEIN trotz Kenntnis der miliaren 
Knotchen auch noeh die Miliartuberkulose eingereiht hatte. 

Del' heutige Begriff Pneumokokkenpneumonie, bedingt dureh erb
konstante Pneulllokokkenarten, Typen I, II, III und X, letztere Gruppe 
selbst wieder in zahlreiehe Unterarten gespalten. Diese Typen sind in 
ihren Eigensehaiten, ihrer Gefahrliehkeit fiir den Mensehen, in del' 
ehemisehen Zusammensetzung del' Kapsel des Kokkus, in der Erzeugung 
spezifischer Irnmunkorper grundsatzlieh zu tremlen. 

Die verschiedenen Arten del' Ruhrerreger, Dysenteriebakterien, in 
groBer Zahl. 

Die Streptokokkenarten, heute in mehr als 100 Typen aufzuspalten. 

Die Anamien, in zahllose, ganz verschiedene, genetisch, prognostisoh 
und therapeutisch zu trennende Gruppen aufzulosen. 

Die genetisoh ganz versohiedenen und daher auoh ganz ungleioh
wertigen Enzephalitiden (eigentliohe Hirnentzlindungen). 

Die Gelenksentziindungen, Arthritiden, wie die Infektarthritis, del' 
Rheumatismus verus (Polyarthritis rheumatica) und andere. 

Del' Kleinwuohs, InfantilismmL 

Die Leukozyten, die man friiher als eine Art aufgefaBt hat, von denen 
abel' schon RINDFLEISCH gesagt hat, Leukozyt ist eine Art Omnibus, 
in dem alles mogliche mitfahrt. 

Weitere Sammelbegriffe sind z. B. Chorea, Myotonie, Myoklonie, 
Epilepsie, Neurose, Asthma, Angina. Pneumonie, Asthenie, KlumpfuB, 
Turmsehadel, Splenomegalie, Purpura, hamorrhagisehe Diathese, 
Herpes usw. 

Flir den Arzt besteht haufig die wichtigste diagnostisehe Aufgabe 
gerade darin, daB er den Phanotyp und den Sammelbegriff auflosen muB, 
urn iiber die Natur del' Saehe Klarheit zu bekommen. 
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b) Wirkliche Variabilitat 1 . 

Wenn wir jetzt von der vorgetauschten Variabilitat absehen, so er
laubt uns die naturwissenschaftliche Forschung von folgenden groBen 
Kategorien der Variabilitat zu sprechen. 

1. ll'Iodifikationen. 
Modifikationen oder Paravariationen (SIEMENS), sind Veranderungen, 

die durch die AuBenwelt geschaffen und reversibel sind, die bei der 

Eump/6 .. ""IB""t/·.Schwimm •. u. 
LuftDlilltern (t.- l¥'nl~,*no~I'M) 

Wllsserform . 
f "'~II;$nt!n·1oJi4. 

Abb. ±. Saydta1'ia sagitiifolia (l'feilkl'aut). 

• \ 
St:lmimmhlDll . 

iJ6''Y1''9,blalt luflDidU. 

Priifung in der Kultur keine erbliche Konstanz aufweisen und der 
Probe auf auBere Einfliisse nicht standhaIten. Unter den Modifikationen 
unterscheidet man verschiedene Arten: 

a) Die okologische Modifikation. Hier sind in klarer wissenschaftlich 
erweisbarer Weise Einfliisse der AuBenwelt Ursache derVeranderlichkeit. 
Das Pfeilkraut, Sagittaria sagittifolia L. erscheint je nach dem Wasser
stand in auBerlieh vollig verschiedener Weise. In stillem maBig tiefen 
Wasser entwiekelt es langgestielte glanzend breitovale Blatter. In 
seichtes Wasser oder auf den Strand gesetzt entstehen ganz andere, aus 

1 Die hier folgende Gliederung und von den Naturwissenschaften heute an
gewandte Einteilung ist zuerst von meinem Freunde, Prof. Dr. HANS R. SCHINZ 
in Ztirich aufgestellt worden bei der Besprechung der LANGSchen Arbeit: Dber 
Vererbungsversuche. Verhandl. d. Dtsch. zoo!. Ges. 1909. 
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dem Wasser aufrecht hervorstehende, ausgesprochen pfeilspitzenartige 
Blatter. 1m stromenden oder tieferen Wasser bilden sich Randblatter 
bis zu einer Lange von 1-2 m (Modificatio, nicht Varietat vallisneriifolia). 

DaB hier keine Varietaten von selbstandigem Wert, sondern nUT 
Variabilitaten vorliegen, ist sofort klar; denn ein und dieselbe Pflanze 

'. 

:1 

It; 
Abb. 5. Pofamoge/on gramine1ls. 
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/ 
! 
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kann im Laufe des gleichen Jahres (s. Abbildung) alle die vcrschiedenen 
Blatter, je nach den auBeren Bedingungen, bilden und bietet sic ge
legentlich an derselben Pflanze. 

Das vorliegende Beispiel zeigt, wie sich groBte Formunterschiede rasch 
unter auBeren okologischen Verhaltnissen einstellen konnen. 

lch lasse hier ein anderes Beispiel einer Wasserpflanze folgen, das
jenige des Potamogeton gramineus L. Die einzelnen Standortsformen 
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sind so versehieden, daB man ohne genaues Studium die extremen 
Glieder del' Reihe kaum fliT gleiehe Arten halten moehte, und in del' 
Tat hat sogar die Synopsis von ASCHERSON und GRABNER einzelne 
Subspezies untersehieden, die sieh abel' absolut nieht halten lassen 

f 8'1uiJticlJm. 

w"""i""'" 
f terre5tre. 
l4n<1jorm. 

Abb. Ii. PolllllonUm amph1b'iurn. 

und ww del' Vel'sueh und das Studium zeigten, l'eine Standortsfol'men 
darstellen. 

Fur den Niehtbotanikel' el'seheinen aueh die Land- und Wasserformen 
des Knoterieh (s. Abbildung), Polygonum amphibium L.l wie ganz 
vel'sehiedene Arten. Das Blatt del' Landform ist fast aufreeht am Stengel 
stehend, rauh, l'unzlig, ganz ohne Glanz, sehmal-lanzett, das Blatt del' 
Wasserform ist breitoval spiegelnd und glanzend, ganz ohne jede Rauhig
keit, glatt und auf dem Wasser an langen Stielen sehwimmend. 

Es ist mil' gelungen, bei weehselnden Standortsverhaltnissen an del' 
gleiehen Pflanze die versehiedenen Blattformen naehzuweisen. Die halb-

1 Siehe auch DE VRIES 1906, S. 265 f. und LANG 1909. 
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verdorrten Schwimmblatter waren die unten am Stengel ausgebildeten, 
die Blatter der Landform die oben an der Pflanze entstandenen. Es 
konnten so die zeitlich verschiedenen Wasserstandsverhaltnisse kleiner 
Seen aus del' Ausbildung der Polygonumblatter erkannt werden. 

Das Gebiet der okologischen Variabilitat ist enorm groB. Man denIm 
nur an die verschiedene Gestalt der Pflanzen der Alpen und der Ebene, 
del' diirren Sandgebiete und der feuchten Acker und Wiesen; aber die 
Zuriickfiihrung auf rein okologische Bedingungen hei den Ahweichungen 
zwischen Alpenpflanzen und Pflanzen der Tiefehene ist gefahrlich und 
unter dem Schein der okologischen Variabilitat verbergen sich manche 
absolut erbkonstante kleine Artcn, so besonders bei der Gattung Ta.
ra.xaC~lm (Lowenzahn). 

Jeder Fall will besonders studiert und gepriift sein. Der auBere 
Schein kann auch hier sich als triigerisch erweisen. Von GLUCK 1 sind 
cine ganze Reihe von Modifikationen bei Wasserpflanzen experimentell 
erzeugt und zum Teil erst nachher in der Natur gefunden worden. 

Es muB ferner beriicksichtigt werden, daB der okologische Faktor 
in erster Linie eine Stoffwechselveranderung hervorruft und erst diese 
die Formveranderung herbeifilhrt; dahor entstchon gleiche Reaktionen 
auch auf ungloichc Faktoren dcr AuBenwelt. 

Okologischc Modifikationon sind natiirlich in del' Tierwelt sehr haufig, 
besonders unter ganz verschiedenen klimatischen Faktoren. Dagegen 
wil'd es unmoglich sein, das verschiedene Verhalten del' Menschenrassen 
rein auf okologische Verhaltnisse zuriickzufiihren. WeIm bei ganz ab
normer, besonders einseitiger Ernahrung starke Abweichungen, vor 
aHem bei Kindern, hervortreten, so sind hier die Verhaltnisso nicht ohne 
weiteres vergleichbar; denn durch das Fehlen oder durch die ungeniigende 
oder zu groBe Zufuhr gewissor Nahrstoffe entstehen bald rein pathologische 
Verhaltnisse. 

Hierher gehort die Zunahme der roten Blutzellen im Hochgebirge, 
von der PAUL BERT 1902 noch in darwinistischer Einstellung geglaubt 
hatte, sie werde durch aHmahliche Anpassung im Laufe von Generationen 
bei den Bewohnern der peruanischen Anden erworben. 

b) Oszillierende Varia.bilitat 2, besser genotypische, der Art eigenturn
liche Variabilitdt (NAEGELI). Es gibt Pflanzen, bei denen gewisse Eigen
schaften in unregelmaBiger Weise variieren, ohne daB man den Grund 
daflir erkennen kann. Man hat langere Zeit geglauht, daB aus solchen 
Oszillationen mit der Zeit durch Verschwinden der Zwischenglieder 
erblich fixierte Rassen entstehen und sich mit Variationsstatistik stark 
beschiiftigt, in der Meinung, gleichsam die Entstehung neuer Rassen 

1 GLUCK, H.: Biologische und morphologische Untersuchungen iiber Wasser
und Sumpfgewachse. 4 Bande. 1905-1924. 

2 Siehe DENNER'r: Die intraindividuelle fluktuiernde Variabilitat. Jena: 
Fischer 1926. 
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unter den Augen zu haben. Diese Bemiihungen haben sich als fruchtlos 
herausgestellt, und die Studien der Variationsstatistik in dieser Rich
tung haben an Wert verloren und sind wohl fast ganz aufgegeben worden. 

Auf der Lippe eines Knabenkrautes, Orchis Moria L. sieht man 
Flecken in verschiedener Zahl, 1-9. Die Zahl ist aber nicht erblich 
fixicrt und darum spricht man von Oszillation. Auffallig ist immer
hin, daB an einzelnen Orten, wie auf Mallorka, die Oszillation eingipflig 
ist, wahrend in Mittel- und Siideuropa mehrgipflige Kurvcn vorkommen. 

Eine gewisse Variabilitat ist an sich genotypisch veranlagt, der Art 
als solcher eigen und daher gar nicht eine eigentliche Modifikation, 
sondern oszillierende Arteigenschaft, aber in der Erscheinung moglicher
weise durch auBere Einflflsse mitbedingt und schwer zu analysieren, 
besonders bei unreinem Ausgangsmaterial. Wenn man die extremsten 
Abweichungen in vielen Generationen weiter kultiviert, so geben sie 
immer wieder die gleiche Breite der Variabilitat in der Summe ihrer 
Nachkommenschaft und kein Erhaltenbleiben der extremen Glieder 
(JOHAKNSEN). 

Die Labellzeichnung einer anderen Orchideenart, Ophrys sphecodes 
(aranifera) ist stark von Entwicklungsvorgangen bei del' Bildung und 
Loslosung des Label1s abhangig und daher erklart sich hier die groBe 
UnregelmaBigkeit und Variabilitat in der Zeichnung. 

Die genotypische oszillierende Variabilitat finden wir iiberaus haufig, 
z. B. in der GroBe del' Blutkcirperchen, in del' ArtgroBe del' Menschen
rassen, in del" Wirbelzahl vieler Tiere usw. Sie entspricht dem GAL1'ON
schen Gesetz, daB die Werte sich um einen lVIittelwert ordnen und die 
graphische Kurve dem mathematischen Begriff der binomischen Formel 
(a + b)Il gleichkommt. Dabei bleibt von groBter Bedeutung die Tat
sache, daB die Nachkommenschaft jedes Einzelgliedes immer wieder die 
gesamte genotypische Variabilitat darbietet mit allen extremen geno
typisch vorkommenden Varianten. Aus dieser Variabilitat kann an sich 
keine neue Art und keine Evolution hervorgehen. 

c) Sprungweise auftretende Variabilitat. Die sprungweise auftretende 
Variabilitat findet sich bei der Schnecke, deren Gehause sowohl rechts 
als auch links gewunden sein kann (LANG). Auch hier hangt die Windung 
von den Entwicklungsvorgangen offenkundig abo Hierher zahlt auch 
der Situs viscerum inversus und die Linkshandigkeit. 

d) lndividuelle Variabilitat. Diese Form zeigt sich in den Leisten
linien der ]'ingerbeeren und ist wohl auch sonst haufig vertreten, aber 
sonst wenig studiert, da zuerst die Einfliisse der AuBenwelt als unwirk
sam bewiesen werden miissen und diese Beweisfiihrung ist vielfaeh 
sehwierig. Individuelle Variabilitat ist natiirlich nur innerhalb des Rah
mens der genotypischen Variabilitat moglieh. 

e) Pathologisch bedingte Variabilitat. Viele Phanotypen del" Mensehen 
sind dureh friihere krankhafte Prozesse geschaffene Modifikationen, 
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wobei ich von sofort durchsichtigen Veranderungen infolge von klar er
kennbaren Krankheiten und auBeren Gewalteinwirkungen absehe. Del' 
Kleinwuchs kann die verschiedensten Ursachen haben. Ein genetisch 
sehr ldares Beispiel ist del' lienale Kleinwuchs, bedingt durch Hyper
splenie (abnorm starke Funktionstatigkeit del' Milz). Diese Hypersplenie 
kann vielerlei Ursachen haben, z. B. eine Pfortaderthrombose odeI' Milz
venenthrombose in friihester Kindheit, entstanden nach eitriger Nabel
entziindlmg bei Neugeborenen. Daneben gibt es renale, zerebrale, hypo
physare und andere Arten des Kleinwuchses, z. B. bei eisenfrei ernahrten 
Ratten eN!. B. SCHMIDT). 

Del' Kretinismus ist eine derartige pathologische Variabilitat. 1790 
hat JOHANN AMBROSIuS ACKERMANN, Professor del' Anatomie in Mainz, 
noch die Meinung vertreten, die Kretinen seien eine besondere Mensehen
abart, entstanden dureh die dumpfe Luft del' tiefen Taler in den hohen 
Alpen, und VOl' nicht langeI' Zeit hat FINKBEINER die Auffassung ver
treten, es handle sieh um das Herausmendeln einer friiheren, auf niedriger 
Stufe stehenden Menschel1l'asse. Derartige Auffassungen sind natiirlich 
nieht haltbar. Beim Kretinismus liegen sehwere pathologische Ver
anderungen, und zwar nicht nul' del' Schilddriise, VOl'. 

Hierher gehort ferneI': Das groBe Gebiet del' Allergien, die veranderte 
Krankheitserscheinung bei einer zweiten odeI' noch spiiteren Affektion 
odeI' Intoxikation, also die klinisehen Krankheitsbilder vieleI' Haut
krankheiten, z. B. des Ekzems und del' Urtikaria, des Odems usw., dann 
die meisten FaIle von Asthma bronchiale. 

Del' versehiedene Verlauf del' Tuberkulose in spateren Stadien gegen
libel' del' Erstinfektion. 

Del' veranderte, im Beginn stiirmisehe, dann abel' rasch abfallende 
und milde Verlauf eines Typhusrezidivs. 

Die Veranderung del' Bakterien unter besonderen Kulturverhaltnissen 
nach Beigabe besonderer ehemiseher Stoffe odeI' uberhaupt schon in 
langeI' Anwesenheit mit ihren eigenen Stoffwechselprodukten (alte 
Kulturen), so del' CALMETTEsehe Tuberkelbazillus, BCG., del' nach langeI' 
Einwirkung von Galle auf die Kulturen modifiziert worden ist. 

Die Veranderungen del' Korperzellen bei Krankheiten wie fettiger 
Einlagerung, friiher falschlieh fettige Degeneration del' Parenchym
zellen genannt, die ruckbildungsfahig ist. 

Die Veranderungen del' roten und weiBen Blutkorperchen unter dem 
Einflug pathologischer Prozesse, z. B. die Verklumpung del' Kerne del' 
Neutrophilen und die Vergroberung del' Granulation bei Infektionen. 

Durch Veranderungen innersekretoriseher Organe, und zwal' in ana
tomischel' und funktioneller Hinsieht, entstehen ganz auffallige Modi
fikationen wie del' schon zitierte Kleinwuchs, del' Riesenwuchs, Fett
sucht, Magersucht, grobel' odeI' feiner Knochenbau, Hautveranderungen 
verschiedenster Art, fruhzeitige Gefagverkalkung usw. Man begreift 
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ohne weiteres, daB bei vererbbarer (mutativer) Veranderung in inner
sekretorischen Organen ahnliche Phanotypen nicht exogen, sondern 
jetzt endogen entstehen konnen. 

So beruhen die Veranderungen im Federkleide bei Wellensittichen, die 
als standige Mauser bezeichnet werden, auf genotypischer Anderung der 
Schilddruse (STEINER, s. spater). Die Ohlorosc, phanotypisch gleich 
einer gewohnlichen Blutarmut, wird heute als vererbte innersekretorische 
Anderung gedeutet. 

Die Osteogenesis imperfecta ist eine eigenartige vererbbare Knochen
veranderung (Krankheit) bei Tieren und Menschen, bei der kein narmaler 
Knochen gebildet wird. Das Bindegewebe ist hier nicht imstande, in 
richtiger Weise Knmpel und Knochenzellen auszubilden. Die Verande
rung beruht entweder auf einer primaren "Abnormitat" des Bindegewebes, 
vielleicht aber auch auf einer sekundaren "Anomalie", indem das Prim are 
des Prozcsses in innersekretorischen Organen gelcgen ist. 

f) Dnrch den Lebensla7~f bedingte Modifikationen (s. auch spater 
S. 115 f.). Die Reaktionen des jugendlichen Alters sind ganzlich ver
schieden von denjenigen der spateren Lebensjahre. 

Die besondere Disposition der J7tgend fur Anginen (aueh fUr lympha
tische Reaktionen?), fUr Seharlach, fUr Diphtherie, fiir Osteomyelitis, 
fur Akne gehoren hierher. Dabei kommt natiirlieh noch in Frage, daB 
durch langere allmahliche Beriihrung mit dem spezifischen Erreger in 
kleinen Mengen unmerklich eine Immunitat erworben werden kal1l1. 
Bci dcr Haufigkeit der Anginen im jugendlichcn Alter kommt fraglos 
dem viel starker entwickelten lymphatischen Raehenapparat eine groBe 
Rolle zu und noeh entseheidender ist offenbar der Moment der be
ginnenden Rilckbildung des lymphatisehen Apparates. 

Die J ugend ist ferner eharakterisiert dureh das haufige V orkommen 
von starken Lymphozytosen als besonders energisehe Reaktion des 
lymphatisehen Systems, und fruher hielt man aueh den Status thymico
lymphaticus fUr eine konstitutionelle Anderung des jugendliehen Alters. 
Die Kriegserfahrungen haben aber gezeigt, daB dieser Status dem 
kri1ftigen und guternahrten jugendliehen Organismus zukommt und daB 
er nieht eine seltene, als pathologiseh gedeutete Varietat darstellt, 
sondern direkt dem normalen Typus entspricht. 

Fruher hielt man den Status thymico-Iymphaticus fur etwas schwer 
Pathologisches und PFAUNDLER hat ilin als die sehwerste und deshalb 
oft todliche Form der "exsudativen Diathese" bezeiehnet. 

DaB dane ben phanotypisch anscheinend gleichartig aber auch ein 
pathologischer Status lymphaticus vorkommt, erscheint mir naeh den 
Befunden bei der Bronzekrankheit (Morbus Addison) sicher. 

1m Kindesalter ist die lymphatische Leukamie und das Lymphosarkom 
viel haufiger als spater, und die myeloisehe Leukamie kommt vor 
20 Jahren in chroniseher Form fast gar nieht vor. 



-aber Art und Variabilitat und iiber Neuentstehung von Arten. 29 

In der Jugend reagiert der Korper anders auf Entziindung und auf 
Blutentzug. Starke Leukozytose und enorme Reaktionen des erythro
poetischen Systems schaffen ein eigenartiges, rein biologisches, spater nie 
mehr vorkommendes Krankheitsbild, die Anaemia pseudole~lCaemica oder 
pseudoperniciosa von JAKSCH. Wie ich immer betont habe, ist dies 
keine besondere Krankheit, sondern eine biologische Variante 1 , keine eigene 
Krankheit, sondcrn eine vcrandcrtc Reaktion, entstanden auf dcm Boden 
der verschiedensten Faktoren (Rachitis, Lues, Blutverluste usw.), bedingt 
durch die enorme Reaktionsfahigkeit des sehr jugendlichen Alters. 

Modifikationen des Menschen mit dem Alter zeigen sich an Riick
bildungsprozessen vieler Organe, so das Runzligwerden der Haut, die 
Bildung des Greisenbogens, Gerontoxon am Auge, die Veranderung der 
GefaBe, die Riickbildung in del' GroBe und Reaktionsfahigkeit der Milz 
schon vom 40. Lebensjahr an. 

Dem entspricht dann auch die veranderte Reaktion der Organe im 
hoheren Alter, so daB vor allem die Temperaturen selbst bei den schwer
sten todlichen Typhuserkrankungen nur noch unwesentlich ansteigcn 
und die Milz nicht anschwillt. 

Es wird behauptet, daB die von europaischen Eltern in Amerika gebo
renen Kinder groBer werden als in Europa (BOAS). Es ist klar, daB auBere 
Verhaltnisse der Ernahrung und noch sonst sehr vieles in der Umwelt 
Faktoren darstellen konnen, die fiir die GroBe der Menschen von EinfluB 
sind. Bei den Ziichtern sehen wir ja gerade durch auBere Faktoren bei 
Tier und Pflanze die Moglichkeit einer bedeutenden Entwicklung. Auch 
das Studium des Zuriickbleibens im Wachstum wahrend des Weltkrieges 
bei den deutschen Kindern hat manches nach dieser Richtung ergeben. 

Es wird ferner gesagt, daB die in Amerika geborenen Kinder der 
Europaer auch in den Gesichtsziigen sich andern und einen besonderen 
amerikanischen Typ annehmen. Das wird darauf zuriickgefiihrt, daB 
die amerikanische Gewohnheit, beim Sprechen den Mund wenig zu offnen, 
in der Muskulatur des Gesichts und in sekundarer Folge davon in den 
Knochen des Gesichts Veranderungen entstehen laBt. Wir wissen, wie 
modulierbar die Knochen unter dem EinfluB des Muskelzuges sich 
gestalten. 

Mitteilungen, daB auch die Schadelform der Eingewanderten in 
Nordamcrika sich andere (BOAS), erscheinen durchaus unwahrscheinlich. 

g) Transgrediente Variabilitiit. Ganz verschiedene Arten konnen 
unter besonderen Bedingungen in gleicher Richtung variieren und sich 
im Phanotyp so ahnlich werden, daB die Unterscheidung sehr schwer halt. 
Eines der klarsten Beispiele dieser Art sind die beiden Arten der Brunnen
kresse, Roripa amphibia und Roripa siZvestris. Sie sind in Wuchsform, 
Blattbildung und Fruchtbildung auBerordentlich verschieden. Wenn 

1 NAEGELI: Blutkrankheiten und Blutdiagnostik. 5. Auf I. Berlin: Julius 
Springer 1931. 
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Roripo (/los/url/um) onceps Rchb. 
f.l'iporio (Gremli) 
mse! Reich/mov 

Abb.7. 

Rol'ipo (lloslurlium}si/~eslri$(t) 
Zurich 

abel' die Pflanzen am Seestrand auf mageren, trockenen Sandboden 
kommen, so hat man sie friiher nicht unterscheiden konnen, so enorm 
verschieden und sofort erkennbar auch die Arten unter gewohnIichen 
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NO$IlIr1ium (Roripo) silvestre 
ZOrich 

Noslllrlium (Roripd) onceps 
lontillJrm 

Ermolingen 

Abb. 8. Transgrediente Variabilit"t zweier sehr verschiedener Arton. 

Verhaltnissen erschienen. Erst durch Kultur unter den verschiedensten 
6kologischen Bedingungen ist es gelungen, zwei sich auBerordentlich 
gleichende Phanotypen zu trennen. 
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Ahnlich vel' halt es sich mit biologischen Reaktionen auf ganz ver
Hchiedene Krankheitsursaehen, so daB die Differentialdiagnose des Arztes 
gerade darin besteht, ahnliche Phiinotypen voneinander zu unterscheiden, 
wie Miliartuberkulose von Typhus, eine Trennung, die noeh bei J onANN 
LUOAS SOnONLEIN nie moglich gewesen ist, so daB diesel' beriihmte 
Kliniker die beiden Krankheiten fUr dasselbe angesehen hat, ferner die 
Trennung del' ahnliehen Phanotypen Grippepneumonie und andere 
Pneumonie, die Unterseheidung des Seharlaehs von anderen Hautaus
sehlagen, die Zerlegung del' Sammelbegriffe Infantilismus, Epilepsie, 
Myokardinsuffizienz, Blutfleckenkrankheiten usw. 

Modifika,tionen entstehen zwar unter dem EinfluB iiuBerer Momente, 
abel' selbstverstiindlieh "macht" die AuBenwelt nul' Veriinderungen, die 
nach del' Konstitution del' Art an sieh moglieh, also genotypiseh iiber
haupt auslosbar und mithin im Grunde schon gegeben sind und auf 
einer endogenen Anlage naeh vorgeschriebenem Wege entstehen. Ieh 
moehte behaupten, daB mindestens fiir hohere Lebewesen dureh Modi
fikation infolge iiuBerer Einfliisse nie genau die Phanotypen entstehen, 
die bei del' Mutation zustande kommen, wenn auch der Phanotypus bei 
beiden Variationsarten sehr ahnlieh ausfallen kann. 

Bei niederen Lebewesen, wie bei Drosophila (TIMOFEEFF), beim 
Lowenmaul (BAUR) usw. sind experimentelle Modifikationen und Muta
tionen anseheinend isomorph und nieht unterseheidbar; abel' langst ist 
erkannt, daB Isomorphie nieht identiseh ist mit Isogenie. -ober den 
Begriff Dauermodifikation (JOLLOS), bessel' Langdauermodifikation 
(NAEGELI) siehe spateI'. 

2. Die llIutation (DE VRIES) oder Idioval'iation (SIEMENS). 
"Natura non faeit saltus", so hat COMENIUS, del' Padagoge aus der 

mahrisehen Briidergemeinde, einst gesagt, und heute zeigen wir an 
Tausenden von Beispielen, daB die Natur Spriinge macht, und zwar oft 
sehr groBe, und viele hervorragende Forscher glaubcn, daB auf dem 
Wege del' Mutation allein die Evolution zustande gekommen ist, weil 
alle anderen Arten del' Variabilitat, wie ieh das noch zeigen werde, zu 
keincn blcibcnden Veranderungen ulld daher aueh zu keiner Evolution 
fiihren konnen. 

Die Mutationslehre ist von HUGO DE VRIES 1 seit 1889 aufgesteUt 
und begriindet worden. Im Sume dieses groBen Biologen, del' DARWIN 

1 DE VRIES: Mutationstheorie. 1901 u. 1903. - Arten und ihre Entstehung 
durch Mutation. Berlin 1906. - Science 1914, Nr. 1020. Revue generale des 
sciences 1914. - Van Amoebe tot Mensch. Utrecht 1918. - tiber das Aufsuchen 
von Artaufangen. In Festschrift fur SCIffiOTER 1926. - NAEGELI: Die DE 
VRIEssche Mutationstheorie in ihrer Anwendung auf die Medizin. Antrittsrede 
Ziirich 1918. Z. angew. Anat. 6 (1920). - Kann die DE VRIEssche Mutations
theorie gewisse auffallige Erscheinungen auf dem Gebiete der medizinischen 
Erfahrungen erklaren? Schweiz. med. W schr. 1927. - STOMPS: 25 Jahre Mutations
theorie. Jena: Fischer 1931. - STEINER: Was ist eine Mutation? Rev. suisse Zool. 
40 (1933). 
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an Bedeutung weit ubertrifft, ist Mutation ein plOtzlicher kleinerer oder 
groBeror Sprung in der Entstehul1g von etwas Neuem. AIle Zwischenglieder 
fehlon. AuBere Momentc sind nicht (allein) maBgebend; offenkundig 
erfolgt die Veranderung von innen heraus, gemaB gewisser Entwicklungs
potenzen; delHl die Mutation ist z. B. bei Pflanzen ganz unabhangig 
von Ernahrung, geologischer Unterlage, Klima und anderen Faktoren 
der AuBonwelt. Zum Begriffe 1 del' Mutation gehort aber als das Wosent
lichsto: sie ist dauernd vererbbar und Bastardicrung muB ausgeschlosscn 
sein odor ist in seltencn Fallen durch neue Gcnzusammonsetzung Ursache 
del' Mutation. 

Ein gutes allgemein verstandliches Beispiel steIlt die Entstehung der 
Blutbuche dar 2. AIle Blutbuchen der Schweiz und Siiddeutschlands 
stammen von einer schon im Jahre 1190 historisch nachweisbaren spontan 
entstandenen Blutbuche im Stammborg bei Buch am Irchel im Kanton 
Ziirich. Das Auffinden einer Buche mit rot gefarbten Blattern muBte 
unseren Vorfahren, dio fiir die Erscheinungen del' Natur noch ganz 
andel'S eingestcllt waren als die in bezug auf Naturbeobaehtung so sehr 
verarmton Kulturmenschen, den denkbar groBten Eindruck erzeugen. 
Sofort sehlossen sich Sagen an die Entstehung del' Blutbuche an, und 
in diesen wurde selbstverstandlich das Auftreten der Blutbuche durch 
die denkbar einfaehsten exogenen Momente, Blut eines von seinen 
Briidern getoteten Ritters, erklart. Seit libel' 700 Jahren sind nun die 
Blutbuchen iiberall gepflanzt worden, und kein Faktor der AuBenwelt 
ist imstande gowesen, sie zu verandern. 

Man weiB cbenfalls aus historisehen Uberlieferungen, daB allch in 
Thiiringen, Sondershausen, VOl' vielen Jahrhunderten eine Blutbuehe ent
deckt worden ist und daB von ihr die Blutbuehen Norddeutschlands 
abstammen. Auch ein dritter Entstehungsort in Siidtirol ist erwiesen 
und es laBt sich dort die Familie "Rodtonpuecher" bei Bozen, deren im 
Jahre 1488 verliehenes Wappen das Blatt einer roten Buche zeigt, bis 
zu Anfang des 15. Jahrhunderts zuriiekverfolgen (ASOHERSOHN und 
GRABNER, Bd.4, S.438). 

Die Tendenz del' Blutbuehenbildung ist also nicht an einen Ort 
gebunden gewescn. So sind denn auch in letzter Zeit im Kanton Ziirieh 
an zwei weiteren Orten Blutbuehen entstanden. Das erhoht die Wahr
scheinlichkeit, daB del' ilHlere Faktor einer in del' Evolution gelegenen 
Entwieklung fiir die Entstehung verantwortlieh gemacht werden muB. 

HUGO DE VRIES leitete seine theoretisehen Gedanken von den Er
fahrungen bei cineI' Nachtliehtkerze, Oenothera LamaTCkiana, ab und 
beobaehtete in groBen Kulturen Varianten, die sich als erbkonstant 

1 Dor Begriff der Mutation hat im Laufe der Zeit gewisse Sehwankungen 
durehgemaeht, auf die leh hier nicht eingehe. Siehe LEHMA:NN 1916, S. 18. 

2 JAGGI: Die Blutbuohe zu Bueh am Irchel. Neujahrsbl. Ziiroh. naturforsoh. 
Gesellsoh. 1894. 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Auf!. 3 
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erwiesen haben. Viele Forscher, vor aliem RENNER, wollen aber nicht 
zugeben, daB es sich immer bei diesen Beobachtungen urn Mutation 
gehandelt habe, sondern daB die Aufspaltung einer kompliziert gebauten 
Hybride zu diesen neuen Formen gefUhrt habe. Obwohl STOl'.IPS die 
urspriinglichen DE VRIEsschen Auffassungen sehr energisch weiter ver
teidigt und vieles als Mutation bewiesen hat, moehte ich doch bei der 
Opposition gegen die Verwertbarkeit dieser Oenothem fUr die Mutations
lehre hier mich nieht weiter auBern, weil cs geniigend andere vollig 
unbestrittene Beobaehtungen iiber Mutationen gibt. 

Die Tatsache der Mutation ist altbekannt und jeder Gartner weiB 
davon zu erzahlen, ohne je etwas dariiber gelesen zu haben. DARWIN 
nannte die Mutationen Sports, wie auch heute noch manche Gartner. 
Er legte ihnen aber alimahlich immer geringere Bedeutung bei. 

Hier sind an allererster Stelle zu erwahnen die fiir die Biologie enorm 
wichtigen Studien der MORGAN-Schule an Drosophila melanogaster, die 
fiir die Mutationslehre heute das sichere Fundament darstellen. Die 
Taufliege zeigt auch in der freien Natur auBerordentlich viele erbkonstante 
Variationen vollkommen im Sinne der DE VRIEsschen Mutation und mit 
allen Kriterien fiir diese Auffassung, so ganz besonders erwiesen durch 
die zytologische Priifung und durch die Bastardierungsversuche. Bereits 
sind iiber 500 Mutanten nachgewiesen, z. B. Veranderungen der Augen
farbe in den verschiedensten Auspragungen, bandfOrmiges Auge, augen
lose Mutanten, FHigelveranderungen aller Art, Fliigeldefekte, Verande
rungen der Farbung des Leibes usw. 

Von der denkbar groBten Bedeutung war es nun, als MULLER 1 von 
der MORGAN-Sehule 1927 unter dem EinfluB der Rontgenbestrahlung 
die Menge der Mutanten ganz auBerordentlich, auf das 150faehe steigern 
konnte, und jetzt sehien zunachst der EinfluB der AuBenwelt fiir die 
Entstehung der Mutation erwiesen; aliein es zeigte sich, daB keine 
anderen Mutanten experimentell erreicht werden konnten als diejenigen, 
die schon in der freien Natur vorkamen, und daB am haufigsten auf aIle 
Reize (Rontgen, Radium, Warme, Kalte, Gifte) die auch in der Natur 
haufigsten Mutanten erscheinen. Man muBte daher sagen, die Kon
stitution, die Veranlagung zur Mutation, ist alies und der Reiz ist nichts; 
denn nur die sprungbereite Mutation kommt heraus, und zwar jetzt 
unter auBeren Einfliissen sehr viel haufiger als sonst. 

Sehr bald konnte auch gezeigt werden, daB nicht selten auch Riick
mutationen zum Vorschein kamen, indem wieder der friihere Zustand 
unter dem sonst Mutationen auslOsenden Reize erreicht worden ist. So 
beweist STEINER an den Weliensittichen, daB Riickmutation sehr haufig 
ist, sogar bei jedem Vogel an einzelnen Federn vorkommt, {erner sich 
schon im Ei halbseitig zeigt, wodurch dann halbseitig verschieden gefarbte 
Vogel entstehen. 

1 MULLER: Verh. 5. internat. Kongr. Vererbungsforsoh. Berlin 1927. 
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Auch bei einer sehr nahestehenden anderen Art, der D1"Osophila 
funebris, konnte unter HitzeeinfluB durch TIMOFEEFF-RESSOVSKI auBer
ordentlich viel ahnliches erreicht werden, so Veranderung der Fliigel
steHung, Zwergwuchs, Verkriippelung der Flugel, abnorme Farbung des 
Leibes, Anderung der Augeniarben, Vcranderung der Wachstums
geschwindigkeit, aber trotz vieler ParaHehnutationen auch wieder andere 
Genvariationen. 

Von sehr hohem Interesse sind ferner die Mutationen, die JOLLOS 
unter steigenden Ritzeeinilussen wiederum bei Drosophila erreicht hat, 
und zwar nun "gerichtete" Mutationen, insofern, als die Augen unter 
diesen Ritzeeinflussen ihre braunrote Farbe sukzessive in dunkel eosin
farben, gelbrot, weiBrot und weiB verandert haben. Damus zieht JOLLOS 
auBcrordentlich weitgehende Schlusse fur die Evolution, die in analoger 
Weise durch "gerichtete Evolutionen" entsprechend den Ergebnissen 
der Palaontologie vor sich gehe. 

Von Bedeutung ist auch, daB in diesen Experimenten, phanotypisch 
nicht unterscheidbar, sowohl gewohnliche Modifikationen, als Langdauer
modifikationen, als auch Mutationen zum Vorschein kamen. 

Ein uberzeugendes und ganz besonders anschauliches Beispiel sind 
die in neuester Zeit bekannt gewordenen Mutationen der Ophrys apifera 
HUDS., mit denen ich mich seit 1910 unausgesetzt beschaftige 1. DARWIN, 
der die ausschlieBliche Selbstbefruchtung dieser Pflanze festgestellt 
hatte, schreibt an einen Freund: wenn eines mich wiinschen lieBe, noch 
1000 Jahre zu leben, so ware es die Begierde, zu sehen, wie Ophrys 
apifera degeneriert. 

Es ist ganz anders gekommen. Wahrend man fruher von Abarten 
der O. api/era fast nichts wuBte, sind erst in den letzten 30 Jahren 
ganz auBerordentliche Mengen der allerverschiedensten Abarlen aus den 
verschiedensten Landern bekannt gegeben worden. Man kommt zu der 
Uberzeugung, daB fast p16tzlich diese Pflanze in eine Evolutions- oder 
Mutationsperiode hineingekommen ist und eine Unmenge der pracht
voHsten und seltsamsten Neusch6pfungen wie aus einem Feuertopf 
herauswirft, und DARWIN hatte nur 50 Jahre noch leben mussen, urn 
diese fabelhafte Evolution zu sehen. 

Die Ophrys api/era und O. arachnites waren seit langster Zeit wegen 
ihrer Sch6nheit gesuchte und oft schon in fruher Zeit in Abbildungen dar
gesteHte Orchideen. Wir besitzen in Zurich Abbildungen der O. arachnites 
von 1560. 

Seit mehr als 100 Jahren, namentlich seit der Entdeckung der 
O. Trollii REG. im Jahre 1815 (in 2 Exomplaron beim alton Schlosse 
in Wulflingen), sind in den botanischen Museen diese Pflanzen in zahl
reichen kolorierten Abbildungen genau wiedergegeben. Die Aufmerksam-

1 NAEGELI, 0.: Uber ziircherische Orchideen. Ber. schweiz. bot. Ges. 1912, 
H. 21 und andere Publikationen. 

3* 
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.c\lJb. $). O. bicolor 
NAEG. Mutation in 
Farbe und Form 

des Labell •. 

keit auf diese beiden Arten und ihre Formen ist also 
seit mehr als 100 Jahren groB gewesen, und es war 

Abb.10. O. apifera 
HL'DS. Nor-malform. 

die Klage sehr verbreitet, diese 
sch6nen Orchideen unserer Wald
wiesen gingen durch die Nachstel
lung des Mensehen immer mehr 
zugrunde. Die Aufmerksamkeit war 
nieht nur im Zurcher Gebiet eine 
ganz speziell eingestellte, sie galt 
nieht mindel' fiir Genf, Basel und 
Freiburg im Breisgau. 

leh kann ferner den Nachweis 
flihren, daB aueh die :Fundstellen, 
wo heute hunderte del' Abarten 
beieinander stehen, noeh Ende del' 
siebziger und in den aehtziger 
Jahren alljahrlich von den speziell 
interessierten Botanikern Prof. 
JAGGI und Prof. SCHROTER abge
sueht worden sind. leh besitze 
die topographisehe Karte mit del' 
eingezeiehneten Linie del' JAGGI
sehen Exkursionen, und diese Linie 
geht dureh diereiehstenFundstellen 
hindurch. Wir haben auch die 
Exkursionsnotizen, dieOphrys sphe
co(Zes, amchnites, apifera alljahrlieh 
als wiederaufgefunden erwahnen, 
und seit dem Jahre 1876, seit der 
Entdeckung eines Bastards der 
O. sphecodes mit O. rnU8citem an 
diesem Orte, war zweifellos die 
Stelle noeh viol mehr beachtet und 
die Formengestaltung der sch6nen 
O. apifem noeh mehr studiert. 
Trotzdem haben JAGGI, SCIIROTER, 
SCHINZ und die vielen anderen hier 
nie etwas Besonderes entdeekt und 
auch die heiBbegehrte O. Trollii 
blieb versehollen und wurde nur zu 
Irrtum von anderen Fundstellen der 
Schweiz angegeben. - Einzig die 
groBe Sammlung selbstgemalter 
Pflanzen des spater in Frauenfeld 
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lebenden und mir wohl bekalmt gewesenen Apothekers STEINER, der 
wiederum seine Augen ganz speziell auf die Ophrysarten geworfen und 
aueh von Frauenfeld eine neue Abart der O. sphecodes angegeben hatte, 
enthalt von der Gemeinde Dattlikon, dem wiehtigsten :Fundort der 
O. apitera-Mutationen, aus dem Jahre 1878 
die Abbildung einer O. api/era mit zwei
farbigem Labell, die genau dem entsprieht, 
was ieh 1912 dann als O. bicolor NAEG. be
sehrieben hahe. Milndlieh hat mir Dr. STEI
NER, so oft wir aueh uber Ophrys spraehen, 
nie etwas davon mitgeteilt. Er hielt die 
Pflanze offenbar nur fur etwas Zufalliges 
und daher Bedeutungsloses. In groBerer 
Zahl hat er sie wohl nieht gefunden. Heute 
aber finden sieh in dem Tale der Eulaeh 
von EIgg his Freienstein auf einer Lange 
von 20 km mehrere Tausende dieser O. bi
color-Mutation. Gelegentlieh finden sie sieh 
in Reinkultur. Es war nieht schwer, an 
einem Tage hunderte in kurzer Zeit zu 
sammeln. 

Von hesonderer Wiehtigkeit erseheint 
mir ferner, daB diese O. bicolor jetzt bei 
sorgfaItiger Prufung nieht die allergeringste 
Variahilitat 1 aufweist. Dies hezieht sieh 
nieht allein auf die eharakteristisehe Farhe, 
sondern es gilt ebenso sehr aueh fur die 
Form der Unterlippe und der Gestaltung 
der inneren Perigon hlatter, die sonst hei 
der Gesamtart O. api/em sehr groBen 
Sehwankungen unterworfen sind. Dureh die 

1 Das spricht fur die Entstehung aus einem 
einzigen Individuum. Ganz analog kann abel' 
auch durch Bastardierung bei volliger Unfrucht
barkeit del' Hybride und rein vegotativor Ver
mehrung absolute Isomorphic bei Tausenden von 
Exemplarcn vorliegen. Ioh habe das bei Pota
ma.,geton nitens f. rhenamls BAUJlrANN, aus grami

Abb. 11. O. api/em HUDS. subsp, 
Botteroni(CRoDAT) A. u.Gr. (erw.) 

var. /ribuT()enBis (FREYROLn). 
NAEGELI. Mutation in del' Farbe 

und im Auftreten von fun! 
Blumenbliittern. 

neus X per/oliat11,8 gesehen. Die Form des Bodensees und Rheins ist stcts 
vollig isomorph. 'Vahrsoheinlich ist die Kreuzung nul' einmal eingetreten. Die 
Bodenseeform ist isoliert. 1m ~orden kommen viele verschiedene Formen des 
P. nitens vor. Dort ist aber auch gramineu8 mit mehreren dem Bodensee fehlenden 
"Rassen" vertreten und damit auch boi vollig sterilen Hybriden die Moglichkeit 
del' Eutstehung einer Heihe von Formen. Wahrscheinlich ist im Norden die An
wesenheit genotypisch verschiedener gmrnine1ls-Rassen Ursache del' Vielgestaltig
keit des nordischen P. nitens-Bastards. 
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Abb. 12. Oph,·ys api/era HUDS. subsp. Botteroni (CRODAT) A. u. Gr. (erw.) var. NaeaeZwna 
TRELLUNG. Mutationen mit Iimf Blumenblattern, mit flachem Labell und anderer 

Labellzeicbnung. 



Uber Art und Variabilitat und uber Neuentstehung von Arten. 39 

lleschriinkung auf das Tal del' Eulach hat die O. bicolor den Charakter 
eines Endemismus. Ein einziges Mal ist an einem Bahndamm bei Hinwil 
1915, 25 km entfernt, ein Exemplar der Pflanze gefunden worden. Aile 
die griindlichen Priifungen del' reichen Ophrysflora von Genf, Freiburg 
im Breisgau, im ElsaB besonders um Rufaoh, die nun in den letzten 
zwei Dezennien eingesetzt haben, 
f6rderten keine O. bicolor zutage. 

Die Ophrys bicolor ist aber nur 
eine del' Mutanten unter vielen, die 
in letzter Zeit beschrieben worden 
sind. Ihre Stammart, die O. api/era 
mutiert heute in der denkbar stiirk
sten Weise. Bei anderen Neuschop
fungen, O. Botte1'oni CHODAT, zuerst 
1878 bei Biel gefunden, sind die Abb. 13. Mutation: Ophrys apitem HUDS
inneren Perigonbliitter blumenblatt- sui:!:.,;;' u:J'tt;::g:~ri~f':;; o"X~'d~~1i\'~~L~~~
artig groB und breit undrosa gefarbt 
und die Lippe ist £laeh und nieht mehr gew6lbt. Sie ist breit und ganz 
andel's gefarbt. Dnd gerade in del' Entwieklung der Lippen kommen 
mll die seltsamsten Gestaltungstendenzen zum Ausdruek. Die Fiille der 
Gestalten und der Neufar-
lnllgen ist derartig groB, daB 
ieh von einer Namengebung 
zuerst abgesehen habe und 
nul' einzelne Typen unter
seheiden wollte und Zuwarten 
empfahl, bis die Produkte del' 
Neuseh6pfung geniigend be
kannt waren. Es hat dann 
Prof. THELLUNG die vorliiufige 
systematisehe Zusammenfas
sung in drei Haupttypen zu
sammengestellt, jedoeh nul', 

Abb. 14. Mutation: Ophrys apitera IIUDS. var. 
Trollii (HEG.) REICHENBACH'. 

urn dem vorlaufigen Bediirfnis des Systematikers naoh Ordnung und 
Klassifikation zu ontsproehen. 

10h habe bereits aueh von del' O. Trollii gesproehen. Aueh von ihr 
habe ieh naeh fast hundert Jahren mehrere neue Stellen in den Kantonen 
Zurich und Thurgau gefunden. Aber aueh das ist ein Endemismus. 

Fur die Mutationslehre ist jetzt von denkbar groBter Bedeutung, 
daB diese Tausende von Neubildungen immerhin doch nur in einem 

1 Bezeichnend, wie del' Mensch durch Theorien voreingenommen ist, und 
darauf seine 'Verturteile auibaut, ist die Deutung diesel' prachtvollen Ophris 
Tl'ollii in einer neuesten botanischen Publikation als MiJ3bildung.. nul' weil diese 
"Variet11t" selten und abwegig ist! 
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beschrankten Gebiet des Gesamtareales del' Art vorkommen, namentlich 
langs des Jura, daher del' Name Subspec. jurana RUPPRECHT, abel' 
keineswegs nul' auf Kalkboden. Und die Herde diesel' Neuschopfungen 
sind Riviera von Ospedaletti (1 Exemplar Prof. HUGUENIN), Umgebung 
von Genf (CHODAT), Biel, Aargau, Nord-Zurich (kein einziges abweichen
des Exemplar unter Tausenden del' O. api/era in den sudlichen Teilen des 
Kantons), Thmgau (Immenberg), Schaffhausen, Schwabische Alb (Obern
dorf, Pfullingen), Breisgau, ElsaB. Die geologischen, klimatologischen 
und geographischen Bedingungen sind die denkbar verschiedensten und 
trotzdem in diesem umschriebenen Gebiet die denkbar groBte Neu
gestaltung del' Formen. 

Dieses Beispiel del' Ophrys apifera-Mutationen ist nun deshalb von 
groDer Beweiskraft, weil die Pflanzen alle Selbstbefruchtung bieten, im 
Sume del' Vererbungslehre also Homozygoten sUld. Damit erscheint 
del' Einwand, es konnte sich urn komplizierte Hybriden handeln, aus
geschlossen. 

Es gibt ZWl1r, abel' sehr vereinzelt, Bl1stl1rde del' O. api/era und O. arachnites. 
Del' reifc Pollen del' O. api/era senkt sich l1n Faden auf die Narbe hemb und ver
ldebt mit ihr bei del' Selbstbefruohtung. Es ist l1lso moglich, daB Insekten den 
Pollen, bevor er l1n dem Faden sioh heruntersenkt und bevor er die Narbe erreicht 
hat, wegtragen und auf andere Individuen tiberbringen. Solche Bastarde, die ich 
8ehr genau kenne, sind abel' ganz andere Bildungen und bieten absolut intermediare 
Erscheinungen und nichts Neues, sie kommen im Gesamtgebiet del' O. api/era 
VOl' und sind seit langem bekannt. Beide EItel'll O. api/era und arachnites haben 
keine blumenblattartigen inneren Perigonblatter, keine flachen Lippen usw. und 
es fehlen beiden zl1hlreiche wichtige Merkmale del' Mutl1nten. 

Endlich hat CrroDAT den entscheidenden zytologischcn Bcweis ge
fuhrt, daB keine Bastarde vorliegen. 

Wenn ich kurz zusammenfasse, so spricht fUr die Mutationsauffassung 
diesel' erst in letzter Zeit in so auffalliger Weise bekannt gegebenen 
Veranderungen del' Ophrys api/era: 

1. Die absolute Konstanz der Neuschcipfungen. 
2. Del' groBe Sprung del' Abweichungen ohne alle Zwischenformen. 
3. Das gleichzeitige Auftreten von uber 100 Mutanten, 
4. und zwar nul' in gewissen Teilgebieten del' Gesamtart. 
5. Dic lokale endcmischc Verbreitung mancher hoch charaktcristischcr 

Unterarten (bicolor, Trollii, nm in den Kantoncn Zurich und Thmgau), 
hier dann abel' ?;um Teil in graBter Zahl (bicolor). 

6. Sodaml die Selbstbefruchtung del' O. apifera (Homozygot). 
7. Das Ergebnis del' zytologischen Prlifung, das Bastarde ausschlieBt. 
8. Die vallige Verschiedenheit del' Neuschopfungen von den Bastarden. 
9. Die peinliche Isomorphie z. B. del' O. bicolor in allen GroBen und 

Formverhaltnissen. 
10. Die vollig verschiedenen geologischen, klimatologischen und geo

graphischen Beditlgungen del' Orte, in denen die Evolution auftritt. 
11. Das Auftreten absolut neuer wichtiger Merkmale. 
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Eine eigenartige Rolle spielt in diesen Fragen die Capsella Heegel'i 
SOLMS 1, ein Hirtentaschehen, das statt der herzformigen Friichte Schot
chen, wie eine Gliihbirne, entwiekelt. Zuerst 1897 in einem einzigen 
Exemplar auf dem MeBplatz zu Landau in der Pfalz gefunden und dort 
seit 1914 verschwunden, wird die Pflanze in botanischen Garten kultiviert; 
sie erweist sich aber als nicht absolut konstant vorerbbar, sondern spaltet 
in der Kultur 50% Heegel'i und 50% Bursa pastoris ab und ging spater 
ganz in Capsella bursa pastor is iiber, elltweder durch BastardierUllg 
oder Riickmutation, die wir an einzelnen Asten und Blattern der Blut
buche und vielen anderell Pflanzen auch beobachten und unter experi
mentellen Verhaltnissen gleiehfalls oft sehen. 

Seit 10 .Jahren (vorher nur als Raritat) ist aus der chinesischen 
Siidprovinz Yiinnam eine eigenartige Primel in Kultur gekommen, 
Primula malacoides, die nun in den Zuchten von Dr. KOBEL, Wadenswil, 
und bei anderen Ziichtern eine auBerordentlich groBe Zahl von Muta
tionen aufgewiesen hat und zwar Farbmutationen: weiBe, blauliche, 
laehsfarbene, "treurosa", karminfarbene, dann andere Mutationen wie 
fruhes Aufhluhen (1926 entstanden), Verlust der Fahigkeit, Mehlstaub 
zu bilden, Umwandlung der gelappten Blatter in ungclappte, und noch 
eine ganze Anzahl weniger auffalligc Genmutationen. Dazu kamen 
Genomutationen, Bildung von Gigasformen. Auch hier ist durch sorg
fiiltigste Untersuchungen aller Art, namentlich auch dnrch zytologische 
Prufungen und Bastardierungsversuche die Mutation in jeder Weise 
wissenschaftlich sichergestellt, und es ist von besonderem Interesse, daB 
sogar bei diesen Mutationen die Sektionengrenze iiberschritten worden ist, 
indem (freilich nach rein menschlichom Eintoilungsprinzip) dio Primeln 
mit ganzrandigen Blattern zu einem anderen Cenus vereinigt werden. 

In den letzten Jahrzehnten ist dann auch in der Zoologie unter 
unseren Augen ein prachtvolles Beispiel einer Mutationsperiode bei den 
Wellensittiehen von STEINER 2 beobachtet worden. Diese Sittiche kamen 
urns Jahr 1840 aus Australien nach Europa, waren 1860liberall in 
Europa vorhanden. 1870 entstand in Holland die erste Mutante, ein 
albinoahnliches, aber noeh mit etwas Gelb ausgestattetes Exemplar, 
das zugrunde ging. 1882 tauchte plOtzlieh in Uecel, Belgien, ein blaucr 
Wellensittich auf, der des gelben Lipochroms dor Farbung ontbchrto. 
Aueh dieses Tier lieB man eingehen. Aber UllO entstand wiederum in 
der Kultur in Le Mans ein blauer Wellensittich, und weil dieser schone 
Vogel nun sehr geschatzt und hochbezahlt worden ist, wurde er weiter 
geziiehtet, und von ihm stammen aIle jetzt in der Kultur befin<;lliehen 
blauen Exemplare abo 1931 entstand wiederum die albinotisehe Mutation, 
in nouester Zeit dann eine olivefarbene. Schon in den 70er Jahren 
zeigten sieh mutative Anderungen als sog. Gefiederkrankheit der Sittiche, 

1 HEEGI: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Ed. 4, 1, S.265-266. 
2 STEINER: Vererbungsstudien am Wellensittich. Zllrich: Orell-FiiBli 1932. 
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schlechte Ausbildung der Flugel. und Schwanzfedern, so daB die Tiere 
als fortwahrende Mauser bezeichnet wurden. In allerletzter Zeit sind auch 
graufluglige Mutationen und gelbe, immer als besondere Veranderungen in 
der Pigmentregulation, entstanden. Die Domestikation wird als Ursache 
des bestimmtesten abgelehnt, weil nachher auch in der Natur und bei 
nahverwandten Arten die gleichen Mutanten gefunden worden sind. 

Nur die Blaumutation ist 
bisher in der Natur noch 
nirgends gefunden. Durch die 
sorgfaltigen Beobachtungen 
und die eingehende Analyse 
in jeder Hinsicht, mit Stamm· 
baumen, durch Bastardie· 
rungsversuche usw. hat STEI· 

NER das Problem dieser Mu· 
tationen auBerordentlich sorg· 
faltig klargelegt. 

Wie in so vie len 1<'ragen del' 
Wissenschaft hat auch in der 
Mutationstheorie manchmal eine 
unrichtige und trugerische Basis 
einen 1<'or8cher doch zu richtigen 
Vorstellungen geflihrt, so z. B. 
VIRCHOW hei seiner Aufstellung 
der Leukamielehre. Alle Argu· 
mente fur die Aufstellung einer 
neuen Krankheit waren falsch. 
Die 1<'orschung hatte noch nicht 
die richtigen Beweismittel zutage 
gefordert, wie wir sie heute so 
leicht seit dem Aushau del' mol'· 
phologischen Hamatologie zul' 
Verfugung haben. Die Vorstellung 
VIRCHOWS abel' war richtig ge· 
wesen; die Intuition ist siegreich 

Abb. 15. Digltal'is Pelo,·ie. geblieben. Wahre Intuition abel' 
ist Wissen, wenn auch Wissen, 

das nul' auf breiter Basis del' Erfahrung und Analyse moglich ist, bei dem die 
Beweisfuhrung noch nioht v6llig gelingt. 

1<'ur den ganz kritischen 1<'orsoher k6nnten theoretische Bedenken gegen die 
Artauffassung del' Leukamie als selbstandiger Krankheit auch heute noch bestehen 1. 

Abel' die praktische Erfahrung, namentlich die Prognose, die eben doch del' Aus· 
druck wichtigstel' biologischer Vorgange ist, zwingen zur artlichen Trmillung. 

Bekanntlich sind fast alle groBen geistigen Entdeckungen zunachst nm 
unbewiesene Intuitionen gewesen. 

Die Mutationslehre muB aber auch als Folge der Erkenntnis ange. 
nommen werden, daB die Spezies in reiner Linie keine eigentlich vererb· 

1 Siehe mein Lehl'buch, Blutkrankheiten und Blutdiagnostik, 5. Auf I. 1931. 
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bare Variation zeigt (JOHANNSEN). Die Spezies ist diskontinuierlich, 
sagt BATESON schon 1894, und die Selektion, das ist heute doch wohl 
jedem Naturforscher erwiesen, ein Additionsmoment, das nur ausmerzt, 
an sich aber niemals Neues schafft. So hat auch CHODAT den Satz 
niedergelegt: Die Selektion, bei DARWIN das wichtigste Moment fiir die 
Evolution, ist heute fUr die Evolution als machtlos anerkannt. 

Die hier in den TabelIen wiedergegebenen Mutationen zeigen selbst
verstiindlich die groBten und daher alIerauffalligsten Spriinge. DaB sie 
vielfach Pathologisches darstelIen, kann in gar keiner Weise, wie das 
spater entwickelt werden wird, gegen die Mutationslehre als solche 
verwertet werden. 

Der von vielen Forschern geauBerte Gedanke, daB die Mutation mit 
relativ kleinen und darum viel schwerer erkennbaren Spriingen in der 
Regel eingreift, ist einleuchtend. Wir stelIen die groBen und auffalligsten 
Spriinge (Mutationen) darum in den Vordergrund der DarstelIung, weil 
sie uns die Beweise fiir die prinzipielle Moglichkeit der Mutationen herbei
schaffen und das Grundsatzliche und Tatsachliche der Beobachtungen 
in helIes Licht setzen. 

Beispiele fiir Mutationen in der Botanik. 
Ophrysmutanten (NAEGELI, S. 35 und Abb. 9-14). 
Zahlreiche Mutationen, erst in der Kultur der letzten 10 Jahre ent

standen, bei Primula malacoide8 (Dr. KOBEL, Wadenswil; noch 
nicht publiziert, S.41). 

Antirrhinum (LOwenmaulchen). Uber 100 Mutanten (E. BAUR) experi
mentell auf Rontgen seit 1928, als Zwergpflanzen, Kiimmerlinge, als 
schmalblattrige Pflanzen und als solche mit radiomorphen Bliiten usw. 

Datura (Stechapfel) iiber 12 Mutanten (BLACKERLEE), besonders Dorn
losigkeit. 

Pelorienbildung z. B. bei Linaria vulgari8 - Digitali8 (Abb. S. 15). 
Apetaloide Bliiten, absolut konstant, bei Senecio Jacobaea, bei BIDENS, 

bei Matricaria (nicht M.8uuveolens, diese ist ein Genotypus). 
AuslauferIosigkeit bei Erdbeeren. 
Farbenvarianten: Solanum-Friichte, griine, rote, schwarze, unendlich 

haufig bei Pflanzen alIer Art, z. B. Berberi8 atropurpurea, Versailles 
vor 100 Jahren. Gelber Seidelbast, weiBe Ribes (DE VRIES: "vielleicht 
nur einmal entstanden"). 

Hafermutationen (NILSSON-EHLE). 
Bohnenmutationen reinen Linien (JOHANNSEN), z. B. die chlorine, den 

"langen" Samentypen, 19 Generationen unverandert. 
Blutbuche, Blutahorn, Blutkirsche, BluthaselnuB. 
Schlitzblattrigkeit: Buche, Erie, Chelidonium laciniatum seit 1590 kon

stant, im Garten des Apothekers SPRENGEL in Heidelberg aufgetreten. 



l'l1utationen in del' Zoologie. 

Gefiilltbhitigkeit haufig bei vielen Pflanzen. 
Kandelabel'-Pyramidenwuchs bei Popul'lLsita,lica (Pappel) aus P. nigra 

und nur bei mannlichen Pflanzen, bei vielen Koniferen 1, J1tn'ipents, 
Abies, Zeder, Cupress'ILs uaw. 

Blattanderungen bei Scolopendr'ium (SCRROTER). 
N arcis8us, schlitz blattrige Blumenblatter. 
Ganzblattrigkeit bci del' Erdbeere (bisher zweimal aufgetreten). 
Torsionen bei Dipsaus, Taraxacum, sehcn wie MiBbildungen aus! 

]Uutationen in del' Zoologie 2• 

Uber 500 Mutanten bei Drosophila rnelanogaster (MORGAN), besonders 
auch mit Letaliaktoren, S. 34. 

Zahlreiche Mutanten bei Drosophila /nnebris (TIMOFEEFF), S.35. 
Koloradokafer viele Mutanten (TOWER). 
Wellensittiche, Farbmutanten, Gefiedcranderungen (STEINER), S. 34. 
Farbmutanten beim Fuchs (Silberfuchs). 
Farbmutanten bei Mausen in £reier Natur (LANG): weiBe, schwarze, gelbe, 

graue, mit weiDem Bauch, Zobelmause. (Sind Pigmentanderungen,) 
:Farbmutanten beim Birkenspinner (schwarze Mutation). 
Farbmutanten beim Maulwurf, auch weiDe und gelbe in der Natur. 
Farbmutanten bei del' NOlme, schwarze aus del' Zucht weiBer, verdrangt 

die anderen (GOLDSCRl\lIDT). 
Rotsucht (Erythrismus) boi Karpfen, Plotzen, Hechten, Aalcn, Froschen. 
Langhaarigkeit und Kurzhaarigkeit boi Katzen (experimentell gepriift, 

England). 
Langhaarigkoit und Kurzhaarigkeit bei Schafen (Merinoschafe, seiden

haarige: STECRE). Hyperbichosen. 
Kongenitale Epitheldefekte bei Kalbern (HADLEY), durch Infektion 

spater stets tiidlich. 
Dunenlose Kiicken (SEREBROVSKY). 
Vererbbare Adipositas bei Mausen (DANFORD). 
Kaninchen "Syringomyelic" (OSTERTAG). 
TanzmallS, kombinierte Mutation im Nervensystem und im inneren Ohr. 
Schiittelmaus (SRAKER), ahnlich Chorea, rezessiv. 
Kal1inchen mit kurzem weiBen Haar (Castor Rexrasse) seit 1919. 
Kurzschwanzigkeit } Mause (LANG). 

Stummel Hund (nach HILLARD). 
Schwanzlosigkeit, Katzen (experimentell gepriift: STECRE). 
Nackthalsigkeit bei siebenbiirg. Nackthalshiihnern (PLATE). 
N ackthunde (dominant). N ackthaarigkcit bei vielen Tieren (Letalfaktor). 

1 ScrrnOTER: Ubersicht uber die Mutationcn del' Fichte. Bel'. schweiz. bot, 
Ges. 42 (1933). 

2 STROHL: YI:iBbildungen im Tier- und Pflanzenreich. J ena: G. Fischer 1929. 
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Hornlosigkeit bei Schafen, Ziegen, Rindern (schon in Altagypten). 
Albinismus bei sehr vielen Tieren, oft mit subletalen Faktoren und mit 

AugenmiBbildungen und Taubheit. 
Melanismus bei sehr vielen Tieren: leichter Industriemelanismus. 
Dackelbeinigkeit auch bei Pferden und Schafen (Ottersehafe). 
Einhufigkeit bei Schweinen (KRONAOHER). 
Hydl'ophthalmus, Kaninehen (VOGT) famil. konstitutionell. 
Lctale Muskclkontl'aktur bei Schafen (ROBERTS). 
Agenesie und Hypoplasie del' Neuroepithelialschicht des Auges bei 

Mausen (COHRS). 
Federhauben auf dem Kopf bei Huhnern usw. (HESSE und DOFLEI1'». 
Kurzschnabligkeit bei Purzlertauben, konnen die Eischale nicht sprengen. 
Schwarzsehultrige Pfauen (HESSE und DOFLEIN: traten mehrfach auf). 
Flosse auf dem Kopf bei einem Hai (KAMMERER). 
Hyperdaktylie bei Tieren. 
Zwei Euterviertel rechts und zwei Zitzen, links nur eine Zitze bei einer 

Kuhrasse rezessiv (HEIZER). 
Hernie bei friesischem Vieh, 21 Tierc, alle auf gleichen Bullen zuruck-

fiihrbar (WARREN und ATKESON). 
Schwanzknickungen bei Schafen (ADAlYIETZ), Mause (PLATE). 
Vierhornige Ziegen (KRONACHER). 
Flugellosigkeit bei Fliegen, manchen Schmetterlingen, Kafern. 
Osteoporosis (Dickkopfigkeit) bei Pferden (GONzALES). 
SpaltfliBe und Spalthande. 
Sehadeldefekt und Hirnhernie bei Schweinen (NORDBY). 
Erblichel' Defekt des Hypophysenvorderlappens und dadurch rezessiver 

Zwergwuchs bei del' Maus (SMITH, 61/161). 

lVlntationen beim Menscben. 
Die El'kenntnis, daB auch beim Menschen Mutationen in groBer Zahl 

vol'kommen und damit del' Mensch keine Ausnahme gegenubel' den 
Erscheinungen in Zoologie und Botanik macht und die Auffassung, daB 
die menschlichen Erbkrankheiten alles Mutationen darstellen, ist in 
del' Medizin sehr spat gekommen. 

Mit meiner Besehreibung del' Ophrys-Mutanten im Jahre 1912 habe 
ieh die Bedeutung des DE VRIEsschen Begriffes del' Mutation 1 fur den 
Menschen el'kannt und seither unausgesetzt in Klinik und Vorlesung 
vertreten, so besonders in einem Vortrage in Tubingen im Januar 1915 
und dann in meiner Antrittsrede in Zurich April 1918. Mit groBter 
Energie habe ich auch seither namentlich durch die Herausgabe der 
ersten Auflage dieses Werkes und in vielen anderen Publikationen, 

1 KAEGELI, S. 35. - v. VERSCHUER: Allgemeine Erbpathologie des Menschen. 
Erg. Path. 24 (1932). 
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besonders auch in meinem Lehrbuch del' Blutkrankheiten, die Mutations
lehre in die Medizin einzufiihren gesucht. 

Das Wort Mutation ist freilich schon friiher von zwei anderen AutOl'cn 
fiir medizinische Fragen gebraucht worden in Kenntnis del' DE VRIES
schen Theorie. So von APERT 1. Abel' APERT hat den Begriff vollkommell 
miBverstanden. Er meint bei del' Schilderung del' kongenitalen Hiift
gelenksluxation, es handle sieh urn eine langsame, progressive Variation, 
wclehe zu zunehmend groBerem Winkel del' Gelenksflaehe am Hiiftgelenk 
fiihre und beim bestimmten Grad dann plotzlieh sckundar eine sehwere 
Folge, die Luxation, naeh sich ziehe. Diese Darstellung widerspricht 
vollig del' DE VRIEssehen Mutation. Aueh spateI' bei del' Erorterung 
del' Hamophilie wird mit keinem Wode erwahnt, daB dies geradezu 
ein Idassisches Beispiel einer Mutation ist. 

Ferner hat GILFORD 2 von Mutationen gesproehen, abel' wiederum 
in ganz unklarer Weise. So mit dem Bemerken, daB die Mutationen oft 
vererbt seien, wahrend er bei riehtiger Erfassung des Begriffes hatte 
sehreiben miissen, immer vererbt werden. Aueh ist die Darstellung des 
Begriffes durehaus unriehtig, wernl er sehreibt, kleine Abweiehungen 
bezeiehne man als Modifikationen, grol.lere als Variationen, von denen 
es zweiSorten gebe, die Fluktuation, exogen entstanden, und die Mutation , 
unbeeinfluBt von del' Umgebung. Fiir die Auffassung einer Erscheinung als 
Mutation ist es absolut belanglos, ob die Veriinderung groBer odeI' kleinerist. 

GILFORD nennt als Beispiel del' Mutation ferner den Infantilismus, 
bei dem es sieh urn Modifikationen in naturwissensehaftliehem Sinne 
handelt, die haufig spateI' sogar iiberwunden werden. 

leh muB daher des entsehiedensten bestreiten, daB diese beiden 
Autoren die ersten gewesen waren, die fiir mensehliehe Abnormitaten 
und Krankheiten die Zugehorigkeit zu den DE VRIEssehen Mutationen 
entdeekt hatten. Entdeeken heiBt erkonnen, nieht bloB sehon und be
sehreiben. Darum gilt unbestritten LEEUWENHOEK in Dolft 1673 als 
del' Entdeeker del' roten Blutkorperehen und nieht MORGAGNI, obwohl 
dioser die Erythrozyten sehon 5 Jahre friiher im Blute gesehen, abel' 
fiir Fetttropfehen gehalten hatte. 

Heute ist nun die Lehre von den Mutationen aueh fiir die Medizin 
vollstandig anorkannt; denn die DE VRIEssehen Auffassungen stehen 
zu fest auf naturwissensehaftliehem Boden verankert. leh muB daher 
nieht mehr wie in del' ersten Auflage die Autoren erwahnen, die sieh dies en 
Gedankengangen angesehlossen habon; donn es kann aueh in del' Medizin 
keinen Widerstand auf diesem Gebiete mehr geben. Man wiirde del' 
Liieherliehkeit verfallen. 

Mutationen sind Tatsaehen und gehoren zu dem gesieherten natur
wissensehaftliehen Wissen. Man karnl aueh nieht mehr von del' Mutations-

1 AI'ERT: Maladies familiales et maladies congenitales. 1907. 
2 GILFORD: Brit. med. J. 1913, 1617; Lancet 1914, 587. 
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theOl·ie sprechen. Nul' die J!'rage, wie diese Tatsachen entstehen und 
welches die tieferen Grunde del' Entstehung sind, das ist nieht bekannt. 
DaB es abel' nieht bekannt ist, das ist ohne weiteres verstandlieh, wenn 
wir die ganze Evolution in del' Natur, wie ieh das spateI' zeigen werde, auf 
Mutationen zuruekfuhren; denn daB wir heute im Gegensatz zu del' 
Mcinung fruhcrcr Dezennien die Evolutionen in del' Natur noeh nieht 
erklaren konnen, muB zweifellos zugegeben werden. 

Erst wenn wir die Entstehung del' Mutation restlos verstunden, 
dann wurde uns aueh die Evolution in del' Natur nieht nul' als Tatsaehe, 
sondern aueh als verstandliche Tatsache erscheinen. 

Immerhin kennen wir in sehr vielen Fallen del' Naturwissenschaften 
bereits den Mechanismus del' Mutationsentstehung, und zytologische 
Forschung hat in zahllosen Fallen mit jeder Sieherheit festgestellt, daB 
die Mutationen Gen- und Genom -.Anderungen darstellen, und viele 
Mutanten sind auf ganz bestimmte Gene lokalisiert worden. 

Auf vielen Gcbieten der Naturwissenschaft kennen wir Tatsaehen 
von groBter Bedeutung, abel' die Entstehung diesel' Tatsachen ist um
stritten odeI' unerkannt. ARrsToTELES fUhrte zuerst die Erdbeben nicht 
mehr auf die Einwirkung von Gottern und Damonen, sondern auf natur
wissensehaftliche V organge zuruck. Welchel' Art diese V organge waren, 
das wurde erst spateI' erkannt. Die Eiszeit ist eine Tatsache, abel' die 
Grunde del' Entstehung del' Eiszeit sind heute vollig unbekannt und um
stritten. Die Faltung del' Alpen und die Entstehung del' Seen erschien 
HEIM naeh seinen Erklarungen genetiseh klargestellt; abel' er hat heute 
selbst seine fruheren Auffassungen zuruekgezogen und die heutige Geo
logie sagt: Gebirge entstehen durch gebirgsbildende Faktoren, womit 
ohne weiteres zugegeben wird, daB uber das Wesen del' Sache noeh keine 
Einsicht herrscht. 

Die Grunde, warum viele Abnormitaten des Menschen und aIle 
Erbkrankheiten, Heredopathien, Parallelerseheinungen del' Natur zu 
botanischen und zoologisehen Mutationen sind, kann man in folgender 
Weise zusammenfassen: 

1. Es handelt sieh urn einen plotzlichen Sprung im Sinne von DE VRIES, 
nieht urn allmahliche .Anderung, und weil es sieh beim Menschen urn hoeh
differenzierte Wesen handelt, so wird jede Veranderung in einem Gen 
odeI' einem Genom in del' Regel schon ganz bedeutende Unterschiede 
gegenuber del' Norm auslosen. Man denke an die konstitutionell andel'S 
gebauten roten Blutkorperehen bei del' Kugelzellen-, Sichelzellen- und 
Ovalozytenanamie, an die vererbbaren Nervenkrankheiten, an die ver
erbbaren Knoehenkrankheiten usw. 

2. Die Vererbung aller diesel' Prozesse ist erwiesen und haufig in 
gesicherten Ahnentafeln uber Jahrhunderte, so die hangende Unter
lippe del' Habsburger seit 1410, von Cimburgis von Masubien, die atrophi
sche Myotonie seit Jahrhunderten, die Hamophilie bei den Biutern von 
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Tenna, aus einer Ehe des Jahres 1669, und dabei erfolgt die Vererbung 
meist vollkommen gleichartig, jedoch mit Variationen in del' Mani
festationsauBerung, genau wie bei Tier und Pflanze. 

Die Vererbung erfolgt bei diesen Zustanden und Krankheiten auch 
beim Menschen dominant odeI' rezessiv odeI' geschlechtsgebunden
rezessiv, so daB also auch bier gegeniiber Zoologie und Botanik voller 
Parallelismus herrseht. 

3. Bei Bastardierung del' menschlichen Mutanten mit Normalen 
erfolgt die Aufspaltung in del' N achkommenschaft genau nach den 
MENDELschen Regeln wie in Zoologie und Botanik. 

4. Die menschliche Mutation zeigt sich, analog derjenigen bei Tieren 
und Pflanzen, sehr haufig als geographiseh lokalisiert und gelegentlich 
vorwiegend an bestimmte Rassen gebunden, s. Beispiele S. 109, Sichel
zellen del' roten Blutki.irperchen, Speieherungskrankheiten usw. 

5. Eine auBere Ursache fiir das Auftreten diesel' menschlichen Abnormi
taten und del' Erbkrankheiten kann in keinem Falle gefunden werden; 
aber gerade auf diesem Gebiete hat sieh die Medizin friiher und bis auf 
den heutigen Tag noch die tollsten Phantasien erlaubt. 

6. 'Veil exogene Faktoren nie mit irgendwelcher Wahrseheinlichkeit 
als Ursache beschuldigt werden konnen, und weil sie nur auf konsti
tutionell vorbereitetem Boden einen EinfluB gewinnen konnen, so muB 
auch die menschliehe Mutation aus imleren Griinden, genau wie bei 
Tier und Pflanze, entstehen. 

7. Viele der mensehlichen Mutanten sind fiir das Fortkommen und 
das Leben ungiinstig, oder es kommen wie bei Tier und Pflanze Letal
faktoren vor (s. Hamophilie), genau wie das auch bei Tier und Pflanze 
der Fall ist. Deswegen die Sache mit dem Worte Degeneration oder MiB
bildung erledigen zu wollen, ist oberflaehlich. 

Es lieBen sich noch viele bis in die groBten Einzelheiten gehenden 
Parallelen erwahnen; aber das hier gesagte Prinzipielle erseheint mil' 
vollkommen ausreiehend, urn jeden Zweifel in diesen Fragen zu bannen. 

Friihere Auslegungen der menschlichen }Uutationen. 
Die altere Medizin maehte sich wenig Gedanken iiber die Entstehung 

der Erbkrankheiten und vererbbaren Anomalien. Wenn Gedanken iiber
haupt geauBert worden sind, so waren diese derart naiv und meist ohne 
jede naturwissenschaftliche Basis, daB E. BAUR einst gesagt hat, es sei 
"geradezu beschamend", wenn man das lese, was in den Lehrbiichern der 
Medizin iiber Erbkrankheiten geschrieben worden ist. Folgendes mogen 
etwa die Erklarungsversuehe friiherer Zeiten bis auf den heutigen Tag 
in der Medizin iiber menschliche Mutationen sein: 

Man glaubte mit dem Wort JYIij3b'ildung das Gewissen beruhigt zu 
haben. GewiB ist sehr vieles MiBbildung; aber damit ist doeh nur naeh 
einem rein auBerliehen und etwa noch nach einem praktischen Gesichts-
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punkte, niemals aber nach einem genetischen die Sache beschrieben. 
Gelegentlich ist auch versucht worden, durch pathologische Prozesse am 
Embryo die MiBbildung genetisch verstandlich zu machen; es ist abel' 
heute sicher, daB vieles zu Unrecht bei diesen MiBbildungen exogenen 
Faktoren zugeschrieben worden ist. 

Andere Mutanten, wie z. B. die vererbbaren rezessiven Nervenkrank
heiten, die sich erst nach vielen J ahren zeigen, wurden selbst von ganz 
bedeutenden Autoren als Bildungs/ehleT in der Anlage gedeutet; aber 
damit ist wiederum nur eine Verschleierung vorgenommen und kein 
wirkliches Verstandnis gewonnen. 

Einen Erklarungsversuch dagegen bedeutet der Ausdruck AbiotTO
phien, womit gesagt werden soUte, die Anlage ware so ungunstig be
schaffen, daB selbst die normalen Funktionen des Lebens zum Unter
gang gewisser Systeme, z. B. bei den hereditaren Nervenkrankheiten, 
fiihrten. Wir wissen aber, daB die Aufbrauchtheorie EDINGERS in diesen 
Fragen den Kern der Sache absolut nicht trifft und erkennen das z. B. 
daran, daB bei gewissen familiaren Typen die Erbkrankheit immer und 
immer wieder in fast genau dem gleichen Lebenszeitpunkt in del' Familie 
auf tritt, so daB also der exogene Faktor, der an sich sehr wechselnd 
ist, keine Rolle spielen kann. Noch wichtiger abel' ist, daB in gewissen 
Familien der Manifestationszeitpunkt immer fruher eintritt, Ante
position, so daB jetzt eine exogene Erklarung ohne weiteres unwahr
scheinlich erscheinen muB. AuBerdem treten solche Isochronien bei 
Muskelatrophien vollig unabhangig von del' Berufstatigkeit der Familien
glieder ein. 

In ausgesprochenstem MaBe sind die meisten Zustande menschlicher 
Mutanten als Degencrationserscheinungen erklart worden; aber del' 
Begriff Degenemtion ist auBerordentlich unklar und wiUkurlich und be
deutet in dem vorliegenden FaIle nichts weiteres als ungunstig und wiirde 
damit im Sinne der Naturwissenschaften einer Minusvariante entsprechen. 
Dies trifft aber nicht den Kern der Sache; denn wenn wir beispielsweise 
die 6-Fingrigkeit haben, so kann man doch nicht mehr von Minusvariante 
reden, und wenn wir in exquisiter Weise die Vererbung des Zeichen
talentes, des Musiktalentes, des Mathematiktalentes (man denke an 
die Basler Familie BERNOULLI mit drei Mathematikern allerersten Ranges 
und auBerdcm zwci anderen von gl'oBel' Bedeutung), so muB man ohnc 
weiteres auch die Existenz del' Plusvarianten zugeben, und auch diese 
zeigen ja alle charaktel'istischen Eigenschaften, wie sie dem Begriff del' 
Mutation im Sinne von DE VRIES zukommen. 

Ein weiterel' Versuch, sich mit unbequemen Tatsachen abzufinden, 
steUt die Auslegung del' menschlichen Mutation als Anomalien dar. 
Die Anwendung dieses Wortes hangt von del' Fassung des Normbegriffes 
abo Hatte die gl'oBe Mehl'zahl der Menschen 6 Finger, so waren die 
5-Fingrigen die Anomalen, und ahnliche Beispiele lieBen sich ja leicht 

Naegeli. Konstitutionslehre. 2. Aufl. 4 
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geben, und ganz besonders schwierig wird die Sache, wenn man auf die 
klaren Unterschiede del' verschiedenen Menschenrassen eingeht. Das 
Auftreten des Buschmmlliohres konnte man ja leicht als eine Anomalie 
bezeichnen, namentlich wenn man, wie zuerst bei den Rehobother 
Bastarden, das Buschmannohr wedel' bei den Europaern, noch bei den 
Hottentotten finden kann; abel' die wissenschaftliche Analyse von 
EUGEN FISCHER hat eben ergeben, daB hier bei del' Hybridisation die 
Hottentotten nicht rassenrein waren, sondern noch Buschmannblut in 
sich trugen, und damit ist nun die "Anomalie" wirklich geklart und 
als etwas nach den Gesetzen der Ve'rerbung in den Naturwissenschaften 
normal zu Erwartendes erwiesen. 

Vor allem aber hat man die menschlichen Mutanten in das groBe 
Gebiet der Krankheiten hineingeschoben, und hier liegt nun wiederum 
eine Namengebung Val', die rein konventioneH nach praktischem Ge
sichtspunkte aufgebaut ist, und bei del' es schade Grenzen gegeniiber 
Gesundheit iiberhaupt nicht gibt. Abel' von gewohnlichen Krankheiten 
hebt sich die Mutation durch wichtige Momente ab, vor aHem durch die 
endogene Entstehung, so daB auBere Faktoren, genau wie bei den experi
menteUen Mutationen, bei der Drosophila, nur auslOsend wirken konnen. 

AuBerdem trennt manchen diesel' Zustande das Fehlen eines krank
haften Prozesses von eigentlichen Krankheiten, z. B. die Sache ist an
geboren und andert sich absolut nicht mehr, wie die vererbbare Gaumen
spalte, die 6-Fingrigkeit, die Exostosenbildung, die Spalthand und manches 
andere, Oft ist auch zunachst die Mutation bedeutungslos und bekommt 
erst Bedeutung durch das Eingreifen exogener Momente. So sind fast 
aUe Trager der oval gebauten menschlichen Blutkorperchen nie krank, 
und auch bei den KugelzeHen der roten Blutkorperchen ist Verschont
bleiben von Folgcn, wenn man Sippschaften studiert, keine Seltenheit; 
aber immerhin ist es hier nun sehr bekannt, daB Infektionen jeder Art, 
dann ungiinstige auBere Umstande, auch psychische Faktoren, selbst 
Schwangerschaft, sofort zu Auflosung der weniger widerstandsfahigen 
roten Blutkorperchen fiihren und damit Blutarmut, Gelbsucht und 
MilzschweHung herbeifiihren. 

Von einem gewissen Gesichtspunkte aus kann man ja selbstverstandlich 
manches von diesen menschlichen Mutationen als krankhaft bezeichnen: 
damit trifft man aber doch das innerste Wesen del' Sache nicht, vor aHem 
nicht das absolut ungewohnliche diesel' "Krankheitcn" und "Zustande" 
in der Vererbung in die Nachkommenschaft iiber Jahrhunderte. 

Man muB sich bei diesen Mutationen klar bewuBt sein, daB hier von 
del' Natur etwas ganz Besonderes geschaffen worden ist, das wir je nach 
dem Gesichtspunkt, von dem aus wir urteilen, verschieden bezeichnen 
konnen, das abel' mit rein praktischen Uberlegungen in seinem Wesen 
nicht gefaBt werden kann, sondern nur auf klarer, natnrwissenschaftlicher 
Grundlage. 
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Beispiele fur genotypisch bedingte Erscheinnngen 
nnd Mntationen beim Menschen. 

Aut\ere "Abnormitaten"l. 
Abnormc Haarfarben in Biischeln (Familie der Herzoge VON ROHAN), 

ebenso in 4 Generationen (HECHT) USW. = zirkumskripter Albinismus. 
Vererbte Kopfglatze. 
Prasenile Alopezie. 
Ringelhaarbildung (mehrere Generationen). 
Verwachsene Augenbrauen, nach der Zwillingsforschung dominant. 
Konstitutionelle hereditare weite Augendistanz (65/340). 
Vererbbare abnorme Gestaltungen der Ohrmuscheln, familiar oft konstant 

(LEICHER). 
Angewachsenes Ohrliippchen, rezessiv gegeniiber freies Ohrlappchen 

(dominant). 
Stark abstehende Ohren (RICHTER, 4 Generationen), auch sonst dominant. 
GroBe Nase, 4 Generationen dominant (DENSON), wie die Nasenform 

iiberhaupt fast ausschlieBlich genotypisch bedingt ist. 
Offnung des Ductus parotideus (Stenonis) am Mundwinkel, 3 Gene-

rationen dominant (eigene Beobachtung). 
Verdickte Oberlippe. 
Hangende Dnterlippe (bei den Habsburgern), dominant. 
Familiare Unterlippenfistel. 
Lingua geographica (BAUR). 
Lingua plicata. 
Zahnvarianten, z. B. Tuberculum an den Zahnen, z. B. Tuberculum 

Carabelli (Hocker auf der Gaumenseite des ersten oberen Molar
zahnes, besonders bei Europaern nicht selten), bei erbgleichen 
Zwillingen 99%, bei erbungleichen nur bei 47% bei beiden Paarlingen. 

Trema (abnorme Distanz zwischen den Schneidezahnen (in Generationen 
nachgewiesen: LEICHER). 

Gesundbleiben und KariOswerden der Zahnc in crster Linie familiar-
konstitutionell bedingt {VOGT und STOPPANI). 

Sommersprossen (Epheliden). 
Abnorme Hautfarbungen. 
Sogenannter Mongolenfleck = dunkler Sauglingsfleck, Sakralfleck. 
Krallenmenschen. 
Hypertrichosis, dominant und rezessiv. 
Hypertrophische Hangebrust bei erbgleichen Zwillingen (BIRKENFELD). 
Hyperthelie (iiberzahlige Brustwarzen). 
Gynakomastie. 

1 Siehe vor allem E. FISCHER: Versuch einer Genanalyse beim Menschen, 
mit besonderer Berucksichtigung del' anthropologischen Systemrassen. Z. Ab
stammgslehre 54, 127 (1930). 
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SehweiBfuBe und SchweiBhande. 
Dreiphalangondaumen (auch bei Tieren). 
Variationen der Wirbelsaule, Lumbalisation, Sakralisation, Reduktion 

der Rippon, der Wirbelsaule, Halsrippen, alies bedingt dureh ein 
Allelenpaar, kranialer, dominanter und kaudal rezessiver Typ der 
Gestaltlmg (KUHNE 1). 

Leistenhernien, oft progressiv, dominant. 
D"uPUYTRENSehe Kontraktur. 
Partielier Albinismus. 
Anlage zu Zwillingsgeburten (vom Vater her) (GAUDENZ 2), naeb anderen 

von beiden Seiten her. 

Weun wir die Serie diesel' Abnormitaten durehgehen, die ja alies in 
aliem genommen, auBerordentlieh haufig sind, von einigen oben erwahnten 
Raritaten abgesehen, so miissen wir sagen, daB es nahezu ausnahmslos 
ganz isolierte Abweichungen von del' Norm sind, bei denen man sich 
iiberhaupt nicht Vllllldert, daB keine wirklich krankhaften Verande
rungen, z. B. des Knochensystems, del' Blutsysteme, des Nervensystems, 
der Sjnnesorgane, del' Raut dabei vorhanden sind. Selbstverstandlieh 
sind deiartige Abnormitaten aueh einmal innerhalb del' spateI' erorterten 
Systemkreise pathologiseher Bildungen moglieh, abel' offenkundig nur 
naeh den Regeln del' Wabrseheinliehkeitsreebnung, und ieh glaube 
nicht, daB fUr irgendeine del' hier erwabnten Anomalien sonst in irgend 
li.berzeugender Weise die Kombination mit anderen Reredopathien als 
ctwas mchr als dem Zufallszusammcntreffen zugesehrieben werden kann. 

Eine Ausnabme wiirde ich nul' maehen fUr den Albinismus, bei dem 
in del' Tat aueh andere Affektionen nieht selten gefunden werden und 
bei dem offenbar die Pigmentlosigkeit, bekanntlieh in versehiedenen 
Graden ausgesproehen, mit anderen mutativen Veranderungen des 
mensehliehen Organismus gekoppelt ist. Abel' auch eine solehe Koppelung 
ist naeh unseren naturwissensehaftliehen Kenntnissen keineswegs etwas 
Seltenes odeI' etwas Besonderes. Besonders wird es fUr den Mediziner 
erst, wenn die zweite mutative Storung wiehtige Organe in ungunstiger 
Weise beeinfluBt. 

Del' partielle Albinismus, die Seheekungen mit ihrer dominanten 
Vererbung, erweisen sieh fill' die Gesamtheit als voliig bedeutungslos. 
Dagegen liegt bei dem ausgedehnten und aligemeinen Albinismus bereits 
einc Mutation VOl', die zweifelios naeh rein praktischen Gesiehtspunkten 
als eine krankhafte bezeiehnet werden muB. Eine schade Grenze zwischen 
dem Gesunden und Kranken gibt es abel' aueh hier so wenig wie anderswo, 
und es ist ganzlieh unmoglieh, hier die pathologischen Mutanten als 
etwas Besonderes abzugrenzen. 

1 KUHNE: Z. Morph. u. Anthrop. 30 (1932). 
2 GAUDENZ: Inaug.-Dissert. Zurich 1928. 
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Das gleiche gilt auch in bezug auf MiBbildungen. Auch hier ist die 
Grenze gegeniiber dem Normalen nicht scharf zu ziehen, und schon 
ARISTOTELES hat gesagt, die MiBbildungen gehoren namlich zu den 
Erscheinungen, die wider die Natur sind, aber nicht wider aIle Natur, 
i:lonclern nur wider den gewohnlichen Lauf der Dinge. 

Sobald wir nun an das ausgesprochen Pathologische vieler Erschei
nungen beim Menschen herantreten (wobei Krankheit eine rein praktische 
Begriffsfassung ist und an sich nichts fiber die Genese sagcn will), so 
finden wir beim Menschen Tausende von genotypisch bedingten Abnonni
taten oder Mutationen. Viele dieser Affektionen treten plOtzlich und 
offenkundig immer wieder neu auf, sind recht haufig geographisch 
lokalisiert, vererben sich in Familien manchmal in absolut identischer 
Form (familiarer Typ s. S. 107) odeI' zeigen andererseits Manifestations
schwankungen. Diese letzteren beruhen zum Teil darauf, daB Umwelts
einfliisse als Realisationsfaktoren eine groBe Rolle spielen und vielfach 
erst die Anlage erkcnnbar gestalten, zum anderen Teil sind die meisten 
dieser Erscheinungen durch das Zusammenwirken mehrerer oder vieler 
Gene bedingt, so daB Modifikationen der AuBerungen verstandlich sind, 
wie wir das heute ja klar durch die botanische und zoologis<,lhe Ver
erbungsforschung wissen. 

DaB beim Menschen so viele Erbkrankheiten als pathologische 
Zustande oder Prozesse in Erscheinung treten, kann l1l1S in keiner Weise 
mehr iiberraschen, sehen wir doch heute bei den experimentellen Droso
philamutationen, daB die iiberaus groBe Mehrzahl pathologischen, und 
zwar oft schwer pathologischen Charakter hat. Fiir den Arzt und Euge
niker ist die klare Auffassung dieser pathologischen Mutanten von der 
groBten Bedeutung. Das seichte Gebiet des Status degenerativus und 
der allgemeinen Degeneration der Menschheit muB verlassen werden. 
Bedeutsam ist ferner die Frage, ob beim tatsachlichen Yorkommen dieser 
pathologischen Mutationen bei einem Menschen etwa auch in der Nach
kommenschaft 110ch weitere und andere Heredopathien erwartet werden 
konnen. 

SCHAFFER 1 hat die Theorie aufgestellt, die Heredopathien seien 
an bestimmte Keimblatter gebunden und zeigen Keimblattwahl und 
iHters auch Segmentwahl. Diese Theorie ist hochst anregend und 
interessant, und ich hoffe im folgenden zu zcigen, daB sic in weitem 
Umfange den tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. Es gibt aber 
Ausnahmen, die eventuell durch Doppelanlagen aus der Ahnensehaft 
oft durch Koppelung bei bestimmten Heredopathien erklart werden 
konnten. 

Wenn ieh im folgenden groBere Systeme von Krankheitsgruppen, 
ausgewahlt besonders nach dem Prinzip der Keimblatter, auf patho-

1 SCHAFFER: Uber das morphologische Wesen und die Histopathologie der 
hereditarsystematischen Nervenkrankheiten. Berlin: Julius Springer 1928. 
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logische Mutanten und Heredopathien prufe, so muB ich ofters auch die 
ManifestationsauBerungen beriicksichtigen, ferner die Tatsache, daB uns 
manches phanotypisch gleich oder sehr ahnlich erscheint und doch, wie 
weitere Analysen ergeben, verschieden ist. 

Gewisse Menschenrassen haben, wie das Hingst Allgemeingut des 
menschlichen Wissens ist, auch bestimmte Rassengene, nur ist es in 
vielen Fallen auBerordentlich schwer, das genotypisch Bedingte und das 
peristatisch Erworbene auseinanderzuhalten, da auch durch die Ein
fliisse der AuBenwelt mitunter auBerordentlich ahnliche Phanotypen 
entstehen.-jmmerhin konnen wir heute durch die Vererbungsforschung, 
riimiicmtlich durch die Zwillingsforschung und durch das Studium der 
Vererbung bei Bastarden zu absolut sicheren Schhissen kommen, was 
genotypisch bedingt ist. 

So zeigen nach den Forschungen von EUGEN "FISCHER und SARASIN 
die Buschmanner eine ganze Reihe streng nur dieser Rasse zugehorige 
genotypische Verhaltnisse, die man ohne weiteres, ohne Kenntnis der 
allgemeinen Verbreitung bei den Buschmannern, sonst als Abnormitaten 
bezeichnen wiirde. Als solches, nur den Buschmannern eigenes Sonder
gut sind anzusehen: Erbfaktoren fUr bestimmte Gesichtsformen, Pyg
maenwuchs, Fil-Fil-Haar. 

Wenn daher sogar Anthropologen (WEIDENREICH 1) behaupten wollen, 
es gebe keine Rassenmerkmale, und wenn sogar Philologen (BOVET) 
erklaren, es gebe keine Rassen, sondern anes sei gemischt, so sind das 
klare Tendenzdarstellungen. Selbstverstandlich sind an den meisten Orten 
heute die Rassen gemischt und konnen nur ganz spezielle Forschungen 
typische Rassenmerkmale klarlegen. 

Fruher hat eine kritiklose, phantastische, doktrinare Lehre viele 
dieser genotypisch fixierten, oft als Rassenmerkmale auftretenden 
Abnormitaten (weil nieht dem Durchsehnitt der Norm entsprechend) als 
Stigmata der Degeneration bezeichnet, und diese Lehre ist vor aHem 
durch JULIUS BAUER und seine Schu1e zu einer unerhorten Auswertung 
und Bedeutung gesteigert worden. Ich habe diesen Auffassungen schon 
1918,2 energisch widersprochen und darauf hingewiesen, daB es sich in 
den meisten Fallen um genotypisches Sondergut mit mutativer Ent
stehung handle. In der Medizin spuken aber die Degenerationszeichen 
immer noch, obwohl EUGEN FISCHER 1930 erklart, daB angesichts der 
Ergebnisse der Vererbungsforschung, besonders auch der Zwillings
forschung, man heute auf das Problem der Degenerationszeichen, z. B. bei 
dem angewachsenen Ohrlappchen oder den zusammengewachsenen Augen
brauen, nicht mehr eingehen musse. Gerade die Ietzte Erscheinung galt 
lange Zeit fiir "eines der schwersten Degenerationszeichen". Zwar hatte 
J. BAUER immer angegeben, das einzelne abnorme Zeichen bedeute an 

1 WEIDENREICH: Rasse und Kiirperbau. Berlin: .Julius Springer 1927. 
2 Dtsch. lll!'d. Wschr. 1918, Nr 8. 
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sich noch nichts, allein die Summe einer Reihe von einzelnen Zeichen 
beweise den Status degenerativus. Mir ist die Mathematik unverstand
lich, die eine Formel aufstellt: 0 + 0 + 0 + 0 ... 0 = =. 

Reute ist es zweifellos, daB diese ganze Lehre del' Degenerations
zeichen durch die VererbUllgsforschung vollstandig widerlegt worden ist. 

Das Problem del' Degeneration hat die Medizin und auch die schone 
J~iteratUl' oft aufs hochste bewegt. Man braucht sich nUl' an das riesige 
Aufsehen zu eriImern, das durch das Buch von MOBIUS (s. Tuberkulose) 
1900 erweckt worden ist. Wie schwer sich del' Mensch durch Voreinge
nommenheit, Phantasie, ungenugende Kritik und ungenugende Analyse 
in diesen Gebieten getauscht hat, tritt heute klar hervor. lch brauche 
nul' daran zu erinnern, daB man fruher die Polychromasie als methylen
blaue Entartung bezeichnet hat, wahrend diese Zellen, heute als Retikulo
zyten dargestellt und gezahlt, fUr uns den wertvollsten MaBstab dcr 
Regeneration bei den Anamien darstellen. 

Die Ovalozyten sind schon im Jahre 1850 von GOLTZ gesehcn und 
als kameloide Degeneration bezeichnet worden, weil eine auBerliche 
Ahnlichkeit mit den ovalen Zellen des Kamelbluts besteht. 

J e grundlicher die Kelmtnisse eines Mannes del' Wissenschaft ganz 
besonders auf einem gut ubersehbaren Spezialgebiete sind, desto ent
schiedener lehnt er die Deutung diesel' genotypisch bedingten Varianten 
und Mutanten als Degeneration ab, so ALBRECHT in del' Otiatrie, SIEMENS 
in del' Dermatologie, A. VOGT in del' Ophthalmologie, und ich darf wohl 
in diesem Zusammenhang auf meine eigene, seit vielen Jahren grund
satzliche Auffassung bei den Blutkrankheiten hinweisen. 

Ubrigens sehen wir ja immel', daB trotz del' angeblich enormen 
Bedeutung diesel' Stigmata die praktische Medizin so gut wie vollig an 
allen diesen Dogmen vorbeigeht, weil langst ganz allgemein die Auf
fassung entstanden ist, es handle sich um eine Sache ohne wissenschaft
lichen und ohnc praktischen Wert. 

Knochen-, Gelenks- und l\'Iuskelaffektionen I, 

1. Knochendefekte, Strahldefekte del' Extremitaten im Gegensatz zu 
Queramputationen, z. B. Radius, Fibula-, Patella- usw. -defekte. 

2. Angeborener Schulterhochstand. 
3. Osteopoikilie (ALBERS-SCHONB1<JRG, 1916), harmlos, Auftreten von 

compactaahnlichen Inseln in del' Spongiosa. 
4. Erbliche Schmelzunterentwicklung (PFLUGER). 

1 ASCHNER. A. u. ENGELMANN: Konstitutionspathologie in der Orthopadie. 
Berlin: Julius Springer 1928. - CROUZON: Maladies famil. Paris: Masson & Co. 
1929. - BAUER, K. H.: KonstitutionsforRchung beim Menschen. Z. f. Ziicht.
kunde 1926 I. Allgemeine Konstitutionslehre in Deutsche Chirurgie. Herausgeg. 
von KIRsCHNER und NORDMANN. - VALENTIN: Konstitution und Vererbung in 
del' Orthopadie. Stutt.gart: Ferdinand Enke 1932. 
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5. Muskeldefekte, z. B. Pectoralis - bei THOlVIsENscher Myotonie ge
legentlich und dann in der Familie Alternieren zwischen Myotonie 
und Muskeldefekt. 

6. Angeborener muskularer Schiefhals. 
7. Trichterbrust, dominant. 
S. SpaltfuB und Spalthand, dominant. 
9. KnickfuB, HackenfuB, HohlfuB, mit und ohne Hammerzehen. 

10. KlumpfuB, Sammelbegriff, konstitutionell vererbbar, abel' auch 
fetal exogen entstanden, Erbgang verschieden. Analog Klumphand 
und analoge Varus- und Valgusbildungen. 

11. Syndakt,ylie, ein Typ mit besonderen Schadeldeformitiiten. 
12. Brachydaktylie, dominant, dabei die befallenen Geschwister stets 

kleineI'. 
13. Polydaktylie, dominant, oft mit Syndaktylie. 
14. Arachnodaktylie. 
15. Familiare lateralo Deviation dol' distalen kleinen Fingerglieder, 

Klinodaktylie. 
16. Daumenabnormitiiten (daher die Namen: Daimler, Dimmler usw.). 
17. Kamptodaktylie (Versteifung im Kleinfinger), dominant, sehr haufig, 

gelegentlich mit absoluter Penetranz (aIle 10 Geschwister). 
IS. Hammerzehen, dominant. 
19. Rudimentare Fingor. 
20. Konstitutionelle Verbildung del' Hande und FiiBe in verschiedenen 

Typen (VALENTIN, ORELL). 
21. Abnorme, vererbbare Sohiidelformen, schIieBlich in allen moglichen 

Abstufungen bis zu normalen famiIiaren Schadeltypen. 
22. Vererbbare MiBbildungen des Gesichts von bestimmtem, konstantem 

Typus. 
23. Turmschiidel (Sammelart), wohl meist sekundar entstanden, inner

sekretorisch bei konstitutioneller-hiimolytischer Anamie, auBerdem 
exogen und endogen, endogen in einer Familie 4 Generationen, 
kombiniert mit Syndaktylie und gekriimmten Fingern (SAETHRE) 
(s. besonders GUNTHER 1), wohl sehr ahnlich del' 

24. Akrozephalosyndaktylio von APERT. 
25. Gewisse Skoliosen und statische Deformitaten als erbliche Affektion. 
26. KLIPPEL-FEILsches Syndrom (Synostosis del' Halswirbel). 
27. Synostosis radioulnaris und andere Synostosen. 
2S. VOLKMANNsche SprunggelenkmiBbildungen. 
29. Dysostosis craniofacialis (CROUZON). 
30. Dysostosis cleidocraniaIis, verschiedene Typen, Typ KLAR, Typ 

HURTER mit psychischen Storungen, dabei auch an anderen Knochen 
und an den Zahnen vererbbare Anomalien. 

1 GUNTHER: Erg. inn. Med. 40. 
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31. Osteoarthropathie SCHINZ-FURTWAENGLER, rezessiv in verschiedenen 
Typen. 

32. Kongenitale Hiiftgelenkluxation, Erbgang verschieden und andere 
Luxationen: Lux. radii cong., Lux. patellae. 

33. Konstitutionelle Exostosen, dominant. 
34. Kartilaginose Exostosen, dominant, gelegentlich halbseitig. 
35. Erbliche Gelenks- und Nagelaffektionen (TURNER). 

Auch fiIr Rachitis und Arthritis deformans werden vielfach neben 
exogenen noch endogene vererbte Faktoren angenommen, desgleichen fur 
P AGETSche Ostitis deformans, bei der ofters Hereditat oder familiares 
Vorkommen bewiesen ist, und bei der exogene Faktoren nicht durch
sichtig vorliegen. 
36. Konstitutionelle familiare BECHTEREwsche Wirbelsaulenversteifung 

(mehrfach beschrieben). 
37. a) PERTHESSche, SCHLATTERsche, KOHLERsch:e Krankheit 1. 

b) Osteochondritis dissecans. 
38. Dystrophia periostalis hyperplastica (DZIERZYNSKI). 
39. Osteoarthropathie hypertrophiante (P. MARIE). 
40. Pleoosteose familiale (LERI), oft mit anderen Anomalien kombiniert. 
41. Hereditare symmetrische Ostitis (CAMURATI). 

S ystemaffektionen: 

42. Osteogenesis imperfecta, dominant, ofters letale Faktoren, Osteo
psathyrosis, wahrscheinlich nur Spatform cler vorhergehenden Affek
tion. 

43. Chondrodystrophie, auch bei vielen Tieren, mehrfach bei Zwilling en, 
gelegentlich halbseitig, ofters mit letalen Faktoren, oft mit Klein
wuchs (Hofzwerge). 

44. Marmorknochen, rezessiv. 
45. Enchondromatosis, dominant. 

Bestimmte Arten von Zwergwuchs, ob hierher gehorig: "Hypo
physarer" Zwergwuchs HANHART, poly top in Appenzell, Samnaun und 
Insel Veglia bei Fiume. 

Bei diesen mcsenchymalcn Mutationen fallt auf: 
1. Medullare Prozesse kommen zweifellos vor; dann sind aber die 

Affektionen prinzipiell als solche des Zentralnervensystems aufzu
fassen. Sonst aber sind zerebrale Veranderungen nur ganz selten 
und fast nur bei gleichzeitigen Abnormitaten des Schadels vorhanden. 

2. Veranderungen in den blutbildenclcn Organen sind so gut wie nicht 
bekannt. 

3. Veranderungen von Herz- und GefaHsystem fehlen vollig. 
4. Leichte Grade der Manifestation sind wie bei allen Mutanten haufig, 

ganz besonders bei der Kamptodaktylie. In vielen Beziehungen sind 

1 Z. B. Acta orthop. scand. 4 (1933). 
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die leichten Formen schwer gegenliber gewohnlicher Variabilitat 
a bzugrenzen (Schadelformen!). 

5. Kombinierte Storungen im mesenchymalen Gebiet kommen vor, sind 
aber nicht libermaBig hiiufig, z. B. Syndaktylie + Schwimmhaut, 
Polydaktylie + Gaumenspalte, Luxatio coxae + KlumpfuB, Klump
fuB + Gaumenspalte, KlumpfuB + peripherische oder spinale 
Affektion des Nervensystems. In diesen Fallen ist aber der Klump
fuB medullar bedingt. 

6. In den Familien sind die Prozentsatze des Vorkommens eincr aus
gesprochenen Mutation im Vergleich zu den Mutationen im Zentral
nervensystem auffallend selten. Auch bei Heranziehung von ge
ringeren Graden der Mutationon dlirfte der Haufigkeitsunterschied 
immer noch auBerordentlich groB sein .. 

7. Es ist auch daran zu denken, daB pathologisch wirkende Gene das 
Amnion betreffen und dadurch Besonderheiten zustande kommen, 
die man aber immer mehr von wirklichen Keimesanlagen unter
scheiden lernt. 

8. lVIanche familiare konstitutionelle Affektionen kommen sich phano
typisch sehr nahe, sind aber doch liber Generationen in der gleichen 
konstitutionellen Pragung vorhanden. 

Blutauomalien uod Blutkrankheiten 
und konstitutionelle Affektionen der GefaBe und der Retikulumzellen 1. 

1. SichelzelJengestalt der Erythrozyten und Sichelzellenanamie. 
2. Ovalozytose der roten Blutzellen und Anamie, einst als kameloide 

Degeneration (GOLTZ) bewertet. 
3. Konstitutionelle Kugelzellenanamie mit hamolytischen Prozessen, 

MilzvergroBerung und Ikterus. 
4. Megalo-Elliptozytose cler Erythrozyten bei pernizioser Anamie. 
5. PELGERSche konstitutionelle Zweikernigkeit der Neutrophilen. 
6. Konstitutionelle Ubersegmentation cler Neutrophilen bei pernizioser 

Anamie, mit konstant gleichmaBiger regelmaBiger Bildung der Seg
mente im Gegensatz zu der unregelmaBigen Ubersegmentation bei 
Infektion und Intoxikation. 

7. Thrombopathien, mehrere erbkonstante Arten, bei manchen be
sonclere Typen der Blutplattchen, z. B. Thrombasthenie GLANZ
:MANN, Typ von WJLLEBRANDT-Jii"RGENS (Aalanclsinseln, Finnland, 
Leipzig) und weitere Typen NAEGELI. 

8. Hamophilie. 

1 NAEGELI: Blutkrankheiten und Blutdiagnostik, 5. Aufl. Berlin: Julius 
Springer 1931. - EMILE-WElL et POLLET: Le sol hematique. Sang 11127 I. -
ROLLESTON: Thc hereditary factor in some diseases of the haemopoietic system. 
Bull. Johns Hopkins Hosp. 43, 61 (1928). 
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9. Perniziose Anamie mit endogenen Faktoren, dazn noch exogen 
wirksame Momente, z. B. Bothriozephalus. 

10. Perniziosaahnliche konstitutionelle familiare Kinderanamie von 
FANCONI, mit Mikrozephalie, abnormer Pigmentierung und Testis
hypoplasie, bei allen Gliedern del' Familie gleich, mit Penetranz. 

II. Typ COOLEY, infantile, konstitutionelle vererbbare Anamie mit 
Megalosplenie (Italien, Dalmatien). 

I') Konstitutionelle familiare hypochrome Anamie. 
13. Chlorose. 
14. Konstitutionelle familiare Polyzythamie. 
15. Konstitutionelle familiare infantile Polyzythamie (WIELAND), im 

badischen Wiesental. 
16. Porphyrie als Konstitutionsanomalie im Hamoglobinstoffwechsel. 
17. Konstitutionelle Teleangiektasien. 
18. OSLERsche Krankheit. 
19. Angiomatosen als oft systematisierte Affektion. 
20. Retikulosen als GAUCHERsche Krankheit. 
21. Retikulosen alsNIEMANN -PlCKscheKrankheit, oftmitTAY -SAcHsscher 

Amaurose und Idiotie. 
22. Familiare konstitutionelle Hyperbilirubinamie, gelegentlich bei 

Graviditat odeI' bei den Menses auch klinisch manifest. 
N och wenig bewiesen: 

Konstitutionelle familiare Leukamit·. 
Konstitutionelle familiare Eosinophilie. 
Konstitutionelle familiare JAKSCH-HAYEMSche Anamie (71(106). 
Konstitutionelle autotoxische Methamoglo binamie. 

Bei vielen Kinderanamien sind unbekannte konstitutionelle Faktoren 
wichtiger als exogene, abel' noch nicht klar erfaBbar und beweisbar wie 
vor allem fUr den HERTERschen Infantilismus (Coeliakie) und die 
Ziegenmilchanamic. 

tlberbljcken wir auch diese das Mesenchym betreffenden Mutationen, 
so konnen wir in durchaus analoger Weise wie S.57 fiir das Knochen
system sagen, daB 

1. Medulliire und zerebrale Zustande oder Prozesse nicht vorkommen, 
mit Ausnahme der Perniziosa, bei der aber die Histologie des Riicken
markes etwas vollkommen andercs aufweist als das, was bei Heredo
pathien des zentralen Nervensystems gefunden wird. Natiirlich 
konnen auch bei den Thrombopathien und bei allen schweren 
aniimischen Zustiinden durch Blutungen und dcren Folgen im 
Nervensystem Veranderungen entstehen. Sie sind uns aber ohne 
weiteres verfitiindlich und sic haben nicht konstitutionellen, sondern 
klinisch und histologisch exogenen Charakter. 

2. Veriinderungen von Herz- und GefiiBsystem kommen bei diescr 
Gruppe nur auf dem allgemeinen Boden del' Anamie VOl'. 
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3. Konstitutionelle Affektionen im Gebiete der il1neren Organe trifft 
man l1icht. Es ist noch nie (so schreibt auch HURST) ein Fall von 
Perniziosa mit Ulcus ventriculi oder duodeni beschrieben worden. 
Die Ausnahme, Perniziosa 20 Jahre nach fast totaler Magenexstir
pation wegen Ulkus, ist ganz anders zu deuten! 

4. Konstitutionelle Veranderungen des Knochen-Gelenksystems dfuften 
gleichfalls extrem selten sein und wiirden sicherlich, wenn vorhanden, 
als zufallige Kombinationen gedeutet werden konnen. 

5. Konstitutionelle Hautaffektionen kommen bei der ganzen Gruppe 
nicht VOl', auBer etwa bei Perniziosa, wo die manchmal vorhandene 
abnol'me Pigmentierung als Mitbeteiligung des Adrenalsystems 
gedeutet wird. Aber auch das ist eine l'elativ recht seltene Begleit
el'scheinung del' Perniziosa. 

6. Leichte Grade der Manifestation kommen vor, so besonders bei del' 
Chlol'ose, bei den Retikulosen, bei den Angiomatosen, bei den 
Thrombopathien und mitunter fUr lange Jahre bei del' Pernizlosa. 

7. Die Prozentzahlen des Vorkommens einer solchen Heredopathie in 
einer Familie sind naturgemaB bei der Hamophilie sehr groB. Sie 
sind auch bei den Kugelzellen-, Sichelzellen- und Ovalozytenzu
standen bedeutcnd, desgleiehen bei del' Chlorose, den Thrombo
pathien, den Retikulosen, der OSLERschen Krankheit. Viel geringer 
sind sie bei der Perniziosa, bei der man nach dem heutigen Stande 
der Forschung 8% hereditare Belastung annimmt. Wenn man be
denkt, daB bei den Schizophrenien dieser Belastungsprozent nicht 
iiber 4% angesetzt wird, so dad man nicht behaupten, dieser niedrige 
Prozentsatz von 8 % fur Perniziosa spreche gegen Heredopathie. 

Heredopatltien des Nervensystems. 
1. Hereditarer Tremor. 
2. Kaumuskelzittern, dominant bei libel' 100 Verwandten (.FREY), 
3. Hereditare Migrane. 
4. Familiare periodische Extremitatenlahmung. 
5. Familiare rezidivierende Fazialislahmung (+ Arthritis + angio

neurotisches Gesichtsodem + Lingua plicata [ROSENTHAL]). 
6. Familiare Trophoneurose der Extremitaten (WEITZ). 
7. Vegetative Stigmatisation des viszeralen Nervensystems mit groBen 

Manifestationsschwankungen. 
8. Neurosen aller Art, sehr haufig auf konstitutioneller familiarer 

Grundlage. 
9. Rentel1neurosen (bis 74% familiare Belastung mit psychischen und 

neurotischen Anomalien [WAGNER]). 
10. Geisteskrankheiten, besonders Schizophrenie und manisch-depres

sives Irresein (familiar nach Schwere und Haufigkeit verschieden), 
so besonders WAGNER-JAUREGG. 
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11. Bestimmte familiar gehaufte Epilepsien, auch hier familiar m 
Schwere und Haufigkeit verschieden. 

12. Konstitutioneller Schwachsinn. 
13. Stottern, z. B. Stammbaum 65/513. 
14. Doppelseitige familiare Athetose. 
15. Familiare Atrophia olivo-ponto-cerebellaris. 
16. Familiare subakute myoklonische Dystonie (DAWIDENKOW). 
17. Spastische familiare Pseudosklerose ( JACOB). 
18. Familiare Narkolepsie (64/557). 
19. Myoklonusaffektionen (UNVERRICHT-LUNDBORG), mit Demenz, goo

graphisch sehr lokalisiert und sehr verschiedene Erbtypen. 
20. Familiare Amaurose + Idiotie, oft mit Retikulosen und oft mit 

atypischen Fallen als infantile (TAy-SAcHs) und als juvenile Form 
(SPIELMEYER-V OGT- STOCK). 

21. Mongoloid (zweimal bei erbgleichen Zwillingen festgestellt). 
22. Glioma retinae, aber nur sehr selten familiar, einmal in groBer 

Haufigkeit in einer Familie. 
23. FRIEDREICHsche Krankheit, rezessiv, sehr haufig atypische, milde 

familiare Erkrankungen. 
24. Zerebellare hereditare Ataxie (PIERRE MARIE), dominant, in familiar 

differenten Typen (DA WIDENKOW). 
25. Heredopathie von WERTHEMANN, Affektion der Stammganglien, des 

Kleinhirns, des Rlickenmarks, del' peripherischen Nerven und der 
Muskulatur. 

26. HUNTINGTONSche Chorea mit Demenz (liber Chorea siehe auch S. 117). 
27. Dystrophia musculorum progressiva, in vielen abweichenden Formen, 

daneben auch + spinale Symptome + Idiotie usw. 
28. Spinale progressive Muskelatrophie in verschiedenen Arten. 
29. Neurale Muskelatrophie (CHARCOT-PIERRE MARIE), nach DAWIDEN

KOW 8 verschiedene familiare Typen. 
30. Familiar hypertrophische Neuritis (CROUZON), dominant, sehr ver

schiedene Typen. 
31. THoMsENsche Krankheit, geographisch besonders Norddeutschland, 

familiar auch gutartiger Verlauf, z. B. STATTMULLER, 1923. 
32. Atrophische Myotonie, geographisch besonders Sliddeutschland und 

Schweiz, groBe Manifestationsschwankungen, oft milde FaIle, z. B. 
nur Katarakt, oft innersekretorische Affektion, Thyrooidea, Testis, 
oft psychische Sti.irungen und Demenz. 

:-33. Familiare Paralysis agitans, relativ friih beginnend, oft mit anderen 
Heredopathien. 

34. Pseudosklerose (WILsoNsche Krankheit), mit sehr verschiedener 
ManifestationsauBerung, siehe LUTHY. 

35. Syringomyelie und Status dysraphious, als leiohte Formen (BREMER) ; 
familiar lumbosakrale Formen (WAGNER, 1932). 
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3n. PELIZAUS-MERZBACHERsche Krankheit (Nystagmus + Spasmen + 
geistige Storungen). 

37. Familiare spastische Spinalparalyse, oft abortive Formen, z. B. 
58/397; oft auch zerebrale Prozesse oder ofters auch andere medullare 
Bahnen betroffen; wahrscheinlich (CURTIUS) auch als polyphane 
AuBerung. 

:38. Mikrozephalie. 
39. LA\vRENcE-BlEDT~-Ri\ABsche Zwischenhirnaffektion (Kombination von 

Retinitis pigmentosa + Fettleibigkeit + sexuelle Hypoplasie + 
Polydaktylie + Schwachsinn). 

40. Amyotrophische Lateralsklerose; familiare Formen haben langeren 
Verlauf. 

-!l. PIcKsche Krankheit. 
,12. RECKLINGHAUSENsche Krankheit, familiar schwere und familiar 

leichte Form, viele abortiv und sehr leicht. 
-!3. Tuberose Sklerose, familiare hereditare Formen, z. B. KOENEN, 

68/542. 
-!4. Encephalitis periaxillaris diffusa (SCHILDER). 

-!5. b'amiliare Heredopathie, symptomatologisch ahnlich multipler Skle-
rose, verschiedene Typen, Typ PESKER, Typ CESTAN et GUILLAIN. 

-!B. Striare familiare Affektion in zahlreichen Typen. 

47. Familiare Ophthalmoplegien. 

Wenn wir jetzt nach gleichen Gesichtspunkten die Heredopathien 
des Nervensystems auf die Kombination oder Koppelung mit anderen 
konstitutionellen Mfektionen iiberblicken, so miissen wir hier selbst
verstandlich sagen, daB Kombinationen keineswegs selten sind. Es 
dad das aber nicht verwundern; denn bei der zentralen Stellung des 
Zentralnervensystems fUr das Ganzheitsproblem erscheint das als selbst
verstandJich, und so sehen wir denn; 

1. Andere Affektionen des Nervensystems, ja sehr komplizierte Ver
haltnisse recht haufig. Man kann auch beobachten, daB familiar 
ganz besondere Typen in steter Folge wiederkehren und Kombi
nationen von verschiedenen Abwcichungen im Zentralnervensystem 
darbieten. 

~. Veranderungen konstitutioneller Art im Knochen- und Gelenks
system konnen dagegen al" selbstandige, nicht sekundare Erschei
nungen keineswegs als haufig bezeichnet werden. Natiirlich andert 
sich z. B. der FuB unter den ganz anderen Bedingungen bei der 
FRIEDREICHschen Krankheit und anderen Mfektionen, aber das 
sind eben sekundare Erscheinungen, was ohne weiteres daraus her
vorgeht, daB ein solcher FriedreichfuB sonst nirgends selbstandig 
als Heredopathie vorkommt. 
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3. Veranderungen des Blutes und der GefaBe sind in der ganz domi
nierenden Mehrzahl dieser Reredopathien des Nervensystems vollig 
unbekannt. Nur wenn gleichzeitig entweder primar oder sekundar 
innersekretorisch tatige Organe befallen sind, wie vor allem bei der 
atrophischen Myotonie, dann kommt es zu schweren Anamien. 

J. Gleichzeitige konstitutionelle Affektionen in inneren Organen dlirften 
nach allem, was wir heute wissen, gleichfalls nur Zufallsbefunde 
sein. Von keiner Seite ist wohl je behauptet worden, daB bei diesen 
Affektionen konstitutionelle Mitralstenose oder Ulkus oder Abnormi
taten innersekretorischer Organe haufiger waren als man sonst 
nach Wahrscheinlichkeit erwarten dUrfte. Nur fUr einige ganz 
spezielle Mfektionen kennen wir die engen Beziehungen zu den 
inkretorischen Systemen, ganz besonders bei der LAWRENCE-BIEDL
schen Krankheit und der bereits erwahnten atrophischen Myotonie. 

G. Gering ausgesprochene abortive FiiIle, Formes frustes, sind liberaus 
haufig, wurden bisher sehr libersehen, ganz besonders fUr Syringo
myelie und Friedreich, sind aber auch fur Recklinghausen und 
manche andere der erwahnten Reredopathien heute auBerordentlich 
bekannt und wichtig geworden. Besonders wertvoll ist der Nachweis 
von minimen Veranderungen im Sinne von ephelidenartigen Raut
prozessen bci den Konduktorinnen der RECKLINGHAUSENSchen 
Krankheit, analog der Ramophilie und analog naturwissenschaft
lichen Beispielen (s. liber den Brennesselbastard S. 106). 

G. Die Raufigkeitsprozentzahlen in einer befallenen Familie sind in der 
Regel recht hoch und werden bei systematischen Untersuchungen auf 
die schwach ausgesprochenen Formen heute immer hoher gefunden. 

7. Manche dieser Prozesse laufen schlieBlich, vor aHem bei den psychi
schen Mfektionen, vollkommen in den Bereich des normal Er
scheinenden aus. 

Hel'edopathiell in del' Allgenheilkllllde. 
ReUna: 

Pigmentarmut der N etzhaut. 
Makulalosigkeit und isolierter Bulbusalbinismus (geschlechtsgebunden

rezessiv). 
Pigmentdegeneration der Retina (Retinitis pigmentosa). 
Tapeto-retinale Reredopathie der Netzhaut (im Tessin z. B. geogra

phisch beschrankt, KLEINGUTTI). 
Prasenile und senile Makuladegeneration, oft familiar in iden

tischer Form (A. V OGT 1). 
Angiomatosis retinae (RIPPEL-LINDAU), 
Daltonismus. 

1 VOGT, A.: Lehrbuch und Atlas der Spaltlampenmikroskopie. 2. Auf!. 1931. 
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Totale Farbenblindheit. 
Hemeralopie. 

Optikus: 
Hereditare Optikusatrophie (LEBERsche Krankheit). 

Linse: 
Dutzende von Stararten, wie Schichtstar, SpieBstar, Cataracta pul

verulenta, vorderer Polstar, Koronarkatarakt, angeborener Kern
star, Cataracta senilis (Speichenstar, Kemstar), familiar oft auch 
in familiar identischer Form (A. VOGT 1) des speziellen Erbstars. 

Mikrophakie. 
Spharophakie. 
Ektopie del' Linse. 
Hereditare spontane Linsenluxation. 

Iris: 
Ectopia pupillae. 
Iriskolobom. 
Aniridie. 
Mischfarben del' Iris vererbbar, oft in familiarcn Typen vererbbar. 
Konstitutionelle familiare Anisokorie (CURTIUS und DECKER), in 

den Familien auBerdem viele andere Heredopathien. 
Flocculi iridis. 

Hornhaut: 
Mikrokomea l 
Makrokornea J mit ganz verschiedenen Erbgangtypen. 

Astigmatismus. 
Keratokonus. 

"Degeneratio corneae" 

Arcus juvenilis. 
1l1ttskeln: 

Strabismus concomitans. 
I nnel'vation: 

1 kni:itchenfi:irmige, 
gitterige, 
fleckige, 

Rezidiv. Okulomotoriuslahmung. 
Familiare Ophthalmoplegie nuklearer Genef'e. 
Nystagmus, konstitutionell. 

Ref1'akt-ion: 
Myopie (Haufung bei Intellektuellen). 
Hyperopie (Haufung bei Schwachsinnigen). 

Tl'anenappamt: 

als familiar be
sondere Arten. 

Hereditare Dakryozystoblenorrhi:ie bei partieller Aplasie des Tranen
kanals. 

1 VOGT, A.: Lehrbuch und Atlas der Spaltlampenmikroskopie. 2. Aufl. 1931. 
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Glaukom und H ydrophthaZmu8. 

1. Diese Heredopathien sind relativ recht haufig mit Veranderungell 
des zentralen Nervensystems kombiniert, woriiber wir uns aber in 
gar keiner Weise wundern, stellt doch das Auge in seiner Retina 
einen Teil des Gehirns dar. Wenn daher das ektodermale System 
im Zentralnervensystem befallen ist, so ist in Ubereinstimmung mit 
den Auffassungen von SCHAFFER eine weitere Abnormitat keines
wegs auffallig, sondern muB fast als selbstverstandlich erscheinen. 

2. Dagegen sind nun Prozesse im mesenchymalen System durchaus 
selten, und zwar sowohl im Knochen- und Gelenksystem, abgesehen 
von dem Spezialfall der Heredopathie mit blauen Skleren, wie auch 

3. Blut- und GefaBveranderungen, auBer bei atrophischer Myotonie, 
nicht bekannt sind. 

4. Innersekretorische Mutationen sind wohl nirgends beschrieben, 
ebensowenig 

5. besondere Hautaffektionen, mehr als nach dem Wahrscheinlichkeits
grade zu erwarten steht. 

Heredopathieu des Gehororgans\ von Nase uud Hals. 
1. Fistula auris et auriculae cong., sogar Grad der MiBbildung familiar 

(SCHULLER 2). 
2. Genuines Cholesteatom (ALBRECHT). 
3. Heredopathia acustica (acustico-retino-cerebro-spinalis [HAMMER

SCHLAG]) und Tau bstummheit; Akustikusaffektion, rezessiv gelegent
lich verbunden mit Retinitis pigmentosa und Albinismus, Oligo
phrenie und spinalen Zeichen. Oft als sporadische Taubstummheit 
bezeichnet, kann aber in Dorfern mit Inzucht gehauft auftreten 
(HANHART); dagegen ist die sog. endemische Taubstummheit in 
Kropfgebieten (auch hier fast immer sporadisch 2) nicht vererbbar. 

4. "Heredopathia cochleae" = konstitutionelle Innenohrschwerhorig
keit, Typen SCHEmE und LANGE als die milderen Formen, Typ 
MONDINI (auch mit Sacculusaffektion) viel schwerer, nur 11/2 statt 
21/2 Schneckenwindungen. 

5. Progrediente familiare Schwerhorigkeit, ofters mit Oligophrenic. 
6. Otosklerose, dominant oder haufiger rezessiv: 

1. isoliert, oft mit gleichzeitiger Affektion des Akustikus, 
----
1 ALBRECHT: Uber Konstitutionsprobleme in der Pathogenese der Hals-, Nasen

und Ohrenkrankheiten. Z. Hals- usw. Heilk. 29 (1931). - BAUER, J. u. STEIN: 
Konstitutionspathologie in der Ohrenheilkunde. Berlin: Julius Springer 1926. -
LEIC'HER: Die Vererbung anatomischer Variationen der Nase, ilirer Nebenhohlen 
und des Gehorganges. Munchen: J. F. Bergmann 1928. - SIEMENS: Vererbungs
und Konstitutionspathologie des Ohres und der oberen Luftwege. Z. Hals- usw. 
Heilk. 29 (1931). 

2 SOHULLER: Munch. med. Wschr. 1929, 160. 

Naegeli, IZ'.onstitutionslehl'e. 2. Auf1. 5 
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2. mit blauen Skleren und Knoehenbruehigkeit, 
3. mit Knoehenzysten, Lipodystrophie und psyehisehen Sto

rungen. 
7. Exostosen des auBeren Gehorganges, dominant, bei peruanisehen 

Indianern bis 10-15% vorhanden. 
8. Atrophisehe Rhinitis. 
9. Familiare Anosmie. 

10. Angeborene Halsfistel. 
Bei der japanisehen Tanzmaus auBer konstitutionelier Taubheit 

noeh Retinitis pigmentosa, Nystagmus, Ataxie und zerebrale Storungen 
(HAMMERSCHLAG), alies Heredopathien des Zentralnervensystems. 

Unter den Affektionen des Gehororgans nimmt die Otosklerose eine 
besonders wiehtige Steilung ein. Das ist aber doeh nieht so eigenartig, 
,vie man zuerst denken kOllllte, da kein anderer Ort auBer der Labyrinth
kapsel noeh Reste fetalen Knorpels enthalt, und daher ist ein isoliertes 
Befailensein auf die endoehondrale Labyrinthkapsel nieht so uber
rasehend. Zu notieren ist ferner, daB bei progressiver familiarer Sehwer
horigkeit in einer Familie aile 7 Kinder befallen waren (Penetranz). 
Di.e Kombination mit Retinitis und mit Gehirnleiden ist gleiehfalls 
nieht uberrasehend, da es sieh um Befailensein von Gebilden der 
gleiehen ektodermalen Gehirnteile handelt. 

Bei der Heredopathia aeustiea in Lungern- Unterwalden konnte 
BIGLER naehweisen, daB aile Falle auf ein 1648 kopuliertes Ehepaar 
zuruekzufuhren sind, daB ferner die Affektion in verschiedenem Grade 
ausgesproehen ist und aueh bei "normalhorigen" Kindern leiehtere 
Formen bestehen. 

Die Bedeutung der sog. degenerativen Stigmata und des Status 
degenerativus wird von den Otologen, ganz besonders von ALBRECHT, 
desgleiehen von BIGLER "bei eingehender Untersuehung" scharf ab
gelehnt. Wenn STEIN in seiner Monographie 1919 sehreibt, es seien 
solche Erseheinungen und andere konstitutioneile Krankheiten bei den 
Ohraffektionen nieht selten, so kallll man die erwahnten Beispiele in 
zwei Kategorien einteilen, 

erstens in solehe, bei denen der Ausdruek "nieht selten." vollkommen 
unriehtig ist, namlieh fUr Chlorose, Gicht, Osteomalazie, hamorrhagisehe 
Diathesen (das sind alles seltene, zum Teil, wie Gieht, extrem seltene 
Affektionen) , 

zweitens in ganz banale, uberaus haufige leiehte Storungen ohne 
jede Bedeutung, wie Anomalien der Vasomotoren, Dermographie, 
Akrozyanose, Labilitat der Herzaktion, Pulsus respiratione irregularis, 
auffallige Steigerung der Sehnenreflexe, Fehlen von Kornea- und Raehen
reflexen, positive Pulsverlangsamung auf Bulbusdruek u. dgl., mit denen 
allen, sowohl einzeln wie in der Gesamtheit, rein nichts bewiesen ist. 
HAMl\IERSCHLAG wollte aus hereditarer Taubhaut, Otosklerose und 
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progressiver labyrinthiirer Akustikusaffektion eine einzige Krankheit 
machen, was zweifellos heute ftberholt ist. EDINGER sah in der Oto
sklerose eine Aufbrauchkrankheit, MARTIUS eine falsche Bildung, Auf
fassungen, die heute nicht mehr in Frage kommen. Es bleibt auffallig, 
daB auch heute noch die so exquisit vererbbare Otosklerose viel zu sehr 
auf den EinfluB exogener Momente zurftckgeffthrt wird, wahrend doch 
diese nur eine sekundare Rolle bei vorhandener Anlage spielen konnen. 

Heredopathien in der Dermatologie 1. 

REOKLINGHAUSENsche Neurofibromatosis, groBe Manifestations
schwankungen, abortiv nur ephelidenartige Flecken bei Konduktorinnen. 
Angiosen: 

Erythema fugax, Affekterythem. 
Cutis marmorata. 
Akrozyanose. 
Gewisse Teleangiektasien, besonders der Wangen, aber auch an 

anderen Orten und oft familiar an gleicher Stelle. 
Varizen der Beine. Status varicosus (CURTIUS). 
OSLERsche Krankheit. 
ldiosynkrasien (Urtikaria), konstitutionelle Faktoren. 
Naevus angiomatosus (HEOHT). 
QUINoKEsches Odem. 
MILROysche Krankheit (Elephantiasis congenital. 
Familiare poikilodermieartige Hauta.ffektion (JEsSNER). 

Bullosen: 
Epidermolysis bullosa in verschiedenen Arten. 

Foll·ikulosen und Idrosen: 
Acne rosacea (noch nicht sicher). 
Acne vulgaris, durch Zwillingsforschung, genotypische Komponente 

erwiesen. 
Milien (Hornzysten). 
Atherome (Epidermoide). 
Hyperidrosis der Hande und FftBe. 

Pigrnentosen: 
Melanismus, erbliche Bedingtheit bei exogener Reaktion, besonders 

bei den Rehobother Bastarden erwiesen, dominant. 

1 leh folge im wesentliehen den ausgezeichneten kritischen Ausfiilirungen von 
SIE~mNs: Die Vererbung in der Atiologie der Hautkrankheiten. Handbuch der 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, 3. Bd. 1929 und Arch. f. Dermat. 160 (1930). 
Die Erkennung und Sichtung vieler ungekIarter Heredopathien hat SIEMENS vor 
aHem auch durch die Zwillingsforschung gefordert. Es zeigt sich, wenn ich hier 
auch nur die wichtigsten und gesiehertsten Heredopathien wiedergebe, daB zweifellos 
durch weitere Forsehungen noch manche Krankheit in erbbiologisch, genetiseh 
und klinisch verschiedene erbkonstante Arten zedegt werden muB, so daB wir wohl 
in Kiirze vielen hunderten bewiesener Heredopathien der Haut gegeniiberstehen. 

5* 
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Xanthosis. 
Chloasma, gewisse Faile. 
Epheliden (geringgradige Korrelation mit heller Augenfarbe). 
Epheliden an abnormen Stellen. 
Albinismus, rezessiv, oft mit Nystagmus, Tremor und Amblyopie, 

Astigmatismus und Hyperopie odeI' Myopie. 
WeiBe Flecken (Scheckungen), dominant, z. B. weiBe Haarbuschel. 
Familiarc Chromatophorennavi (OSKAR NAEGELI). 

]( eratosen : 
Ichthyosis vulgaris, dominant. 
Ichthyosis congenita, zum Teil rezessiv, mehrereverschiedeneFormen, 

und dann bei Geschwistern in gleicher Form konstant. 
Keratosis palmaris et plantaris, dominant, in drei Typen, diffu8, 

streifenformig, mit subungualer Keratosis, jeder Untertyp wieder 
familiar. Del' Typ transgrediens (Insel Meleda und sonst sehr 
selten) prinzipiell besondere Erbkrankheit. 

Keratosis foIlicularis lichenoides (Lichen pilaris). 
Keratosis follicularis spinulosa decalvans, stachelformige Haarbalg

verhornungen von Wimpern, Brauen und Kopfhaar, bei Mannern 
mit Hornhauttriibungen und besonderem teleangiektatischem 
Chloasma, dominant, geschlechtsgebunden. AIle Tochter behaf
teter Manner sind befallen, alle Sohne frei. Bei Konduktorinnen 
abortiv. Eine Sippe mit Degeneratio corneae (5 Generationen). 

Keratosis multiformis, verschieden lokalisiert, mit Nagelverdickung. 
DARIERsche Krankheit (Dyskeratosis). 
Acanthosis nigricans, zum Teil familiar mit endogenen Faktoren. 
Porokeratosis Mibelli. 

Atrophien tOld Dystrophien: 
Xeroderma pigmentosum. 
Hautatrophien in vielen versehiedenen Typen. 
Familiare Lipoidosis del' Haut. 

Krankheiten der Haare, Nagel, Schwei6- und Talgdriisen, 
Zahne und Mundschleimhaut. 

Rothaarigkeit, Bedeutung fiir Krankheiten "maBlos iibertrieben", 
nur Beziehungen zu Pigmentarmut und Epheliden (SIEMENS). 

Persistenz des Lanugohaares. 
Hyper- und Hypotriehosen, abel' zum Teil noeh nicht genugend 

bewiesen, auBer del' Korrelation zu Nageldystrophien fast zu 
keinen anderen Abnormitaten. 

Anidrosis hypotrichotica, rezessiv, geschlechtsgebunden. 
Zahnanomalien + SchweiBdriisenmangel + sparliches Haar, gelegent

Hch Deformitaten del' Nagel und des auBeren Ohres, auch Geruchs-



Heredopathien des Herzens, der Lunge, des Magens. 69 

und Intelligenzabnahme (51/342). Fehlen del' SchweiBdrusen + 
Zahnanomalien + seltener auch noch Ozana. 

PRINGLESche Krankheit (Adenomata sebacea), oft mit tuberoser 
Hirnsklerose oder mit Recklinghausen. 

Alopecia praematura (Glatzenbildung). 
Monilotrichosis (Aplasia pilorum). 
Verschiedene Affektionen der Nagel. 
Zahlreiche Anomalien der Zahne und der Zahnstellung (Trema: 

Lucke zwischen den mittleren Schneidezahnen, Diastema: Lucke 
zwischen Schneidezahnen und Eckzahnen). 

Progenie (hangende Unterlippe). 
Karies der Zahne (erblicher Faktor wahrscheinlich). 
Lingua dissecata (Kerbzunge). 

Herz- und GefiU31eiden 1. 

Blutdruckkrankheit (WEITZ, OTFRIED MULLER und PARRISIUS). 
Angiomatosen, z. B. Gehirn (LINDAusche Krankheit), Retina, Haut, 

Leber usw. 
Teleangiektasien familiarer Art. 
Angeborene Herzfehler; Vererbung noch unklar, aber nicht so selten 

bei andcren konstitutionellen Krankheiten und Anomalien. 
Situs viscerum inversus, rezessiv, 
Anlage zu Mitralstenose (ohne Polyarthritis), 2-3mal haufiger beirn 

weiblichen Geschlecht. 
Es wird fast allgemein angegeben, daB der Pykniker mehr zu Blut

druckkrankheit und zu luischer Aortitis neige. 
Das behauptete Stigma der Aorta angusta ist durch sorgfaltige 

Prufungen von L. KAUliMANN widerlegt. 
Herzform und HerzgroBe erweisen sich nach der Zwillingsforschung 

als stark konstitutionell veranlagt (v. VERSCHUER). Auch fur die 
Ausbildung spezieller Kapillarschlingen werden genotypische 
Momente angesprochen. 

L ungena:ft'ektionen. 
Asthma bronchiale, ofters in drei Generationen. 
Konstitutionelle familiare Bronchiektasien (KARTAGENER 2). 
Familiarer Spontanpneumothorax 3. 

Magen-Darmaft'ektionen. 
Ulkuskrankheit. 
Vegetative Stigmatisation. Die erbbiologische klinische Forschung 

durfte hier besondere familiare Typen ergeben. 
-----

1 Siehe auch Blut- und GefaBkrankheiten, S. 58. 
2 KARTAGENER: Beitr. Klin. Tbk. 84 (1933). 
a MULLER, P.: Klin. Wschr. 1934, 137. - MORAWITZ: Munch. med. Wschr. 

1933, 1861. 
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Gegeniiber del' angeblich konstitutionellen Achylie erhebt KNUD 
FABER Wahrung, da sie doch vielfach exogen entstanden ist. 

HURST unterscheidet hypersthenische Magenkonstitution (mit viel 
Salzsaurebildung und rascher Entleerung) gegenti.ber hypasthenischer 
Konstitution (mit wenig odeI' fehlender Salzsaure und langsamer Ent
leerung). Beide oft familiar vererbt [Arch. Verdgskrkh. 55 (1934)]. 

Konstitution in del' Gynako]ogie. 
Siehe ENGELJliANN und MAYERl. 

Konstitutionelle Affektionen in del' padiatrie. 
Exsudative Diathese 2. 

Lymphatismus. 

Konstitutionelle innersekretorische Affektionen. 
Familiiir-konstitutionelle Hypophysenaffektionen 3, auch bei Zwil

lingen (MAJERUS). 
Familiare endogene Lipodystrophien (61/86). 
Familiare Akromegalie, Sl\IITH (61/161), s. beim Tier S.45, ALLISON 

(60/773). 
Familiarer Basedow. 
Chlorose. 
Atrophische Myotonie. 

Konstitutionelle Urogenitalaffektionen. 
Zystennieren, ausgesucht heredofamiliar (J. BAUER). 
Hypospadie. 
Epispadie. 
SCHRAJlil\ISche Spalte, oft mit Myelodysplasie odeI' Spina bifida. 
Hypoplastische Zustande del' Nieren und vielerlei Abnormitaten del' 

Nieren, des Nierenbeckens, del' Ureteren und del' Urethra sind oft 
die Anlagen fii.r das Haften von Infektionen. 

Gelegentlich wird haufiges familiares Erkranken an Nephritiden 
aus ganz unbedeutenden Infektionen beschrieben, z. B. nach 
Varizellen (OCHSENIUS, 58/90) odeI' nach einfachen Katarrhen 
(65/370), 

und es soIl ausgesprochene Ncphritikerfamilien geben (HURST, 47/3). 

,Chemische Anomalien" und konstitutionelle Stoffwechsel
affektionen. 

Pentosurie. 
Alkaptonurie. 

1 Handbuch der Gynako1ogie von STOCKEL, 1927. Bd.3. 
2 Siehe PFAUNDLER: Handbuch der Kinderkrankheiten, 4. Auf I. 
3 MULLER, W.: Bruns' Beitr. 150. 
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Zystinurie. 
Gieht (s. S. 13f.), endogene und exogene Faktoren, gehort eigentlich 

nieht zu den "ehemischen Anomalien". 
Diabetes mellitus. 
Diabetes renalis (normoglykamischer Diabetes). 
Xanthom, erbliehe Stoffwechselaffektion (SIEMENS). 
Hypercholesterinamie. 
Familiare Hamoehromatosen. 
Bei all diesen sog. ehemischen Anomalien liegt das Mutative in der 

Entstehung einer besonderen Zellart, so daB sekundar die Zelle fur 
gewisse Leistungen unfahig ist. Niemals wird, Z. B. bei den Lipoideinlage
rungen, die Kenntnis der ehemisehen V organge uns, wie THANNHAUSER 
annimmt, die Atiologie erklaren, sondern nul' den Chemismus und Mecha
nismus zeigen, nicht aber die Ursache. Diese ist Hereditat, Mutation. 

Das lUutationsproblem bei malignen Tumoren. 
HANS R. SCHINZ hat zuerst die Tumorbildung als eine vegetative 

Knospenmutation angesprochen, in Analogie mit den Knospenmuta
tionen in der Botanil~, und nachher hat auch K. H. BAUER die gleiche 
Auffassung vertreten. Zunachst handelt es sich hier um einen Analogie
schluB im Vergleich mit der sprunghaften, leicht kontrollierbaren Muta
tion an einzelnen Trieben von Pflanzen, bei denen nachher, weil diese 
Triebe Bluten und Friichte entwickeln, die Konstanz del' Mutation mId 
die Vererbung ohne weiteres bewiesen werden kann. 

Wenn wir jetzt an die Momente herantreten, die fUr eine Eingliederung 
del' malignen Tumoren zu den Mutationen sprechen, so sind es die folgen
den Argumente: 

1. Die plotzliche Anderung im Charakter del' Zelle und das zweifellose 
Gebundensein diesel' Veranderungen an die Zellkerne. Zwar ist 
diese Anderung wedel' morphologisch noch biologiseh absolut ein
wandfrei gegenuber den Ursprungszellen zu beweisen, abel' del' 
Unterschied ist doch ein so kolossaler, daB ill Laufe del' Forschung 
in den letzten J ahren immer neue und gewichtigere Grunde fUr den 
ganz besonderen Charakter del' Tumorzelle entdeckt worden sind. 
Es spricht ferner fur diese Auffassung die Tatsache, daB offenbar 
die Tumorentstehung unizellular VOl' sich geht, und wenn dieses 
Geschehen gelegentlich, wie das bekannt ist, an verschiedcnen 
Orten VOl' sich geht, so gehen auch diese Bildungen wiederum aus 
einzehlen Zellen hervor, und es handelt sich dann um polytopes 
Entstehen, wie das ja fur die Mutationen sehr wohl bekannt ist. 

2. Bei der Entstehung von malignen Tumoren handelt es sich in del' 
Gesamtheit um eine Menge verschiedener, abel' in sich konstanter, 
prinzipiell unveranderlichel' Neuschopfungen, wie auch bei Muta
tionen - man denke an Drosophila - haufig gleichzeitig verschiedene 
konstante Bildungen entstehen. 
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3. Die Vererbung maligner Tumoren ist heute prinzipiell bewiesen an 
erbgleichen Zwillingen, bei denen sogar extrem seltene Tumor
formen, wie primarer Leberkrebs, nachgewiesen worden ist. 

4. Genau wie groBe quantitative Differenzen in dem Sprunge del' 
Mutation, kleine odeI' gri:iBere, abel' stets pli:itzliche Sprtinge bei 
den Mutanten in Zoologie und Botanik bekannt sind, so sind auch 
die malignen Tumoren unter sich auBerordentlich ungleich in bezug 
auf Malignitat, Wachstum, Morphologie usw. 

5. Durch die wohl sichel' begriindete Annahme, da13 die Veranderung 
bei den malignen Tumoren in den Zel1kernen gelegen ist und in den 
Gencn, wird die Analogie zu del' Genanderung bei den Mutationen 
in Zoologie und Botanik eine groBe. 

6. Eine allgemeine Konstitutionsanderung endogener Art wie bei den 
Mutationen ist auch bei den malignen Tumoren Voraussetzung fUr 
das Entstehen. Zum Beispiel kennen wir Mause- und Rattenstamme, 
denen Mause- und Rattenkarzinome auBerordentlich leicht iiber
impfbar sind und andere, wie zum Beispiel den Wistarstamm, bei 
denen die Uberimpfung nicht geht. 

7. Wie bei sprungbereiten Mutationen auBere Reize del' verschiedensten 
Art ausli:isend wirken, so ist das in gleicher Weise auch ftir die malignen 
Tumoren eine absolut gesieherle Tatsache. 

Die Kombination, Hybridisation (Mixovariation, SIEll'IENS). 

lch setze hier die Kenntnis del' MENDELschen Spaltungsregeln voraus, 
und bertihre im wesentliehen die weniger durchsichtigen FaIle. 

Neue }'ormen und Erseheinungsgestalten werden vielfaeh durch 
Bastardierung erzeugt, und es hat im Gebiet del' Zoologie und Botanik 
oft groBe Mtihe gekostet, anscheinend selbstandige Arlen als Hybriden 
und oft als komplizierte Hybriden zu erkennen. Kein Zweifel auch, 
daB einzelne Glieder von Bastardschwarmen ganz eigenttimliehe Ztige 
aufweisen und besondere Verhaltnisse biologischer, morphologischer und 
pflanzengeographischer Art darbieten. 

Rosa Jundzilli, eine hybridogene "Art" von R. gallica und R. canina 
hat weite Verbreitung fiber das Areal del' R. gallica hinaus gefunden 
und geht durch den ganzen Schweizer Jura und weit in die sehweizerische 
Hoehebene hinein, obwohl ihre eine Stammart, die R. gallica von Deutsch
land her die Rheinlinic Eglisau-Waldshut nicht tiberschreitet, so massen
haft sie auch sofort ni:irdlich diesel' Grenze gefunden wird. 

1m Rosa Jundzilli-Areal habe ieh auBerhalb del' obengenannten Grenz
linie immer das Herausmendeln del' Stammart R. gallica zu entdecken 
gesucht. Vergeblich! Wenn nach dem Habitus einmal del' Wunsch be
reits als endlich erftillt ersehien und die Ahnliehkeit mit del' Gallica tiber
aus groB war, so hat doch die Analyse noch den Bastard bewiesen. 
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Das ist bei del' Differenz del' beiden Eltern und del' Unterscheidung in 
vieUeicht mehr als 20 Merkmalen nach del' Kombinationslehre gar nicht 
erstaunlich. Diese lehrt uns, daB bei 10 verschiedenen Erbeinheiten 
abel' 1000, bei 20 versehiedenen Erbeinheiten uber eine Million Kombi
nationen moglich sind. Ebensowenig verwundert uns die Tatsaehe, daB 
die einzelnen Exemplare sehr verschieden sind und daB durch haufige 
Rilckkreuzung mit R. ca?~ina del' gallica-Einschlag sich abschwacht und 
die Aussicht, durch Herausmendeln einmal wieder reine R. gallica zu 
erhalten, gemaB del' Kombinationslehre, ganz unwahrseheinlich wird. 

DaB sehlieBlich del' Bastard sich viel weiter ausgebreitet hat, ist eben
sowenig sonderbar. Er ist an ganz andere Lebensbedingungen dureh seine 
R. canina-Eigenschaften anpassungsfahig, wahrend die reine R. gallica 
ein sehr troekenes, kontinentales Klima verlangt. 

Nach den zytologischen Untersuchungen von HURST liegt die Sache 
abel' noch verwiekelter, insofern als in Rosa Ju,ndzilli noeh weitere 
Gene vorhanden sind, die sowohl canina wie gallica fehlen. Es wilrde 
Rich also um einen Trippelbastard handeln. 

So verstehel1 wir heute seit del' Bastardforschung in ihrer Erbschafts
folge 

1. die groBe Menge del' Formen der Hybride R. Jundzilli-Abkommlinge. 
2. Das versehiedene Verhalten des Bastanls in okologischer nnd Molo

giseher Beziehung. 
3. Das ganz andere geographische VerbreitungsareaI. 
4. Das nieht Hemusmendeln del' R. gallica wegen del' enol'men Un

wahrseheinliehkeit bei Hybriden, deren Eltern so viele versehiedene 
Eigenschaften aufwe!sen. 

5. Dennoeh Auftauehen von Formen, die der R. gallica zunaehst 
auBerlieh ahnlieh sind. 

Es ist klar, daB aUe diese Momente im Gesamtgebiet del' Botanik, 
Zoologie und auch bei den mensehlichen Hybriden vorkommen. 

Das Laiehkraut, Potamogeton decipiens (lucens X perfoliat~ts) hat die 
Fahigkeit, in stark flieBendem Wasser glanzend zu gedeihen. Es erfilllt 
den Rhein von Stein bis Eglisau in groBten Herden, wahrend die eine del' 
Stammarten, P. l1tcens, fast nirgends und nul' voriibergehend an ganz 
stillen Buehten getroffen wird, wo sie sieh sieherlieh nieht dauernd be
haupten kann. Diese Stammart ertragt flieBendes Wasser nieht. 

Auch hier sehen wir also die ganz anderen Okologismen, die Moglich
keit weiter Verbreitung, selbst bei Fehlen des einen EItel's. Dazu tritt 
eine gewisse Polymorphie zwischen den einzelnen Kolonien hervor; denn 
beide Eltern kommen offenbar in versehiedenen erbkonstanten Rassen 
VOl', und daher sind ohne weiteres versehiedene hybride Gestalten mog
lich. Diese bleiben nun abel' konstant, denn die Unmoglichkeit, Frilchte 
zu entwickeln, laBt die ganze Vermehrung vegetativ VOl' sieh gep'en, und 
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das sichert nun das Erhaltenbleiben der differenzierten Formen. Es droht 
auch keine weitere Verwischlmg durch Kreuzllng wegender Sterilitat. 

So sehen wir hier wieder ganz neue konservierende Verhaltnisse bei 
Hybriden. Wir erkennen also hier als neue Erscheinungen bei Bastarden 
neben den oben erwahnten Punkten 1-4 

6. verschiedene Formen gehen beim obenstehenden Beispiel ans del' 
Bastardierung· verschiedener erbkonstanter naheverwandter Rassen oder 
Subspezies henor. 

7. Konstanz dieser verschiedenen hybridogenen Formen ohne Auf
spaltung tritt ein wcgen Sterilitat und rein vegetativeI' Vermehrung. 

Diese gleichen Momente nimmt A. ERNST 1 auch fUr die von ihm so 
genau studierte Ohara crinita an. 

Hieraci~tm cryptailenum, im Zurcher Oberland sehr reichlich und sehr 
verbreitet, hat die eine Stammart H. h~tm'ile nur in einer einzigen kleinen 
Kolonie und die zweite Stammart H. villo8um uberhaupt nicht auf 
Zurcher Boden. Es ist daher yom Monographen der schwierigsten Gat
tung Hie1"aci~tm mir gegenuber die Meinung vertreten worden, die 
ziirchcrische Siedlung beruhe auf postglazialen, aber spater verschwun
denen Kolonien del' Stammarten als Quellen der Bastardierllng. 

Diese Auffassung kame noch viel mehr in Frage fur das im zurche
rischen Oberland nul' einmal (1900 NAEGELI) und in einem einzigen Exem
plar gefundenen Hieraci7lm dentat~tm (villo8um X bifidum), weil bifid~tm 
auf weite Entfernung fehlt. 

Es muB daher gelegentlich mit der Tatsache des lokalen odeI' auch des 
vollstandigen Aussterbens des einen der Eltern oder beider Eltern 
gerechnet werden, so daB uns die Erkennung einer sog. Art als Hybride 
schwer, ja unmoglich sein kanll. 

Daher wird hier ein Formenschwarm entstehen durch Ruckkreuzungen 
mit dem erhaltenen Elter, der scheinbar alle Ubergange nur zu einer 
zweiten Art aufweist, Verhaltnisse, die man fruher nicht durchschaut 
hat. Das in diesem Beispiel Neue ist das folgende: 

8. Die Bastardnatur ist bei Untersuchungen in einem kleinen Gebict 
nicht erkennbar, weil del' eine EIter oder beide Eltern ausgestorben sind. 

9. Daher erfolgen in diesem Gebiet beim Erhaltenbleiben nUl' eines 
Eitel'S Riickkl'euzungen nur nach einer Richtung. 

10. Es konnen aber bei gewissen Gattungen, so gerade bei Hieracium 
wieder konstante Hybriden auftreten, weil einc besondere ungeschlecht
liche Befruchtung, Apogamie entsteht. (Apogamie ist nach ERNST eine 
Teilerscheinung der durch Artkreuzung bewirkten vielfachen Storungen 
in der sexuellen Sphare von Bastarden.) Haurig ist die Befruchtung 

1 ERNST, A.: Bastardierung als Ursache der Apogamie im Pflanzenreich. Jena: 
Fischer 1918. - WINKLER: Verbreitung und Ursache der Parthenogenesis. Jena: 
Fischer 1920 (gegen die ursachliche Bedeutung der Bastardierung fur die Partheno
genesis). 
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ohne mlinnliche Gameten: neuer Grund HiI' Konstanz von Bybriden lUld 
tur groBe morphologische Ubereinstimmung del' einzelnen Exemplare. 

Ein anderesLaichkraut, Potamogeton nitens f. Thenanus E. BAUMANN l , 

Hybride aus peTfoliatus X gmmineus, kommt in diesel' Form nUl' im 
Bodensee und ganz besonders haufig im Rhein VOl'. Wiederum hat del' 
Bastard eine ganz andere okologische Anpassungsbreite und damit ein 
ganz anderes Verbreitungsareal. Wiederum vermehrt er sich nul' vege
tativ und bleibt konstant', da er vollig steril ist. Del' Rhein hat nul' diese 
einzige P. nitens-Form. 1m Norden aber gibt es Dutzende von Formen, 
weil dort von gTamine'us viel mehr erbkonstante Unterarten vorhanden 
sind. 

Wahrend bei Pot. deeipiens Bastarde intermecliar und mehr lucens 
und mehr pertoliatus genahert vorkommen, gibt es im Bodensee und 
Rhein Pot. nitens nUl' in del' gmmineus genaherten Hybride, wohl abel' 
bieten andere schweizerische Seen auch intermediare Formen, die sieh 
dann auch okologisch-biologisch andel'S verhalten. 

Friiher hielt man fast alle Bastarde fUr intermediar. Das ist zweifellos 
irrig. Es kann abel' bei Bastarden dem Aussehen nach eine Mittelstellung 
vorkommen. Dies ist natiirlich dann del' Fall, wenn wegen del' so hau
figen Sterilitat del' Hybriden jede RiickkreuzlUlg und MENDELsche 
Spaltung unmoglich iat. 

Wahrscheinlich gibt es abel' keine wirklich intermediare uniforme 
Hybriden. Die genaue Analyse, oder zuletzt die histologische Priifung 
ergibt das Nichtverschmolzensein und das nicht wirklich Intermecliare. 
Das konnte sogar fUr clie Mulatten bewiesen werden. Bei del' Bastard
spaltung kalID man die spateI' aufspaltenden Hybriden in del' zweiten 
(Tochter-) Filialgeneration oft schon deutlich trennen. 

Wcgen del' Selbstancligkeit, in del' clie einzelnen Erbfaktoren sich 
kombinieren, entsteht ein Mosaik der verschiedensten Gene und clieses 
laBt nur scheinbar intermecliare Formen entstehen. 

Ein weiteres beriihmt gewordenes Beispiel von ganz besonderen Ver
hiiltnissen bei Bastarden bietet die von H. DE VRIES untersuchte Oeno
them Lamankiana. Von 1000 Samen waren 995 Individuen iiberein
stimmend, und nUl' fii.nf wichen abo Diese letzteren boten eine Menge 
neuer Formen, jede wies etwas anderes auf (in GroBe, Farbe, Behaa
rung usw.) und sie erwiesen sich in del' Kultur als anscheinend konstant. 
Diese Versuche bildeten den Ausgangspunkt der Mutationslehre. Jedoch 
wurde spater 2 die Meinung vertreten, daB diese Oenothem eine Hybride 
sei, weitgehend, aber nicht absolut konstant. Sie splittere aber Formen 
ab, die anscheinend konstant sind. Es handelt sich dalm in diesem Falle 
gar nicht um eine Mutation. Es scheint abel' heute (s. S. 33f.), daB auch 

1 BAUMANN: Die Vegetation des Untersees (Bodensee), S.330-349. 1911. 
2 RENNER, 0.: Befruchtung und Embryobildung bei Oenothera Lamarckiana 

und einigen verwandten Arten. Flora (Jena) 107, 115-150 (1915). 
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echte Mutationen und Parallelmutationen bei anderen Oenotheraarten 
vorkommen. 

Die Konstanz eines Teiles der Formen ist hier allerdings nur durch 
ganz abnorme Vorgange bei der Chromosomenspaltung entstanden, wie 
zytologische Untersuchungen ergeben haben. 80 haben die als Oeno
thera gigas bezeichneten Formen doppelte Chromosomenzahl. 801che 
Erscheinungen dad man aber nicht als eigentliche Mutationen bezeichnen, 
weil sie Bastardspolyploidie 1 darstellen, hierlier viele Kulturpflanzen, 
Obstbaume (Prunusarten), Getreiderassen. 

Es ist also erwiesen: 

11. DaB unter den ganz besonderen Verhliltnissen bei Hybriden hochst 
eigentiimliche Formen entstehen durch liuBerst komplizierte Verhliltnisse 
der Chromosomenkombinationen. 

Ferner ist von verschiedenen Forschern bei ihren experimentellen 
Untersuchungen darauf hingewiesen worden, daB aus einem groBen 
Formkreis der zweiten (dritten) Filialgeneration neue Kombinationen 
enststehen, die sogar ti.ber die scheinbaren morphologisehen Grenzen der 
Art hin~usgreifen. Das bekannteste Beispiel dieser Art ist die Kreuzung 
von Antirrhinu,m moUe mit Antirrhinum majus (E. BAUR und bestatigt 
von LOTSY). Hiel' sind Formen entstanden, die mehr der Gattung 
Rhinathus nahe gekommen sind, so daB LOTSY von dem Auftreten einer 
neuen LINNEschen Art, Antirrhinum rhinanthoides, gesproehen hat. 

12. Es ist also moglich, daB Polyhybriden neue, bisher nicht bekannte 
.Formen annehmen. 

Man hat schon lange gewuBt, daB Bastarde unter Umstanden neue 
besondere Zuge in ihrem Bilde zeigen, und vor aHem ist das Luxurieren 
der Bastarde dem ersten Experimentator, KOLREUTER, 1760 schon auf
gefallen, und dies ist spateI' vielfach bestatigt worden. In neuerer Zeit 
ist auch von LEHMANN bei Veronica und von BAUR und WICHLER bei 
Dianthus und von ROSEN bei Erophila ahnliches beschrieben worden. 
AbeI' die Konstanz dieser neuen Bastardformen ist bisher unbewiesen, 
und ihre Entstehung laBt sich unschwer darauf zuruckfiihren, daB das 
Ausgangsmaterial kein reines ist, und Anlagen in sich birgt, die latent 
sind, und nun bei der Bastardierung und der neuen Mischung der Erb
faktoren zum V orschein kommen mussen. Es ist dies zu vergleichen 
dem Auftreten des Buschmannohres bei den Hybriden zwischen Buren 
und Hottentotten (FISCHER), ein Beispiel, das wir spater besprechen 
werden. 

LOTSY hat bei der Mischung von Triticum, vulgare (Weizen) mit T. 
turgidum Formen bckommen, die anscheinend alte Eigenschaften der 
Ahnenreihe wiederum zum Vorschein kommen lassen, die nun eine 

1 WETTSTEIN: Bastal'dspolyploidie als Artbildung bei Pflanzen. Natur
wissensch. 1932, S. 981. 
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zerbrechliche Ahrenspindel zeigten, wie sie bei den als Urtypen ange
sprochenen Wildformen des Weizens vorkommt. 

Manches in diesen Fragen der Bastardsnova laBt sich aber auch so 
erklaren, daB fUr eine Erscheinung, z. B. iippigen Wuchs, verscbiedene 
Gene erst zusammen entscheidend sind. Wenn daher bei der Hybridi
sation und der folgenden Spaltung Kombinationen erfolgen, die fiir 
iippigen Wuchs viele Gene enthalten, so ist das Luxurieren erklart und 
andere Kombinationen konnten sehr wohl nicht lebensfahig sein. 

In bezug auf Bastardsnova bei Art-(nicht Rassen-)Kreuzungen liegt 
meines Erachtens kein ausreichendes Material zur Beurteilung dieser 
Frage vor und keine reine Linie als Ausgangspunkt. Es erscheint unwahr
scheinlich, daB bier die MENDELschen Regeln nicht gelten soUten, wenn 
sie auch durch besondere Verhaltnisse (Koppelungen usw.) viele schein
bare Ausnahmen erfahren mogen. Aber "Art" ist wie "Rasse" rein 
mcnschliche Abstraktion und niemals grundsatzlich verschieden. 

13. Als Seltenheit tretcn bei Bastardcn (Polyhybrid en) Erschcinungen 
auf, dic atavistischen Charakter habcn und Grundcigcnschaftcn der 
Familicn zum Ausdruck bringcn. 

Die Multiformitat der zweiten Filialgeneration ist heute dadurch 
erklart, daB eben Arten, Rassen und kleine abweichende Formen sich 
nicht in ihrer Gesamtheit vererben, sondern daB eine Kombination aUer 
einzelner selbstandiger Anlagen (Erbfaktoren) rein nach dem Kombina
tionsgesetz zustande kommt. Es ist daher gar nicht sonderbar, daB allerlei 
Entwicklungspotenzen und auch friiher vorhandene, verdeckte Eigen
schaften erscheinen miissen. Das alIes aber findet sich nur bei Polyhybri
den, rleren Eltern in vielen Erbfaktoren voneinander verschieden sind, 
nicht bei Monohybriden, und das kommt zum Ausdruck in dem LANG
schen Satze: Varietatenbastarde mendeln, Artbastarde pendeln. 

Je groBer nun die Unterschiede in der inneren Konstitution und dem 
Chemismus der sich kreuzenden Arten sind, desto schwerer erfolgt im 
allgemeinen die Bastardierung. Ganz ahnlich ,vie Transplantationen 
nur in der allernachsten Blutsverwandtschaft angehen, und sonst ab
sterben und wie Bluttransfusionen beim Menschen selbst bei Beriick
sichtigung der Blutgruppen keineswegs immer ohne Schadigung ertragen 
werden. So ist es auch bei den starker verschiedenen Arten. Ihre Lebens
prozesse sind schlecht aufeinander abgestimmt, und recht haufig entstehen 
jetzt Verkitmmerungen der Bliiten und der Geschlechtsorgane, Absterben 
der Fruchtanlagen, ja geradezu teratologische Bildungen und selbst 
Gcschwiilste, Tumoren. Man kann daher die Bastardierung kaum als cinen 
biologisch besonders geeigneten V organg bezeichnen, und ganz besonders 
gilt das fiir das Tierreich, wo fast ane Artbastarde vollig unfruchtbar sind. 

Den Ziichtern ist langst bekannt, daB gewisse Zuchttiere (Pferde
hengste, Eber) den MENDELschen Spaltungsregeln entgegen auf alle 
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~achkommen ihre besonderen Eigenschaften vererben, und deswegen 
sind solche Zuchttiere enorm geschatzt. Beispiele schon bei DARWIN. 

Es ist fraglos, daB ahnliche Beobachtungen auch beim Menschen 
vorliegen, z. B. aIle Kinder bekommen die sehr ausgepragte Gestalt und 
die groBte korperliche und geistige Ahnlichkeit mit dem Vater. Solche 
Beobachtungen werden heute so gedeutet, daB durch Haufung von domi
nanten Merkmalen 1 besonderer Eigenschaften ein besonderes Durch
schlagen (Penetranz) dieser Eigenart entsteht. 

14. Es ist also durch Haufung von dominanten Merkmalen bei Hy
briden ein Durchschlagen besonderer Eigenschaften auf aIle Nach
kommen moglich. 

Es ist daher nicht gerade naheliegend, in der Bastardierung ein 
Evolutionsprinzip zu sehen, wenn man auch ohne weiteres, wie es die 
obigen Beispiele belegen, zugeben muB, daB man den riesigen Umfang 
der FormneuschOpfung durch Bastardierung bisher nicht genugend 
gewfudigt hatte. Darin liegt ein Verdienst von LOTSY. 

Es ist nun vor aIlem LOTSY, der die Bastardierung als den einzig 
bewiesenen EvolutionsprozeB, der experimentell geprUft werden kann, 
hingesteilt hat. Seine AusfUhrungen haben in ailerletzter Zeit einen sehr 
starken Widerhail gefunden. In den Erorterungen, die im SchoBe der 
Zu.rcherischen botanischen Geseilschaft 1924 und 1927 dem LOTSyschen 
Vortrage gefolgt sind, sind von mir und anderen folgende Grunde gegen 
die Bedeutung der Bastardierung fur die Evolution vorgebracht worden: 

1. Die Bastardierung fUhrt zu neuen Erscheinungsformen lediglich 
nach dem Gesetze des mathematischen Zufalls, nach der Kombinations
lehre. Sie bringt eine unendliche Polymorphie zustande. Sie fUhrt zu 
einem Mosaik durch die enormen Kombinationen der Erbfaktoren. Sie 
fUhrt zum Chaos. Irgendeine Richtungstendenz kommt dabei nicht 
zum Durchschlag. Das ist bei einer Zufailsschopfung auch gar nicht 
denkbar. Die Palaontologie zeigt aber, daB Richtungen von epochalem 
Charakter der Evolutionsperioden vorhanden sind, so das massenhafte 
Auftreten der Ammoniten, der Riesensaurier, der Schachtelhalme im 
Tertiar. Und ahnlich lieBe sich als Evolutionsperiode das Auftreten frUher 
vollig unbekannter neuer Formen bei Ophrys apifera (S.35f.) deuten. 

In voller Konsequenz mu.B LOTSY daher behaupten, daB es keine 
Richtungstendenzen in der Evolution gebe, daB aile Arten immer schon 
dagewesen seien und sich nur standig umgruppieren durch Bastardierung. 
Er schreibt sogar, es wu.rde ihn absolut nicht wundernehmen, wenn 
wieder Formen auftauchten, die wir als Tertiararten angesehen haben. 
Ais einziges Beispiel dieser Art erwahnt er die Mischung von Triticum 
vulgare mit turgidum. Damit leugnet LOTSY die Deszendenzlehre, und 
er kehrt auf den LmNEschen Standpunkt zurUck, daB die Arten keine 

1 ERNST, A.: Faktorenkoppelung und Austausch. Vjschr. naturforsch. Ges. 
Ziirich 70 (1925). 
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eigentliche Variabilitat hatten und eine solche nul' durch Bastardierung 
vorgetauscht werde. Diese Auffassung, bis zu ihren Konsequenzen 
durchgefiihrt, zeigt die Unhaltbarkeit del' LOTSyschen Lehre. Das 
Triticumbeispiel geniigt dafiir in keiner Weise. Es ist nicht erwiesen, 
daB del' Weizen mit briichiger Spindel auch nul' im entferntesten auf 
die Tertiarzeit zuriickginge, wohl abel' ist durch die Palaontologie mit 
aller Sicherheit festgestellt, daB niemals mehr in einer spateren Erd
periode Formen auftreten, die fri.llier erloschen waren. Es ist nicht ein
mal das Wicderauftreten von "abgeleiteten" Formen nachweisbar, wenn 
zum Beispiel bei den Equiden die Reduktion der Zehen auf eine Zehe 
durchgefiihrt worden ist. Nie tauchen in spateren Erdperioden wieder 
Equiden auf mit den friiheren Urtypen in den Zehenanlagen, und diesem 
Beispiele lieBen sich ungezahlte weitere an die Seite stellen. 

2. Der Beweis erbkonstanter Bastarde liegt bisher nicht vor. Del' 
Bastard stellt immer ein Mosaik dar und nicht das Mosaik wird vererbt, 
sondern jeder Einzelfaktor getrennt oder gekoppelt. Ich habe die An
gaben, die gemacht worden sind (BAUR, LOTSY, LEHMANN usw.) kritisch 
besprochen und verweise darauf. Auch ERNST erklart mit aller Deut
lichkeit, daB hier die Beweise noch nicht vorliegen und wegen der Un
reinheit dcs Ausgangsmaterials ganz besonders schwer zu erbringen seien. 
Eine Ausnahme machen nur die Gigasbastarde als Bastardpolyploidie. 

3. Die Bastardierung zwischen nicht nahe verwandten Arten und Rassen 
ist kein biologisch gi.lnstiger V organg. Die Grenzen del' Art konnen im 
Tierreich wegen Sterilitat der Bastarde iiberhaupt nicht iiberschritten 
werden, auch im Pflanzenreich sind die Grenzen vielfach eng gezogen. 
Gewisse Familien wie die Weidenroschen (Epilobium) und Sauerampfer 
(Rumex) mit sehr vielen Arten liefern nur sterile Bastarde. Riel' kann 
also die Evolution nicht den Weg der Bastardierung eingeschlagen haben. 
Man kann daher die LOTSysche Frage: WeI' wird sagen konnen, wo die 
Moglichkeit del' Kreuzung aufhort! sofort dahin beantworten: Bei der 
Sterilitat! Und es nimmt sich del' Satz: Das Einzige, was ich also zur 
ArtbildlU1g brauche, ist die Kreuzung, recht eigenartig aus. 

4. Wir kennen bei manchen ]'amilien Bastarde, wie zum Beispiel bei 
Ophrys api/era, aber sie unterscheiden sich auBerordentlich stark von dem, 
was als Mutation bei der gleichen Pflanze geschildert worden ist. Dabei 
sind die Bastarde im Gesamtareal der Art beobachtet, was in gar keiner 
Weise von den Mutationen gilt. 

5. Manche Arten stehen absolut isoliert da und sie zeigen Mutationen. 
Das gilt fiir Buche und fiir Schollkraut (Chelidonium). Rier kam1. sich 
LOTSY nur damit helfen, daB er eine zweite Art als erloschen amlimmt. 
DalID aber, wenn hier Bastardaufspaltungen vorliegen sollten, muB 
man sagen, daB hier erst auf Milliarden von Exemplaren eine Neuschop
fung eingetreten ware, und in beiden Fallen ist die Konstanz der als 
Mutationen erklarten neuen Formen iiber ,Iahrhunderte nachgewiesen. 
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Die Annahme, dail die Blutbuehe eine Hybride ware, steht voilstandig 
in del' Luft und ist dureh gar keine Untersuchungen irgendwie erwiesen. 
Sie muil als denkbar unwahrscheinlich zuriickgewiesen werden. 

6. Es gibt viele Parallelmutationen gerade entspreehend diesem Bei
spiele del' Rotbuche und del' Schlitzblattrigkeit. Diese Parailelmutationen 
zeigen abel' offenkundig bestimmte Entwicklungsrichtungen an, wie wir 
das bei Bastardaufspaltung nieht finden. 

7. LOTSY will den Artbegriff zum Fall gebracht haben, weil infolge 
del' Bastardierung die Lebenseinheiten nicht konstant und unverander
lich seien. Del' Begriff "Art" ist abel' eine rein mensehliche Abstraktion. 
Eine aus Zweckmailigkeitsgriinden notige Definition muil sieh eben neuen 
Kenntnissen anpassen .. 

Trotz del' Gewiilheit, dail der Begriff Art eine gewisse Willkiirlichkeit 
notwendigerweise in sich tragt, ist die systematische Bewertung von 
Erscheinungen der Zoologie und Botanik, die Taxonomie (TscHULoK) 
von groilter Wichtigkeit. Aueh wenn Irrwege und falsche Deutungen 
moglieh, ja gewin sind, so kann das ordnende Prinzip nicht aufgegeben 
werden. In del' groilen Mehrzahl del' Faile sind doch hochwichtige Unter
schiede konstanter Arten in klarer Weise erfailt und damit taxonomiseh 
bewertet, und ohne groile Kenntnisse in Systematik und Taxonomie kann 
eine wissenschaftliche Bearbeitung auch vieler biologiseher Fragen gar 
nieht angegangen werden; abel' gerne gebe ieh zu, dail das Experiment 
von iiberragender Bedeutung ist, obwohl es uns nicht alles bieten karnl. 

Neukombinationen beim lUenschen, Hybridisation. 
Neukombinationen kommen selbstverstandlich bei del' Mischung der 

Gene bei del' Polyhybride Homo sapiens standig im groilten Umfange 
VOl'. Theoretisch ist dabei gegeben, daB bei del' Unmenge von differenten 
Merkmalen, die als selbstandig spaltende Erbfaktoren naeh del' Kom
binationslehre sieh misehen, aueh einmal anseheinend Neues und Be
sonderes entsteht. Man kann iiberhaupt ganz allgemein sagen, dail jeder 
Mensch etwas Neues darstellt und niemals mit vorausgehenden identisch 
ist. Weil nun abel' aus den Hybriden (Heterozygoten) selbstverstandlich 
aueh Eigenschaften und Besonderheiten von Vorfahren herausmendeln 
konnen, von denen man gar nichts wein, so ist die Beurteilung, ob 
wirklich etwas Neues entstanden ist, odeI' nul' eine Eigenschaft eines 
Urahnen wieder auftaueht, eigentlieh nie moglieh. Das ist der Naehteil, 
wenn unreine Linien untersueht werden. 

Dureh diese Hybridisation und die standige, dem Zufalle unterworfene 
Misehung wird aber ein auBerordentlich fluktuierendes Bild entstehen. 
Es konnen sich aueh im ailgemeinen besondere Eigenschaften nicht 
dauernd behaupten, da sie durch den Sehmelztiegel del' Kreuzung immer 
wieder verwiseht und abgcsehwaeht werden und dadureh auch cine Be-
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urteilung sehr erschweren oder verunmoglichen. lch habe etwas Ahnliches 
bei Ophrys arachnites beschrieben 1, bei der durch Hybridisation aile 
die vielen Varietaten zu keiner Ruhe kommen und daher keinen syste
matischen Wert beanspruchen konnen, da sie nur ein standiges Kommen 
und Gehen darstellen. Hier besteht die LOTsysche Auffassung vollig zu 
Recht. Die Art andert, aber trotzdern nur innerhalb enger Grenzen. 

Wenn wir als gewiB almehmen, daB auch Mutationen zu diesel' 
ungeheuren Serie von hybridogenen Phanotypen beim Menschen hinzu
kommen, so wird die Beurteilung des Wertes eines anscheinend neu
auftretenden Zeichens noch mehr erschwert. Abel' wie ich oben geschildert 
habe, beweist die Beobachtung del' Stammbaume durch die Konstanz 
und durch die Mendelspaltung im speziellen das Vorliegen einer Mutation. 

Das glanzendste Beispiel del' Bastardierung und Kombination bei 
Menschen stellen die Untersuchungen EUGEN FISCHERs uber die Reho
bothe?' Bastarde, Mischlingen aus Buren und Hottentotten. Es entsteht 
keine Mischrasse, keine neue Rasse, sondern es spalten sich aIle selb
standigen Erbfaktoren jeder Rasse wieder auf und kombinieren sich wieder 
nach dem GAusssehen Zufallsgesetz. Die Ursache ist darin gelegen, daB 
eine erbkonstante Genrnischung nie vorkommt. Es entsteht also ein un
geheuer variables korperliches und geistiges Mosaik, etwas, was nach del' 
Kombinationslehre erwartet, ja berechnet werden kann. 

Weil es sich in diesen Fallen urn Polyhybride handelt, in denen jede 
Rasse eine groBe Anzahl selbstandig spaltender Erbfaktoren besitzt, wird 
im allgemeinen eine ungefahre Durchsehnittslage mit ungefahr gleich viel 
Erbanlagen jeder Rasse entstehen. Abel' die Ruckkreuzung versehiebt 
sofort diese Mittellage in klar zu bereehnender Weise nach dem neu 
hinzugekommenen Blute hin und so sind intermediare Hybriden nieht 
haufig. 

Genau wie bei dem Beispiele del' Rosa Jundz,izz,i auf Seite 72 konnen 
aueh einzelne Typen mit starker Neigung nach del' einen Rasse heraus
kommen. Sie mussen abel' nach der Kombinationslehre selten sein und 
sind es aueh in del' Tat. 

Eigentliche Kreuzungsnova entstehen nicht. FISCHER fand nur eine 
deutliche GroBenzunahme in den Dimensionen des Korpers und des 
Gesichtes. Man konnte das dem Luxurieren del' P£lanzenbastarde an 
die Seite stellen. Die Nachkommenschaft der Rehobother ist zwar hoch 
(uber 7), abel' niedriger als bei Hottentotten und Buren. 

Auch in bezug auf einzelne selbstandige Merkmale gibt es immer 
wieder Spaltung aus dem Mosaik, so ist die Lippe nie intermediar, sondern 
wulstig odeI' "normal" wie beim Europaer. 

Hochinteressant ist das deutliche Hemusrnendeln des Buschrnannohres, 
das in den Erbmassen del' Hottentotten aus fruheren Mischungen mit 

1 NAEGELI: tiber ziircherische Ophrys-Arten. Ber. Schweiz. bot. Ges. 1912. 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Aufl. 6 
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Bnschlenten latent vorhanden ist nnd nun durch die Bastardierung 
eine Demaskierung erfahrt. 

Wir finden in der Studie von FISCHER Berichte iiber zahlreiche 
andere Mischungen menschlicher Rassell. Stets trifft man die gleichen 
Verhaltnisse, stets enorme Kombinationen der einzelnen selbstandig 
mendelnden Erbfaktoren. Nie etwas wirklich Neues! Nie eine neue 
Rasse, nie eine besondere Evolutionstendenz! 

Seither sind viele interessante weitere Forschungen uber Bastardierung 
entfernt stehender Menschenrassen erschienen, und alle kommen zu 
gleichen Ergebnissen wie E. FISCHER. 

Es leben auf del' Erde libel' eineinhalb Milliarden Menschen, alle 
Bastarde, und schon friiher sind ungezahlte Milliarden auf del' Erde 
gewesen. Wo aber ist das Neue zu sehen, das naeh der LOTSyschen 
Bastardlehre entstehen sollte ~ W 0 die Evolution, die wir flir die Ent
stehung neuer Arten unbedingt voraussetzen mussen? Wenn wir hier 
die LOTSysche Frage beantworten wollen, wo sind die Grenzen del' Neu
schopfung durch Bastardierung abzusehen 1, so lautet die Antwort: Wir 
erkennen sie in sehr klarer Weise, und sie liegen innerhalb del' Grenzen 
der Art! 

Theoretisch muB zugegeben werden, daB durch Mischung der Gene, 
Umgruppierungell, Koppelungen tatsachlich etwas Neues einmal entstehen, 
und durch neue Genkombination auch bleibend sein kann. Das ware 
Mutation (in cinem besonderen Sinne) aus Bastards-Polyploidie. 

Bei der Erortcrung iiber die Bedeutung del' Rassenmisehung muB 
klar auscinander gehalten werden die Mischung verwandter Rassen und 
diejenige weit auseinanderstehender, z. B. WeiBel' und Schwarzer. 1m 
allgemeinen 1 ist die letztere Mischung stets als ungiinstig beurteilt 
worden, wie das nach allgemein biologischen Erfahrungcn in Botanik 
nnd Zoologie nahegelegt wird. 

Die Psychiater SOMMER 2 nnd KRETSCHMER 3 betonen besonders die 
glinstige Wirkung del' Bastardierung nahe verwandter Rassen, so die 
~Iisehung des germanischen Schwertadels mitdem romanisehen kunstlerisch 
begabten Biirgertum im Quattrocento in Florenz und analoge Mischungen 
im alten Hellas und im mittleren und nordlichen Wiirttemberg und das 
Auftreten von Genieperioden. Ohne derartige Mischung erfolge "Degene
ration" wie in Rom odeI' China. SOJliIWrER zeigt auch das Erhaltenbleiben 
gewisser wertvoller geistiger Eigenschaften, die dureh einen tiirkischen 
Offizier Soldan seit 1304 in wiirttembergische Familien hineingekommen 
und spateI' auf LUCAS CRANACH und GOETHE ubergegangen seien (16 
beriihmte Soldannachkommen). Fast aIle wiirttembergischen Dichter 

1 LUNDBORG: Rassenmischung beim Menschen. Haag: Nijhoff 1931. 
2 Smi~mR: Familienforschung und Vererbungslehre. Leipzig: Johann Ambrosius 

Barth 1922. 
3 KRETSCIL>l:ER: Geniale Menschen. Berlin: Julius Springer 1929. 
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und Philosoph en kornrnen in ihren Ahnen zusarnrnen. Bastardierung 
stark versehiedener Rassen trage den Charakter del' Keirnfeindsehaft 
in sieh, so die Psyehiater HOFFMANN und KRETSCHMER, desgleiehen 
LUNDBORG. 

Keimesindnktion. 
Als dureh FISCHER und STANDFUSS eine Vererbung von exogen ent

standenen Veranderungen an Sehrnetterlingen bekannt gegeben worden 

I 

5 7 

Abb. 16. Scbmetterlinge unter KeimesinduktlOn. (Nach Dr. E . ~'IS(,HER: ZUI' Physiologie 
del' Aberrationen und Varietaten·Bildung del' Schmetterlinge. Arch. Rassenbiol.1907, H. 6.) 
1 Pyramis c(trdui L. Unterseite. 2 Pyramis cardm Unt<lrseite, Fl'ostaberration. 3 Pyramis 
atalanta L. Unterseite. 4 Pyramis atalanta Unterseite, Frostaberration. 5 Vanessa antlOpe L. 
Oberseite. 6 Vanessa antiope ':Varme·Varietat, bei besehlelmigter Entwicklung entstanden. 

7 VanesBa antlOpe L. Hitzeform. bei verzogertcr Entwicklung entstanden. 

ist, da stand die Lehre von del' Vererbung erworbener Eigensehaften 
seheinbar wieder auf festern Boden. Allein es zeigte sieh sehr bald, daB 
die dureh Kaltebeeinflussung entstandenen nordisehen Spielarten von 
Sehrnetterlingen schon in del' 2. und 3. Generation irnrner atypiseher 
werden und in weiteren Generationen das Neuerworbene wieder v6llig 
abstreifen. Urn eine dauernde Vererbung handelt es sieh also nieht. 

6* 
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Diese Experimente an Sehmetterlingen hatten zuerst nul' ganz vel'· 
einzelt Aberrationen ergeben, so daB man ja, zuniiehst ganz wohl an die 
experimentelle Erzeugung neuer erblieher Eigensehaften hiitte glauben 
konnen, wie das aueh von maneher Seite hehauptet worden ist. Den 
unermudliehen :Forsehungen von E. FISCHER 1 ist es abel' gelungen, bei 
den Frost· und Hitzeversuehen bis zu 100% Aberrationen zu erhalten, 
so daB del' EinfluB del' AuBenwelt klar hervortritt und es ja ganz merk· 
wiiI'dig wiire, wenn dureh so banale Prozesse wie Wiirme und Kiilte cine 
Keusehopfung mit Siehcrheit erwartet werden konnte. Es handelt sieh 
bei diesen Experimenten nieht, wie man zuniiehst geglaubt hat, etwa 
um Vergiftungen odeI' Stoffwechselstorungen, sondern um Entwicklungs. 
hemmungcn. Dabei ergibt die genaue Prufung, daB die entstehenden 
A berranten eigentlieh alle unter sieh versehieden sind, aueh keineswegs 
mit den nordisehen odeI' siidliehen Varietiiten vollig ubereinstimmen, 
sondern eigentlieh neue Zeiehnungen darstellen. Aueh die Kiiltevarianten 
konnen unter Umstiinden dureh ziemlieh hohe Wiirmegrade bei den 
Versuehen erzeugt werden, so daB del' speziellen Gestaltung des Experi. 
ments nicht unter allen Umstiinden eine bestimmte Riehtungstendenz 
in del' kllnftigen Entwicklung zukommt. Ubrigens ist aueh diese Varia· 
bilitiit nul' bei an sieh variablen Arten erreiehbar. Alte in del' Natur 
starre Typen reagieren aueh hier nicht im geringsten. 

Die heutigen Erkliirungen sind die jetzt allgemein angenommenen, 
daB bei den Versuchen schon die Anlagen fur die spiitere Naehkommen· 
schaft getroffen und veriindert worden sind, und daB es moglieh ist, 
einen exogen erworbenen EinfluB auf einige wenige Generationen del' 
N aehkommenschaft zu ubertragen. 

1m Gebiete der Bakterienfarschung sind scheinbar iihnliche VerhiiJt· 
nisse in ungewohnliehcm MaBe beobachtct worden. Die Mehrzahl del' 
Forseher steht abel' auf dem Standpunkt, daB Mutation bei Bakterien 
nicht experimentell geschaffen werden kann. Bei den Bakterien kommt 
als ganz sehwerwiegender Faktor die Tatsaehe in Betraeht, daB das 
Individuum sieh nieht geschleehtlich, sondeI'll dureh Zweiteilung vel'· 
mehrt. Dal1l1 muB abel' das Erhaltenbleiben von Modifikationen uber 
lange Zeit und uber "Generationen" selbstverstiindlieh e1'seheinen. Das· 
selbe gilt fUr Trypanosomen und verwandte Lebewesen. 

Man hat deshalb in neuerer Zeit (LEHMANN, PRINGSHEIM, VAN LOGHElVI) 
die Variabilitiit del' Bakterien und del' einzelligen Lebewesen ganz 
abgetrennt von den Variabilitiiten, die bei Lebewesen mit geschleeht. 
lieher Vermehrung auitreten, und man bezeichnet die N aehkommen· 
schaft eines isolierten Bakteriums als Klan. Es geht nicht an, aus Be· 
obachtungen unter so durchaus anderen Verhiiltnissen Ruckschliisse 
auf die anderen Lebewesen zu ziehen. Aus diesem Grunde lehnen die 

1 FISCHER, E.: Zur Physiologie der Aberrationen und Varietatenbildungen 
dcr Schmetterlinge. Arch. Rassenbiol. 1907 und miindliche Mitteilungen. 
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meisten Autoren houte die Anwendung des Begriffes Mutation fUr die 
Erseheinungen an den Bakterien grundsatzlich abo 

Bei Baktorien weiB man von Genen noeh absolut niohts. Eino 
experimentelle Erforsohung dol' Gone kann violfaeh nur duroh Hybridi
sation erfolgen und daher ist die Heranziehung del' Bakterienverande
rungen in dies en Fragen unmoglieh. Gleiehwoh1 muB man sioh die 
Entsteh~mf! neuer Bakterienarten auf dem Wege del' Mutation dureh 
plotzliehen Sprung vorstellen, da wir eine andere Artentstehung nicht 
kel1llen. Unsere Annahme ist dann abel' ein AnalogioschluB. 

Die ausgedehnten Forsohungen von CALMETTE 1 haben erwiesen, daB 
nie ein Tuberkelbazillus "wieder in den apathogenen saprophytischen 
Paratuberkulosebazillus verwandelt werden kann, und (laB aueh die 
Anderung vom Paratuberkulosebazillus in den Tuberke1bazillus nie 
experimentell gelingt, trotzdem solche Angaben of tel'S publiziert worden 
sind. Auch in del' Natur gibt es Imine Ubergange. Das was hier VOl' 
unendliohen Zeiten in einer Evolutionsperiode einma1 eingetreten ist, 
kann offenbar heute, experimentell, so moehte ieh mil' die Saohe vor
stellen, nieht in die Wege geleitet werden, weil heute viele Arten aueh 
unter allen Einflussen del' AuBenwelt nieht in eine Mutationsperiodo 
hineingebraeht worden konnen. 

Beirn JJl enschen besitzen wir tiber Kei1nesind~tlction in del' medi
zinischen Literatur ganz klare Beispiele, und zwar besonders bei Syphilis 
~tnd Alkoholism~ts. Es gab Zeiten, in denen die Blastophorielehre von 
FOREL die zweifellose Keimschadigung del' Nachkommenschaft bei 
'rrinkern so ausgewertet worden ist, daB sie als dauernde Schadigung 
spatorer Nachkommen hingestellt wurde. Nach naturwissonschaftlichen 
Auffassungen ist diese Auswertung abel' von vornherein unmoglich. Sie 
wiirde ja direkt nichts mehr und nichts weniger bedeuten, als daB Ein
fllisse del' AuBenwelt dauernd vererbbare Eigensehaften hinterlassen, 
was fiir keinen einzigen Fall gesiehert odeI' auch nul' wahrscheinlich 
gemacht ist. 

Die Prti.fung diesel' Frage und das Studium der Sippschaftstafeln 
zeigt, daB del' Alkohol nicht zum Untergang der Sippen fiihrt, und wenn 
es gelegentlich doch den Anschein hat, es ware dem so, so ist in 801chen 
Sippen del' Alkoholismus nul' als Symptom einer viel schwereren Storung 
anzusehen. Das hat HANHART 2 in einer sch6nen Studie libel' den Unter
gang eines friiher machtigen Bauerngeschlechts gezeigt. 

Desgleichen hat Boss 3 in oiner sehr sorgfaltigen Stu die naeh Aus
sehluB aller FaIle, in denen wie so haufig eine gcistige Storung die 

1 CALMETTE: Verh. internat. Tbk.kongr. Lausanne 11124. 
2 HANIIART, E.: Dber den Niedergang eines 160k6pfigen Bauerngeschlechts 

infolge Vererbung ubereinstimmender Zeichen von Entartung. Verh. schweiz. 
naturforsch. Ges. 11124. 

3 Boss: J\fschr. Psychiatr. 72 (1929). 
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Grundlage des Alkoholismus ist, bewiesen, daB bei 1246 Kindern von 
572 erbgesunden alkoholischen Eltern keineswegs mehr korperlich oder 
geistig Minderwertige als dem Durchschnitt entsprechend auftreten und 
daB in 4 Stammbaumen mit Trinkern iiber eine Reihe von Generationen 
auch hier keine dureh Alkohol bedingte Sehadigung von Erbanlagen 
naehweisbar war (desgleiehen POHLISCH). 

Naeh naturwissensehaftlieher Erfahrung muB man aueh von den 
Menschen almehmen, daB spatestens naeh drei, vier Generationen der 
EinfluB des Alkoholismus und der anderen Gifte wieder vollstandig 
erlosehen ist. In der Tat hat mieh ein Zurcher Gelehrter darauf aufmerk
sam gemaeht, ohne die naturwissensehaftliehe Grundlage dieser Frage 
zu kennen, wie naeh seiner genauen, im Drueke herausgegebenen Familien
geschiehte seine V orfahren starke Trinker gewesen seien, und ale solche 
sehr heruntergekommen waren, wie aber die spateren Generationen doeh 
wieder imstande waren, die alte Hohe des Stammes zu erreiehen und wie 
sie Staatsmalmer, Arzte, Pfarrer und Gelehrte hervorgebraeht haben. 

In analoger Weise wie fiir den Alkoholismus wird aueh eine Beein
flus sung der Nachkommonsehaft durch BId- und Tabakintoxikationen 
angenommen. Das tatsaehliehe Beobaehtungsmaterial in dieser Frage 
ist aber ganz diirftig und wegen der Komplexnatur der Einfliisse der 
AuBenwelt nicht so leieht zu beweisen. So einlaBlich ieh mieh selbst 
mit Bleivergiftungen besehaftigt habe, so konnte ich doch niemals 
Beobaehtungen feststelIen, die mit Bereehtigung fiir die Keimsehadi
gungslehre hatten herbeigezogen werden konnen. 

Fiir Syphilis gibt es keine Beobachtung, die Keimesinduktion noeh 
in der 3. Generation mit Sieherheit bewiese. 

Der EinfluB anderer Gifte auf die N aehkommensehaft im Sinne einer 
Keimesinduktion erseheint durehaus wahrseheinlich. Es muB aber fUr 
die Beweisfiihrung noch alles gesehehen; denn gelegentliehe Behaup
tungen in diesel' Hinsieht entbehren jeder Beweiskraft. 

Ein glanzendes Beispiel der Keimesinduktionen beim Menschen hietet 
abel' die Erfahrung, daB in Kropfgegenden die Neugeborenen friiher 
niemals normale Schilddriisen zur Welt gebraeht habell. Es wurde daher 
angenommen, daB die Thyreoidea der Neugeborenen iiberhaupt kein 
Kolloid enthalt. Unter Jodsalztherapie sind nun in Bern (WEGELIK, 
DE QUERVAIN) Neugeborene mit Kolloid enthaltenden Sehilddriisen zur 
Welt gekommen. Der friiher als normal angesehene Zustand war tat
sachlieh durch Keimesinduktion ein pathologischer gewesen. 

Diese Auslegung, daB eine Thyreoidea eines Neugeborenen patho
logiseh sei, wenn sie kein Kolloid enthalte, ist abel' wohl zu weitgehend. 
Man kann nicht glauben, daB die Kropfnoxe in Endemiegegenden aIle 
Menschen befalle und krank maehe 1. 

1 Siehe DIETERLE u. EUGSTER: Arch. f. Hyg. 111 (1933). 
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Die l10ntgenbeeinflussung des Kindes im Mutterleibe, die zweifellos 
vorkommt, gehort ins Gebiet gewohnlicher exogener Modifikationen. 

Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob nicht doch ursprunglich 
erworbene Zustandc auch fUr die Nachkommcnschaft von Bedeutung 
sind, und das ist fUr Lues, Tuberkulose, Pocken, Masern in der medi
zinischen Literatur schon vielfach erortert worden. Dies ist geschehen 
unter dem Hinweis, daB eine Bevolkerung, die zum erstenmal oder nach 
langen Jahren erst wieder diesen Seuchen ausgesetzt ist, in ungewohn
licher Schwere erkrankt. Bekannte Beispiele dieser Art sind die schweren 
Masernepidemien der Faroer-Inseln, in denen die Masern gewiitet haben, 
nachdem die Krankheit wahrend vieler Dezcnnien nicht mehr auf die 
Inseln eingeschleppt worden war. Das gleiche wird immer wieder be
richtet, wenn im Innern Afrikas neue, bisher nicht verscuchte Ncger
stammc mit der Tuberkulose in Bcruhrung kommcn, oder in analoger 
Weise wird das schwere Auftreten der Syphilis zu Ende des 15. Jahr
hunderts gedeutet. 

In dieser Frage kommt der bewiesene Ubergang von Antitoxinen 
von der Mutter auf das Kind in Betracht. DaB aber eine langer und 
viele Generationen dauernde Beeinflussung nicht vorliegt, und eine wirk
liche Neuerwerbung oder eine Entstehung von resistenten oder empfind
lichen Rassen dabei nicht in Frage kommt, ist ganz klar. 

Unter gewissen Umstanden ware immer noch an eine bleibende Ver
anderung der Infektionskeime im Kampfe mit der Menschheit zu denken, 
aber diese Moglichkeit ist vorlaufig nicht zu beweisen. 

Eines muB hier mit aller Scharfe hervorgehoben werden; Diese 
Keirnesindulctionen st.Jlen exogene Kranlcheiten dar. 

Die Vererbung erworbener Eigenschaften. 
Die meisten Forseher auf dem Gebiete der Naturwissenschaften lehnen 

einen gelungenen Nachweis einer dauernden Vererbung erworbener Eigen
sehaften entschicdcn ab und halten die vorgebraehten Beispiele nicht 
als uberzeugend. Bereits fruher habe ieh von Tauschungen in diesen 
Problem en gesproehen, die heute als restlos geklart gelten, fruher aber 
als iiberzeugende Beispiele gegolten haben. Es dauert naturlich immer 
hingere Zeit, bis eine Behauptung auf diesen Gebieten dureh weitere 
:Forsehungen entscheidend beurteilt werden kann. 

Aueh die Auffassungen von TOWER uber cxogen erzeugbare und 
dauernd vererbbare Veranderungen des Koloradokiifers werden heute 
abgelehnt und als Mutationen gedeutet. TOWER 1 erreiehte bei Beein
flussung der Keimesanlagen neue Formen, und zwar auf den EinfluB 
der verschiedensten Faktoren, aber Formen, die auch in der freien Natur 
vorkommen, daneben aber freilich auch solehe, die bisher l1icht bekannt 

1 TOWER: Carnegie Institute Publications, Vol. 48. Washington 1906. 
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gewesen sind. Diese Neubildungen konnten sich aber in der Natur 
nicht halten, so daB sie, in freier Natur entstanden, eben zugrunde 
gegangen waren. 

Das Ausgangsmaterial TOWERS i8t nieht analysiert und unrein, daher 
das Ergebnis kritisch oder vollig analog den Experimenten bei Droso
phila (GOLDSOHMIDT!, JOHANNSEN, E. BAUR, LENZ). 

LANG (1909) hielt diese einst beruhmten TOwERschen Versuche fur 
das einzig erwiesene Beispiel fur die Vererbung erworbener Eigenschaften, 
und glaubte daher die Theorie fUr bewiesen. Es erscheint abel' bedenk
lieh, auf eine einzige Erfahrung hin Schlusse von solcher Tragweite 
abzuleiten. 

Heute aber schon nach wenigen Jahren erscheint uns bei einer in 
Mutation befindlichen Art die Auslosung sprungbereiter Mutationen. 
Keimesinduktionen und Modifikationen durch die Erfahrungen der 
MORGAN-Sehule durchaus begreiflich. 

Fruher wnrden aneh die nordischen Gerstenformen als dureh Ver
erbung erworbener Eigensehaften entstanden gedentet. Die experimentellen 
Analysen in Sw ALOF (besonders NIELSSEN -EHLE) widerlegten entseheidend 
diese Meinung. Es handelt sieh urn eine Reihe von Genotypen mit 
konstanten Eigensehaften und um Hybriden. Nichts ist als fur Anpassung 
und Vererbung erworbener Eigensehaften beweisend gefunden worden. 

Die Forstleute (CIESLAR, ENGLER-Zurich) vertreten gleiehfalls fur die 
Waldbaume die Vererbung der durch Anpassung an das Hoehgebirge 
entstandenen besonderen Eigenschaften. Auch hier ist unreines Aus
gangsmaterial im Spiel und eine F 2-Generation noch nicht gepruft und 
Fl erst 18 Jahre kultiviert 2. 

In den schonen Studien von WOLTEREOK uber die Erzeugung del' 
Warmeveranderungen bei nordischen Daphniden im Nemisee in Sud
italien sind nach einiger Zeit aIle Modifikationen wieder verschwunden. 

EISENBERG (1914) hatte auch die Bakterien"mutationen" als sichere 
Beweise fur die Vererbung erworbener Eigenschaften hingesteIlt, eine 
Auffassung, die heute restlos aufgegeben ist (S.84). 

Die oft zitierten Versuche von SEMON 3 (Erblichkeit erworbener 
Tagesperiodenschwankungen von Blattbewegungen) wurden von WEIS
MANN, PFEFFER und LANG in dieser Deutung bestritten. 

Die Beobachtungen am Erdsalamander von KAMlIiERER 4 uber die 
Umwandlung Lebendiggebarender in Eierleger haben gleichfalls bei 
PLATE, LANG u. a. keine Anerkennung gefunden. Hierzu auBert sich 

1 Siehe besonders die Kritik von GOLDSCHMIDT: Einfiihrung in die Vererbungs
wissenschaft, 3. Auf!. Leipzig 1920. 

2 Siehe SCIIROTER: Pflanzenleben der Alpen, 2. Auf!. Zurich 1926. 
3 SEIIION: Das Problem del' Vererbung "erworbener" Eigenschaften. Leipzig: 

Wilhelm Engehnann 1912. 
4 KAMIIIERER, P.: Allgemeine Biologie, 2. Auf!. Stuttgart 1920. 
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LANG dahin, daB in solchen Versuchen sonst verborgen bleibende Anlagen 
durch die auBeren Verhaltnisse wieder aktiviert worden seien, und daB 
es sich nicht urn direkte Anpassungen handle. 

Es sind manche hierher gerechnete Beispiele wie der Verlust der 
Augen beim Grottenolm als phylogenetische, abgeleitete Verdndemngen 
aufzufassen, die uns in dieser Betrachtungsweise verstandlich sind 
(s. besonders TSCHULOK, GOLDSCHMIDT u. a.). 

Das beriihmte Beispiel der FuBschwielenbildung, die schon beim 
Embryo sich findet, kann in gleicher Weise erklart werden, und mit 
Recht hebt hier LOTSY hervor, daB viele andere ahnliche Schwielen, die 
durch den Gebraueh entstehen, beim Embryo nie auftreten. 

Die Ronigenstrahlen erzeugen in der ersten Nachkommenschaft del' 
Menschen gelegentlich lVIiBbildungen. Bei bestrahlten Mausen erzielten 
LIT'l'LE und BAOO in F2 und F3 mehrfach MiBbildungen und in spateren 
Generationen angeblich bis 100% lV1iBbildungen. Nachpriifungen fielen 
nach MARTIUS 1 vollig negativ aus. Solche lV1iBbildungen gehoren zweifellos 
zu den Modifikationen in der Form der Keimesinduktion. 

Die Angaben von DURST liber vererbbaren Naphthalinstar waren 
irrig. Geringe Spuren von Naphthalin schadigen die Linsenneugeborener 
Tiere. 'Verden diese Spuren ausgeschaltet, so tritt kein Star auf. 

Gl:YER und S:VIlTH 2 hatten bei Kaninchen Linsensnbstanz intravenos 
injiziert und einige cler Nachkommen bekamen Storungen an den Linsen. 
Die Naehprlifung durch Hl:XLEY und CARR-SAUNDERS 3 fielen negativ aus. 

Die anscheincnd beste Stutze fur die Vererbung erworbener Eigensehaften 
boten die Versuche von KAlImmRlm boi Salamandern, aber es hat sieh 1926 gezeigt, 
daB Falschungen von irgendeiner Seite vorgelegen hatten (s. 1. Aufl.). 

Zur Zeit gibt es nur die groBe experimentelle Studie von AGNES 
BLUHM 4, die an 32 000 Albinomausen in 8 Generationen unter Alkohol
elnfluB nicht nur Mutationen erhalten hat, sondern auch anseheinend 
Schadigungen des Erbgutes. Die Sterblichkeit wurde groBer, das Wachs
tum und die Fruchtbarkeit geringer. Abgesehen davon, daB Unter
suchungen analoger Art beim Menschen den BLUHl\lIschen Schhissen wider
sprechen (S.85) und auch die neueste Nachpriifung von DURHAM an 
Meerschweinchen die Angaben von A. BLUHM widerlegell, crschcint es 
ohne weiteres verstandlich, daB unter standig unglinstigen Bedingungen 
schlieBlich Nachkommen mit Schiidigung allgemeiner Lebensfahigkeiten 
entstehen. 

So ist es beispielsweise kein Wunder, wenn man von ciner Pflanze 
(Rhinanthus, Klapperkopf) stets zur Fortpflanzung die letzten noch 

1 JVIARTIUS: Strahlenther. 24 (1926). 
2 GUYER and SMITH: J. of expel'. Zool. 26 u. 31 (1918, 1920 u. spater). 
3 HUXLEY and CARR-SAUNDERS: Brit. J. expel'. BioI. 1 (1924). 
4 BLUH]\[, AGNES: Zum Problem "Alkohol und Nachkommenschaft." l\1linchen: 

.T. ]1'. Lehmann 19:10. 
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reif gewordenen Samen im Herbst verwendet, daB schlieBlich die 4. Gene
ration schwachlich ausfallt und eingeht. Es diirfte bei diesem Beispiel 
schlieBlich Samen verwendet sein, der nicht mehr vallig ausgereift war. 

Es kannen bei solchen Untersuchungen uncndlich viele Momente 
sich einschleichen, die kaum zu iibersehen sind, so unrichtige Ernahrung 
und Assimilation, Fehien von Vitaminen oder anderen Iebenswichtigen 
Stoffen bei den kranken Tieren. Ich denke hier an die eisenfrei ernahrten 
Tiere von M. B. SCHMIDT, deren Nachkommen schwachlich und anamisch 
wurdcn und natiirlich auch leicht zugrunde gingen. 

In ahnlicher Weise verhalt es sich mit Radieschensamen. Wenn diese 
auf gut gediingtem Erdreich ausgesat werden, so gibt es Radieschen; 
WCllil sie auf armem Boden gedeihen sollen, so schieBen sie in die Hahe. 
Nimmt man abel' verkiimmerte Radieschensamen, so bringen sie auch 
auf dem bestcn Erdreich keine Radieschen hervor. 

Ubrigens kommt A. BLUHM: schlieBlich bei den Aikoholmausen zu 
dem SchluB, sie hatte zum erstenmal Mutationen beim Saugetier er
zielt, also nicht Vererbung erworbener Eigenschaften. Prinzipiell ware 
dies nicht auffallig, in Analogie zu vielen anderen friiher erwahnten 
V crsuchen, und auffallig erschicne cs auch nicht, wenn ungiinstige 
Mutanten erhalten werden. A. BLUHM hat spiiter auch bei Ricinver. 
suchen ahnliche Resultate und Schliisse bekannt gegeben, die aber 
vielfach stark hypotheti~chen Charakter tragen. 

PAWLOW hatte angegeben, daB Mause, durch Klingelsignale auf ihr 
Essen vorbereitet, allmahlich rascher das Signal verstehen. In progres
sivem Grade war das bei der zweiten und noch mehr bei del' dritten Nach
kommenschaft der Fall. Die eingehenden Nachpriifungen von ameri
kanischen Autoren haben die Unrichtigkeit dieser Versuche erwiesen. 

In all diesen Problem en ist Tauschung durch ganz besonderc uniiber
sichtbare Faktoren auBerordentlich leicht maglich, und cs vergeht daher 
oft eine Reihe von ,Tahren, bis eine anscheinend gesichcrte Tatsache 
durch sorgfaltige Nachkontrolle als unrichtig erwiesen wird. 

Die angeblich graBere Empfindlichkcit gegen Ricin und Abrin bei 
der Nachkommenschaft von Mausen, die gegen diese chemischen Stoffe 
immunisiert worden sind (Venmche von OTTO), sind durch HIRSZFELD 
(41/236) widerlegt. Es wird abel' neuerdings die graB ere Empfindlichkeit 
der Nachkommen solcher Ricin- und Abrinmause angegeben (A. BLUHM). 

Die Anaphylaxic ist nach DOERR nicht in weitcrc Nachkommen
schaften iibertragbar, dagegen sind Idiosynkrasien, bei denen auf kon
stitutionellem Boden anaphylaktische Reaktionen leicht durch Reali
sationsfaktoren entstehen, iiber Generationen nachweisbar als erbliche 
Mutationen, wie das in besonderen Studien HA.~HART festgestellt hat. 

Manche Autoren, z. B. WEIDENREICH, halten die exogenen Faktoren 
der Domestikation als die Ursache del' Vererbll1lg erworbener Eigen
schaften, wahrend dies von Genetikern des entschiedensten bestritten 
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wird. Die Domestikation fiihrt zur Erhaltilllg von Mutanten, die in 
freier Natur sich nieht lange halten konnen. Sie "maeht" aber diese 
Mutationen nieht, sondern die Domestikation erzielt eine andere Popu
lation und arbeitet mit Material, das anders besehaffen ist als jenes, 
das in freier Natur dureh die Selektion und Ausmerzung des minder
wertigen dezimiert ist. So blciben Mutanten erhalten, die in der freien 
Natur extrem selten oder iiberhaupt nicht getroffen werden. Es ist 
also ein Irrtum, die Domestikation an sieh in diesen Fallen fiir die Ver
erbung erworbener Eigensehaften und gar fUr die Genese von Mutationen 
anzuspreehen, weil aIle diese Mutanten nur dureh Realisationsfaktoren, 
genau wie bei dem MULLERsehen Drosophila-Rontgenexperiment, auf 
dem Boden endogener Vererbung entstehen. 

Der bedeutende Botaniker GOEBEL hat unmittelbar naeh dem Be
kanntwerden dieser MULLERsehen Rontgenauslosungen der Mutationen 
cine Sehrift mit dem Titel Lamarekismus Redivivus herausgegeben. 
Wir wissen heute, daB die kritisehe Auffassung in diesen Fragen vollig 
den Lamarekismus ablehnt. Die Anlage ist alles, der Reiz nur Reali
sationsfaktor (s. S.34). Dieses Beispiel ist sehr lehrreieh und mahnt 
nns zu einer vorsiehtigen Deutung auffalliger Ergebnisse, weil oft nieht 
von vornherein sichere Auslegungen gewisser Versuehe moglieh sind. 
Erst mit der Feststellung, daB der Rontgenreiz dureh zahlreiehe andere 
Reize ersetzt werden kann, und erst mit der Erkenntnis, daB bei allen 
cliesenReizen nur die aueh in der Natur vorhandenenMutanten erseheinen, 
und aueh jetzt am haufigsten das in cler Natur hanfigste, und am selten
sten das in cler Natur seltenste, ist eine riehtige Deutung dieser Experi
mente moglieh gewesen. 

Manehe Autoren sehrieben aueh der Inzueht mutationsauslOsende 
Faktoren zu. PrinzipieU ist das natiirlieh nieht unmoglieh, daB aueh 
unter cliesen besonderen Verhaltnissen Idiovarianten auftauehen, nur ist 
clie RoUe der Inzueht dabei noeh kaum feststeUbar. 

DaB in einzelnen Fallen allerstrengster Inzueht die Naehkommen
sehaft gegeniiber Krankheiten starker anfallig ist und aueh geringe 
Naehkommensehaft hat, darf heute als sieher gelten und ist fiir strengste 
Inzueht bei der Mehlmotte in 16 Generationen dureh STROHL bewiesen. 
Es ist denkbar, daB ahnlieh wie bei Bastardierungen bei so strenger 
Inzueht Genanderilllgen auftreten und damit neue Mutanten (Rassen) 
entstehen, aber ieh glaube, daB dieses Problem noeh langst nicht sprueh
reif erklart werden kann. 

1m iibrigen kennen wir die Inzucht als Moment, das ganz selbst
verstiindlich rezessive Anlagen in viel groBerer Hiiufigkeit heraustreten 
laBt, aber aueh hier ist die Inzueht im eigentliehen Sinne nieht eine 
Ursaehe, sondern sie schafft die mathematisehe groBere Wahrsehein
liehkeit im Auftreten rezcssiver Herecloaffektioncn. 
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In seiner Studie nimmt BLEULER 1 an, daB aUe ZeIlen des Organismus 
Engramme erhalten und davon gewiB auch die Keimzellen nicht aus
geschlossen seien, und damit erscheine eine Vererbung erworbener Eigen
schaften und eine Umbildung del' Arten verstandlich. Auch SAHLI 2 

nahm Vererbung erworbener Eigenschaften nach seiner Theorie an, daB 
aIle Organe Produkte an das Blut abgeben und so humorale Beein
flussung auch del' Keimdrusen erfolge und damit Vererbung, abel' die 
Schlusse von BLEULER und SAHLI sind nicht naturwissenschaftliche, 
sodaB ich ihnen nicht zustimmcn kann. 

Ich betone ausdrucklich, daB eine Vererbung erworbener Eigen
schaften bisher vielen bedeutenden Forschern nicht erwiesen erscheint, 
und daB das bisher vorliegende Beobachtungsmaterial fUr einen SchluB 
von so fundamentaler Wichtigkeit nicht genugt, daB abel' trotzdem aus 
rein negativen Grunden die Vererbung erworbener Eigenschaften auch 
nicht fUr aIle Zeiten widerlegt ist. Wir werden durch die bisherigen 
Tauschungen und Irrungen in diesem Gebiete nul' zu del' aIlergroBten 
Vorsicht und Kritik gezwungen; abel' manehes hat sich im Laufe del' 
Zeit in unseren naturwissenschaftlichen Auffassungen geandert, und auch 
diese Erfahrung muB dem Naturforscher zu denken geben, und ihm 
gleichfalls groHe Vorsicht in del' AuBerung apodiktischer Urteile auf
erlegen. 

Analyse der Variabilitaten. 
Die Entratselung des Phanotypus ist die Aufgabe del' Systematik 

in Botanik und Zoologie, ferner in del' Anthropologie, endlich in del' 
Differentialdiagnose in del' Medizin. Mitunter ist die Aufgabe leicht und 
die Deutung del' Variabilitat schon nach ihrer ungewohnlichen Er
scheinungsform klar. Zu dem wichtigsten und entscheidensten in del' 
Analyse zahlt jetzt 

a) die Priil'ung del' Vel'el'bung. 

Die Modifikation wird in del' folgenden Generation abgeworfen. Die 
Bastardierung (Kombination) spaltet auf odeI' pendelt zwischen den 
heiden Ursprungsarten hin und her. Nul' selten entstehen hei kompliziert 
gehauten Hybriden Schwierigkeiten durch Faktorenkoppelung, die 
Keimesinduktion verliert sich in del' 2. und 3. Generation und ist gewohn
lich in del' 1. schon ahgesehwaeht, aher die Mutation hleibt erhalten, 
entweder als dominante Erseheinung odeI' als rezessive. In letzterem 
Falle freilieh kann fiir lange Zeiten die Tatsache del' Vererhung unsieht
hal' sein. 

1 BLEULER: Mechanismus, Vitalismus, Mnemismus. Berlin: Julius Springer 
1931. 

2 SAHLI: Schweiz. med. Wschr. 1931. 
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Es ist abel' doch wahrseheinlieh, daB auch die rezessiv Belasteten 
mit del' Zeit durch feine analytische Untersuchung von den nicht rezessiv 
Belasteten unterschieden werden kormen. 

Hierher gehort die Priifung del' KonduktorimIen bei del' Hamophilie. 
Wie wir heute durch SOHLOSS1V[ANN und FONIO wissen, und wie ieh 
bestatigen kann, zeigen die Frauen, die die Bluterkrankheit iibertragen, 
doeh kleine Anomahen, wie etwas verzogerte Gerinnung gegeniiber der 
Norm und schlechte, wenig elastische Thrombusbildung. 

Es entstehen also auch fiir die Mutanten bei rezessiver Vererbung 
groBe Schwierigkeiten in der Erkennung, und leicht ist die Sache fast 
immer nul' bei dominantem Erbgang. Hier abel' belegt die Tatsache 
der Vererbung iiber Gcnerationen mit groBtcr Klarheit das Genotypische 
eines Merkmals, daher die enarme Wichtigkeit del' Ahnentafeln. 

Sonst abel' ist del' Nachweis del' dauernden Vererbung das Kriterium 
von iiberragendem Werte. Daher wissen wir z. B. bei dem Auftreten 
del' hangenden Lippe del' Habsburger, die auf Cimburgis von Masubien 
zurilckgefiihrt wird und die jetzt ein halbos Jahrtausond in dol' Naeh
kommenschaft immer und immer wieder auftaueht, daB hier ein kon
stitutionell fest verankertes Merkmal vorliegt. 

Etwas Ahnliches ist das weiBe Haarbiischel in del' Familie del' Herzoge 
VON ROHAN, das immer an gleieher Stelle aufgetreten ist. Vollig analog 
sind die namentlich in schwa bischen Landen haufigen Veranderungen 
des Daumens und del' groBen Zehe (Hammerzehe), die sich in den 
Familien naehweisbar iiber Jahrhunderte vererbten und die zu den 
Namen del' Daumler, Deimler, Dimmler usw. Veranlassung gaben. 

So erkennt denn auch der Arzt, wenn er zum erstenmal einen Patienten 
mit FRIEDREIOHSeher Krankheit sieht, aus dem Zittel'll, das aueh beim 
Bruder im gleiehen Alter aufgetreten sei, die hereditare Ataxie. 

b) Priifung durch Hybridisation. 

Durch Bastardierung mit einer anderen Art oder Rasse gelingt es in 
kritischen Fallen, eine Demaskierung einer nieht reinen Linie durehzu
fiihren. Bekannt ist jenes Beispiel einer weiBbliihenden Linaria marro
cana, die fiir eine reine Linie gehalten, auf die Hybridisation mit einer 
zweiten weiBbliihenden Linariaart violettbliihende Hybriden ergeben hat, 
wobei die Unreinheit des Ausgangsmaterials bewiesen ist. Analoge Bei
spiele gibt es viele, so die Entstehung von Hiihnel'll mit farbigem :Feder
kleid bei Misehung von 2 weiBen Hiihnel'll oder Lathyru8 odoratu8 blau
purpurfarben aus 2 weiBbliihenden Formen. Oder das Herausmendeln 
eines gewohnliehen Fuehses bei der N aehkommensehaft von Silberfuehsen, 
so daB del' Ziichter plotzlieh gewahr wird, daB seine Zueht immer noeh 
nieht rein ist. Auch bei mensehliehen Rassenmisehungen kommt oft 
naeh mehreren Generationen wieder eine Eigenschaft eines Almen zum 
Vorsehein, z. B. NagelbettHirbung des Negers, Nase des Juden, oder erst 
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nach Generationen nach dem Zusammentreffen zweier rezessiver Gene 
die latente Anlage. Die Hybridisation zeigt abel' auch meistens wie eine 
Vererbung vor sich geht, dominant, rezessiv, gescblechtsgebunden usw. 

c) Geog-raphischc Griinde. 

Bestimmte konstitutionclle Typen haben ihr eigenes Areal und sind 
in einem anderen haufig durch eine Parallelart vertreten, wie urspriing
Hch bei den Menschenrassen. Es sind daher gcographische Griinde in 
der Abgrenzung von Konstitutionen gewichtige Argumente. In del' 
Nordschweiz ist Ophry8 8phecode8 im Jura in einer besonderen kon
stitutionellen .Form (V. p8eudospecultLm REICHENBACH) vorhanden. Da
neben existiert in del' Ostschweiz eine mehr ostenropaische Rasse (V. fud
fera REICHENBACH) und die Tremmng nach pflanzengeographischem 
Areal zeigt, daB keine engere Verwandtschaft besteht, und daB die 
Gesamtart Ophry8 8phecodes sofort gespalten werden muB, wenn klare 
verstandliche Ablcitungen fUr die Einwanderung dieser Art in die Schweiz 
vorgenommen werden soli en. 

Eine seltene Ehrenpreisart dol' N ordostschweiz (Veronica a,u8triaca) 
Bchien dem Botaniker friiher lmum als etwas Besonderes und als zn 
schwer von ahnlichen Form en anderer Arten abzutrennen 1. Durch don 
Nachweis des absolut geschlossenen Areals und des Eindrillgens del' 
Pflanze auf dem Donauwege: Ulm, Sigmaringen, Tuttlingen wurden die 
Griinde fiIr die berechtigtc Trennung auBerordentlich vermehrt und 
jetzt auch die morphologische Differenzierung gefunden. 

So hat z. B. del' hervorragende Wioner Botaniker v. WETTSTEI~ 
pflanzongcographischo Momento in dm Abgrenzung kritischer Augen
trostarten (Euphra8ia) in ungewohnlich hohem Grade bewertet. 

In del' Anthropologie dient gleichfalls das geographische Momont 
der Verbreitung gewisser Korperformen zum Erfassen dol' Rassen. 

d) Eingchcndc morphologischc Analyse. 

1m allgemeinen gohon abor dio bishor genannten Wege, eine Varia
bilitat zu entratseln, zu lange, und der Forscher sucht daher durch 
genaue morphologische Analyse und dnrch den Nachweis einer mor
phologischen Konstanz eine Konstitution als eine genotypische zn 
beweisen. Dabei sind besonders iiberzeugend die Beispiele, die wir filr 
sog. kleine Arten erwiihnen kimnen. 

Die Pflanzen der Schwabischen Alb galten lange Zeit als Alpen
pflanzen, und sie wurden von den gegeniiberliegenden Kalkalpen del' 
Nordostschweiz abgclcitot. Die gonaue Unterscheidung der einzclnen 
Formen abel' ergab mir 2 das eigentiimliche Resultat, daB diese Alb-

1 TrrELLUNG: In Exkursionsflora der Schweiz von SCHINZ und KELLER. 
2 NAEGELI: Die pflanzengeographischen Beziehungen der siiddeutschen Flora, 

besonders ihrer .Alpenpflanzell zur Sehweiz. 14. Bel'. ZLireh. bot. Ges. 1920, 19-59. 
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pflanzen samtlich in den jurassischen erbkonstanten Varietaten auftreten. 
Damit war die Theorie, es seien die Pflanzen del' Schwabischen Alb 
eigentliehe Alpenpflanzen und es sei ihre Siedelung in del' Alb in V cr
bindung mit del' Gletseherzcit zu setzcn, widerlegt. 

Del' Steinbrech del' Schwabischen Alb (Saxifraga Aizoon) ist nul' 
in del' jurassischen Form vorhanden, die den Alpen fehlt, die Draba 
aizoides desgleichen. Die Habichtskrautcr (Hieraci'um humile und bupleu
roides) finden sich nur in den im Basler und Solothurner Jura vor
kommenden Varietaten. Die angeblich stolzeste AlpenpfIanze del' 
Schwabischen Alb, das Lausekraut (Pedicularis foliosa) , ist nur im 
siidlichen Jura, in den Vogesen und in den Siidalpen, nicht abel' in 
St. Gallen und Appenzell zu finden. 

Das Federgras des Beurouer Donautales (Stipa pennata) wurde in del' 
Pflanzengeographie lange Zeit als ein klarer Beweis eines Uberbleibsels 
del' Steppenzeit aufgefaBt und seine Einwanderung als eine panuonisch
pontische (sarmatische) gedeutet, aus den Steppen Ungarns und Siid
ruBlands abgeleitet. Die eingehende Analyse diesel' Albpflanze ftihrte zu 
dem iiberraschenden Ergebnis, daB es sich nicht urn eine ostliche, sondern 
urn cine westliche Einwanderung handelt, wie schon die Namen Subspezies 
mediterannea varietas gallica heute ohne weiteres belegen. Die Beziehung 
des Vorkommens del' Pflanzen auf die Steppenzeit ist damit crledigt. 

Die beiden hier vorgebrachten Beispiele zeigen, welch ungeheuel'e 
Bedeutung del' Feststellung del' sog. kleinen, abel' erbkonstanten Varie
taten innewohnt, wie durch die sorgfaltigste Erfassung del' Konstitu
tionen die scheinbar bestbegrimdeten lange vertretenen und interessanten 
Theorien zusammenbrechen. 

DcI' Nachweis del' Kugclcrythrozyten trennt sofort die konstitutionell
hamolytische Anamie von del' symptomatisch erworbenen. Die Er
kennung des Schichtstars steUt mit Sicherheit eine Muskelatrophie zu 
del' konstitutionellen atrophischen Myotonie. 

So kann eine ganz besondere morphologische Eigenart sofort den 
Gedanken erwecken, diese Variation ist mutativ entstanden und andere 
Moglichkeiten liegen mindestens nul' in weiter Ferne. 

Friiher hat F. W. BENEKE 1 auf Grund genauer Messungen und Wagungen die 
Konstitution erfassen wollen; abel' diesel' Weg ist nicht gangbal'. Man kann mit 
GroBe und Gewicht die Funktion und das Konstitutionelle nicht el'fassen. 

e) Biologisch-funktionelle Priiflmg. 

Vielfach kann erst unter clem EinfluB auBerer Verhaltnisse festgestellt 
werden, wie groB die Variabilitat ist und welcher Genotypus vorliegt. 

Dic Abgrenzung dcs Formcnkreises, ja selbst dic Unterscheidung der 
beiden Froschloffelarten (Alisma Plantago aquatica und Alisrl1a gramini
folium) konnte nnr durch die Kultnrverhaltnisse unter den verschiedensten 

1 BENEKE, F. W.: GroBe und Gewicht als MaB der Konstitution. Marburg 1881. 
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auBeren Bedingungen von GLUCK durchgefiihrt werden. Vorher war 
es nicht einmal moglich gewesen zwei grundverschiedene Arten stets 
in allen ihren .Formen zu unterscheiden. Ahnliche Beispiele gibt es 
viele (s. auch RORIPA, S. 30L). 

In der menschlichen Pathologie ist es recht oft eine Infektion oder 
eine Intoxikation oder iiberhaupt eine Krankheit, die die konstitutionellen 
Vcrschiedenheiten aufdeckt. So erweist eine bei leichter Infektion 
uncrwartct aufgetretenc Myokardschadigung, daB von einem friiheren 
Gelenkrheumatismus her der Horzmuskel bisher nicht erkalll1t geschadigt 
odeI' durch friihzeitige GefiiBerkrankung beeintrachtigt ist. 

Ich habe gezeigt \ in wie verschiedener W-eise bei den Bleivergifteten 
die Symptome in ihrer Haufigkeit auftreten. Einzelne Krankheitszeichen 
wie Verstopfung betreffen fast alle Menschen in gleicher Weise, andere 
schwere Erscheinungen wie Radialislahmung kommen offen bar, gleiche 
Bleidosen zunachst vorausgosetzt, nur bei Disponierten vor. Wohl 
bekannt sind jene Boobachtungen, in denen trotz schwerster Gefahrdung 
mit hohen Bleidosen in Akkumulatorenfabriken schwere Bleivergiftungs
erscheinungen erst nach vielen Jahren auftreten. Diose Fabrikon haben 
es daher durchgesetzt, daB alle jene Arbeiter, die rasch, welll1 auch in 
unbedeutender Weise, erkranken, definitiv entlassen und nie wieder ein
gestellt werden, weil ihre Konstitution dem Bleigifte gegeniiber zu wenig 
Widerstand biete. Was als soziale Grausamkeit erscheinen kOlll1te, ist 
hier arztlich durchaus richtig und begriindet. 

Bekalll1t ist an den Kurorten del' salinischen Wasser (Tarasp, Karls
bad), daB zwar die meisten Patienten beim GenuB der Quelle Durohfalle 
bekommen, daB aber andere mit Verstopfung reagieren. 

Die konstitutionelle, abel' hier konditionale Voranderung zeigt sich 
auch besonders deutlich beim Haften der Viridansinfektion auf dem 
Boden der alten, duroh Polyarthritis entstandenen Herzklappenent
ziindung. 

Del' KocHsche Grundversuch der Tuberkulose, daB ein bereits vorher 
mit Tuberkelbazillen infiziertes Tier auf die Superinfektion mit einem 
Geschwiir, abel' mit rascher Reinigung und Ausheilung des Ulkus reagiert, 
ist ein klares Beispiel. Es gehOren daher in dieses Gebiet aIle Zustande 
der Anaphylaxie. 

Sehr interessant war del' Versuch von FR. KRAUS, durch die Ermiidung 
als MaB del' Konstitution 2 einen Einblick in die konstitutioneIlen Ver
haltnisse zu gewinnen. Leider kann dabei exogenes, konditionales kaum 
je ausgeschieden werden. Es dienen aber aIle Funktionsproben fUr Niere, 
Magen, Herz usw. im Grunde dazu, die endogene oder exogene Bedingt
heit einer Variabilitat und deren Grad und Charakter aufzudecken. 

1 NAEGELI: -aber den Wert der Symptome bei der Bleivergiftung. Festschrift. 
fur SAHLI 1913. Korrcsp.bl. Schwciz. Arztc 1913. 

2 KRAUS, FR.: Bibliotheca medica, 1897, Bd. 1. 
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f) Priifung durch Variationsstatistik. 

In einem besonders schonen Beispiele hat REINEKE an uber 100000 
Messungen die Variationsbreite der Merkmale des Rerings gezeigt, daB 
alie Rassen lokal konstant sind, daB jede Rasse sich durch die Summe 
der Merkmale charakterisiert, daB die Systematik bei der Losung der 
Fragen auf diesem Gebiete nicht mehr ausreicht, daB aber die Erfassung 
der Variationsbreiten von 60 Merkmalen (Wirbelzahl, Kielschuppenzahl, 
relative Schadelbreite usw.) gelingt und jetzt die verschiedenen Rassen 
abgegrenzt werden konnen. Jede Rasse ist durch die samtlichen Mittel
werte der Merkmale charakterisiert, und die Unterschiede sind um so 
groBer, je weiter die Rassen geographisch entfernt sind. Jeder einzelne 
Rering gehort der Rasse an, die die groBe Mehrzahl der gefundenen 
Werte der Einzelmerkmale aufweist. lch verweise auf die Arbeit von 
REINEKE und auf S.31 in dem Lehrbuch von GOLDSCHMIDT. 

Die Variationsstatistik ergibt oft zwei- oder mehrgipflige Kurven. 
Dabei konnen auBere Faktoren mitspielen, z. B. Vorkommen von zwei 
im Lebensalter verschiedenen Generationen, Befallensein durch Krank
heiten und Parasiten, verschiedene Ernahrungsverhaltnisse, geschlecht
licher Dimorphismus usw. Die Variabilitatsstatistik kann daher auch 
sehr auf Abwege fuhren und sie steht bei vielen Erblichkeitsforschern 
als nicht biologische Methode auBer Kurs. Oft beruhen aber zweigipfilige 
Kurven auf zwei Arten, die sich transgredient uberschneiden (s. S.30f.). 

g) Priifung auf biologische Arten. 

Bei niederen Lebewesen versagt vielfach die deskriptive Morphologie 
und erlaubt eine Trennung in Arten nicht mehr. Dies ist der Fall bei 
den Trichophytien und den 15 Arten von Brandpilzen. Es zeigt sich 
aber, daB die Arten durch die Kultur und durch das Biologische sehr 
wohl auseinander gehalten werden konnen. Viele Brandpilze gedeihen 
nur auf einer Nahrpflanze und kommen auf verwandten Arten schon gar 
nicht mehr vor. 

Dies ist auch bei den Knollchenbakterien der Leguminosen der Fall. 
Sie bewohnen nur spezifische Arten und konnen nicht auf andere uber. 
gehen. Man hat daher gesagt, daB solche niedere Organismen den vom 
Menschen kunstlich geschaffenen Artbegriff respektieren. 

h) Priifung auf nicht faBbare, nur aus biologischen Erscheinungen 
erkennbare Arten. 

Nicht selten ist die Spezies als solche gar nicht faf3bar, wir kennen 
sie nicht. Aber genau wie die Rostpilze verraten sie ihre spezifische 
Verschiedenheit durch eine spezifische KrankheitsauBerung. Hierher 
zahlen die Erreger der akuten Exantheme. Wir kennen sie nicht, und 
doch haben wir im Laufe der Zeit durch die sorgfaltige klinische Analyse 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Auf I. 7 
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ihre Ausdrucksformen, den Scharlach, die Masern, die Roteln, zu unter
scheiden gelernt. Ich werde das gleiche fiir die Variola vera und Variola. 
nova auseinandersetzen. Selbstverstandlich gibt es unter gewissen auBeren 
Bedingungen immer noch einzelne Faile, die zu Tauschungen VeranIassung 
geben konnen. Aber je ausgedehnter unser diagnostisches Rustzeug 
geworden ist, desto sicherer konnen auch hier die zweifelhaften Faile 
noeh abgegrenzt werden. Ieh erinnere hier an den Fortsehritt, den die 
morphologisehe Hamatologie bei diesen Krankheiten gebraeht hat: 
Seharlaeh: - Leukozytose und Eosinophilie, Masern: - Leukopenie 
und Versehwinden der Eosinophilen auf der Hohe des I~eidens, Roteln 
= Plasmazeilenvermehrung. Alles das sind charakteristisehe Zeiehen 
der Einwirkung der spezifisehen Noxe. 

Die Unterseheidung verschiedener Polyarthritiden bereitet uns aueh 
heute kliniseh erhebliehe Sehwierigkeiten. Aber die Entdeekung der 
ASCHoFFsehen Knotehen im Herzmuskel seheint uns mit Sicherheit die 
Polyarthritis rheumatica zu verbiirgen. Man wird daher verstehen, welchen 
ungeheueren Wert der Kliniker auf das Auffinden spezifischer oder 
annahernd spezifischer Befunde legt. 

i) Zwillingsforschung. 

Eineiige Zwillinge 1 werden in der neueren Literatur sehr oft gepriift, 
urn ein Urteil daruber zu erhalten, was endogene VeranIagung ist. Es 
ist uberraschend zu sehen, daB in der menschliehen Pathologie offen
kundig viel mehr von konstitutionellen Momenten abhangig ist, als man 
bisher geglaubt hatte. Ieh selbst habe es erlebt, daB zwei Bruder (ein
eiige Zwillinge) die kruppose Pneumonie in voilstandig analoger Weise 
durchgemacht haben. Beide waren im rechten Unterlappen befallen, 
beide bekamen groBe pleuritische Exsudate, die bei beiden vereiterten, 
beide standen in groBter Lebensgefahr und beide genasen. In den zeit
lichen Verhaltnissen bestanden die auffalligsten Ubereinstimmungen, 
ebenso in der Puls- und Temperaturkurve. Die Literatur enthalt sehr 
viel Wertvoiles in dieser Beziehung und ieh verweise besonders auf die 
Erorterung der Tuberkulose. 

In kulturell hohem Milieu, das zu starkerer psyehischer Differen
zierung AnIaB gibt, kann man nach den Forschungen von HANHART 
(miindliehe Mitteilung) aber selbst bei eineiigen Zwillingen 2 erhebliche 
psyehisehe Untersehiede feststellen. 

1 V. VERSCHUER: Die vererbungsbiologische Zwillingsforschung. Erg. inn. 
Med. 31 (1927) und Grundlegende Fragen der vererbungsbiologischen Zwillings
forschung. Munch. med. Wschr. 1925, Nr 38, 1562. 

2 SIEMENS, H. H.: Zwillingspathologie. Berlin 1921. - WEITZ, W.: Studien 
an eineiigen Zwillingen. Z. klin. Med. 101, H. 1/2 (1924). - V. VERSORUER: Die 
Wirlrnng der Umwelt auf die anthropologischen Merkmale nach Untersuchungen 
an eineiigen Zwillingen. Arch. Rassenbiol. 17, 149 (1925). 
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Kl'itiklose nnd falsche Bewel'tung del' Val'iabilitaten. 
Ohne jede naturwissenschaftliche Grundlage und ohne jede Beriick

sichtigung der naturwissenschaftlichen Erfahrungen iiber Variabilitaten 
ist man friiher in der Medizin an das Konstitutionsproblem heran
getreten1. Der Gedanke, es konnte sich um Mutation handeln oder um 
eine Sammelspezies, ist fast niemals aufgetaucht, und auch die Kombi
nation durch Hybridisation wurde vielfach nicht beriicksichtigt. Man 
urteilte rein gefiihlsmaBig und wagte sich sofort an die allerschwierigsten 
Probleme, z. B. an die Frage, ob Gicht und Atherosklerose mit der 
exsudativen Diathese der Jugend in Beziehung standen (s. S. 13). 

Rein gefiihlsmiiBig hat man gewisse Beobachtungen als wichtig, 
andere als unwichtig bezeichnet, oder als wesentlich und unwesentlich 
voneinander getrennt. Die Frage: niltzlich oder schadlich (degenerativ) 
spielte eine iiberragende Rolle, wahrend doch gerade dieses letztere 
Problem - niitzlich, schadlich - eine rein anthropozentrische Be
trachtung darstellt, die heute von den Naturwissenschaften als Frage
steHung iiberhaupt abgelehnt wird; denn die Natur steht jenseits von 
gut und bose. Aueh das Vorkommen - hii1ljig oder selten - hat eine 
iiberragende Rolle gespielt, und behalt diese Rolle in den Darstellungen 
mancher Pathologen aueh noch heute. So ist von JULIUS BAUER 2 das 
Seltene als das Abwegige, Abnorme und damit als das Degenerative 
bezeichnet worden. W ohin wiirde es fiihren, wenn der Zoologe oder der 
Botaniker die seltenen Varietaten einer Tier- oder Pflanzenart als die 
abnormen, als die degenerierten bezeiehnen wollte? Fiir Haufigkeit 
oder Seltenheit kommen eine Unmenge von Faktoren in Betraeht, die 
ganz auBerhalb der Probleme der Konstitutionspathologie liegen. 

Wir kennen eine Menge von endemischen Pflanzen und Tieren, die lediglich 
wegen Abgeschlossenheit des Areales anscheinend keine weitere Verbreitung 
gefunden haben, die aber an Ort und Stelle, wie das bei Endemismen geradezu 
die Regel darstellt, recltt ha.ufig vorkommen. So kommt Linaria Capraia auf 
der Insel Elba und der nahegelegenen Caprera recht reichlich vor, sonst aber 
nirgends in der Welt. In ganz gleicher Weise verhalten sich viele endemische 
Pflanzen von Sardinien und Korsika. Inseln enthalten oft sehr hohe Prozentsa.tze 
endemischer Arten. Kanaren 50%; St. Helena 61 %; Neu-Seeland 71 %; Sandwich
inseln 74%; Westaustralien 80%. 

Bei neuentstandenen Pflanzen erscheint es uns selbstversta.ndlich, daB sie 
eine weite Verbreitung gar nicht haben konnen. So erstaunt es uns nicht, daB 
die erst seit wenigen Dezennien (s. S.36) entdeckte Ophrys bicolor das Tal EIgg
Winterthur-Freienstein im Kanton Ziirich noch nicht iiberschritten hat. 

Aueh die Fragestellung normal oder abnorm (pathologiseh) ist an 
sieh zunaehst nieht eine biologisehe. JOHANNSEN erklart, dieses Wort 

1 Der Vorwurf, den uns ERWIN BAUR macht, daB die Darstellungen iiber 
heredita.re Krankheiten in den Lehrbiichern der Medizin geradezu kla.glich seien, 
ist leider nur zu berechtigt. 

2 Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. 3. Auf I. 1924. 

7* 
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normal gehore kaum in ein biologisches Denken. Zu sehr knupfen sich 
sofort teleologische Gesichtspmlli:te an. Sie waren einst in del' Bliiten
biologie enorm im Vordergrund und sind heute vallig als Irrwege erkannt. 

Die Probleme: wichtig - unwichtig, wesentlich - unwesentlich be
deuten zunachst nichts anderes als rein menschliche Abschatzungs
weisen ohne jeden wissenschaftlichen Hintergrund. So hat man fruher 
bei den Fingerkrautern (Potentilla j die Behaarung als etwas Unwesent
liches und Unwichtiges angesehen, bis die Kulturen (Potentillari~bm von 
SIEGFRIED in Winterthur) gezeigt haben, daB sich in del' Kultur die 
GraBenverhaltnisse, die Blutenfal'be, die Form und Gestalt del' Blatter 
und vieles andere in unerwarteter Weise andert, daB abel' gerade die 
Behaarung als das Konstanteste und daher als das Wichtigste angesehen 
werden muB. Nie hat eine Pflanze die Art del' Behaarung geandert, 
nie sind an Stelle del' Sternhaare gewohnliche Haare getreten. Wahrend 
abel' bei bestimmten Arten in den Kulturversuchen die Art del' Be
haarung eines del' wesentlichsten, del' charakteristischsten Merkmale 
darstellt, ist es in anderen Familien, z. B. bei den Hornkrautern 
(Cerastiumj durchaus nicht so. Hier ist das Vorkommen von Drusen
haaren odeI' gewohnlichen Haal'en etwas Veranderliehes, nichts geno
typisches, von keinem systematischen Wert, z. B. bei Cerasti~bm brachy
petalum. 

Am meisten mache ich Front gegen die durchaus unwissenschaft
liche Beurteilung von Abweichungen nach dem Gesichtspunkt: niitzlich, 
schadlich. Ob in einel' Familie gewisse Exostosen sich vererben odeI' 
nicht, ist in del' aufgeworfenen Fl'agestellung vollkommen irrelevant. 
Ob Kamptodaktylie (angeborene Versteifung im ersten proximalen 
Fingergelenk des Kleinfingers) herrscht, spielt gewiB bei del' Spezies 
Homo sapiens absolut keine Rolle. Ob das Ohr cine Darwinspitze 
besitzt, ob das Ohrlappchen angewachsen ist, hat wedel' Selektionswert, 
noch beriihrt es die Frage niitzlich odeI' schadlicla. 

Wenn man die Chlorose als eine schadliche Starung und daher als 
eine Degeneration bezeichnen will, so kann man ja zunachst zugeben, 
daB das Vorkommen einer el'heblichen Blutarmut selbstverstandlich 
fur das Individuum ungiinstig ist. Wenn wir jetzt abel' auf Grund 
sorgfaltiger Studien den Nachweis erbringen konnen, daB die Chloro
tischen einen kraftigeren Knochenbau, eine breitere und tiefere Brust 
und einen starkeren Fettansatz besitzen, so verstehen wir, daB sie der 
'ruberkulose widerstandsfahiger gegeniibertreten, und daB die Tuber
kulose bei ihnen einen giinstigen Verlauf nimmt. 

Es geht also die Beurteilung lediglich auf Grund einer Einzel
erscheinung nicht an. Wir werden den Europaer im Vergleich zum 
Neger nicht deswegen als degeneriert erklaren wollen, weil der Kultur
mensch schwere Karies der Zahne hat und del' Neger nicht. 
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Wie soll man nun nach der aufgeworfenen Fragestellung: nutzlich -
schiidlich urteilen? Es ist doch offenkundig, daB hier meist ein un
wichtiges Nebengeleise betreten worden ist, das von der Erfassung der 
wichtigen Probleme nur ablenkt. Kinder unterscheiden in der Tier
und Pflanzenwelt nach den Begriffen: nutzlich - schiidlich und glauben 
die Tiere leicht in nutzliche und schiidliche einteilen zu k6nnen, von 
denen die letzteren sofort ausgerottet werden sollen. Die Wissenschaft 
hat schon manchmal in der Frage, ob dieses oder jenes Tier dem 
Menschen nutzlich oder schiidlich sei, ein ganz verschiedenes Urteil 
gefiillt, und eine restlose L6sung des Problems wird es nicht geben. 

In der menschlichen Pathologie hat man bis zum \Veltkrieg das 
median gestellte Herz (Tropjenherz) als ein ganz besonders sicheres 
Zeichen einer schlechten, degenerativen Konstitution bezeichnet. Die 
Erfahrung, daB eine Menge Triiger dieser Konstitution den allergr6Bten 
Strapazen jahrelang gewachsen waren, und die nachher festgestellte 
Tatsache, daB auch viele schr bewiihrte Sportsleute ein Tropfenherz 
besitzen, hat unsere fruhere Auffassung als unrichtig widerlegt. 

Man spricht in der Medizin oft vom Status thymicolymphaticus. 
Er galt lange Jahre als das Prototyp einer ungUnstigen degenerativen 
Aberration, und man hat viele pl6tzliche Todesfiille lediglich auf die 
Existenz dieser "Anomalie" zuruckfuhren wollen. Heute hat sich die 
wissenschaftliche Auffassung ins Gegenteil gekehrt. Nach den Er
fahrungen des Weltkrieges stellt der Status thymicolymphaticus den 
Ausdruck einer jugendlichen kriiftigen und guterniihrten Konstitution dar. 

Wiire fri.ther der jugendliche Status thymicolymphaticus als das 
hiiufigste Vorkommnis entdeckt worden, so hiitte man zweifellos das 
Gegenteil, das Fehlen einer stiirkeren lymphatischen Hyperplasie als 
das Abwegige und Degenerative bezeichnet. Weil aber vor dem Welt
krieg die Sektionen jugendlicher Personen, die keinerlei Krankheit 
durchgemacht hatten, selten waren, so ist man aus diesem rein iiuBer
lichen Umstand heraus zu einer Auffassung gekommen, die wir jetzt 
als eine verkehrte betrachten mussen. Dabei ist immer noch m6glich, 
daB einzelne Fiille des Status thymicolymphaticus doch pathologisch sind 
und wir deren Differenzierung erst noch lernen mussen (s. S.28). 

Wichtig und wesentlich ist uns heute nach naturwissenschaftlichen 
Gesichtspunkten das Vererbbare, das, was sich uber Generationen 
konstant erhiilt und einer genotypischen Anlage entspricht. Auf dem 
Boden der heutigen Auffassungen stehend, wissen wir, daB bei der 
geschlechtlichen Neubildung die Modifikation, das Exogene, abgeworfen 
und nur das im Keimplasma angelegte ubertragen wird. 

Es ist daher psychischer Infantilismus, wenn dem Problem nutzlich 
- schiidlich, wesentlich - unwesentlich eine gr6Bere Bedeutung beigelegt 
wird. Das Schicksal des Darwinismus, der gerade in diesen Problemen 
als Fragestellung gescheitert ist, weil so auBerordentlich vieles gar 
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keinen Selektionswert besitzt, dfufte zur Vorsicht mahnen. Die Beweis
fiihrung der Deszendenzlehre durch die Selektion, die DARWIN durchaus 
in den V ordergrund gesetzt hatte, ist von TSCHULOK 1 als methodo
logischer Fehler charakterisiert worden, der dem Ausbau der Evolutions
lehre zwar geschadet, der sie aber nicht erschiittert hat. Die Evolution 
besteht vi:illig zu Recht. Ihre Verbindung mit der Selektionslehre aber 
war ein Fehler. Unzweifelhaft ist das Problem niitzlich : schadlich fiir 
die Genese der Neuschi:ipfungcn und damit fiir das Wichtigste, die Evolu
tion, vi:illig ohne Belang. Berechtigt ist die Fragestellung unter dem 
Gesichtspunkt der Erhaltung der Art, z. B. der Lebensfahigkeit oder 
beim Menschen selbstverstandlich unter dem Gesichtspunkt der Medizin. 
Das ist aber eine ganz andere Betrachtungsweise. 

Manche Autoren haben gelegentlich die Meinung ausgesprochen, 
daB die Variabilitaten, denen wir heute gegeniiberstehen, vielleicht doch 
nicht dauernde waren, und daB nach tausend Jahren ohne erkennbaren 
Grund der friihere Typus wieder zum V orschein komme. Es wiirde sich 
daher nur um Flulctuationen handem. Gegen diese Argumentation spricht 
die Palaontologie. Sie lehrt uns, daB im Laufe der Aonen immer und 
immer wieder neue Typen auftreten, die im Sinne der Deszendenzlehre 
aus den alten abgeleitet werden ki:innen. Hier sehen wir namentlich 
auch, wie in gewissen Zeiten ganz bestimmte Familien in ungeheurer 
Variabilitat auftreten und spater diese Variations- und Schi:ipfungs
fahigkeit wieder ganzlich einbiiBen. lch habe auf die Tertiarzeit und 
das Auftreten der vielen Saurier und auf die Masse der Equisetaceenarten 
(Schachtelhalmgewachse) hingewiesen. 

Auf exogene Einfliisse bilden die Arten Modifikationen, aber keines
wegs, entgegen LENZ, jederzeit auch Mutationen. Mindestens fehlt dafiir 
zur Zeit der Beweis. 

In ganz analoger Weise zeigt die Embryologie als abgekiirzte 
Phylogenie, daB eine bestimmte Richtung der Entwicklung vorhanden 
ist, die wir freilich in keiner Weise erkliiren ki:innen. Wir stellen nur die 
Tatsachen fest. So sehen wir bei den Wirbeltieren die ausgesprochene 
Tendenz zur Reduktion der Wirbelsaule, zur Verkiimmerung der Zahne, 
zur allmahlichen Reduktion des Thoraxskeletes. Auf der anderen Seite 
beobachten wir in klarer phylogenetischer Entwicklung die Ausbildung 
des Gehirns mit der Hi:iherentwicklung der Lebewesen, z. B. auch die 
Verlegung der optischen Zentren in hi:ihere Gehirnteile. 

Derartige Entwicklungstendenzen auf auBere Einfliisse zuriickzufiihren, 
erscheint vollstandig unmi:iglich. Wie sollte den mannigfachen ziellosen 
Einfliissen der Umwelt ein derartiger Plan zukommen ki:innen? Der 
Zoologe EIMER hat auf solche Entwicklungstendenzen der Natur und 
die V crfolgung eines Planes selbst bis zum ExzeB hingewiesen und als 

1 TSCHULOK: Deszendenzlehre. Jena: G. Fischer 1922. 
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Orthogenesis bezeichnet. Er verweist auf das Beispiel, daB in der Pala
ontologie gewisse Tiere in immer graBeren Dimensionen sich entwickelten 
oder immer unzweckmiiBigere Horner bekamen, so daB diese Entwicklung 
die Fortexistenz der Art gefiihrden muBte und den Untergang herbei
gefUhrt hat. 

Einer der graBten und schwersten Irrtumer heutiger medizinischer 
Betrachtungen des Konst.itutionsproblems stellt die Auffassung dar, daB 
das Abwegige, Variable das Degenerative bedeute, und daB Variabi
litiit einen degenerativen, pathologischon, fUr den Monschen krankhaften 
Charakter in sich trage. Dieser Auffassung kann nioht eingehend genug 
durch naturwissenschaftliche Betrachtungen jeder Boden entzogen 
werden. Das Gegenteil ist der Fall. In der Tier- und Pflanzenwelt 
sehen wir, daB alte, schon in grauer Vorzeit in Petrefakten nach
gewiesene Arten, die heute noch leben, keine oder nur minime Varia
bilitat aufweisen. Sie stellen starre Typen dar, die selbst auf die groBten 
Einwirkungen der Umwelt unveriinderlich bleiben und nicht einmal 
akologische Variabilitiit verraten. 

Die Barentraube (Arctostaphylos U va ursi) ist im Tertiiir nachge
wiesen. Wir finden sie heute in Menge in den Hoohalpen und im hohen 
Norden, und sie zeigt in der schweizerischen Hochebene ill Moranen
gebiet der letzten Vergletscherung in den Kantonen Zurioh und Thurgau 
und im angrenzenden Oberbaden zahlreiche Kolonien. Die Pflanzen 
der hochsten Alpen, yom hohen Norden und der schweizerischen Hoch
ebene (450 m) sind vollig isomorph. Wir kennen von der Art nicht 
die geringste Variabilitiit und nicht einmal akologische Standortsformen. 

Ganz analog verhiilt es sich mit der Scheuchzeria, einer Pflanze, 
die in friiheren Zeiten auBerordentlich hiiufig war und ganze Schichten 
des Torfes als Scheuchzeria-Torf gebildet hat. DM3 die Pflanze ein alter 
Typus ist, uberall im Ruckgang und Aussterben bogriffen, ist dem 
Botaniker gewiB. Auch hier zeigen die eingehendsten Untersuchungen 
nicht die geringste Variabilitiit. Die iiuBeren Umstiinde vermogen nicht 
einmal scheinbare Formen hervorzubringen. Niemand kann eine 
Scheuchzeria, die auf 1900 m Hohe in Arosa gewachsen ist, von einer 
anderen unterscheiden, die im Torfmoor der Ebene bei 420 m Meeres
hahe oder im Norden Europas sich entwickelt hat. 

Solche keinerlei Variabilitiit aufweisende Arten hat der italienische 
Biologe ROSA als degenerierte bezeichnet, also genau das entgegen
gesetzte zur Auffassung, daB das Abwegige das degenerative sei. 

Diese Beispiele lassen sich weitgehend vermehren (Drachenbaum 
von Teneriffa, Hypnum trifarium, aussterbendes Moos der Torfmoore 
usw.). Demgegenuber steht die unerhorte Variabilitat einzelner Pflanzen, 
die nach den palaontologischen Forschlmgen als neue Gattungen und 
Arten bezeichnet werden mussen. Ich brauche nur an die Gattungen 
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Rosa, Rubus, HieraciumI, Taraxacum zu erinnern, die gewohnlich wegen 
der kaum faBba.ren Menge der Formen als crux et scandalum Botani
corum bezeichnet werden. Nur jahrzehntelange Beschaftigung mit 
diesen Gattungen gibt eine gewisse Gewahr fUr richtige systematische 
Beurteilung und Bearbeitung, und wir erleben es immer von neuem 
wiedel', daB ein spaterer Monograph nach den eingehendsten Forsehungen 
die Systematik seines V organgers vollstandig u ber den Haufen wirft 
und daran kaum mehr etwas Gutes gclten lassen will. 

Die naturwissensehaftliehen Beobaehtungen lehren also mit der 
denkbar gr6Bten Eindeutigkeit, daB Va,riabilitat einem Zeichen de1' 
Progression, der fortschreitenden Gestaltung von net~en Formen entspricht, 
und dafJ ihr jeder abnorme oder gar degenerative Charakter von vornherein 
abgesprochen werden mufJ. Das ist eine Lehre, die sieh die Medizin nieht 
eindringlieh genug aus den Erfahrungen der Naturwissensehaften sagen 
lassen sollte. Wenn die Medizin dieser klaren Erkenntnis gegenuber 
sieh versehlieBt, so kann sie sieher sein, auf Irrwegen zu wandehl. 

Es gibt abel' noeh einen weiteren absolut sieheren Weg, das gleiehe 
zu beweisen, und diesen Weg hat uns VOl' allem JOHANNSEN 2 gewiesen. 
Die oszillierende Variabilitat (s. S. 25), fur DARWIN del' Ausgangs
punkt der Neuentstehung der Arten, zeigt die Verteilung der Ver
schiedenheiten rein naeh dem mathematisehen GAusssehen Fehlergesetz, 
Galtonkurve. Isoliert man die starksten Plus- und Minusvarianten, so 
geben sie in der Nachkommensehaft stets wieder die gleiehe Variabilitat 
mit der uberragenden Haufigkeit der Durehsehnittswerte. Aueh weIll 
die Kultur immer wieder die extremsten Plus- und Minusvarianten 
weiter zuehtet, so bleibt die Galtonkurve erhalten. Die am starksten 
yom Durehsehnitt abweiehenden Exemplare fuhren in der Deszendenz 
zu niehts neuem. Sie sind nur del' Ausdruek einer del' Art eigenen, 
endogenen, genotypisehen, an sieh besehriinkten und nieht belie big 
erweiterungsfahigen Variationsbreite oder sind dureh AuBenweltfaktoren 
entstanden. Biologiseh wiehtig oder wertvoll sind sie nieht. 

Allgemeine klinische Gesichtspunkte del' 
Konstitutionsforschung. 

Wir k6nnen die Konstitutionen des Mensehen naeh einer ganzen 
Reilie von allgemeinen Gesiehtspunkten beurteilen, die uns aueh fUr 
rein praktisehe Zweeke vielfaeh von der allergroBten Bedeutung sind. 

1 Es ist freilich erwiesen, daB bei all diesen drei Genera auch Hybridisation 
eine enorme Bedeutung fur die Variabilitat besitzt. Das geht schon aus der bei 
Bastarden so haufigen Verkiimmerung des Pollens in hohen Prozentsatzen hervor, 
die z. B. fur Rubu8 schon dem Monographen FOCKE wohlbekannt war. 

2 JOHANNSEN: Elemente der exakten Erblichkeitslehre, 1926. 3. Auf!. -
Allgemeine Vererbungslehre. In: BRUGSCR u. LEWY: Biologie der Person. Urban 
& Schwarzenberg 1926. 
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1. Ahnentafeln. 
Die Untersuehung del' Ahnen- odeI' Sippsehaftstafeln ist heute von 

del' groBten praktisehen Bedeutung geworden. leh erwiiJllle hier in erster 
Linie die Priifung unserer Patienten mit hohem Blutdruek, ob diese 
Blutdrueksteigerung und deren Folgen als Apoplexien und Lahmungen 
in erster Linie auf endogene odeI' auf exogene, dallll ganz besonders 
renale, Einfliisse zuriiekzufiihren ist. 

Wellll ieh z. B. einen fragliehen Bleifall habe und in del' Begut
aehtung das Problem aufgeworfen wird, ist die friihzeitig eintretende 
Apoplexie odeI' del' friihzeitig, anfangs del' 40er Jahre eintretende 
Sekundenherztod bei naehgewiesenem hohem Blutdruck auf ehronische 
Bleiintoxikation zuriiekzufiihren, so ist von einer wesentlichen Bedeutung 
nieht nul' die ganze Untersuchung auf Zeichen del' Bleivergiftung, die 
ja vielfach bereits wieder verschwunden sein konnen und bei Berufs
wechsel z. B. nieht mehr getroffen werden, sondern VOl' aHem auch die 
Sippschaftstafel. 1st del' Mann beispielsweise, wie in einem eigenen 
Gutaehten, niemals wegen Bleivergiftung in arztlieher Behandlung 
gestanden wahrend 20 Jahren seiner Berufstatigkeit, hat man ferner 
erfahren, daB er auch nieht an einem del' banalen und haufigsten Sym
ptome del' chronischen Vergiftung gelitten hat, del' Verstopfung, und 
finde ich andererseits in del' Familie wiederholt friihzeitig eingetretene 
Apoplexien odeI' bei direkten Untersuchungen, die natiirlich das wichtigste 
sind, Blutdrucksteigerung als Ausdruck del' Blutdruckkrankheit, so 
miiBte man sich unbedingt gegen Bleivergiftung ausspreehen. 

Bei sehr vielen Nervenaffektionen ist heute bei dem Aufdccken kleiner 
Veranderungen, wie gewisser Tremorformen, ataktischer Storungen oder 
auffalliger Vasolabilitat, gewissen Reflexabschwachungen usw. auBer
ordentlich an das sehr zahlreiche V orkommen von schwachen Mani
festationsauBerungen einer Heredopathie zu denken, und die Diagnose, 
die sonst vollkommen unsieher bliebe, karol rasch sichergestellt werden 
durch die Untersuchung del' Verwandtschaft. So gelingt es, schwach 
ausgesprochene Formen von Heredopathie des Nervensystems nach 
BREMER als Status dysraphicus zu beweisen und damit in die Syringo
myelie einzugliedern, odeI' gewisse Anomalien del' FuBhaltung, ahnlich 
dem FRIEDREICHSchen FuB, abel' ohne klare neurologische Befunde, 
im Sinne del' FRIEDREICHSchen Krankheit doeh in diese Gruppe hinein
zuweisen. 

Auch bei den Affektionen del' Knochen und Golenke kallll man 
haufig geringe Normabweichungen ohne Erforschung del' Verwandt
schaft nicht mit Sicherheit beurteilen; desgleichen muE in zweifelhaften 
Friihfallen del' Perniziosa, selbstverstandlich durch die Untersuchung 
del' Verwandtschaft und durch die Feststellung von Vererbung in den 
Ahnentafeln eine Friihdiagnose gesichert werden. 
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Gewisse Faile von Nasenbluten, die fast das ganze Leben hindurch 
andauern und isolierte hamorrhagische Diathesen darsteilen, konnen, 
wenn die Ahnentafel die Hereditat und noeh sehwerere und allgemeinere 
Storungen ergibt, als OSLERsehe Krankheit erkannt werden. 

Ganz besonders wiehtig ist aueh die Priifung von geringfiigigen Ver
anderungen bei Hautkrankheiten geworden, wie das vor aHem SIEMENS 
gezeigt hat, die nun an Hand einer Sippschaftstafel mit groBer Wahr
scheinlichkeit oder GewiBheit als abortive Formen von Heredopathien 
bewiesen werden konnen. 

Bei der Priifung auf Konduktorinnen, den weibliehen Ubertragerinnen 
von Erbkrankheiten, weiB man, daB die Erseheinungen nur in auBer

, 
Abb. 17. 1. Urtica piluHfera. 2 Erstes B1attpaar eben in 
Entwicklung des Bastards Urtica l'ilulitera x Dodartii 
(Urtiea pilulifera grub gezahnter Blattrand. Dodwrtii 
ganzrandig). Nur das erste Blattpaar des Bastards und 
auch nur ganz kurze Zeit hat vorn an dor Spitze einen 
Zahn der ZiLhmung weniger. 3 Zweites Blattpaar des 

Bastards v511ig gleich wie Urtica pilulitera. 
eNach CORRENS, Sitzgsber. Akad. W"iss. Wien, 

Math.-naturwiss. Kl. 1918, 221.) 

ordentlieh geringfiigiger 
Pragung zu erwarten sind , 
obwohl die Erkennung der 
Konduktorinnen prak
tisch von der groBten 
Bedeutung sein kann. 
So gelingt es bereitsheute, 
die Konduktorinnen der 
Hamophilie aus den ge
ringen Abweiehungen der 
Blutgerinnung und der 
Gerinnselbildung zu er

kennen. Desgleiehen wissen wir, daB die Konduktorinnen der RECKLING
HAusENsehen Krankheit nur ganz geringe ephelidenartige Hautver
anderungen aufweisen, und daB aueh bei einer anderen Hautkrankheit, 
der Keratitis follieularis spinulosa deealvans, die Ubertragerinnen im 
weibliehen Gesehleeht festgestellt werden konnen. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB dureh die auBerordentliehe Ver
feinerung der morphologisehen Priifungen noeh auf anderen Gebieten 
die Konduktorinnen erkannt werden konnen. 

DaB die Geringfiigigkeit der Veranderungen in diesen Fallen prinzipiell 
hoeh zu bewerten ist, belegt aneh die Biologie in Zoologie nnd Botanik 
mit iiberzeugenden Beispielen. leh verweise auf den Nesselbastard, bei 
dem das Fehlen eines einzigen kleinen Zahns am vordersten Ende des 
Blattes und nnr im ersten Blattpaar nnd nnr fiir ganz kurze Zeit der 
Entwieklung die Unreinheit und den Bastard entratselt. 

2. Zwillingsfol'schung. 
Die Zwillingsforsehung hat nns namentlieh dureh die Arbeiten von 

SIEMENS bei den Hautkrankheiten in der Erkennung der Konstitutions
krankheiten sehr gefordert; aber aneh auf vielen anderen Gebieten ist 
ihr Wert fUr die Wissensehaft sehr bedeutsam geworden, vor allem 
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durch die Forsehungen auf dem Gebiete der Tuberkulose dureh die 
Arbeit von DIEHL und v. VERSCHUER. So zeigten 37 erbgleiehe Zwillinge 
26mal konkordante Tuberkulose, dagegen 69 erbversehiedene nur 17mal 
ahnliehes Verhalten. Der Ki:irperbau und die Art des Brustkorbes erwies 
sich dabei als ohne groBere Bedeutung. Die zeitlichen Verhaltnisse im 
Auftreten waren sehr ahnlich, aber nicht vi:illig gleich, die Lokalisation 
ahnlieh, aber gelegentlich auch als Spiegelbild. 

Es sind jetzt auch zweimal mongoloide erbgleiche Zwillinge und 
pernizii:ise Anamie bei erbgleichen Zwillingen konstatiert worden. 

In zweifelhaften Fallen wiirde man daher auch rein praktisch beim 
Vorliegen von erbgleichen Zwillingen fiir die Deutung gewisser Ver
anderungen mit groBem Vorteil auch den zweiten Zwilling zur Unter
suchung heranziehen. 

3. Priifung auf die Art des Vererbungstypus. 
Es hat sich gezeigt, daB die dominant iibertragenen Leiden in der 

Regel viel milder sind als die rezessiv iibertragenen. Dafiir gibt es zahl
reiche Beispiele. 

Bei der konstitutionellen hereditaren Taubheit (Heredopathia acustica), 
die den Menschen und viele Tiere befallt, sind die dominanten Falle 
milder, wahrend die rezessiv iibertragenen haufig auch mit Nystagmus 
und Retinitis pigmentosa verlaufen. 

Bei der FRIEDREICHschen Krankheit sind 85 % der Falle rezessiv 
iibertragen und schwer und nur 15% dominant und leicht. 

Bei der Retinitis pigmentosa sind 95 % rezessiv und sehr oft mit an
deren schweren zerebralen Storungen verbunden. Die 5% der dominanten 
Ubertragung zeigen das alles sehr viel seltener und viel schwacher. 

Die Hemeralopie, rezessiv iibertragen, ist stets mit Myopie verbunden, 
die dominant iibertragene ohne Myopie. 

Die Epidermolysis bullosa zeigt bei rezessiver Vererbung schwere 
Formen mit Dystrophien und Idiotie; bei dominant iibertragenen 
fehlt das. 

Die spastische spinale Paralyse ist relativ gutartig bei dominanter 
Vererbung (BREMER und SPECHT). 

Bei diesen Verschiedenheiten des Erbgangs, ob rezessiv, dominant 
oder rezessiv geschlechtsgebunden, handelt es sich mit groBter Wahr
seheinlichkeit, wie das auch SIEMENS betont, im Prinzip um verschiedene 
Krankheiten, die sich aber in den Erscheinungen auBerordentlich nahe
kommen. 

4. Familiiirer Typ der Erbkrankheiten. 
Zu den interessantesten Erscheinungen gehort die bereits vielfach 

festgestellte Tatsache, daB gewisse Familien durehwegs familiar schwere 
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und andere Familien durchwegs familiar leichte Erkrankungen haben. 
Am eindruckvollsten ist mir das bei der konstitutionellen Kugelzellen
anamie vorgekommen, bei der in einer ZUrcher Familie aIle 4 Kinder 
mit schwersten ~4.namien, groBer Milz und starkem Ikterus zur Welt 
gekommen und nach einigen Monaten auch gestorben sind. Bei einem 
fUnften Kind bestand bei der Geburt der gleiche extrem bedrohliche 
Zustand. Es gelang mit aller Mtihe, das Kind durchzubringen und 
dann im Alter von 4 Jahren durch die lVIilzentfernung einen ganz 
entscheidenden Umschwung herbeizufiihren, so daB sich heute seit 
2 Jahren das Kind in ausgezeichnetem Zustande befindet. 

Viel haufiger sind Familien mit familiar leichtem Typus. 

Bei der Hamophilie sind gewisse Familien sehr schwer befallen, mit 
vielen Todesfallen, und andere zeigen nur leichte Erscheinungen und 
weisen in einer betrachtlichen Zahl der Nachkommenschaft keinerlei 
Todesfalle auf. 

Die Bothriozephalus-Perniziosa findet sich in den Ostseelandern nur 
im Verhaltnis von I : 5000-10 000 der Bothriozephalentrager; aber in einer 
Genfer Familie sind 3 Schwestern aufs schwerste erkrankt (vor der 
Zeit der Lebertherapie) und zwei gestorben. 

Bei der Chlorose habe ich gleichfalls sehr verschiedenen familiaren 
Typus getroffen. 

Die GAUCHERsche Krankheit solI nach den Angaben von REISS 
(66/792) bei Japanern auBerordentlich b6sartig und mit Tod im 2., 6., 
7. Jahr in einer Familie auftreten. 

Bei der Tuberkulose ist es allen erfahrenen Arzten durchaus gelaufig, 
daB gewisse Familien zwar Dezennien lang krank sind, daB aber trotzdem 
kein Todesfall eintritt, wahrend in anderen Fallen ohne ersichtliche 
auBere Ursachen der Verlauf durchwegs ein sehr schwerer ist (s. eigene 
Beobachtung, Abschnitt Tuberkulose). 

Bei Knochenaffektionen, z. B. bei der Polydaktylie, gibt es typisch 
familiar schwere und ebenso typisch familiar leichte Heredopathien, 
desgleichen bei der Verbildung von Randen und FiiBen als Reredo
pathie (VALENTIN). 

Bei den Nervenkrankheiten sind derartige Verhaltnisse recht haufig. 
ROMBOLD (46/109) hat einen familiar leichten Typ von Friedreich in 
einer groBen Zahl von Fallen dargestellt. 

Bei der RECRLINGHAUSENSchen Krankheit ist dasselbe vielfach 
bekannt. Rier finden sich auch familiar ganz schwere Formen, so daB 
in der Beobachtung von STUWE und SCHEINER die Mutter und 3 
ihrer 6 Kinder an Neurinom der Gehirnnerven unter dem Bilde des 
Rirntumors gestorben sind. 

Bei der Dystrophia musculorum progressiva sind mehrfach diese 
Differenzen beschrieben worden. 
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Bei der amyotrophischen Lateralsklerose wird ausdriicklich (Hand
buch BERGMANN-STAEHELIN) hervorgehoben, daB der hereditar familiare 
Typ der Krankheit langer dauert. Auch bei der PIERRE MARIES chen 
zerebralen Ataxie hat DAwIDENKow (68/396) auf besondere hereditare 
Typen hingewiesen. 

In sehr starkem MaBe finden sich auch familiar leichte Typen 
bei der Syringomyelic als Status dysraphicus, und auch die atrophische 
Myotonie zeigt familiar leichtere und familiar schwerere Faile. Das 
gleiche gilt nach den Erfahrungen der Otologie fiir die Otosklerose und 
nach SIEMENS fUr die Ichthyosis congenita. Er unterscheidet hier drei 
verschiedene, erblich konstante familiare Typen, hebt aber hervor, daB 
sie richtiger als besondere Arten bei uneinheitlicher Sammelart auf
gefaBt werden muBten. 

Auch fiir normale Verhaltnisse sieht man gelegentlich familiare Typen, 
z. B. Klimacterium praecox ohne Ausfailserscheinungen in Generationen 
bei bestimmten Familien. 

Familiarer Typ del' Syphilis ist von SCHOCH 1 beschrieben. 
Die starke Variabilitat der Mutanten kennt auch die Naturwissen

schaft, so TIMOFEEFF-RESOVSKY, und er sagt, daB die starke Variabilitat 
durch das genotypische Milieu mit seinen Einfliissen auf die Gene be
dingt sei. 

Es zeigt sich auch bei der Darstellung familiarer Typen, daB manchmal 
offen bar Sammelarten vorliegen, die wir noch nicht auseinanderhalten 
konnen, die aber doch groBe Erbkonstanz besitzen. Wir wagen es aber 
kaum, wieder von einer neuen Heredopathie zu reden, genau wie wir in 
Zoologie und Botanik und in der Anthropologie von Rassen und kleinen 
Varietaten reden, weil uns die Fiille der Formen erdriickend vorkommt. 
Prinzipiell miissen wir aber ohne weiteres gestehen, daB die Griinde ffu 
die Annahme konstitutioneil fester Typen viel starker sind als fUr bloB 
banale Schwankungen der Manifestation. 

5. Rasse und Konstitution. 
Da die verschiedenen Rassen verschiedene Gene besitzen, wenn 

natiirlich auch die einander nahverwandten Rassen in bezug auf viele 
Gene identisch sind, so miissen Rassenunterschiede in den Mutationen 
und in den Erbkrankheiten zum Vorschein kommen. Diese Verhalt
nisse werden aber naturgemaB stark verwischt, wenn, wie auf groBten 
Gebieten der Erde, im Laufe del' Jahrhunderte starke Rassenmischung 
stattgefunden hat. Immerhin ist der Genomsatz der Rassen auch heute 
in vielen Beziehungen noch so deutlich verschieden, daB sowohl unter 
physiologischen wie unter pathologischen Verhaltnissen wesentliche 
Unterschiede herausgeholt werden konnen. 

1 SCHOCH: Dermat. Wschr. 80 (1925). 
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EUGEN FISOHER schreibt, daB man in der Drosophilaforschung sofort 
von einer neuen Rasse spreche, wenn nur ein einziges neues Gen vor
handen ist. Prinzipiell ist das naturlich richtig, praktisch ist aber diese 
Definition naturgemiW auf hohere Lebewesen nicht anwendbar. Der 
Begriff Rasse ist daher bis zu einem gewissen Grade Konventionssache. 

Auch bei den Tieren gibt es unter dem gleichen Phanotypus Rassen
unterschiede in den verschiedensten Richtungen, z. B. beschreibt WEBSTER 
(72/236; 69/347) in seinen Studien uber die Infektion in Mausedorfern, 
daB in bezug auf Resistenz gegenuber Krankheiten groBe Unterschiede 
hervortreten und er spricht von weitgehender erblicher Differenz der 
Resistenz bei den Mausen. Es war nicht schwer, Mausestamme zu zuchten, 
die gegenuber bestimmten Erregern 95% und andere, die nur 5% 
Mortalitat aufgewiesen haben. Diese Beobachtungen sind auBerst lehr
reich und zeigen, daB bei Tierversuchen eine unbewuBte Selektion ein
treten kann, indem "Rassen" herangezuchtet werden, die gegenuber 
dem gewohnlichen Stamm in bezug auf manche Eigenschaften sehr 
verschieden sind, namentlich gegenuber Infektionen. LEO LOEB (66/289) 
findet die individuellen Unterschiede der Ratten bei Inzucht in 66 Gene
rationen durchaus konstant. 

Das in 100% uberimpfbare Karzinom der deutschen Mause geht bei 
englischen Mausen nicht an. Bei den Ratten gibt es den sog. Wistar
stamm, der naturlichen Schutz gegen die als Parasiten im Darm enorm 
haufigen Bartonellen insofern aufweist, als bei diesem Stamm trotz 
Milzentfernung eine Bartonellenanamie nicht zustande kommt. Erst mit 
doppelseitiger Nebennierenentfernung ist die Resistenz des Wistarstammes 
gegenuber den Bartonellen so vermindert, daB nun die Infektion angeht. 

Von Bedeutung sind die von BENEDIOT ermittelten Unterschiede der 
Rassen im Grundumsatz. Die Juponindianer haben gegenuber der Norm 
einen Grundumsatz von -17%, die Malaien von -16%, die Austral
neger von -14%, die Chinesen in Boston von -9%, die Yukatan
indianer aber von + 5,8 %, und dabei besteht hier noch ein Geschlechts
unterschied, indem die Manner + 33 % gegenuber den Frauen aufweisen. 

Die Sichelzellenanamie ist fast nur bei Negern in Amerika und bei 
Mulatten gefunden, in letzter Zeit auch bei einer Familie, die aus Kalabrien 
eingewandert ist und die Sichelzellen in drei Generationen aufweist. Rier 
muB aber, wie bei manchen amerikanischen Fallen, daran gedacht werden, 
daB auch in dieser Kalabresersippe bei der langen Besetzung von Unter
italien durch die Araber Negerblut hineingekommen ist. Naturlich ist 
die polytope Entstehung auch moglich, undsie wiirde uns sofort uber
zeugend erscheinen, wenn einmal bei Norwegern, die das Land nie 
verlassen hatten, Sichelzellen beobachtet werden konnten. 

Die GAUOHERsche Krankheit kommt fast ausschlieBlich bei Ostjuden 
vor, desgleichen die NIEMANN-PIOKsche Krankheit und die TAy-SACHS
sche Krankheit, wobei die beiden letzteren ofters zusammen vorkommen. 
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Es ist aber (71/614) bekalllltgegeben worden, daB beim Auftreten der 
GAUCHERschen Krankheit scbon im Sauglingsalter es sich ausscblieB
lich um Arier handelt. 

Die konstitutionelle familiare infantile Polyzytbamie ist bis jetzt 
ausscblieBlich im badischen Wiesental beobachtet worden. 

Von den Tbrombopathien gibt es sicherlich eine ganze Reibe von 
Formen, die durch das verschiedene Verhalten der 'Blutplattchen, und 
zwar in morpbologischer und funktioneller Hinsicht und durch die 
Gerinnungsphanomene auseinandergehalten werden konnen. Hierher 
gehoren die Thrombastbenien 
von GLANZMANN, die beson
dere Tbrombopathie von 
WILLEBRAND und JURGENS 
mit einem Massenzentrum auf 
den Aalandsinseln und einigen 
Familien im anliegendcn Finn
land. Es zablt hierher auch 
eine neuerdings in Leipzig 
festgestellte familiare gleich
artige Affektion. Andere For
men sind von HESS in Bremen 
und von mir in Ziirich fest
gestellt worden. 

Die THOMsENsche Myo- Abb. 18. Sichelzellen bei Sichelzelienanl!Jnie. 
tonie ist imnordlichenEuropa 
durchaus nicht selten, scheint nach meinen Feststellungen in Suddeutsch
land und in der Schweiz ganz zu fehlen, wahrend in diesen Gegenden 
dann die atrophische Myotonie auBerordentlich verbreitet ist. 

Bei der Hamophilie mussen gleicbfalls geograpbisch getrennte Herde 
angenommen werden. Samtliche Bluter von Tenna sind auf ein Ehepaar 
zuruckzufiihren, das im Jahre 1669 die Ehe eingegangen hat. Es erscheint 
ganzlich unmoglich, daB etwa die in Heidelberg studierten Nachkommen 
der Familie Mampel irgendwelche Beziehungen mit dem einsamen 
Bergdorf in Graubiinden haben sollten. Auch an manchen anderen 
Orten sind wohl sicher poly top Hamophilien aufgetreten und haben 
sich dann weiter vererbt. 

Fiir die Chlorose nehme ich nach eigenen eingehenden Studien mit 
Bestimmtheit an, daB sie geographisch stark lokalisiert ist. Gegenuber 
den zahlreichen Fallen in Wiirttemberg, wo Erbkrankheiten ja so uberaus 
haufig vorkommen, nimmt sich die Zahl der FaIle in der Schweiz als sebr 
bescheiden aus; siehe im ubrigen Abschnitt Chlorose S. 60f. 

Bei den Affektionen des Nervensystems (s. S.60f.) kommen manche 
Affektionen lokal gehauft vor. Es gibt sogar viele, von denen man, 
wenigstens bis heute,nur wenige Familien kennt. Hierher gehort ZUlli 
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Beispiel die eigenartige, genau studierte Heredopathie von WERTHE
lVIANN, ferner die torsionsdystonisehe Heredopathie (OPPENHEIM), bis 
jetzt nul' bei Ostjuden. 

Es darf als sichel' vorausgesetzt werden, daB ein Studium von 
Urvolkern in Afrika, Asien odeI' Amerika noeh ganz neue und eigen
artige Heredopathien ergabe. Eine besondere Neigung, an Tubcrkulose 
zu erkranken, kommt sieherlieh heute gewissen Volkern zu. Die Ursa chen 
sind aber kompliziert, s. Abschnitt Tuberknlose. 

SohI' bekannt ist das sehr haufige Vorkommen des Diabetes boi 
den Juden und der Thrombangitis obliterans fast nm bei Juden. 

6. Blutgruppen und Vererbung. 
Da die Blutgruppen vererbbar sind, erseheint del' Gedanke nieht 

abwegig, es konnten bestimmte Krankheiten aueh an bestimmte Blut
gruppen, aussehlieBlieh odeI' doeh in iibenviegender Mehrzahl, gebunden 
sein. Dariiber liegen schon viele 1.;ntersuehungen vor, ohne daB bisher 
fiir eine einzige Krankheit eine spezielle Beziehung zu einer bestimmten 
Blutgruppe erwiesen ware. Zwar tauehen von Zeit zu Zeit bestimmt 
lautende Angaben auf, z. B. von HORSTER, os sei dio Perniziosa haufiger 
bei del' Blutgruppe A als dom Durehsehnitt der Bevolkerung entsprieht. 
Jedoeh liegen hier nul' kleine Zahlen VOl', denen eine iiborzeugende 
Kraft nieht innewohnen kann, und dureh das Studium an einem viel 
groBeren Material ist ZUNDEL zu abweichenden Ergebnissen gekommen. 

7. Korperbautypen und Konstitutionsfragen. 
Seitdem es iiberhaupt eine Konstitutionsauffassung del' Krank

heiten gibt, also seit HIPPOKRATES, ist die Tendenz, Krankheiten auf 
besondere Korperbautypen zuriiekzufiihren, ausgesproehen und im 
Volke aueh heute iiberall gelaufig. Es war immer auffallig, wie die 
leptosome Korperbauform zu sehwerer todlieher Tuberkulose eine 
groBere Beziehung hat als del' pyknisehe Habitus, und wir stehen aueh 
heute noeh weitgehend unter dem EinfluB diesel' Erfahrung. Die Be
urteilung eines Mensehen nach seiner auBeren Erseheinung ist aber 
naturgemaB mit vielen Fehlern verbunden; denn noeh viel wiehtiger 
als die auBere Form diirfte wohl das gesamte Verhalten del' inneren 
Organe sein. Sie abel' sind uns selbst unter del' Rontgenuntersuehung 
naeh rein morphologischen Gesiehtspunkten zur Beurteilung nieht 
geniigend zuganglieh. Nur in einem FaIle diirfte die Betraehtungs
weise naeh del' Korperbauform von Wiehtigkeit sein, und zwar wenn 
bestimmte Korperbautypen gekoppelt sieh vererbten mit bestimmten 
psyehisehen Konstitutionen und Konstitutionsanlagen. Das ist naeh 
allem, was wir heute wissen, der Fall. KRETSCHMER hat in genialer 
kiinstleriseher Erfassung gezeigt, daB derleptosome (asthenisehe) Wuehs 
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mit groBer Tendenz zu Schizoid und Schizophrenie verbunden ist, 
wahrend del' pyknische Bau die Tendenz zu zyklothymen und manisch
depresEiven Reaktionsformen aufweist. Das gilt nicht nur fUr eigentliche 
Psychosen, sondern wie KRETSCHMER in seinen Buchern "Korperbau 
und Charakter" und "Geniale Menschen" gezeigt hat, auch in auEer
ordentlich weitgehender Weise fur vollig normale Charaktereigenschaften. 

Daneben noch einen Typus dysplasticus anzunehmen, erscheint 
mindestens heute noch nicht genugend begrundet. Bei den dysplastischen 
Storungen liegen, wenn sie das Zentralnervensystem betreffen - ich 
mochte sagen fast selbstverstandlich - noch weitere Anomalien odeI' 
Heredopathien VOl'; abel' ich kann mich nicht uberzeugen, daB bei 
leichteren Dysplasien mehr gefunden wird, als was man nach del' Wahr
scheinlichkeit erwarten muBte. 

Es gibt eine ganze Menge von Korperbautypen, die etwas Besonderes 
£iiI' die menschliche Konstitution darstellen sollen, so die Typen von 
SIGAUD in del' franzosischen, von VIOLA und von PENDE in del' italie
nischen Literatur; abel' ich kann mich nicht davon uberzeugen, daB 
beim Studium diesel' Auffassungen mehr herausgekommen ist als bei 
del' vorlaufig am besten gesicherten Korperbauform, die in dem Ant
agonismus leptosom und pyknisch gipfelt. 

In fruherer Zeit hat BENECKE durch genaue Wagungen der Organe 
bestimmte Typisierungen durchfuhren wollen. Weil aber das Funktionelle 
sicherlich viel wichtiger ist als das in Zahlen erfaBbare Morphologische, 
so ist bei diesel' Prlifung nichts entscheidendes herausgekommen. 

Del' pathologische Anatom SALTYKaW hat durch auBerst sorgfaltige 
anthropologische Untersuchungen an del' Leiche 14 Kanstitutionstypen 
aufgestellt, asthenische, grazile, fibrose, pyknische, adipose, lympha
tische und deren Mischungen, abel' wenigstens bis zur Stunde ist auch 
auf diesem Wege wahl kaum schon wichtiges hervorgegangen. 

In wiederum anderer Weise prlifen die beiden JAENSCH nach psycho
logischen Methoden besondere Reaktionsformen des Menschen und 
unterscheiden tetanoide Ubererregbare und Basedowoide mit mehr 
schizoidem Einschlag, und auch durch Kapillarmikroskopie wollen sie 
diese Typen faBbarer gestalten. Andererseits hat B. ASCHNER durch 
die Differenzierungen nach dem Pigmentgehalt versucht, bestimmte 
Konstitutionstypen zu erfassen; abel' ich glaube, auch hier liegt bis 
zur Stunde kein groBerer Erfolg VOl'. 

1m allgemeinen ist es ohne weiteres klar, daB so starke Abstraktionen 
wie Korperbautypen und andere Typisierungen den Menschen in seiner 
Ganzheit nicht genugend erfassen konnen; daher gehen moderne Stro
mungen dahin, durch Funktionsproben del' Leber, durch Bilirubinkurven, 
durch Zuckerbelastungskurven, durch Prlifung auf endogene Harnsaure, 
weiterc Typen abzuspalten. 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Aufl. 8 
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FUr den Leptosomen ist, wie schon gesagt, die Beziehung zu pro
gressiver Tuberkulose fast allgemein zugegeben, naeh CURTIUS aueh die 
Beziehung zur groBeren Haufigkeit der multiplen Sklerose und dann 
aueh zu Hypotonien; der Pykniker dagegen, frillier gewohnlieh als 
Arthritiker bezeiehnet, soll haufiger Blutdruekkrankheit, Leberzirrhosen, 
Fettsueht, Gieht und aortitisehe Prozesse bekommen. Aber alle diese 
Angaben sind noeh nieht genugend belegt, und nieht selten finden sieh 
ganz entgegengesetzte Angaben in der Literatur. 

Der frilliere STILLERSehe Habitus ist so gut wie identiseh mit dem 
leptosomen. Fruhere Autoren hielten den Habitus schon fUr Krankheit, 
was ganzlieh verkehrt ist, und erklarten, z. B. wie MOBIUS, Atonie --i
Ptosis + Dyspepsie + Neurasthenie alles als eine einzige Krankheit. 

Wahrend beispielsweise die Asthmatiker fruher mit dem pyknisehen 
Habitus verbunden wurden, steUt sie OTFRIED MULLER viel starker zu 
dem leptosomen, und auch fur die Gichtiker wird im Gegensatz zu 
JULIUS BAUER von manehen leptosomer Korperbau als das haufigere 
angenommen. 

Man sieht nur, wie schwer die Erfassung dieser Zustande ist, und 
wieviel auf diesem Gebiet dureh sorgfaltige Analyse noeh gesehehen muB. 

Eine besondere Stellung nimmt der Thorax piriformis von WENCKE
BACH ein. Es ist das der Thorax mit Kyphose in der untersten Hals
wirbel- und obersten Brustwirbelpartie, so daB in diesen Teilen der 
Brustkorb auBerordentlieh tief ausfallt und dann andererseits sieh auf
fallig verengt in den untersten Thoraxabsehnitten. Derartige Zustande 
sind wohl fast aussehlieBlieh exogen bedingt. DaB sie zu bestimmten 
Emphysemformen fiihren, darf man ohne weiteres erwarten, daB sie 
aueh fUr Herz und GefaBe sehwierige Verhaltnisse sehaffen, desgleiehell. 

8. Die Geschlechtskonstitntion von Bedeutung 
fUI' Krankheiten. 

Die weibliehe Maus ist naeh den Forsehungen von ADBERHALDEN 
gegenuber Alkohol resistenter. 

In den Studien von BENEDICT uber den Basalstoffwechsel bei ver
sehiedenen Rassen zeigt sieh, daB die Yukatanindianer bei den Mannern 
einen urn 33 % gesteigerten Basalstoffwechsel aufweisen. 

Bei gesehlechtsgebunden oder geschleehtsbegrenzt vererbten Krank
heiten ist es selbstverstandlieh, daB das mannliehe oder das weibliche 
Geschlecht ganz dominierend befallen wird. Das altbekannte Beispiel 
dieser Art betrifft die Hamophilie; aber wir wissen heute, daB die 
Konduktorilmen prinzipiell nicht vollkommen normal sind, sondern die 
Krankheit in sehr schwaeh ausgesprochenem Grade besitzen. Sie sind 
prinzipiell auch krank. Siehe dariiber Abschnitt Hamophilie. 
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Das gleiche wissen wir von der Keratosis follieularis spinulosa decalvans 
(S.68), bei der aile Frauen krank sind, bei den Mannern aber minimale 
Veranderungen gleiehsinniger Art auftreten. 

Die Chlorose befallt naeh meinen dezennienlangen Studien aus
sehlieBlieh Frauen. Es gibt keinen einzigen irgendwie gesicherten Lite
raturfall einer mannJiehen Chlorose (s. NAEGELI 1). 

Bei dem groBen Symptomenkomplex der Heredopathien des Thrombo
zytensystems ist der Anteil der Frauen auBerordentlich viel groBer, 
eine Tatsache, die schon sehr lange bekannt ist, und die in den letzten 
Jahren von allen Seiten her wieder bestatigt werden konnte. Es ist 
moglieh, daB der Prozentsatz der Frauen 90 betragt gegeniiber 10 der 
Manner; doch liegen genaue J:I'orsehungen noeh nieht vor, und das Krank
heitsbild ist zu polymorph, als daB man gleichmaBige Verhaltnisse stets 
vor sieh hatte. 

Bei solehen Beobaehtungen denkt man natiirlieh an eine Beeinflussung 
der Blutungsbereitsehaft dureh die weiblichen Keimdriisen und es ist 
auch bei den Thrombopathien der spezielle EinfluB der Pubertat lmd 
der Klimax sehr oft als besonderer Faktor hervorgehoben worden. Das 
schlieBt natiirlich exogene Faktoren, wie bei vielen anderen Krankheiten 
mit konstitutionellen Grundlagen, in gar keiner vVeise aus. 

Die lVIitralstenosen sind beim weiblichen Geschlecht, namentlich ohne 
atiologische Beteiligung von Rheumatismus verus und Scharlach 2-3mal 
haufiger als beim mannJichen. Das ist in der Literatur ofters zitiert 
und stimmt vollstandig auch mit den Erfahrungen meiner Klinik iiberein 
(mehr als dreimal mehr). 

Das weibliche Gesehlecht ist etwas starker vom Kropf befallen, 
woriiber heute auBerordentlich zuverlassige systematische Untersuchungen 
in Kropfendemiege bieten und in anliegenden kropffreien Gegenden 
von DIETERLE und EUGSTER 2 existieren. In jeder Ortschaft ist das 
Befallensein der Frauen deutlich hoher, und die Differenzen machen 
in dieser Studie ganz gesetzmaBige, gleichmaBige GroBen aus. Auch 
beim Kropfproblem spielt sicher ein exogener Faktor die Hauptrolle 
und ist die Geschlechtskonstitution viel geringer beteiligt, aber doch 
mit jeder Sicherheit nachweisbar. 

Das Bronchuskarzinom ist sehr viel haufiger bei Mannern, hochst
wahrscheinlich auch wegen exogener Faktoren, die wir aber nicht ge
niigend iibersehen. 

9. Alter und Konstitution. 
Der sehr groBe EinfluB des Lebensalters fiir die Ansiedlung, Ent

wicklung und Gefahrlichkeit bestimmter Krankheiten ist arztliches 

1 NAEGELI: Blutkrankheiten, 1931. 5. Auf I. 
2 DIETERLE u. EUGSTER: Arch. f. Hyg. 111 (1933). 
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Wissen, das auf die altesten Zeiten der Medizin zuriickreicht. Desgleichen 
ist bekannt, daB Heredopathien haufig in bestimmten Altersperioden 
auftreten, vor allem zur Zeit der Pubertat. 

Vor 100 Jahren war es besonders der beriihmte Kliniker OSlANDER, 
del' mit groBtem Nachdruck hervorhob, jede Entwicklungsperiode ist 
mit einer besonderen Disposition verbunden. 

In diesen Fragen spielen selbstverstandlich gewisse Evolutionen des 
Menschen, die vor allem auf das starkere oder geringere Eingreifen 
innersekretorischer Organe zuriickzufiihren sind, eine besondere Rolle. 
So gilt von jeher das Gebundensein del' Ohlorose in ihrem ersten Auf
treten an die Pubertatszeit als etwas gesichertes, und ich bin der vollen 
Uberzeugung, daB eine Anamie niemals als Ohlorose angesprochen werden 
darf, die schon in del' ersten Kindeszeit beginnt. Dagegen ist es durchaus 
nicht selten, daB die erste Pubertiitschlorose nicht gerade sehr auffiillig 
ist und nicht zur Behandlung kommt, so daB wir erst spiiter sog. Spiit
chlorosen oder versehleppte Ohlorosen VOl' uns sehen, bei denen nur eine 
sorgfiiltige, kritische A.namnese und eine genaueste Analyse aller Verhiilt
nisse des Befundes und del' Konstitution zu einer gesicherten Diagnose 
fiihren kann. 

1m Kindesalter spielen konstitutionelle Momente eine ganz groBe 
Rolle, Z. B. auf Infekte, auf Ernahrung, auf Fliissigkeitszufuhr, wie 
das alles spiiter gar nicht mehr der Fall ist. Erbgleiche Zwillinge zeigen 
bei banalen Infekten del' friihesten Kindheit gleiche Temperatur-, Puls
und Leukozytenkurven. Auch das periodisehe Erkranken mit Azeton
urie ist fast nur dem friihen Kindesalter eigen. Nie findet es sich nach 
del' Pubertiit. 

StOrungen der Evolution verraten sich vielfach durch ungewohnlichen 
Fettansatz odeI' Zuriickbleiben im Waehstum, odeI' in allerlei gewohnlich 
als trophisch bezeichneten AuBerungen, und beruhen wohl in der Mehr
zahl der Fane auf nicht rechtzeitigem Einsetzen in der Entwicklung 
innerselrretorischer Organe. Ein sehr bekanntes Beispiel dieser Art ist 
die gelegentlich ganz ungewohnliehe Adipositas vor der Pubertiit, die mit 
dem Einsetzen einer stiirkeren hormonalen Tiitigkeit del' Keimdriisen 
in auffallender Weise und oft in relativ kurzer Zeit restlos versehwinden 
kalli. 

Mit del' Evolution del' menschlichen Konstitution treten auch psy
chische Erscheinungen auBerordentlieh klar in den V ordergrund, ganz 
besonders zur Zeit del' Pubertiit und des Klimakteriums. Es gibt hier 
konstitutionelle Varianten in dem Eintreten dieser Lebensabschnitte, 
die gelegentlich auch familiiir vererbt getroffen werden. Doch liegen 
keineswegs geniigend zuverliissige Arbeiten VOl', namentlich nicht in 
bezug auf groBere Zahlenverhiiltnisse. KRE'L'SCHMER betont solche 
Lebensphasen der geistigen Einstellung ganz besonders, so die Pubertiits
gebundenheit der lyrischen Dichtung. 
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Wenn ieh jetzt versuehe, naeh den Altersverhii1tnissen eine kleine 
Ubersieht der Krankheiten zu geben, so weiB man, daB eigentliehe 
lobare Pneumonien im ersten halben Lebensjahr nieht vorkommen, aueh 
in den foIgenden 2-3 Jahren noeh recht selten sind, Verhaltnisse, 
die heute vor allem auf das Fehlen allergiseher Reaktionen bei den 
Erstinfektionen zuriiekge£iihrt werden. 

Die Osteomyelitis des Kindcsalters wird naeh Aufhoren des KnoehE'll
waehstums sehr viol seltonor. 

Nur im Kindesalter kommt die Mikrosporie und endotriehe Tricho
phytie vor, wofiir bisher eine Erklarung nieht gefunden ist. 

Die NIEMANN-PICKsehe Krankheit ist ein Leiden, das nul' in den 
ersten Lebensjahren bis etwa zum 5. beobaehtet wird, aber offenkundig 
deswegen spater nieht vorkommt, weil die sehwere Storung mit einem 
langeren Leben nieht vereinbar ist. Anders verhalt sieh in dieser Hinsicht 
die nahe verwandte GAuoHERsehe Krankheit, die in der Regel spater 
getroffen wird. Es erseheint abel' durehaus wahrscheinlieh und kann 
heute duroh Knoehenmarkspunktion bewiesen werden, daB diese Mfektion 
friih einsetzt und sieh sehr allmahlieh weiter entwiekelt und dann in 
der Regel erst in wesentlieh spateren Jahren zur Beobaehtung kommt. 

Die exsudative Diathese des Kindesalters, haufig mit dem Status 
lymphaticus als einer besonderen Steigerung verbunden, hort mit del' 
Pubertat ganz auf oder andert wenigstens in ihren Erseheinungen der
artig, daB man ganz neuen Verhaltnissen sieh gegeniibergestellt sieht. 
Das kindliche Asthma, das zu dieser Gruppe jedenfalls ganz enge Be
ziehungen hat, hort vielfaoh mit del' Pubertat auf. Wenn dies nioht del' 
Fall ist, dann bleibt das Asthma aueh fUr die spatere Zeit, lmd mindestens 
noeh fUr Dezennien, bestehon. 

AuBel'ordentlieh widerstandsfahig ist das Vasomotorenzentrum im 
Kindesalter, so daB bei Infektionen (lie zentrale Vasomotorenlahmung 
so gut wie nie vorkommt, sondern erst nach der Pubertat. 

Eine ganz ausgesprochene Mfektion des Kindesalters ist die Chorea 
infectiosa. Wahrend z. B. nach den Feststellungen von BESSAU von 
del' Leipziger Kinderklinik auf Rheumatismus verus mehr als ein Drittel 
del' Kinder mit Chorea reagiert, habe ich auf meiner Klinik in den letzten 
12 Jahren auf 680 FaIle von Gelenkrheumatismus keine einzige Chorea, 
und nicht oinmal die geringsten Andeutungen von choreatischen Reak
tionen gesehen. Die Veranlagung zu Chorea infectiosa hort ungefahr 
mit dem 17. Lebensjahr auf. Die wohl ins gleiche Gebiet zahlende Chorea 
gravidarum findet sich VOl' allem bei jungen Frauen und ist extrem selten. 
Bei beiden Mfektionen diirfte es sich darum handeln, daB gewisse striare 
Koordinationen bei Jugendlichen nicht so hoch entwickelt sind wie 
nach dem 20. Lebensjahr. Eine andere Erklarung will mir nicht ein
leuchten. Namentlich ware unverstandlich, daB, wenn es sich urn Infek
tionsprozesse handelte, typische Chorea spateI' nicht vorkame. 
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Das Drusenfieber (lymphatisehe Reaktion), das so haufig bei angi
nasen Prozessen, aber aueh ohne solehe, geftmden wird und mit fabel
hafter lymphatiseher Hyperplasie und mit stfumiseher Neubildung 
von pathologisehen Lymphozyten einhergeht, findet sieh aussehlieBlieh 
in der Jugend bis zum 30. Jahr und nieht spateI'. 

Del' Primarherd del' Tuberkulose entwiekelt sieh schon in frUhester 
Kindheit, abel' aueh in del' spateren Zeit; dagegen sehen wir nur ganz 
extrem selten Kindertuberkulosen, die den Verhaltnissen des Erwaehsenen 
einigermaBen nahekommen. Wiederum ist hier die gewahnliehe Er
klarung, daB allergisehe Zustande noeh nieht vorhanden sind, und daher 
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Abb. 19. GesehlechtRverteiIung nach 
Altersstufen bei 180 Fallen von Plou· 
ritis oxsudativa der Mcdizinischen 

Universitatsklinik Zurich. (Aus 
GSRLL,Beitr. RUn.Tbe. B(l. 75,1933.) 

Abb. 20. (Aus SCHiNZ, Lehrbuch der Rontgen' 
diagnostik, 3. Anfi. Leipzig: Georg Thieme 1932.) 

das Kindesalter andere Formen del' Tuberkulose bieten musse. leh 
glaube abel' doeh, daB es sieh niemals aussehlieBlieh nul' urn Allergie
differenzen handelt, sondel'll daB das Problem hi:iehstwahrseheinlieh 
noeh viel verwiekelter ist. 

Die Miliartuberkulose zeigt Haufungen zwischen dem 1. und 3. Lebens
jahre, dal1ll zwischen dem 20. und 30. und wieder zwischen dem 50. und 70. 
(UEHLINGER 1). Das Sehulalter ist fast verschont. Vom 30. Lebensjahr 
an neigt die groBe Mehrzahl tuberkulOser Herde immer mehr zur Aus
heilung (NAEGELI, 1900). Siehe eingehender Absehnitt Tuberkulose. 

Wir spreehen von Pubertatstuberkulosen, um die besondere Reaktions
art des Organismus in diesel' Zeit des Lebens zu eharakterisieren. Dabei 
handelt es sieh nieht urn starre Formen, sondel'll in del' Biologie sind schon 
uberwiegend haufige Erseheinungen als etwas Besonderes zu bewerten. 

Die Pleuritis tubereulosa ist eine Reaktion, die mit ihrer maximalen 
Kurve ganz in die Jahre 15--25 hineinfallt (s. Kurve S. U8). Aueh 
die Erfahrungen del' SCHoTTMih.LERsehen Klinik haben das genau 
gleiehe Verhalten in bezug auf Lebensalter ergeben. 

1 UEHLL>;GER: Schweiz. med. Wschr. 1933, 1150. 
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Die Pleuritis purulenta ist im Kindesalter bei Pneumonie auBer
ordentlich haufig. Sie nimmt gegen die 20er Jahre in der Zahl stark abo 
Das postpneumonische Empyem ist nach den Erfahrungen unserer 
Klinik (GSELL 61/46) nach dem 30. Lebensjahr selten und findet sich 
so gut wie ausschlieBlich nur noch bei Geschwachten, d. h. bei zuvor 
in ihrer Resistenz Geschadigten (vor allem durch Alkoholismus, Diabetes, 
Lues, Schwangerschaft, Unterernahrung). Auch diese Erscheinung ist 
von auBerordentlicher Auffalligkeit. 

Das Ewingsarkom ist eine Erkrankung (s. Abb. 20), die fast nur 
zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr vorkommt, wahrend die osteogenen 
Sarkome in ihrer Haufigkeitskurve sich etwas anders verhalten(s. Abb. 20). 
Die Mischtumoren der Niere treffen wir in den ersten Lebensjahren mit 
Gipfel im dritten Jahre; die Nierentumoren, die vom eigentlichen Nieren
gewebe ausgehen, zeigen ihr Maximum zwischen 50 und 70 Jahren. 

Die Orchitis bei Parotitis epidemica ist eine ausgesuchte Affektion 
der Pubertat, und die Reaktionen bei solchen Patienten sind oft von 
iiberraschender Almlichkeit. lch zeige in meiner Klinik die Fieber-, 
Puls- und Leukozytenkurven von 5 Soldaten, aIle im 20. Lebensjahr, 
aIle aus der gleichen Rekrutenschule, aIle unter der vollig gleichen 
Ernahrung, von denen 4 ein vollstandig konkordantes Verhalten gezeigt 
haben, wahrend ein fiinfter sich etwas anders verhielt. 

Die HEINE-MEDINsche Krankheit verlauft in der Jugend deutlich 
anders als bei Erwachsenen. BREMER (67/541) hat das ganz besonders 
hervorgehoben und gezeigt, daB beim Erwachsenen das praparalytische 
Stadium langer dauert, daB meningitische Vorstadien ausgesprochener 
sind, daB die Lahmung allmahlicher und nicht schlagartig, sogar in 
Schiiben einsetzt und daB die Serumbehandlung auch bei etwas spaterer 
Anwendung noch Erfolge gibt, wahrend sie bei Kindern nur in den 
allerersten Friihstadien wirksam zu sein scheint. 

Die vegetative Stigmatisation mit asthmoiden Erscheinungen, Magen
stdrungen, Hyperaziditat, spastischer Obstipation, Akrozyanose, ist 
nach der Pubertat weitaus am ausgesprochensten und haufigsten und 
nimmt nach dem 30. Jahre fast immer erheblich ab oder verschwindet 
ganz. Darmspasmen (Cordon iliaque) und spastische Obstipation nach 
dem 60. Lebensjahr noch auf vegetative Stigmatisation, besonders wenn 
sie friiher nicht sehr ausgesprochen vorhanden gewesen, zuriickfiihren 
zu wollen, fiihrt in der Mehrzahl der Falle zu schweren Fehldiagnosen. 
Sehr hauiig liegen dann abdominale Karzinome vor, meist mit Fern
wirkungen auf den Darm, aber auch Magen-, Kolon-, Sigma-Karzinome, 
die jetzt die Darmirritationen (Spasmen, Krampfe, Verstopfung, Durch
fall) herbeifiihren. 

Eine Reihe von N ervenkrankheiten treten im AnschluB an die Pubertat 
auf, wenn auch in einzelnen Familien noch besondere Verhaltnisse 
hinzukommen. Vor allem gilt das fUr die multiple Sklerose. Fiir das 
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Kindesalter existiert kein einwandfreier sieherer Fall (Prof. FEER be
statigt mir das). Die friihesten Erkrankungen habe ieh mit dem 
17. Lebensjahre einsetzen gesehen. Um das 20. J ahr herum ist gewohnlieh 
die Haufung, abel' bis zum 40. Lebensjahr k6nnen noeh Krankheitsfalle 
erstmalig auftreten. leh glaube abel', daB es mindestens zu den aller
groBten Seltenheiten gehort, wenn multiple Sklerose erst naoh dem 
40. Lebensjahr beginnt. Jedesmal, wenn mir von Arzten eine solehe 
Annahme gemaeht worden ist, konnte ieh zeigen, daB es sieh um leiehte 
Vorstadien bereits in frillieren Lebensaltern gehandelt hat, Ulid wenn 
diese Krankheit erst im 50. Lebensjahr beg onnen haben sollte, dann 
liegen fast ausnahmslos Fehldiagnosen VOl' Ulld hat es sieh meistens 
um multiple kleine apoplektiforme lnsulte gehandelt. 

Aueh die Muskeldystrophien treten uberwiegend haufig naeh del' 
Pubertat auf, und das gleiehe gilt fUr eine groBe Zahl von FRIEDREICH
sehen Erkrankungen. 

Eine spat auftretende Heredopathie ist die HUNTINGTONSehe Chorea, 
meist erst naeh dem 40. Lebensjahr, Ulld ahnlieh seheinen sieh aueh 
andere striare Affektionen zu verhalten. 

Die Paralysis agitans wird erst vom 50. Lebensjahr an haufiger. 
lmmerhin sind doeh Falle del' 40er Jahre nieht so selten. Es gibt 
abel' aueh besondere familiare, del' Paralysis agitans auBerordentlieh 
ahnliehe ErkrankUllgen, die schon ganz wesentlieh frillier einsetzen. 
Hier seheint es sieh abel' unbedingt, schon wegen del' Haufung in den 
Familien, die in diesem AusmaBe sonst nieht vorkommt, um eine besondere 
Affektion zu handeln. 

Die Blutdruekkrankheit wird erst vom 40. Altersjahr an haufiger, 
ist abel' doeh aueh in den 30er ~ahren und mitunter aueh friiher 
schon vorhanden. Wir mussen eben aueh hier bedenken, daB exogene 
Faktoren unter Umstanden die Krankheit frillier realisieren, obwohl 
man ja heute gerade exogenen Faktoren eine geringe BedeutUllg bei
zulegen pflegt. 

Die perniziose Anamie kommt in del' fruheren Kindheit nieht VOl'. 
leh habe die Weltliteratur immer und immer darauf hin gepruft. Die 
frillieste gesieherte BeobaehtUllg betrifft ein aehtjahriges Kind (eigene 
Beobaehtung). Selbstverstandlieh wird an manehen Orten eine andere 
AuffassUllg vertreten; abel' wir stellen heute an die Diagnose ganz andere 
Anforderungen als friiher, und diese absolut bereehtigten Anforderungen 
sind bei den Publikationen uber Perniziosa im Kindesalter sonst nieht 
erfullt. In den 20er Ulld 30er Jahren ist die Perniziosa noeh selten, 
vom 40. Lebensjahr an wird sie dann haufiger, und sie erreieht tatsaeh
lieh ihren Gipfelpunkt del' Haufigkeit wohl in den 60er Jahren. leh habe 
abel' selbst im 86. Lebensjahr noeh Auftreten del' Perniziosa gesehen, 
ohne daB sieh, allerdings nur naeh del' Anamnese, Anhaltspunkte fUr 
einen fruheren Beginn in diesem Falle ergeben hatten. 



Verdrangung einer Krankheit. 121 

Die Bevorzugung des vorgeriickteren und spateren Lebensalters 
fiir das Karzinom ist zu bekannt, als daB ich dariiber mich starker aus
lassen miiBte. 

Zu den ganz spat auitretenden Krankheiten gehort das Myelom 
(s. Kurve S. 118). Es zeigt ein auBerordentlich auffalliges Verhalten. 
Die Zellen, die Myelome entstehen lassen, sind ja sonst auch im jugend
lieher Alter keineswegs selten, sondern reichlich genug vorhanden. 
Es diirfte auBcrordcntlich schwer sein, die hoch charakteristische Alters
kurve des Myeloms in iiberzeugender Weise zu begriinden. 

Dem Arzt gelaufig ist auch die je nach dem Lebensalter verschiedene 
Empfindliehkeit gegeniiber Medikamenten. Kleine Kinder diirfen nie 
mit Opium behandelt werden. Sie sind diesem .Mittel gegeniiber sehr 
empfindlich. Atropin wird meistens nach dem 40. Lebensjahr nicht 
mehr gut ertragen, und zwar nicht nul' wegen del' jetzt leicht ver
standlichen Akkommodationsstorung, sondern auch allgemein. Greise 
sind nicht selten gegeniiber Morphium hoch empfindlich, und so gibt es 
noch viele andere Medikamente, die in der Jugend gut, spateI' schlecht 
ertragen werden und umgekehrt. 

Etwas besonders Auffalliges ist die Tatsache, daB gewisse, in del' 
Jugend auftretende Krankheiten zwar spateI' nicht verschwunden sind, 
abel' doch auBerordentlich gemildel't in allen Erscheinungen sich auBern. 
Bei del' Osteogenesis imperfecta hort mit der Adoleszenz die Knochen
bl'iichigkeit ganz auf, und bei del' Hamophilie ist in del' ganz groBen 
Mehrzahl del' FaHe die schwer still bare Blutung nach Verletzungen nach 
Erreichen des 30. Lebensjahl'esnicht mehr vol'handen, eine Tatsache, 
die fiir die Prognosenstellung l'echt bedeutsam ist. Auch viele Psycho
neurosen, in del' Jugend oft enorm ausgesprochen, expressiv, mit hyste
rischen Reaktionen blassen im Laufe del' Zeit fast immer abo Die Prognose 
del' kindlichen "Hysterie" ist nach den Na,cilforschungen iiber das weitere 
Schicksal del' Kranken ganz auBerordentlich giinstig, VOl' allem wenig
stens im Hinblick auf hysterische Reaktionen. 

10. Verdrangung einer Krankheit durch eine andere. 
Ein besonders interessantes und gelegentlieh Aufsehen erregendes 

Ereignis ist es, wenn eine Krankheit durch eine andere verdrangt wird. 
Seit langen Jahren weW man, daB lniektionen, besonders zufalliges 
Erysipel, bei malignen Tumoren, VOl' aHem Sarkomen, abel' auch Karzi
nomen einen starken Riickgang del' Geschwulstbildungen und angeblich 
gelegentlich aueh ein vollkommenes Verschwinden herbeifiihren konnen. 
Schon VOl' 40 Jahren ist auf solche Verhaltnisse hingewiesen worden; 
abel' die therapeutisehe Ausniitzung hat eigentlich immer versagt. Eine 
Zusammenstellung del' Literaturfalle solcher Verdrangungen von malignen 
Tumoren durch Infektionen, speziell Erysipel, findet sieh bei HENSCHEN 1. 

1 HENSCHEN: Schweiz. med. Wschr. 1931, 441. 
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In der Dermatologie sind analoge Beobachtungen ab und zu be
kanntgegeben worden. Ganz besonders basiert ja auf diesem Prinzip die 
Malaria - Recurrens - Sokodu-Behandlung der Paralyse und anderer 
metaluetischer Mfektionen. KLEMPERER hat ein auffalliges Verschwin
den einer sehr schweren Psoriasis wahrend einer Malariakur bekannt
gegeben. 

Zum Teil beruhen anscheinend giinstige Ergebnisse auf dem ver
nichtenden EinfluB sehr hoher Temperaturen gegeniiber den Erregern, 
wie man das namentlich bei gonorrhoischen Mfektionen annimmt, so 
daB diese selbst hoch fieberhafte gonorrhoische Komplikationen wie 
Arthritis zur Ausheilung bringen. 

Neurodermitis und Asthma, die aber vielfach auf gleicher Basis 
entstanden sind, zeigen in einem Teil der Faile antagonistisches Ver
halten, so daB durch einen Asthmaanfall die Neurodermitis verschwindet 
und umgekehrt. Bei Asthma sind iiberhaupt Verdrangungen durch 
andere Krankheiten mitunter recht auffallig. Ich beobachtete bei 
schwerstem Asthma die v6llige Verdrangung mit dem Einsetzen einer 
starken Gicht. 

Die Nephrosen werden gar nicht ganz selten durch Infekte vollkommen 
zum Verschwinden gebracht (B. ASCHNER, LUBARSCH u. a.). 

Bei der Angina pectoris weiB man, daB sie ganz gew6hnlich ver
schwindet, wenn eigentliche kardiale Insuffizienz hinzukommt. Eine 
sichere Erklarung ist nicht leicht zu geben. Diabetes insipidus ist nach 
B. ASCHNER durch eine Dysenterie in einer Beobachtung zur dauernden 
Heilung gekommen. Die hohen Werte des Blutdruckes bei der Blutdruck
krankheit pflegen bei fieberhaften Mfektioncn in der groBen Mehrzahl 
der Faile bedeutend abzusinken; jedoch handelt es sich hier offenkundig 
lediglich urn den temporaren Riickgang eines Symptoms, wie etwa 
auch bei kardialer Insuffizienz. 

Beim Diabetes mellitus sah UMBER (64/39) in einem mittelschweren 
Falle eine ganz auBerordentliche Besserung durch eine Pneumonie. 
Geradezu hiiufig wird der Diabetes durch Tuberkulose verdrangt; aber 
auch in diesem Falle ist die Erklarung durchaus nicht schwer; denn 
durch die zweite Krankheit leidet der Appetit und vor allem die Resorp
tion und die Ernahrung, und es ist dann eigentlich ganz dasselbe, wie 
wenn eine starke Reduktion der Ernahrung beim Diabetes durchgefiihrt 
worden ware. 

Schwere Migrane verschwindet ab und zu nach organischen oder 
fieberhaften Erkrankungen. In eigener Beobachtung ist die Migrane 
zur Zeit ausgesprochener starker Aniimie bei einer Perniziosa fUr Monate 
verschwunden, aber mit dem Lebererfolg von neuem aufgetreten. 

Auch bei psychischen Krankheiten kennt man seit langem die"Ver
drangung durch Infektionskrankheiten, Diabetes, Gicht und andere 
Affektionen (z. B. LANGE, Dtsch. med. Wschr. 1932). 
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Fur Pel'lliziosa ist die so gut wie vollige Verdrangung des Blutbildes 
mehrfach beschriebeIi (s. NAEGELI 1), ganz besonders wenn ein Karzinom 
(Beobachtung von WEINBERG) aufgetreten ist odeI' durch Tuberkulose 
und kardiale Insuffizienz (von mir mehrfach iiber lange Zeit beobachtet), 
so daB jede Therapie VOl' del' Leberara gegen die Perniziosa nicht mehr 
notig gewesen ist. In diesem Falle konnte die Atemnot und die dadurch 
eintretende Anregung del' Erythropoese einen starken Stimulus auf das 
Knochenmark ausgeiibt haben. Es ist die Verdrangung del' Perniziosa 
durch andere Krankheiten besonders interessant, weil es sich um einen 
erheblichen konstitutionel1en Faktor bei del' Perniziosa handelt. FUr 
das Verstandnis dieser Verhaltnisse ist wohl die Bothriozephalus
perniziosa (S. 166) als bestes Beispiel heranzuziehen. In del' groBen 
Mehrzahl del' Faile heilt nach Abtreiben des Wurms die Pel'lliziosa, weil 
del' Realisationsfaktor beseitigt ist; abel' in den Beobachtungen von 
SCHAUMAN ist in 12 auf 72 FaIle zum Teil, nach langen Jahren, eine 
kryptogenetische todliche Pel'lliziosa aufgetreten, wodurch es klar er
wiesen ist, daB in solchen Failen endogenes und exogenes zusammen erst 
die Krankheit manifest werden laBt. 

Fur die Leukamien ist die oft vollstandige Verdrangung einer Myelosis 
durch unzahlige namentlich infektiose Krankheiten langst bekannt 
(siehe mein Lehrbuch) und oft auBerordentlich ausgesprochen. Hier 
muB diejenige Komponente, die die Hyperaktivitat des- myeloischen 
Gewebes herbeifuhrt, temporal' vollig zuriickgetreten sein. Es ver
schwinden auch ganz groBe Hyperplasien del' Milz, Leber usw. unter 
Umstanden ganz; aber ausnahmslos kehrt nach kiirzerer odeI' langerer 
Zeit die leukamische Reaktion wieder zuriiek. 

Etwas anders verhalten sieh die Lymphadenosen, bei denen das 
leukamisehe Blutbild fast niemals vollstandig versehwindet, sondel'll nul' 
quantitativ gemildert wird. 

Das Studium diesel' Verdrangungen einer Krankheit durch eine andere 
bietet besondere Einblicke bei jenen Leiden, bei denen ein konstitutio
neller :Faktor eine erhebliehe Rolle spielt. Gerade wenn del' Realisations
faktor beseitigt werden kaml, verstehen wir die temporare odeI' die 
dauel'llde Heilung, abel' die oben erwahnten Erfahrungen der Bothrio
zephalusanamie belegen aufs klarste die Tatsache, daB damit noch niehts 
entseheidendes gegen die konstitutionelle Veranlagung erreieht ist und 
eine solehe trotz dieser Wunderkuren gleiehwohl bestehen kann. 

11. Krankheiten, die experimentell nicht erzengbar sind, 
znm Teil beim Tier nicht vorkommen und daher als 

Konstitutionskrankheiten verdachtig sein miissen. 
Vielfach habe ieh betont, daB exogene Momente als Realisations

faktoren erst eine konstitutionelle Veranlagung deutlich machen. Es 

1 NAEGELI: Blutkrankheiten. 5. Auf I. 1931. 
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ist daher zweifellos vieles konstitutionell verborgen und kommt im 
ganzen Leben nicht zum Ausdruck. Gar manches aber ist bisher als rein 
exogen entstanden gedeutet worden und hat doch einen gewissen 
konstitutionellen Faktor. Auf diesen letzteren Gedanken wird man 
aber erst recht kommen, wenn exogene Faktoren in keinem richtigen 
Verhaltnis stehen zu der Schwere einer entstehenden Krankheit, wenn 
z. B. Bothriozephalus nur in 1 : 5000-10000 der Trager Anamie erzeugt, 
oder wenn aIle moglichen exogenen Faktoren, welche an sich sonst 
wenig krankheitsauslosend sind, doch zu einem schweren Bilde fuhren. 
Besonders wird man bei sehr seltenen Affektionen mit ganz unsicherer 
Beeinflussung oder Erzeugung durch exogene Faktoren an Konstitu
tionelles denken, oder wenn die Krankheit experimentell iiberhaupt 
nicht auslosbar ist und an sich beim Tier nie vorkommt. 

Nie experimentell erzeugbar sind perniziose Anamie, Chlorose, Kugel
zellen-, Ovalozyten- und Sichelzellenanamie, Marmorknochenaffektionen, 
eine auBerordentlich groBe Zahl der konstitutionellen Nervenkrank
heiten, wie sie S. 60 f. eingehend geschildert worden sind. So kann man 
niemals Syringomyelie, Friedreich, multiple Sklerose, Pscudosklerose 
usw. erzeugen. 

Nicht experimentell zu erhalten sind feruer die Speicherungskrank. 
heiten Gaucher und Niemann-Pick, die der Perniziosa eigene regel. 
maBige Ubersegmentation der Neutrophilen, die PELGERSche Zwei
kernigkeit der gleichen Neutrophilen, wahrend ahnliche, aber trennbare 
Phiinotypen beider Arten sonst exogen oft vorkommen. 

Vielfach ist versucht worden, durch schwere Blutgifte zusammen mit 
Infektion Perniziosa zu erzeugen. Dies ist nie gelungen, und Perniziosa 
kommt eben beim Tier nicht vor. Die sog. perniziose Anamie der Pferde 
(ZSCHOl{l{E) oder der Ratten (LAuDA) sind durchaus verschiedene Krank
heiten, die mit der BIERMERschen rein gar nichts zu tun haben. 

Bei der Leukiimie wird heute die experimentelle Entstehung beim 
Tier mehrfach behauptet; sichere Beweise liegen aber noch nicht vor. 
Ubrigens liegt hier ein Unterschied darin, daB Leukamien bei vielen 
Tieren beobachtet werden konnen. 

Viele Affektionen der Ophthahnologie, Otiatrie und Dermatologie 
sind niemals experimentell erzeugbar, was in zweifelhaften Fiillen eben 
dann auch auf diesen Gebieten fiir endogene Entstehung oder doch 
mindestens fiir ein sehr starkes Gewicht des endogenen Faktors sprechen 
muB. Auch wenn es experimentell beim Tiere manchmal gelingt, an· 
scheinend eine bestimmte, mindestens teilweise durch Konstitutions
faktoren entstandene Krankheit zu erzeugen, so ist immerhin noch die 
Frage sehr zu priifen, ob der entstandene Phiinotyp sich vollkommen 
mit dem in der menschlichen Pathologie vorkommenden deckt. Wir 
lernen durch sorgfaltige Differenzierungen immer mehr bestimmte Unter
schiede erkennen und die Phiinotypcn trenncn. 
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Konstitutionsfragen bei Infektionskrankheiten. 
In den letzten Jahren sind vier groBe Seuchenziige iiber Europa ge. 

zogen, dio zum Teil auBerordentliohes Aufsehen bei den Laien und bei 
den Arzten hervorgerufen haben. Man denkt sofort an die groBen Epi. 
demien der Grippe vom Jahre 1918 mit den Nachziiglern del' folgenden 
Jahre und an die Schlafkrankheit (Encephalitis epidemica). Diesen 
beiden furchtbaren Krankheiten mochte ich den Seuchenzug einer 
dritten Affektion an die Seite stellen, diesmal eine gutartige Erkran. 
kung, die ne'ue Pockenart, die zwischen 1921 und 1925 in del' Schweiz 
in mehreren Tausenden von Fallen aufgetreten ist, endlich die bosartige 
Diphtherie von 1926-1931. 

Bei dem pandemischen Auftreten der Grippe liber die ganze Welt 
kann man nicht wohl annehmen, daB an bestimmten Orten nur besonders 
Disponierte erkrankt und gestor ben waren. Dem widerspreehen die unten 
gegebenen epidemiologisehen Daten. Dagegen muB in erster Linie an 
eine starke Variabilitat des Grippeerregers gedacht werden. 

Da wir abel' den Erreger nicht kennen (der PFEIFFERsehe Bazillus 
kommt meines Erachtens nicht ernstlich in Frage) und wir auch die 
Krankheit in ihren leichten Fallen von infektiosen, oft epidemisehen 
Katarrhen del' Luftwege nicht mit Sicherheit abgrenzen konnen, so wird 
das ganze Problem del' Variabilitat bei del' Grippeepidemie auf eine 
unsichere Basis gestellt, dies urn so mehr, als die groBe Seuche in den 
spateren Jahren in vieler Beziehung mehr und mehr ihren Charakter 
verlor, so daB es ungemein schwer hielt, nach den Jahren 1924 und 
1925 mit GewiBheit einzelne isolierte Faile noch als Grippe anzusprechen 
und erst die Epidemien seit 1927 wiedel' unverkennbare Grippemerk. 
male aufwiesen. Das Charakteristische del' ersten Grippeepidemie des 
Jahres 1918 zerrarul unter unseren Handen. 

Was ist aber nun das Charakteristische del' beginnenden Epidemie 
1918 gewesen? 

I. Ich wiirde an erster Stelle setzen das pandemische A uft1'eten, die 
Uberflutung del' SpitaleI' mit einer neuen Krankheit, die ja gewiB mit 
del' Influenza des Jahres 1889 und del' folgenden Jahre sehr nahe Be· 
ziehungen hatte, die abel' doeh in wesentliehen Punkten sieh unter· 
sehied. Darauf komme ieh spater zu spreehen. Aueh die in den folgenden 
Jahren auftretenden Ziige der Seuche verliefen epidemisch, wenn aueh 
langst nicht mehr so stark und so gefahrlich. 

2. Ais eharakteristisch diirfen wir ferner hinstellen die heftigen Ent· 
ziind'ungen des Respirationstralctus, die Raebenrotung, die tiefe Rotung 
der Sebleimbaute del' Luftwege (Traebea und Broncbien), die bei den 
Autopsien ein ungewohnlich tiefes Sammetrot oft mit Hamorrbagien 
aufgewieson baben, deren kliniscber Ausdruck del' anbaltende, beftige 
Hustenreiz dargestellt bat. 
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3. Aus diesen Grippebronehitiden entwiekelten sieh in einer auffiWig 
hohen Zahl del' Erkrankungen die Gr1:ppepneumonien, mit ausgedehnf,em 
K nistem ii ber den befallenen Lungenteilen und mit bl'utigem Sputtml; 
bei del' Sektion zeigte sieh eine Pneumonie mit oft tiefrotem, fast 
schwarzern Aussehen del' Herde, eine Erseheinlmg, die 

4. den mLsgesprochenen hiimorrhagischen Oharakter aZZer gripposen 
Entzundungen widergespiegelt hat. Diesen Charakter lieBen aueh die 
Otitiden und viele andere Komplikationen nieht vermissen. Dabei 
sind andere hamorrhagisehe Otitiden auBer den grippi:isen so gut wie 
unbekannt. 

5. Ganz wesentlieh erseheint ferner die ungewi:ihnlieh starke Neigung 
zu nekrotischen Prozessen, zu Infektion del' Pleuren, zur Bildung lehm
farbiger Exsudate, zu sehweren nekrotisehen Zersti:irmlgen gewisser 
Lungenteile mit sog. bmIter Pneumonie und GefaBnekrosen, die sonst 
bei Pneumonie extrem selten sind. 

Diesel' nekrotisehe ProzeB seheint mir, soweit das iiberhaupt be
urteilt werden kann, nieht von del' Misehinfektion abhangig zu sein, 
sondern zum Wesen del' 1918er Grippeaffektion zu gehi:iren. leh werde 
abel' darauf zuriiekkommen. 

6. Die Bewegung del' Leukozytenkurve war bei del' Grippe hoeh 
eharakteristiseh: Ausgesproehene Tendenz zu Leukopenie, abel' Leuko
zytose bei den nieht absolut ungiinstigen, also noeh Abwehrreaktionen 
aufweisenden Pneumonien. Die Leukopenie steht in vollem Wider
sprueh zu den gewi:ihnliehen Kokkenerkranhmgen del' Luftwege und 
Lunge und ist fiir die Eigenart des Prozesses del' Grippe beweisend. 

Die bei Pneumonien dann in del' Regel auftretende Leukozytose kalm 
nieht als Gegenmoment verwendet werden; denn jetzt sind lVIisehinfek
tionen mit Erregern ganz regelmaBig, die an sieh Leukozytose hervor
rufen. Vielleieht sind abel' doeh noeh andere biologisehe Momente bei 
diesel' Leukozytose im Spiel, VOl' allem del' stark exsudative Charakter 
del' Pneumonien. 

7. Bei den sehweren Fallen schon vom ersten Tage ab, bevor von 
Misehinfektion wohl irgendwie die Rede sein konnte, Auftreten schwerer 
pathologischer Veranderungen an den Kernen del' neutrophilen Blutzellen 
und besonders aueh an del' Granulation, so daB oft die ganz infauste 
Prognose vom ersten Tage an aus dem Blutbilde mit hoher Wahrsehein
liehkeit gestellt werden konnte. 

8. Auffallig starke Neigung zu zentraler Vasomotorenlri,hmung mit 
Kollaps und enorme Empfindliehkeit gegeniiber Temperatur herab
setzenden Medikamenten, abgesehen von den ersten Tagen. Eine meiner 
Kranken bekam am 7. Krankheitstag auf 0,5 Aspirin einen Temperatur
sturz von 40,5 auf 36,0 und in einer halben Stunde darauf wieder An
stieg auf 41,0, unter gri:iBter Lebensgefahr dureh akuten Kollaps. Tod 
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24 Stunden spater. Die schwere Vasomotorenlahmung brachte daher 
bei der Epidemie von 1918 fast standige Kollapsgefahr. 

9. Erschreckend hohe JJiortalitat besonders unter den krajtigsten JJien
schen der jiingeren Lebensklassen, im starksten Gegensatz zu 1889/90. 
Die Todesfalle entsprachen fast ausnahmslos dem Bilde der schweren 
Vasomotorenlahmung und nicht einer Herzlahmung. 

Die Koffein- und Kamphermedikation hat immer und immer wieder 
bei ununterbrochener Anwendung den durch Vasomotorenlahmung 
drohenden Tod hinausziehen k6nnen. Eine ganze Anzahl langst 
v6llig verloren geglaubter Patienten hat sich so tagelang mit einer Vita, 
minima rein durch die arztliche Stimulation durchgeschlagen und ist 
schlieBlich noch genesen. Es ist eine v6llige Verkennung der Tatsachen, 
wenn behauptet worden ist, die arztliche Wissenschaft hatte bei der 
Grippe versagt. Ohne unsere Arzneimittel und ohne sorgfaltigste arzt
liche Uberwachung der Organfunktionen waren die Todesopfer noch 
viel zahlreicher geworden. 

10. In den erst en Ziigen der Epidemie enorme Schweif3e, so daB 
man unter den Betten oft groBe Wasserlachen traf, eine Erscheinung, die 
schon 1919 kaum mehr gesehen und spater v6llig vermiBt wurde. 

11. Grippezunge, mit stark ger6teten Randern bei weiBem Zungen
belag, der charakteristisch nur im Hochsommer 1918 bci uns gesehen 
werden konnte, siehe die Abbildung in der Arbeit meines damaligen 
Assistenzarztes SCHINZ 1. 

Es traten aber im Laufe der Zeit nicht nur die zwei zuletzt genannten 
Zeichen zuriick, sondern auch die vorher erwahnten biiBten mehr und 
mehr von ihrem Charakteristischen ein, die hamorrhagische Diathese trat 
mehr und mehr in den Hintergrund, der nekrotisierende ProzeB der 
Lunge wurde nur noch vereinzelt und in geringem Umfange als kleine 
Lungenherde gesehen, der Husten war langst kein so qualvoller und an
dauernder mehr. 

Vor allem aber nahm der bOsartige Charakter der Epidemie mit der 
Zeit wesentlich ab; die schweren Zustande extremer Vasomotoren
lahmung zeigten sich nicht mehr oft, die enorme Empfindlichkeit gegen
iiber Aspirin und anderen temperaturherabsetzenden Mitteln war nicht 
mehr zu befiirchten, die Mortalitat sank betrachtlich, aber warum sie 
sank, das kann ich nicht sagen; allerdings war jetzt die Diagnose Grippe 
vielfach unsicher und verschwommen geworden. Von allen Autoren 
wurde z. B. 1922 2 der viel mildere Verlauf der spater wieder einsetzen
den Grippewelle hervorgehoben. 

Seither sind in 1-2jahrigen Intervallen Grippeepidemien aufge
treten, mehrfach pandemisch, oft mehr als lokale Epidemien einzelner 

1 SCHINZ: Schweiz. med. Wschr. 1918. 
2 Siehe Umfrage der Med. Klin. 1922, Nr 8. 
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Lander, deren Diagnose erst Schwierigkeiten machte wegen der Ab
schwa chung samtlicher angefiihrten KeIlliZeichen, die aber doch, WeIlli 
auch nur in Einzelfallen, bei genauer Beobachtung voll ausgepragt 
immer wieder gefunden werden konnten. Vorhanden blieb in den bis 
jetzt mindestens 7 groBeren Epidemien del' 14 postpandemischen Jahre 
seit 1918/19 das akut febrile Befallensein del' oberen Luftwege und die 
Leukopenie als charakteristisches biologisches Kennzeichen del' Grippe
infektion. 1m ganzen haben die jetzigen Seuchenziige wieder viel mehr 
den Charakter der Grippe von 1889/90 angenommen, sowohl was das 
klinische Bild wie die iiberwiegend die hoheren Altersklassen betreffende 
Mortalitat anbelangP. 

Das war der Verlauf der Grippe in der Schweiz 1918-1933. Eine 
enorme Variabilitat! Wie das verstehen? Wie das begreifen? 

Die erste Frage, die sich aufdrangt, lautet aber: ist die 1918er Grippe 
dieselbe Krankheit wie 1889190? SolI das eine Mal die Grippe so leicht 
>Luftreten, daB alles iiber sie spottet und nul' die geschwachten und alten 
Leute ihr zum Opfer fallen, und kann das andere Mal dieselbe Krankheit 
so furchtbare Todesopfer unter den kriiftigsten Gestalten fordern? 

Wissenschaftlich kann selbstredend diese Frage nur durch den Nach
weis des gleichen Erregers bewiesen werden; aber diesen Erreger kenllen 
wir nicht! Bleibt als N otbehelf der Vergleich der Epidemie nach ihren 
klinischen Erscheinungen! Aber welche Schwierigkeit, wenn die Seuche 
im V crlauf der wenigen Jahre so sehr ihren Charakter verliert, daB sie 
uns fast unter den Randen entgleitet! 

Ich habe die Darstellungen iiber Influenza von 1889/90 eingehend 
studiert. Ich habe nicht nul' die speziellen Arbeiten, sondern auch die 
Vereinsverhandlungen sehr vieleI' Arztegesellschaften jener Jahre durch
gesehen, namentlich daraufhin, ob etwa auch friiher schon lokal oder 
zeitlich erhebliche Unterschiede im Verlauf del' Epidemie bestanden 
hatten. Das war in der Tat del' Fall, wenn auch nur in beschranktem 
Grade. VOl' allem finde ich in einer Aussprache von FURBRINGER1-Berlin, 
daB in del' spateren Zeit del' Influenzawelle von 1889 auch sehr schwere 
Falle unter jugendlichen Leuten aufgetreten seien, mit lehmfarbenen Er
gussen auf den Pleuren, mit multiplen eitrigen Zerfallsherden del' Lunge 
nnd zwar offenbar als eine nur ganz lokale Ranfung. 

1889/90 gab es auch in Zurich Familien, bei denen alle Erkrankten 
schwere Lnngenentziindungen hatten und in Flawil solche mit vielen 
Todesfallen, aber meist bei alteren Lenten (Ziircher Arztegesellschaft, 
2. Februar 1919). 

1 Siehe die Arbeiten aus meiner Klinik iiber die spateren Grippeepidemien, 
vor allen GSELL: Erg. Med. 17 (1932), hier zusammenfassende Darstellung del' 
Grippeepidemien seit 1920, ferner GANZ (Grippeepidemie 1933): Schweiz. med. 
Wschr. 1934. 
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Ferner bleibt der pandemische Charakter des Epidemiezuges und die 
rapide Verbreitung iiber die ganze Welt etwas hoch Charakteristisches 
und Gemeinsames fiir die Epidemien von 1889 und 1918 und auch fiir 
1929, 1932 und 1933 1. 

Soweit ein Urteil auf der schmalen Grundlage unseres Wissens heute 
moglich ist, erscheint es mir wahrscheinlich, daB die gleiche Krank
heit 1918 wieder aufgetreten war, die 1889 die ganze Welt ergriffen 
hatte; aber urn die Annahme einer starken Veranderung 2, einer Varia
bilitat kann man nicht herumkommen, und diese Variabilitat mochte 
ich auf eine Anderung de8 Erreger8 zuriickfiihren. 

Folgendes sind meine Griinde. Die Grippe trat in der ganzen Welt 
1918 in sehr verschiedener Schwere auf. Deutschland hat relativ wenig 
gelitten, trotz schwerster Aushungerung und Krieg. Als in der 1800 Ein
wohner zahlenden Stadt Laichlingen auf der schwabischen Alb 30 Todes
opfer gezahlt worden waren, erregte das enormes Aufsehen, und es wurde 
eine besondere Untersuchung verlangt, urn nachzusehen, was denn be
sonderes vorliege. Zur gleichen Zeit verlor die Schweiz an die 30000 3 

Menschen, die Stadt Ziirich gegen 1000. - Gewisse Gemeinden des 
mittleren Wallis in der Umgebung von Sitten hatten enorme Zahlen, 
60-70-80 Tote auf 700-2200 Einwohner. Noch groBer waren die 
Opfer in den Zinngruben von Hinterindien, wo unter den Chines en 
180-200 auf 240-280 Leute einer Grube gestorben sind (miindliche 
Mitteilung eines dort lebenden Ingenieurs); und die offiziellen englischen 
Berichte aus Singapore (1922) bestatigen die groBe Schwere del' Grippe 
und die viclen Todesopfcr. Charakteristisch ist del' Hinweis in diesel' 
offiziellen Darstellung, daB man in bezug auf SpitaleI' fiir solche Mengen 
von Erkrankten nicht vorbereitet gewesen sei, statt VOl' allem in dem 
Charakter del' Epidemie den entscheidenden Faktor zu such en. 

Abel' auch in engeren Kreisen waren die Schwankungen del' Mortalitat 
ganz ungewohnliche. Wir sahen in Ziirich, daB ein Schwerkranker, in 
einen Krankensaal hineingebracht, 12 fiir leicht angesehene Faile, wohl 

1 FURBRINGER (Berlin): Dtsch. med. Wschr. 1890, 70. Bericht iiber die Sitzung 
der Berliner arztlichen Gesellschaft vom 16. Dezember 1889. In dieser Sitzung 
hieB es allgemein: Todesfalle sind nicht vorgekommen. Dazu gibt aber FURBRINGER 
eine Nachschrift: Schon in der nachsten 4. Dezemberwoche 1889 war die Affektion 
nicht mehr gutartig und man sah geradezu erschreckende FaIle, 20 TodesfaIle, 
selbst bei jungen kraftigen Leuten, aIle auch fortschreitende Pneumonien. 

2 Auch KOLLE hat fiir die Grippe des Jahres 1918 eine neue "Dauermodifi
kation" des Erregors angenommen; denn niemals vorher habe die Grippe eino 
derartige Mortalitat gezeigt. 

3 Die spateren Epidemieziige eingerechnet 35-40000. Fiir die ganze Welt 
wird mit einer Mortalitat von 20-30 Millionen gerechnet. 

Saviese 80 Tote auf 2500 Einwohner 
Nendaz 55" ,,2700 
Chippis 75 " 800 
Chalais 63" ,,1300 

)<aegeli, Konstitutionslehre. 2. Aufl. 9 
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durch Superinfektion 1, infiziert und sekundar schwer gemacht hat, so 
daB von dies en 13 elf gestorben sind, gegen alles Erwarten nach dem 
Verlauf der Krankheit in den ersten Tagen, und daB die zwei anderen 
mit knapper Not am Leben blieben. Aus solchen Erfahrungen heraus 
habe ich selbst dringend die Isolierung der Schwerkranken gefordert, 
unter der Annahme, daB eine malignere Variation des Erregers im Spiele 
sein konnte. 

In der thurgauischen Gemeinde Felben starben in einem Rause der 
Vater, die Mutter, 4 S6hne und 2 T6chter, kurz die ganze Familie und 
im ganzen Dorf von 900 Einwohnern ist sonst kein einziger Todesfall 
aufgetreten, trotz groBer Verbreitung der Grippe. 

Auch die Epidemie von 1927 gab wieder ein gleiches Beispiel. In 
der Gemeinde Trimmis bei Chur starben alle 5 Insassen eines Rauses, 
5 Geschwister zwischen 58 und 74 Jahren. Trimmis ist ein Dorf von 
etwa 700 Einwohnern; sonst aber kam nur ein einziger fraglicher Grippe
todesfall (l/Jahriges Kind) vor. 

Desgleichen sind auch nach 1929 wieder solche Gruppenbildungen 
aufgetreten. 

Sehr iiberzeugend ist in gleicher Richtung die Grippeepidemie bei 
zwei Dragonerschwadronen 1918. Die Zeit der Erkrankung war genau 
dieselbe, desgleichen die Unterkunft, die Verpflegung, die Nahrung und 
die Behandlung. Aber die eine Schwadron im Dorfe Riimlang bei Ziirich 
hatte auf 130 Soldaten 109 Erkrankungen, die Ralfte davon schwer 
bis sehr schwer mit 6 TodesfaIlen; von der Zivilbevolkerung starben 
8 Leute, und viele waren sehr schwer krank gewesen. Im nahen Ober
glatt bei der anderen Schwadron 99 Erkrankungen auf 155 Mann. Kein 
TodesfaIl, weniger als 5% waren schwerer, kein Fall ganz schwer. Von 
der Zivilbevolkerung starb hier auch niemand, und eigentlich schwere 
Erkrankungen gab es nicht. Mit der Zeit waren in beiden Dorfern aBe 
Soldaten und aIle Einwohner krank geworden. 

Solche Erfahrungen anders als durch Variabilitat des Erregers zu 
deuten, erscheint nahezu unmoglich; denn nichts, aber auch gar nichts 
in den auBeren Bedingungen gab auch nur den geringsten Anhaltspunkt, 
exogene Momente als verantwortlich zu erklaren. 

Die Annahme einer Variabilitat des Erregers aber darf nach den all
gemeinen naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten durchaus als mag-

I .An der Mikrobiologen-Tagung 1924 sind weitere Beispiele solcher Beob
achtungen vorgebracht worden. UHLENHUTH erklarte, es sei trotz des glanzenden 
Erfolgs des Serums bei der Sohweinepest besser, die sohwerkranken und hooh
fiebernden Tiere zu sohlaohten, urn die 8chweren Infektionsquellen zu beseitigen. 
MrESSNER beriohtet, daB unter den russisohen und polnischen Ponjepferden nur 
chronisoher Rotz beobaohtet worden sei, im Krieg dann aber die deutsohen Pferde 
von diesen Quellen her akuten Rotz bekommen haben und jetzt aber von den 
deutsohen Pferden her auch die russischen und polnisohen akuten Rotz. 
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lich hingestellt werden. Ich gebrauche den Ausdruck moglich, um das 
Bescheidene unseres Wissens nicht verkennen zu lassen. 

Die gleiche Variabilitat des Erregers, die sich in Unterschieden der 
Erkrankungsschwere, in Mortalitatsschwankungen usw. auBert, ist bei 
jeder schwereren Infektionskrankheit anzunehmen, nur sehen wir sie 
in zivilisierten Landern in diesem groBen AusmaB fast nur noch bei der 
Grippe, da die iibrigen groBen Seuchen mit universeller Erkrankungs
disposition crloschen sind. Treten aber groBere Epidemien auf, so findet 
sich durch exogene Momente nicht zu klarende Variabilitat, z. B. bei 
Typhus abdominalis-Epidemien yom gleichen Infektionsherd aus ambu
latorische, leichte, schwerste Erkrankungen (Beispiel: Hannover), ebenso 
hei Variola vera, Diphtherie. Bei den Pneumokokkenerkrankungen hat 
die Differenzierung des Erregers in zahlreichen Typen heute bereits 
eine teilweise Klarung der verschiedenen Schwere der Infektion, die mit 
der Typenart in Beziehung steht, gebracht und so einen weit tieferen 
Einblick in die Biologie des Erregers ermoglicht, als es bei der Grippe 
mit ihrem unbekannten Virus vorerst iiberhaupt denkbar ist. 

Die Annahme SAHLIS von einem komplexen Virus aus Strepto
kokkus, Pneumokokkus, PFEIFFERschem Influenzabazillus + eventuell 
noch weiteren Bakterien ist cine Hypothese, die ganz unhaltbar ist. 
Der Vergleich mit der Entstehung von Flechten in der Botallik dureh 
Vereinigung von Pilz + Alge vergleicht v6Ilig Verschiedenes, Un. 
vergleichbares. Wie soliten auBerdem p16tzlich iiberall solche Komplexe 
entstehen? 

Die Mischinfektion spielt nach all unserem Wissen nicht die ent
scheidende Rolle. Schwerste Falle starben schon am ersten Tag. Nie
mals habe ich trotz dieser spaten Mischinfektion eigentliche Sepsis ent
stehen sehen; auch keine Endokarditis und keine Gelenksvereiterungen; 
viele lehmfarbene Pleuraergiisse fiihrten nie zu Empyem und bildeten 
sich von selbst zuriick, wahrend sonst Infektion der Ergiisse mit Strepto
kokken sieher zu Empyem fiihrt. AuBerdem hat die Grippeenzephalitis 
oft etwas Besonderes, Charakteristisehes. 

Die Ferkelgrippe (in Amerika Swine-Influenza) hat nichts mit mensch
licher Grippe zu tun (Professor FREY-Ziirich) und die behauptete Ana
logie besteht nicht zu Recht. Sie hat eine Mortalitat von 1-4%, zeigt 
immer Pneumonie und Milztumor! (Gegensatz zu Grippe.) Man findet 
sehr haufig ein dem PFEIFFERschen Bazillus nahestehendes Stabchen 
(Bacillus influenzae sms), Reinkulturen erzeugen aber die Krankheit 
nicht (!), wohl aber entsteht sie experimentell durch keimfreies Lungen
filtrat, aber nur als ganz milde Affektion. Der Bacillus influenzae sms 
ist auch sonst ein bei Schweinen haufig gefundener "Sekundarinfizient". 

1m Jahre 1919 erschien nun eine zweite Seuche, die Encephalitis 
lethargica. Die Zahl ihrer FaIle war nicht entfernt so groB wie beL der 

9* 
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Grippe, die Mortalitat aber wesentlich groBer. Dazu kamen die furcht
baren Dauerschadigungen. Wenn ich die charakteristischen Zeichen 
hervorheben soll, so stelle ich an erste Stelle den Parkinsonis'mus, der 
in dieser Weise bei keiner einzigen Krankheit fruherer Zeiten bekannt 
gewesen war. Die Schlafsucht ist nur im Anfange der Seuche starker 
und haufiger hervorgetreten. Auch diese Krankheit hat im Laufe der 
Zeit in ihrer Symptomatologie starke Schwankungen durchgemacht. -
Die Erregungszustande, auch die hyperkinetischen Formen und die 
Zitterzustande waren spater haufiger, und ob man den Singultus epi
demicus auch noch dazu rechnen solIte, blieb unsicher. 

Auch hier hieB es wieder, alles fruher schon dagewesen; nichts Neues 
unter der Somle! Ais ob nicht jede Krankheit einmal als neue 1 hatte auf
treten mussen! - Aus der Geschichte der Medizin wurden zahlreiche 
fruhere Epidemien der Schlafkrankheit herausgegraben. Damit wurde 
aber das allerwesentlichste, der Parkinsonismus, das diagnostisch fiih
rende Zeichen der Epidemie, vollig zu Unrecht zur Seite gedrangt. Vor 
allem wurde immer und immer wieder die Tubinger Schlafkrankheit des 
Jahres 1712 als Paradepferd in dieser Beweisfuhrung vorgefiihrt. Die 
Epidemie von 1712 in Tubingen wurde aber als Schafkrankheit be
zeichnet wegen des bellenden Hustens, und CAMERER bemerkt in seiner 
Dissertation, "Unsere Kranken haben nie geschlafen; sie waren viel
mehr sehr unruhig, so lange sie Fieber hatten. Es hatte sich urn ge
wohnliche Influenza gehandelt." Erst viel spateI' ist durch einen Lapsus 
calami, del' sich auf BIERMER zuruckfuhren laBt, das Wort Schlafkrank
heit entstanden und hat zu der Verwirrung der Geister gefuhrt. Mit 
einer fruheren Schlafkrankheit in Tubingen ist es also nichts. 

Die Ohorea electrica von DUBINI, die Nona von Norditalien waren 
wohl Enzephalitiden. Aber nichts zeugt dafiir, daB sie unserer Lethargica 
epidemica entsprochen haben. Nirgends erfahren wir von den so uberaus 
auffalligen Zustanden des Spatparkinsonismus, denen gegenuber an 
charakteristischer diagnostischer Beweiskraft die auch sonst nicht 
seltenen Symptome Zuckungen und Schlafsucht zurucktreten. 

Auch del' Fall von VOGT 2 1911, von Aarau, mit Augenmuskel
llihmung und Schlafsucht war ja cine sichcre Enzephalitis, abel' keine 
Epidemica lethargica und auch nach funf Jahren ohne Spatparkinso
nismus. Erst das Auftreten dieser bisher nicht bekannten Erscheinung 
bietet bei einer Epidemie die Gewahr, daB es sich um Encephalitis 
lethargica epidemica im Sinne der neuen Enzephalitis handelt. 

1 ROBERT KOCH hat stets betont, daB die Cholera erst im Anfang des 19. Jahr
hunderts als Seuohe aufgetreten ist und vorher nicht existiert hat. Erst seit 
dieser Zeit verschleppten die Mekkapilger die Seuohe naoh Arabien, und zwar 
3Imal von 1831-1912. Die g1eiohe Auffassung vertreten KOLLE (Cholera sei 
erst seit 1805 als Seuohe bewiesen) und GOTSCIILICH (Cholera sei tatsaohlich 
eine neue Krankheit): Z. Bakter. 93, 117/118 (1924). 

2 VOGT: Schweiz. Med. Rdschau 1916, Nr 26 und miindliohe Mitteilung. 
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Wir wollen ferner nicht vergessen, daB die Psychiatrie die ihr heute 
gelaufigen psychischen Storungen nach Encephalitis epidemica fruher 
absolut nicht gekannt hat und sie als etwas Neues ansieht (BLEULER), 
daB ferner gewisse Augenmuskelstorungen erst seit den letzten Enze
phalitisepidemien bekannt sind und fruher nicht gesehen worden waren 
(mundliche Mitteilung von BIELSCHOWSKY-Breslau). 

Es spricht also alles darur, daB hier in der Tat eine p.urchaus neue 
Krankheit aufgetreten ist. Zu erortern bleibt jetzt die oft aufgeworfene 
Frage, ob hier ein Zusammenhang mit Grippe vorlag. Darauf mochte 
ich ein entschiedenes Nein abgeben. 

lch habe auch hier die Epidemie der Jahre 1889-1890 in den 
kleinsten Vereinsberichten durchforscht und nirgends auch nur etwas 
Ahnliches gefunden. Augenmuskellahmungen hatte 1890 als Grippe
folge PFLUGER 1 beschrieben. Zum Teil waren das aber sichere Alkoho. 
liker - von Spatparkinsonismus war auch hier keine Rede. Die Grippe. 
enzephalitiden von LEICHTENSTERN 2 sind vollig verschieden von der 
Lethargica epidemica und stellen groBe Hirnblutungen dar mit hemi· 
plegischen Erscheinungen. 

Ein anderer Unterschied, der mir durchaus spezifisch erscheint, 
ist folgender 3: Bei der Grippe finden wir in jedem schwereren Falle die 
pathologischen Granulationen der Leukozyten. Die Grippe greift die 
mesenchymalen Zellen an und schadigt sie wie bei den Kokkenaffek. 
tionen schwer. Bei der Lethargica finde ich davon nichts. Diese Krank
heit ist eine Affektion des Ektoderms und seiner Abkommlinge, wie das 
NETTER und LEVADITTI mit anderen Beweisgriinden bewiesen haben, 
eine Ektodermose, die Grippe aber eine Mesenchymose. 

Es ist ferner zweifellos, daB die Encephalitis lethargica sich langsam 
in Europa ausgebreitet hat, daB sie in Wien nach EcoNoMo vor der 
Grippeepidemie, schon 1917 aufgetreten ist, also niemals ein Nach. 
laufer der Grippe sein kann, daB sie aber in Zurich erst ill Dezember 
1919, sehr spat nach den groBen Grippezugen, zuerst beobachtet 
worden ist. 

Dieses zeitliche Verhalten kann unter Umstanden bei schwierigen diagnostischen 
Fallen von groBer Bedeutung sein. Ich sah 1923 einen 19jahrigen Knaben, der 
aus einer Anstalt fiir Schwachsinnige mit dem Verdacht auf Typhus in die Klinik 
eingewiesen worden war und starke Darmblutungen, erhebliche Anamie, groBen 
Milztumor, hohe Fieber, Prostration darbot. 

Sein geistiger Schwachezustand datierte schon vom Jahre 1917 her und war 
progressiv und auf eine damals angeblich durchgemachte ScWafkrankheit bezogen 
worden. Da aber zu jener Zeit in der Schweiz keinerlei Faile von Lethargica 
aufgetreten waren, hielt ich diese kausale Beziehung fur ganz unwahrscheinlich. 
Bald wurde das Gesamtbild der Krankheit als WILsoN8che Krankheit mit schweren 

1 PFLUGER: Berl. klin. Wschr. 1890, 601. 
2 LEICHTENSTERN: Dtsch. med. Wschr. 1890, 212, 388, 485. 
3 NAEGELI: Dtsch. Kongr. inn. Med. 1926, 242. 
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hepatolienalen Veranderungen erkannt und die gestellte Diagnose, bei der ein 
ausgesuchter KAYSER-FLEISCHERScher Kornealring von groBer Bedeutung war, 
durch die Autopsie vollstandig bestatigt (enorme Milz, grobhockerige Leber
zirrhose, Striatumveranderungen). 

Ein solcher Fall zeigt deutlich, welchen vVert die klare Auffassung epidemio
logischer Verhaltnisse bietet und wie umgekehrt eine solche Beobachtung direkt 
die Probe aufs Exempel darstellt fiir die klare Trennung verschiedener und aus
einander zu haltender Krankheiten. Ohne gute Kenntnis der WILsoNschen Krank
heit und ohne Autopsie hatte ein derartiger Fall auBerordentlich leicht als fiir 
das Vorkommen von Encephalitis epidemica in der Schweiz schon im Jahre 1917 
verwertet werden konnen. Wenn man bedenkt, daB in manchen Einzelbeob
achtungen die Diagnose WILsoNsche Krankheit zunachst unmoglich ist, so kann 
man es verstehen, daB manche Bilder dieser eigenartigen Affektion mit den 
Spatzustanden der Lethargica zusammengeworfen werden konnen. 

Seit 1925 ist nun bei uns die Lethargica nie mehr in frischen Er
krankungen aufgetreten, wohl aber gab es bis Februar 1933 alljahrlich 
Grippewellen mit erheblicher Mortalitat und absolut beweisenden 
Sektionsbefunden. Warum solite jetzt die Lethargica nie mehr zum 
Yorschein kommen? Freilich wird ab und zu ein Fall von Schlafkrank
heit angezeigt. Aber bei den Nachpriifungen war nicht eine einzige 
Anzeige wirklich auf Encephalitis epidemic a zuriickzufiihren. Die 
Unsicherheit der Arzte und die fast ausnahmslos falsche Diagnose Hirn
grippe (wie die fast auch stets falsche Diagnose Darmgrippe) hatte ohne 
Kontrolle zu v6llig irrigen Auffassungen gefiihrt. 

Die dritte neuauftretende Seuche der letzten Jahre ist der neue Typ 
der Variola, den man als Variola nO'Ja bezeichnen k6nnte. 

1m Jahre 1921 traten pl6tzlich im Kanton Ziirich Pockenialle auf, 
die von den bisherigen Yerlaufsformen der Blattern auBerordentlich 
abwichen. Eine Reihe von Publikationen 1 hat sich mit der neuen Form 
der Pocken beschaftigt und die Besonderheiten dieser Epidemie hemus
gehoben. Als die wichtigsten Zeichen k6nnen erwahnt werden: 

1. AuBerordentlich benigne Erkrankungen fast ohne Todesfalle. 
Von den iiber noo Kranken meiner Klinik starben nur zwei, ein neugeborenes 

Kind, das mit Pocken zurWelt kam, an Adynamie am 7. Tage und ein 70jahriger 
Mann an einer klinisch nicht entdeckten Eiterung in der Oberschenkelmuskulatur 
und nachfolgender eitriger Hirnhautentziindung. 

Von den weit tiber 500 Fallen der Epidemie in Glarus ist niemand gestorben. 
1m J-ahre 1921 ist gleichzeitig in Basel die altbekannte Art der Pocken in einer 

kleinen Epidemie aufgetreten, nachweisbar aus Frankfurt eingeschleppt, mit 
hoher Mortalitat (15 %). 

2. Das Exanthem war in vielen Fallen sparlich; in einzelnen Fallen, 
selbst bei niemals geimpften, fanden wir nur wenige, 3--4-----10 Kn6tchen 

1 WALTHARD, B.: -ober die Beziehungen des Vakzinevirus zum Zentralnerven
system. Schweiz. med. Wschr. 1926, Nr 35. - LEucH: -ober die Ziircher Pocken
epidemie 1921-1923. Schweiz. med. Wschr.1923, Nr 19 und NAEGELI: Vorwort.
TIECHE: Einige kritische Bemerkungen zur Theorie des Neounitarismus. Schweiz. 
med. Wschr. 1926, Nr 33. Hier auch viele andere Arbeiten. 
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oder Pusteln, wie eine leichte Akne. Die Pusteln trockneten raseh ein 
und lieBen vielfaeh keine Narben zuruek. 

3. In manchen Fallen, selbst bei ungeimpften, verliefen diese Poeken 
abortiv und blieben im Papelstadium, ohne eigentliehe Eiterung zu 
erzeugen. Deshalb fehlte sehr haufig das Pustulationsfieber. In der 
Verteilung aber war das Exanthem vollig pockenartig und untersehied 
sich von der bekannten Anordnung del' Varizelleneruption mit Maximum 
auf dem Stamm. Diese neuen Poeken befielen aueh gar nicht selten 
Handteller und FuBe und lieBen groBe Linsen entstehen. 

4. Die von den Poeken her gelaufigen sehweren und sehr oft todlichen 
Komplikationen blieben fast ganz aus. Eine Bronchitis gehorte zu den 
groBen Ausnahmen, eine Pneumonie entstand nie. Septische Zustiinde 
konnten nie gefunden werden und EiweiB nur sehr selten und gering
fugig. Die Patienten waren meist ganz auffallig leicht krank. 

5. Zwischen den Prodromen und dem Ausbruch der Hautersehei
nungen war sehr haufig ein Intervall von 1-2-3 Tagen vorhanden. 

6. Die sonst fiir Pocken charakteristischen Blutbefunde konnten nicht 
einmal andeutungsweise festgestellt werden. Trotz sorgfaltiger Prufung 
vieler Falle, besonders der schwereren, dureh meine Assistenten, ist nie 
ein Myelozyt gefunden worden und nur ein einziges Mal ein Normoblast. 

7. In keineswegs seltenen Fallen waren die sonst so schweren Pro
dromalstadien schwach angedeutet oder fehlten fast ganz, wiederum 
auch bei niemals geimpften, del' denkbar groBte Gegensatz zu den 
fruheren Schilderungen und Beobachtungen der Pockenepidemien. 

DaB bei einer so andersartig auftretenden Krankheit von einzelnen 
behauptet werden konnte, das seien gar keine Pocken, ist verstand
lich; allein der P AULsche Versueh und die von TrEoRE durchgefiihrte 
Allergieprobe, ferner der sieher zu erzielende Impfsehutz dureh die 
Sehutzpockenimpfung, die rasehe vollige Verdrangung der Krankheit 
da, wo der Impfzwang wieder eingefuhrt worden ist, belegen mit Sicher
heit, daB die Krankheit ganz nahe mit den Pocken verwandt sein muBte. 

Die Literatur ergab mit groBer Wahrscheinlichkeit, daB wohl zuerst 
in Brasilien derartig mild verlaufende Pocken beobachtet worden 
waren, daB sie dann nach den Vereinigten Staaten und naeh England 
kamen und wohl von dort aus in der keinen Impfzwang zeigenden 
Schweiz sich ausbreiten konnten, spateI' aueh noeh in Norwegen und 
Holland. 

Es ist wahrend den Jahren der Epidemie im Kanton Zurich immer 
und immer wieder von seiten der Behorden der Gedanke ausgesproehen 
worden, es wiirde die jetzt leiehte Pockenart bei Eintreten schlechter 
Witterung oder besonderer tellurischer Verhaltnisse doch in den alt
bekannten gefahrlichen Typus umschlagen, und es wurde daher sehr zur 
freiwilligen Schutzimpfung aufgefordert. Aber die Krankheit hat alle 
die Jahre 1921-1925 ihren Charakter vollig beibehalten. Einmal hat 
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sogar die Behorde in den Zeitungen die Mitteilung gemacht, daB jetzt 
schwerere Faile aufgetreten seien. Wie ich mich uberzeugt habe, stimmto 
das aber nur insofern, als wieder einmal Erkrankungen mit Teichlichem 
A 1t88Chlag vorgekommen waren, wie das immer etwas gewechselt hatte: 
aber wirklich schwere und gefahrliehe Verlaufsformen sind auch damals 
nicht im geringsten vorgekommen. Es erscheint mir daher fraglos, daB 
eine neue Pockenart aufgetreten ist, die man frither nicht gekannt hat. 

Es kann eben nur darauf hingewiesen werden, daB ungezahlte analoge 
Beobaehtungen in dem Gesamtgcbiet der Naturwissenschaften bestehen, 
die die Selbstandigkeit solcher miteinander nahe verwandten Krank
heiten oder Arten in der Zoologie und Botanik beweisen, und daB absolut 
kein Gegengrund vorgebracht werden kann bei der Annahme, daB Poeken 
eine Sammelart von genetiseh verschiedenen Krankheiten darstellt. 

Ich habe in meinem Lehrbueh der Blutkrankheiten schon fruhor 
ausgefuhrt, daB die biologischen Reaktionen im Blutbild bei ver
schiedenen Pockenepidemien selbst fruher schon derartig verschiedene 
Blutbilder gesehaffen haben, daB aus diesen Erfahrungen aHein schon 
an verschiedene selbstandige Poekenarten gedaeht werden muBte. 

Wenn andererseits gesagt worden ist, daB auch fruher schon leiehte 
Pockenepidemien, z. B. von Dr. FEHR in Andelfingen, Kanton Zurich, 
im Anfange des letzten Jahrhunderts beobachtet und beschrieben 
worden sind, so ist das riehtig; aber jene Erkrankungen entspraehen 
nicht dem jetzigen Typus der Variola nova und es gab doeh immer 
noeh genug sehwere und todliehe Erkrankungen zu gleicher Zeit. Davon 
ist aber bei der neuen Pockenart gar keine Rede und der Unterschied 
bleibt doch fundamental. Es ware bei leichteren Epidemien im Anfang 
des lctzten Jahrhunderts auch daran zu denken, daB cin gcwisser Impf
schutz durch die damals noch recht unzuverlassige Impftechnik ge
schaffen worden war, ohne daB eine vollige Immunitat erreieht werden 
konnte. 

In den letzten Jahren erlebten wir fast in der ganzen Welt eine 
auBerordentliehe Zunahme der Diphtheriesterblichkeit, die mit dem 
Jahre 1926/27 einsetzte. Kurze Zeit vorher hatten bedeutende Padiater 
direH die Ansicht vertreten, die Diphtherie gehe mehr und mehr zuru.3k 
in bezug auf Haufigkeit und auch in bezug auf Gefahrlichkeit, und sie 
werde in wenigen Jahren eine erioschene Infektionskrankheit darstellen. 

Jetzt aber eriebten wir eine gam: auBerordentliche Anderung des 
Diphtheriecharakters, vor allem fiel die enorme Sterbliehkeit auf. Sie 
betrug im August 1927 in Berlin 35% und in anderen Stadten uberstieg 
sie sogar 50%. Der Charakter der Krankheit ersehien vollig geandert. 
Man sprach jetzt von toxischer Diphtherie; denn in unheimlicher 
Schnelligkeit nach einer Infektion entwic'kelten sich Belage im Rachen, 
und schon nach 24 Stunden konnten schwerste Aligemeinerschcinungen 
beobachtet werden. Es traten Vasomotorenlahmungen, auffallige 
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Schadigung parenchymati:iser Organe, Leber, Nieren, Knochenmark, 
Lymphdrusen (periglandulare Infiltrate) hervor. Es kam zu hamor· 
rhagischer Diathese und sehr oft zu raschem Tod. AuBerordentlich 
groB war auch die Zahl der Lahmungen und auffallig die Schwere 
derselben. Auch wir bekamen in Zurich, was seit langen Jahren nie 
mehr der Fall gewesen war, hochst bedrohliche Diphtheriefalle bei 
Erwachsenen und sogar Todesfalle. Die Serumtherapie, obwohl in der 
Dosis ungeheuer gesteigert, erwies sich als machtlos und auch in Kombi· 
nation mit Antistreptokokkenserum versagte sie. 

Etwa von 1931 an trat dieser bi:isartige Charakter der Diphtherie 
wieder vollkommen in den Hintergrund. DaB es sich im wesentlichen 
um schwerste Toxintodesfalle gehandelt hat, erschien fast allen Autoren 
als gewiB, namentlich wegen des raschen Versagens der Zirkulation 
und des Herzens, ferner wegen des auBerordentlich raschen Eintritts 
der Todesfalle und des vi:illigen Zurucktretens der fruher so gefiirchteten 
Kruppfalle. Eine befriedigende Erklarung fiir diesen veranderten 
Charakter der Diphtherie kOlmte nicht gegeben werden. An Hypothesen 
hat es nicht gefehlt. 

Betrachten wir yom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus auch 
hier wieder die Variabilitat, so liegt es bei der Ausdehnung der malignen 
Diphtherie iiber weiteste Teile der Erde nahe, nicht in der veranderten 
Konstitution des Menschen die Ursache zu sehen, sondern in einer Ver· 
anderung des Diphtheriebazillus, der in einer sehr viel virulenteren 
Form aufgetreten war. Allerdings konnte man in del' Kultur des Bazillus 
besondere Giftbildung nicht nachweisen; aber man muB in diesel' 
Hinsicht daran denken, daB gewisse besondere Toxineigenschaften mi:ig· 
Iicherweise nul' beim Menschen, nicht im Tierexperimcnt, zum Aus. 
druck gekommen sind. 

DaB der Diphtheriebazillus an sich sehr variabel ist, weiB man langst. 
In neuerer Zeit ist das ganz besonders durch GINS und durch CLA.UBERG 
hervorgehoben worden. Es ki:innte sich also um eine fUr den Menschen 
besonders virulente Art des Diphtheriebazillus handeln. Daneben 
kommt natiirlich auch eine Langdauermodifikation des Erregers in Frage. 

Andere Annahmen, ",rie periodische Schwankungen mit Klima· 
perioden oder mit Veranderung der menschlichen Konstitution er· 
schienen auBcrordentlich unwahrscheinlich. Auch die so oft angeschuldigte 
Theorie von der Rolle del' Mischinfektion hat wohl vi:illig versagt, weil 
die Todesfalle oft auBerordentlich rasch eingetreten sind, und weil das 
schwere Bild ja VOl' aHem auch durch die typischen Toxinerscheinungen, 
die schwersten Nervenlahmungen, charakterisiert war. 

Alle die8e Probleme 8ind nun aber keine8weg8 ne~t. Seit Jahrhunderten 
bewegen sie den denkenden und beobachtenden Arzt. Nur sind sie nicht 
nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten, sondern mehr gcfiihls. 
gemaB betrachtet worden, und es ist nie der Versuch gemacht worden, 
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unter der groBen Variabilitat verschiedene Arten zu unterscheiden, 
z. B. die Existenz einer Modifikation im Sinne der Naturwissenschaften 
oder einer Langdauermodifikation oder das Auftreten einer neuen Art 
von absoluter Konstanz (Mutation). 

Ich habe in meiner Antrittsvorlesung an der Universitat Zurich 1 

1918 solche Probleme behandelt und klar darauf hingewiesen, daB 
auch bei vielen anderen Kranklleiten ahnliches gesehen wird. Man kennt 
sehr wohl schwere und darauf wieder ganz leichte Masernepidemien 2 

und ich verwies in dieser Hinsicht auf eigene Beobachtungen in Tubingen. 
Ich stellte damals der auBerordentlich schweren und in mancher Be
ziehung hochst eigenartigen, aber in ihrer Besonderheit kaum faBbaren 
Scarlatinaepidemie vom Jahre 1912 in Tubingen, mit 23% Mortalitat, 
die Tatsache gegenuber, daB die Zurcherischen Scharlachepidemien 
der Jahre 1906-1910 mit alljahrlich uber 1000 Erkrankungen eine 
Mortalitat von kaum 1/2% aufgewiesen haben, und daB dann 1916 in 
Tubingen eine Scharlachepidemie mit weit uber 100 Fallen ohne einen 
einzigen Todesfall mit ganz auBerordentlich milden Erkrankungen 
gekommen ist und somit den groBten Gegensatz zu der vorherigen 
schweren Krankheit geboten hat. Damals sind viele Kinder nur kurz 
oder gar nicht im Bett gewesen, und die Eltern haben vielfach die 
Affektion als zu unbedeutend angesehen, als daB ein Arzt hatte be
muht werden miissen. 

Die Rubeolen werden in verschiedenen Erscheinungsformen ge
schildert und ofters wird von Rubeolae morbillosae gesprochen. Trotz 
reichlicher Beobachtungen habe ich diese Form erst 1926 gesehen und 
iruher an ihrer Existenz gezweifelt, da die Rubeolen vielen Arzten 
wenig bekannt gewesen waren, hatte doch JURGENSEN am Ende seiner 
monographischen Beschreibung der Rubeolen in der NOTHNAGELSchen 
Sammlung gestanden, selbst noch nie einen Fall von Roteln gesehen 
zu haben. 

Es ware miiglich, daB auch hier verschiedenes unter einer Flagge 
segelt; denn die Plasmazellenbefunde im Blut sind zwar sehr wichtig 
und vielfach durchaus charakteristisch, aber doch nicht derartig spezifisch, 
urn in schwierigen Fallen eine Entscheidung zu erlauben, und auch die 
eigenartige Driisenschwellung ist sehr verschieden ausgesprochen. Die 
Fragen sind auch hier nur aufzuwerfen; eine Antwort gibt es wiederum 
aus dem Grunde nicht, weil bei der Unkenntnis des Err-egers das Problem 
nicht genugend erfaBt werden kann. 

1 Siehe S. 32. 
2 GEGENBAUER hat auf die enorme Masernmortalitat in den Fliiohtlingslagern 

von Gmiind (N.-Osterreioh) hingewiesen, 1. Epidemie 45% Mortalitat, 2. Epidemie 
48%, 3. Epidemie 38%, 4. Epidemie 15% und er ninlmt in Ubereinstimmung mit 
NEUFELD Superinfektion duroh Tropfoheninfektion an. Z. Bakter. Orig. 93, 125 
{1924). 
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Anders liegt es schon bei der Ruhr, die uns durch die Kriegserfah
rungen wieder gelaufig geworden ist. DaB unter dem klinischen Bilde 
der Ruhr atiologisch eine ganze Reihe von genetisch verschiedenen 
Krankheiten steckt, ist klar, und es kann nicht gleichgultig sein, wenn 
so verschiedene Erreger in der Kultur erhalten werden konnen. In 
der Tat kennt man ja aus den Kriegszeiten besonders gut sehr leichte 
Ruhrerkrankungen im Anfange des Krieges aus Frankreich und sehr 
schwere 1917 aus dem Osten. 

Bei den Pneumokokkenerkrankungen trennen wir heute die ver
schiedenen Typen und erkennen fur Prognose und Therapie die 
Wichtigkeit der Trennung. 

Bei der Tuberkulose ist heute die Scheidung zwischen humanem 
und bovinem Typ und die relative, aber nicht absolute Gutartigkeit 
der letzteren Form gesichertes Wissen. Auch damit ist offenkundig 
fur die menschliche Pathologie noch nicht jede Form unterschieden, 
die tatsachlich vorkommt. 

Aus einem klinisch sehr auffalligen Fall eines Knaben mit Tuber
kulose der Mundhohle und fluktuierenden Kieferdrusen, die massenhaft 
Tuberkelbazillen bei der Punktion enthielten, hat SILBERSOHMIDT 1 einen 
Tuberkelbazillus von konstant groBter Virulenz gezuchtet. In 67 Tier
pas sagen hat dieser Bazill seine auffiWigen Eigenschaften niemals ver
loren und die Meerschweinchen in durchschnittlich 10 Tagen schon 
getotet. - In weiteren jahrelangen Kulturen und Uberimpfungen auf 
Tiere ist der Erreger in seinen biologischen Eigenschaften bis heute 
nach etwa 100 Tierpassagen gleich geblieben, so daB von einem Typus 
malignus gesprochen werden kann. 

Leider Hegen keine anderen ahnlichen 2 Untersuchungen in dieser 
fUr uns doch so eminent wichtigen Frage vor und bei einem ganz ahn
lichen Krankheitsbilde meiner Klinik mit Rachentuberkulose und mit 
Halsdrusen und mit uberaus malignem klinischen Verlauf ist es nicht 
gehmgen, wieder einen so hoch virulenten Keim zu zuchten. Hier 
verliefen die Tierpassagen in gewohnter Weise. Trotzdem erscheint es 
wahrscheinlich und kann wahl auch aus gewissen klinischen Beob
achtungen gelegentlich vermutet werden, daB unter den Tuberkel
bazillen Stamme von konstant verschiedengradiger Virulenz existieren. -
Das bedeutet absolut keine Einschrankung der sicheren Tatsache, daB 
in der Regel bei der Tuberkulose neben der Menge der Bazillen bei der 
Infektion in denkbar weitestem AusmaB die personliche Konstitution 
des Erkrankten und nicht die Art des Tuberkelbazillus die ausschlag
gebende Rolle spielen wird. 

1 SILBERSCRMIDT: Schweiz. med. Wschr. 1924, Nr 32. 
2 Der Nachweis stark toxischer Tuberkelbazillen ist aher vielfach erbracht, 

und noch viel mehr sind schwach virulente oder fiir Tiere apathogene Tuberkel
bazillen gefunden, und zwar nicht nur der Bac. BOG. 
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Seit langer Zeit werden bei der Syphilis analoge Probleme besprochen 
und spielen in der Literatur eine groBe Rolle. 

Wahrend LEVADITI von der Existenz einer besonderen Spirochate 
bei der Neurolues uberzeugt ist, bestreiten andere Autoren die Beweis
kraft der vorgebrachten Argumente. lch verweise auf eine Anzahl 
Publikationen, in denen das Problem seine Erorterung findet und mochte 
nur eine eigene Beobachtung meiner Klinik yom Jahre 1926 von tad
licher sekundarer Leberlues bei einem Madchen erwahnen, das nie 
Salvarsan gehabt hat und sehr rasch gestorben ist. Hier sehien es sieh 
um etwas absolut Besonderes und Ungewohnliehes zu handein. Es 
spricht auch hier die geographische Verbreitung besonderer kliniseher 
Verlaufsarten als gewichtiges Argument mit, wenn von der Moglichkeit 
besonderer konstanter Typen der Spirochaeta pallida gesprochen wird. 

DaB ganz analog wie bei der Tuberkulose aber auch die personliehe 
Konstitution des Erkrankten die ausschlaggebende Rolle spielt, zeigt 
dic groBe Literatur uber den Salvarsanikten/,s, bei dem doch von der 
Mehrzahl dcr Autoren der schon vorher bestehenden Lebersehadigung, 
insbesondere durch schlechte Ernahrung in der Nachkriegszeit, das 
Hauptgewicht beigelegt wird; anders HeBe sieh die besondere geogra
phisehe und zeitliche Bindung auf das Deutschland der Nachkriegszeit 
kaum verstehen. 

Bei der Endocardit'is lenta halt SCHOTTMULLER aueh heute an der 
spezifischen Natur des Viridans fest, wahrend die ausgedehnten Unter
suchungen von MORGENRO'l'H und seinen Mitarbeitern, von SCHNITZLER 
und MUNTER, von NEUFELD, von KUCZYNSKI und WOLF, ROSENOW, 
HINTZE und KUHNE u. a. zeigen, daB der Viridans dureh Tierpassagen 
wieder in den Hamolytikus zuruckgefuhrt werden kann, und daB eine 
Variabilitat besteht, die keine festen Grenzen hat, so daB naturwissen
schaftlich von Modifikationen gesprochen werden muB, die einige Zeit 
bestehen mogen, die aber nicht festen Arten oder auch nur Rassen 
entsprechen. 

So ist von den zitierten Autoren der Umschlag teils spontan in 
Kulturen, teils im Korper der Maus kurz nach Totung des Tieres, ofters 
deutlich bei Keimen, die aus der Lunge der Maus gewonnen werden, 
aber auch aus anderen Organen, gefunden worden. Das grune Wachstum 
war auch fliT Tiere mit Virulenzabnahme verbunden. 

Dabei besteht die Auffassung, die namentlich MORGENROTH vertreten 
hatte, daB der Hamolytikus durch das Passieren der Schleimhaute und 
durch die jetzt einwirkenden Faktoren in den Viridans verwandelt 
werde, und zwar bei Mensch und Tier und dabei an Pathogenitat vieles 
einbuBe. 

Die bisherige Forschung spricht doch am meisten in dem Sinne, daB 
kraftige Individuen im Kampfe mit Pneumokokken und Streptococcus 
haemolyticus allmahlich den Erreger zu verandern imstande sind, und 
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daB die stiirmischen Erscheinungen der Hamolytikuserkrankung ganz 
zuriicktreten und ein biologisch-naturwissenscha,ftlich anderer, Ieider 
nicht minder fataler Verlauf eintritt. 

Unter den Einwanden SCHOTTMULLERS 1 gegen die wirkliche Um
wandlung des Streptococcus haemolyticus in viridans ist derjenige sehr 
berechtigt, daB in tieferen Schichten der Kultur der Viridans nicht 
griin wachst und eine AufheUung im Blutagar erzeugt, die nur scheinbar 
und nicht tatsachlich eine Hamolyse ist. Ferner ist auch bei unseren 
Beobachtungen der richtig vorgenommene Bakterizidieversuch im Sinne 
SCHOTTMULLERS ausgefallen. 

Es erscheint mir aber naturwissenschaftlich doch zweifelfaft, ob 
dem Bakterizidieversuch eine derartig prinzipielle SteUung eingeraumt 
werden kann, und es faUt schwer, sich vorzusteUen, daB aUe die vielen 
Autoren, die experimenteUe Ubergange erreicht haben, sich getauscht 
haben soUten. 

Von Interesse ist unsere Beobachtung der Erkrankung eines jungen 
Mannes, bei dem ein der Viridansgruppe nahcstehender Keirn gefunden 
worden ist und bei dem auf die erste Injektion von Argoflavin die vorher 
immer starker aufsteigende Temperatur wie mit einem Schlage gebrochen 
werden konnte. Der Mann ist dauernd gesund geblieben. 

Da bei unseren LentafaUen auch spater Enterokokken als Erreger 
nachgewiesen werden konnten, muB wohl heute die Lentasepsis als eine 
Vielheit gedeutet werden, bei dcm der Organismus des Menschen den 
veranderten Verlauf herbeifiihrt. 

Es gibt kaum ein zweites Problem, das dem Studium der Modifikation 
bei den Bakterien ein so aussichtsreiches Feld eroffnet, wie gerade die 
Frage Streptococcus haemolyticus - viridans - und nichts beleuchtet 
klarer die Notwcndigkcit auch in der Medizin in strengcr naturwissen
scha,ftlicher Nomenklatur die Fragen zu besprechen, weil diese Namen, 
richtig angewandt, uns klare Vorstellung und Begriffe geben werden. 

Variabilitat lmd deren Bedeutung in der Bakteriologie. 

Die alte KocHsche Lehre von der starren Spezifitat der Bakterien 
ist seit einer Reihe von Jahren modifiziert worden. Unzahlige besondere 
Typen und Anderungen in den Erscheinungsformen der Bakterien sind 
erkalmt worden. Immerhin bestehen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Arten. NEUFELD hat besonders hervorgehobcn, daB es stark fluktuierende 
Baktcrien gobe, wie Streptokokken, Koli u. a., und weniger fluktiIierende, 
wie den TuberkelbaziUus. Diese groBe Variabilitat kann bei Bakterien 
nie mit Sicherheit auf Mutation zuriiokgefiihrt werden, obwohl nicht 
einzusehen ist, warum bei Bakterien Mutation fehlen soUte. Aber die 
Beweisfiihrung ist unmoglioh bei Arten, die sich nicht sexueU vermehren. 

I SOHO'l''l'MULLER: Klin. Wschr. 1926, Nr 31. 
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Wir konnen daher bei Bakterien nie von Generationen, sondern nur 
von Reihen odeI' Pas sagen sprechen. Dagegen ist aus dem starken 
Wechsel del' Erscheinungen die Wahrscheinlichkeit groB, daB es sich 
meistens urn Modifikationen, gelegentlich auch urn Langdauermodifi
kationen handelt. 

Diese Auffassung wird auch nahegelegt durch die Ausfuhrungen bei 
Protisten, z. B. den Malariaerregern, die vollig chinin- und arsenfest 
gemacht werden konnen,. abel' diese Festigkeit als erworbene Eigenschaft 
sofort wieder verlieren nach einem einzigen Befruchtungsakt. 

Solche Variabilitaten del' Bakterien gibt es in groBter Menge, so 
den Verlust odeI' die Anderung del' Farbstoffbildung, die Anderung 
del' Agglutination, Verlust del' Sporenbildung, Verlust odeI' Steigerung 
derVirulenz (natiirlich nur am Tier nachweisbar), Verlust des Hamolyse
vermogens, del' Fahigkeit, Zucker zu spalten, del' Laktosevergarung, 
ferner auBerordentliche Anderungen im Wachstum del' Kolonien, 
z. B. Dissoziation in die sog. R- und S-Formen, die sogar fUr den 
CALMETTESchen Bazillus nachgewiesen worden sind. Ungeheuer groB 
sind die Variabilitaten bei del' Paratyphusgruppe und bei den Koli, 
und als Ursache diesel' Modifikationen werden heute VOl' allem angesehen: 
die Bakteriophagenwirkung, die Veranderungen im menschlichen Organis
mus durch die Abwehrkrafte des Korpers, besonders auch durch die 
Serumbakterizidie und die Einwirkung del' Medikamente. In den Kul
turen selbst, besonders in alten Kulturen, entstehen auBerordentliche 
Variabilitaten, und hier nimmt man an, daB die cigcnen Stoffwechsel
produkte die Veranderungen aus16sen. 

In del' neueren Zeit wird daher of tel'S davon gesprochen, daB gewisse 
Bakterien, die vom Menschen gewonnen werden, in einer bestimmten 
Pha8e sich befinden, und daB diese Phase von groBter Bedeutung fiir 
den Verlauf del' Krankheit ware. Ganz besonders gilt dies ja fUr das 
Problem del' Lentasepsis, bei del' abel' auBerdem nach den neueren Auf
fassungen verschiedene Bakterien und nicht nur eine ganz bestimmte 
Streptokokkenart die Krankheit bedingen. 

Es schlieBt sich freilich sofort diesen Ausfuhrungcn del' Gedanke 
an, 0 b bestimmte Verlaufsarten del' Seuchen durch modifizierte Bakterien, 
eventuell Bakterien in Langdauermodifikation, erklart werden konnen, 
ein Problem von groBer Bedeutung, das abel' noch durchaus ungeklart ist. 

Wir wissen bisher nur von dem Pockenerreger, daB er durch Tier
pas sagen in Vakzine umgewandelt wird und bis jetzt niemals mehr 
zuruckgeschlagen hat. Freilich gibt es manche Autoren, die mindestens 
einen gewissen Virulenzruckschlag bei del' Vaccine generalisata und 
bei dcr Vakzineenzephalitis annehmen; abel' da aus solchen Fallen 
doch niemals echte Pockenepidemien hervorgegangen sind, so haben 
wir alles Recht, in del' Vakzine ein konstantes, nicht mehr in Poeken 
zurueksehlagendes Virus anzunehmen. leh moehte hier freilieh hervor-
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heben, daB auch dieser Fall naturwissenschaftlich mcht absolut klar 
liegt. Das, was auf die Kuh iiberimpft wird, kann eine Population 
sein, die wir mit E. LEHMANN als Klon (= eine Reihe weiterer vege
tativer Entwicklungen bei asexuellen Gebilden) bezeichnen, und durch 
die Tierpassage konnten in einer solchen Population selektive Vor
gange entstehen, in dem Sinne, daB gewisse Arten der Sammelart 
vollkommen untergehen und nur eine bestimmte Art weiterlebt. Mit 
derartigen Moglichkeiten ist bei Bakterien immer zu rechnen, do. wir 
absolut mcht imstande sind, eine geniigende Analyse eines Klons durch. 
zufiihren. Sehr deutlich wird eine solche Anderung bei den Hefearten. 
VV'enn zu der gewohnlich geziichteten Hefe die sog. wilde Hefe hinzu
kommt, so iiberwuchert und verdrangt sie die gewohnliche Hefe voIl
kommen und die Hefe wird unbrauchbar, scheint sich verandert zu haben, 
"degeneriert". Aber hier sind wir durch die Mikroskopie imstande, den 
neuen Eindringling zu erkennen und das Phanomen zu erklaren. 

JOLLOS denkt, die Vakzine habe bisher keinen Riickschlag geboten, 
weil sie immer unter genau gleichen Bedingungen kultiviert und stets 
genau gleich subkutan eingeimpft werde. Viele "Dauermodifikationen" 
schlagen aber dann zuriick, wenn plotzlich andere Verhaltnisse und 
Bedingungen geschaffen werden und bleiben nur "konstant", wenn 
die Bedingungen konstant gehalten werden. 

Es ist vielfach auch versucht worden, die oben geschilderte Variola 
nova oder Alastrimerkrankung nur als Langdauermodifikation der Pocken 
zu erklaren mit der Behauptung, es seien aus solchen milden Epidemien 
doch spater wieder richtige Pockenfalle hervorgegangen. lch vermisse 
eine Beweisfiihrung in dieser Richtung vollstandig und kann nur betonen, 
daB fiir die Tausende der FaIle, die in der Schweiz wahrend vier Jahren 
beobachtet worden sind, ein Riickschlag in Variola vera memals einge
treten ist. Wenn hier gelegentlich von schwereren Fallen gesprochen 
worden ist, so hat es sich immer nur um reichlicheres Exanthem, aber 
mcht um schwerere Allgemeinerkrankungen gehandelt. 

In diesen Problemen ist von der groBten theoretischen und praktischen 
Bedeutung der Bacillus BCG. geworden und namentlich die Liibecker 
Katastrophe hat sofort das Prinzipielle des Problems auBerordentlich 
in den Vordergrund gestellt. 

CALMETTE hat den Typus bovinus, virulent fiir Meerschweinchen, 
Rinder und Kaninchen, 13 Jahre in GailenahrbOden immer wieder 
weiter geziichtet. 1906 war er noch virulent fiir Rinder, Kaninchen 
und Meerschweinchen, 1910 nur noch fiir Kaninchen, 1918, nach 
230 Passagen, auch fUr Kaninchen "apathogen", und CALMETTE hat 
behauptet, es sei jetzt eine "erblich fixierte Art" entstanden. Diese Be
hauptung bedeutet mchts mehr und mchts weniger als die Annahme der 
Vererbung erworbener Eigenschaften, die nach dem Urteil der kompeten
testen Forscher bisher in keinem einzigen Faile nachgewiesen ist. Von 
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eigentlicher Vererbung kann man ja iiberhaupt nicht reden, weil es 
sich urn asexuelle Organismen handelt. Es muB daher ohne weiteres 
nach rein naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten erwartet werden, daB 
del' Bacillus BCG sich, weil er eine bloBe Modifikation ist, allerdings 
in gewissem Sinne eine Langdauermodifikation, wieder andert. 

1m Gegensatz zu den Angaben von CALMETTE ist daher auch von 
vielen durchaus zuvcriassigen Autorcn eine solche Veranderung nach
gewiesen worden, und DOERR hat geschrieben, daB theoretisch das 
CALMETTESche Verfahren nicht begriindet werden konne. Dazu kommt, 
daB die Statistik nach CALMETTE ganz allgemein in ihrer Beweiskraft 
abgelehnt wird. 

In manchen Tierversuchen ist z. B. nach Korneapassagen eine Steige
rung del' Pathogenitat des BCG. beim Tier nachgewiesen, und man kallll 
iiberhaupt nicht von volliger Apathogenitat bei Tieren sprechen, weil del' 
Bazillus doch gewohnlich in die Lymphdriisen eindringt und manchmal 
auch noch in andere Organe. Ganz besonders abel' lehnen PETROFF, 
COOPER, TIEDEMANN, UHLENHUTH-SEIFFERT und KIRSCHNER nach 
ihren Versuchen die CALMETTEschen Auffassungen abo Del' letztgenannte 
Autor hat beim Tier sogar todliche Tuberkulose auftreten gesehen. 
All das konnte nach allgemein naturwissenschaftlichen Prinzipen nicht 
andel'S erwartet werden und ich habe in der KIinik schon VOl' dem 
Liibecker Ungliick immer darauf hingewiesen, daB die wissenschaftliche 
Grundlage del' CALMETTESchen Auffassung durchaus nicht begriindet 
sei, daB man hochstens hoffen konnte, eine Langdauermodifikation VOl' 

sich zu sehen, daB abel' auch das nach wenigen Jahren nicht bewiesen 
sei. Selbstverstandlich will das nun abel' nicht heiBen, daB diesel' 
wissenschaftlich vorauszusehende Umschlag nun in Liibeck eingetreten 
sei. Wenn man abel' aus del' Entstehungsgeschichte des Bacillus BCG. 
ersieht, daB er stufenweise sich in seiner Pathogenitat verandert hat, 
so ist doch gar nicht einzusehen, daB ein Riickschlag nicht unter be
sonderen Umstanden wieder moglich sein sollte. Ganz besonders denkt 
man dabei an die Moglichkeit, daB in einem Organismus mit gering en 
konstitutionellen odeI' erworbenen Abwehrkraften ein solcher Umschlag 
eintreten kann. 

Das Auffalligste, was bis jetzt in diesen Fragen del' Veranderung bei 
Bakterien beobachtet worden ist, ist die von DRESER bekanntgegebene 
und von SOBERNHEIM jetzt bestatigte Beobachtung, daB aus dem 
Bacterium Typhi flavum plOtzlich Paratyphus B und Typhusbazillen 
entstanden sind, wobei bei der Autoritat von SOBERNHEIM die Mog
lichkeit eines Irrtums ausgeschlossen erscheint. Derartige Beobach
tungen beleuchten aufs grellste, wie ungeniigend unser Wissen iiber 
die Variabilitat del' Bakterien noch ist. Es konnte ja wohl sein, daB 
wir nach rein menschlichen Gesichtspunkten Abgrenzungen von 
Arten vornehmen, nach Merkmalen, die fiir die Artabgrenzung nicht 
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entscheidend sind. 1m iibrigen Gebiet der Biologie ist das eine keines
wegs seltene Erfahrung. 

Bei der Umwandlung der Wasserspirochate in Spirochaete ictero
haemorrhagica (UHLENHUTH) ist eine Beurteilung auBerordentlich 
schwierig. Es handelt sich auch hier urn Klone, und es ist denkbar, 
daB in der Kultur eine Selektion des Gemisches eingetreten ist. Aber 
selbstverstandlich ist die Beobachtung dieser Umwandlung von auBer
ordentlich groBer Wichtigkeit. 

Literatur von allgemeinerer Bedeutung auJ.\er den Textzitaten: 
EISENBERG: Mutationen bei Bakterien. Erg. Immun.forsehg 1914. Lit. 
LEHMANN: Bakterienmutationen. Zbl. Bakter. 77, Heft 4 (1916). Lit. 
LOGHEM, VAN: Zbl. Bakter. 88. Heft 4. 
PRINGSHEIM: Die Variabilitat niederer Organismen, 1910. Med. KIin. 1913,1005. 
SCHMITz: Verwandiungsfahigkeit der Bakterien. Jena 1916. 
TOENNIESSEN: Uber Vererbung und Variabilitat bei Bakterien. BioI. Zbl. 35, 

281-330 (1915). 

Die Konstitntionslehre in ihrer Anwendnng anf 
die Entstehung nnd die Weiterentwicklnngl del' 

Tuberkulose. 
Seit den altesten Zeiten ist die Meinung vertreten worden, daB be

sondere Konstitutionen fur die Entstehung der Tuberkulose entscheidend 
waren, mindestens doch in dem Sinne, daB besondere Dispositionen das 
Aktivwerden der Krankheit begunstigten. Schon HIPPOKRATES hat in 
seinen Ausfuhrungen mit den folgenden Worten auf die korperliche Ver
fassung derjenigen Menschen hingewiesen, die spater tuberkulos werden: 
"Die vermoge ursprunglich fehlerhafter Konstitution mit einer deformen 
Brust, flugelformig abstehenden Schulterblattern begabten Individuen 
sind bei schweren Katarrhen sehr gefahrdet, mogen sie expektorieren 
oder nicht expektorieren. Eine viereckige behaarte Brust mit kurzem, 
mit Fleisch gut bedecktem Schwertknorpel gibt gute Prognose. Bei 
Anlage zu Phthise sind aIle Erscheinungen heftiger und bedenkllch. 

1 Die Infektion mit Tuberkeibazillen befallt so gut wie aIle Mensehen. Uber 
das Entstehen oder Nichtentstehen der klinisch manifesten Tuberkulose entscheidet, 
von massiven Infektionen mit Bazillen abgesehen, zur Hauptsache der Organismus. 
Angesiehts der enormen Haufigkeit der Ausheilungen, die ich 2 bei den Sektions
untersuchungen gefunden hatte, wollte ieh 1900 den Ausdruek Disposition oder 
Konstitution zu letaler Tuberkulose pragen. Mein Lehrer RIBBERT, so sehr er die 
Rolle der Disposition betont hat, wollte aber damals diese scharfe Formulierung 
nieht anerkennen; sie sehlen ibm doeh noeh zu gewagt. Heute verstehen wir aber 
beim Begriff, Disposition zu Tuberkulose, stillsehweigend das Progressivwerden 
des Leidens. 

2 NAEGELI: Uber Haufigkeit, Lokalisation und Ausheilnng der Tuberkulose 
naeh 500 Sektionen des pathologisehen Instituts Zurioh. Virchows Arch. 160 (1900). 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2. Auf!. 10 
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Sieht jemand wie ein an Phthise Leidender aus, so sehe man zu, ob er 
nicht einen angeborenen Habitus phthisicus habe, und daher dem Ver
derben nicht entgehen konne." Die Angabe, daB die jugendliche Alters
konstitution von 16-30 Jahren vorzugsweise zur Phthise disponiert, 
findet Rich an mehreren Stellen. "Hydrops, Phthise, Gicht und Epilepsie 
sind, wenn auf konstitutioneller Basis entstanden, kaum heilbar." 

Diese Auffassungen hatten jahrhundertelang ihre volle Giiltigkeit 
behalten. Sie schienen denn aueh vollstandig demjenigen zu entsprechen, 
was die allgemeine Beobachtung wiedergab. Allein diesc Beobachtung 
konnte tauschen. Sie beruhte ja doeh im wesentlichen nur auf Ein
driicken, und sobald diese auf einen sieheren wissenschaftlichen Boden 
zuriiekgefiihrt werden sollten, fallt die Beweisfiihrung auBerordent
lich schwer. 

:Mit der Entdeckung des Tuberkelbazillus war erst ein wissensehaft
liches Arbeiten in dieser Frage moglich geworden. Ich habe bereits friiher 
erwahnt, daB ROBERT KOCH in jener denkwiirdigen Sitzung vom Jahre 
1882, in der er den Tuberkelbazillus, seine Kultur, die gelungenen Uber
tragungsversuche und noch so vieles andere gezeigt hat, die Pathogenese 
der Krankheit trotz der unzweifelhaften Entdeckung des Erregers nieht 
als erledigt angesehen hat. Damals pragte er den Satz: 

Es sei ihm unzweifelhaft, daB bei dem Zustandekommen der Krank
heit auch die Verhaltnisse der erworbenen und vererbten Disposition 
eine bedeutende Rolle spielen. 

In der Folgezeit haben aber manche die iiberragende, ja die aus
sehlieBliche Bedeutung des Tuberkelbazillus in den Vordergrund gestellt, 
so COHNHEIM und viele Bakteriologen. CORNET hat den konstitutionellen 
und konditionellen Bedingungen kaum irgendwelehe Bedeutung bei
gelegt. Auch BEHRING hat die Disposition einfach mit der Exposition, 
der Gelegenheit zur Infektion, identifiziert. Meine Untersuchungen vom 
Jahre 1900 muBten diese Auffassungen erschiittern, well sie die auBer
ordentlich groBe Haufigkeit der Tuberkulose bei fast jedem Erwachsenen 
und die gleichfalls sehr graBe Haufigkeit der Ausheilungen bewiesen 
haben. Die Studie von BURCKHARDT aus dem SCHMORLSchen Institut 
hat bei einem noch groBeren Material nahezu die gleichen Verhaltnisse 
festgestellt, und wenn in der Folgezeit einzelne Forscher an gewissen 
Orten zu einer geringeren Durchseuehung der Menschheit mit Tuber
kulose gekommen sind, so waren ja lokale Verschiedenheiten, von ein
zelnen Autoren angenommen (Pathologentagung Wien 1929), keines
wegs ausgeschlossen. Es will mir aber doeh seheinen, daB die Genauig
keit der Untersuchungen und namentlich die von mir in jedem Zweifel
falle durchgefiihrte mikroskopische Priifung der verdachtigen Stellen 
die Untersehiede am natiirlichsten erklaren konnte. Gegen die all
gemeine Giiltigkeit des Satzes, daB enorm viele Menschen in ihrem Leben 
mit dem Tuberkelbazillus kampfen und ihn iiberwinden k6nnen, ist 
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indessen von keiner Seite mehr ein Einwand erhoben worden. Wenn in 
Zurich (NAEGELI), in Dresden (SCHMORL), in Freiburg (ASCHOFF) bei uber 
90% der Leichen Erwachsener Tuberkulose nachgewiesen werden kann, 
so bedeutet es fur das Problem nichts, wenn an anderen Orten die Ziffer 
niedriger ausfii1lt. Damit ist die Basis fUr die Erorterung einer Konsti
tutionslehre bei der Tuberkulose erst geschaffen. 

Freilich ist zu Anfang dieses Jahrhunderts von verschiedenen Autoren 
angenommen worden, daB die in den kleillen tuberkulosen Herden vor
handenen Tuberkelbazillen nur abgeschwachte Bazillen darstellell, und 
damit ist nochmals versucht worden, hochstens bei dem Erreger selbst 
und nicht beim Menschen eine verschiedene Fahigkeit im Kampfe zu 
sehen. So hat auch V. BAUMGARTEN in den "NAEGELISchen Herden" 
schwach virulente Tuberkelbazillen angenommen, und den gleichen 
Standpunkt vertrat CORNET. Es muB aber betont werden, daB uber 
Untersuchungen in dieser Richtung dill'chaus nichts vorliegt, und es 
ware, die Richtigkeit des Bestehens schwach virulenter Tuberkelbazillen 
vorausgesetzt, sehr wohl denkbar, daB diese erst im Kampfe mit dem 
Organismus abgeschwacht worden und nicht von vornherein in geringerer 
Virulenz aufgetreten waren. v. BAUMGARTEN hat denn auch erklart, 
daB die Disposition beim Tier nicht das allergeringste bedeute. Es sei 
ganz gleichgultig, ob es sich urn jugendliche oder urn alte, urn fette oder 
urn magere, urn groBe oder urn kleine Tiere handle, und auch fill eine 
erworbene Disposition gebe die experimentelle Forschung nicht die ge
ringste Stutze. 

Es ist klar, daB bei diesen Erorterungen die Konstitution des Er
regers und die Konstitution des Menschen zunachst einmal grundsatz
lich getrennt werden muB. Nach naturwissenschaftlichen Beobach
tungen ist es durchaus denkbar, daB bei beiden Verschiedenheiten der 
Konstitution vorkommen konnen. 

a) Die Konstitutionsverschiedenheiten des Tuberkelbazillus 1• 

Ein auBerordentlich oft studiertes Problem ist die Prufung des 
Tuberkelbazillus und der ihm verwandten saurefesten Arten. Nach den 
umfangreichen Forschungen von CALMETTE 2 ist die experimentelle 
Dberfuhrung der Paratuberkelbazillen in echte Tuberkelbazillen un
moglich und ebenso auch die Umwandlung des Tuberkelbazillus in einen 
Paratuberkelbazillus. Es muB daher nach naturwissenschaftlichen Er
fahrungen angenommen werden, daB die Entstehung des Tuberkelbazillus 

1 Siehe auch S.143. 
2 CALMETTE: Verhanillungen des internationalen Kongresses zur Bekampfung 

der Tuberkulose. Lausanne 1924. Diese Ansichten vertritt auch KOLLE, indem 
er sagt (1924), es sei ihm nur die Umwandlung eines saprophytischen Paratuber
kulosebazillus in einen tierpathogenen Paratuberkulosebazillus gelungen, also 
nicht in einen Tuberkelbazillus. 

10* 
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aus dem Kreise seiner Verwandten durch einen plotzlichen Sprung 
(Mutation) VOl' sich gegangen sei, da aIle friiheren Auffassungen iiber 
aIlmiihliche Anderungen del' Arten im ganzen Bereich del' Naturwissen
schaften widerlegt sind und die Spezies diskontinuierlich ist (BATESON). 
Wenn wir zu wissen glauben, daB Mutationsperioden in den geologischen 
Zeiten bei Arten und Familien nul' einmal vorkommen, so erscheint 
es nicht gerade sonderbar, daB s01che Uberleitungen nicht jederzeit 
ausgclost werden konnen. Man schiitzt im allgemeinen das Auftreten 
del' ersten Menschen in eine Zeit, die eine Million Jahre zuriickliegt. 
Es erscheint daher schon moglich, daB innerhalb diesel' Zeit, und zwar 
wohl VOl' sehr langen Jahren, die Mutation auftrat, und nun in ihrem 
Vorkommen an den Menschen gebunden ist. Die Naturwissenschaften 
lehren, daB viele Arten, auch wernl sie friiher starke Variabilitiit geboten 
haben, heute starr sind, ganz besonders phylogenetisch alte Schopfungen. 

Gewisse Virulenzunterschiede sind nun beim Tuberkelbazillus heute 
sichergestellt, und zwar nicht nur del' wohlbekannte Unterschied des 
Typus bovinus gegeniiber dem Typus humanus. Freilich hatte NEU
FELD 1 in eingehenden Studien iiber die Variabilitiit del' Bakterien gerade 
den Tuberkelbazillus zu den konstant nicht fluktuierenden Bakterien 
gesteIlt; abel' durch die interessante Studie von SILBERSCHMIDT 2 ist auch 
die Konstanz einer ganz abnorm hohen Viru1enz eines Tuberkelbazillus
stammes gezeigt worden. Durchschnittlich sind die Tiere nach del' 
Impfung innerhalb 12-14 Tagen gestorben, und die Ausnahmen von 
diesem Ergebnis sind unerheblich und betreffen nur kurze Zeitspannen. 
Del' Stamm zeigtc die hohe Virulenz auch fiir die Maus, sowohl bei 
intravenoser wie bei intraperitonealer Injektion, desgleichen beim 
Kaninchen. 

Die bisherigen experimentellen Untersuchungen 1ehren aber, daB mit 
so hochvirulenten Tuberkelbazillen sichel' nul' selten zu rechnen ist. 
Wenn wir daher in der menschlichen Pathologie so enorme Unterschiede 
in del' Verlaufsart tuberkuloser Affektionen sehen, so muB die Varia
bilitiit doch im wesentlichen und am hiiufigsten im Menschen selbst 
gelegen sein. Es bedarf keiner weiteren Erorterung, daB natiirlich die 
Menge der in den Organismus eindringenden Keime gleichfalls ein Moment 
von denkbar groBter Bedeutung darstellt. Allein wenn wir an die starke 
Vermehrungsfiihigkeit des Tuberke1bazillus denken, so wird doch min
destens in einer groBen Anzahl der Fiille auch diesem Faktor nicht allein 
die aussch1aggebende Bedeutung beigelegt werden konnen. 

lch mochte nun priifen, was fiir die Wichtigkeit del' menschlichen 
Konstitutionen im Kampfe gegen die Tuberkulose als bisherige Er
fahrung erwiihnt werden kann. 

1 NEUFELD: Dtsch. med. Wschr. 1924, Nr 1. Uber die VcriLllderlichkeit der 
Krankheitserreger in ihrer Bedeutung fur Infektion und Immunitat. 

2 Schweiz. med. Wschr. 1925. 
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b) Die Konstitntionsverschiedenheiten des Menschen 
im Kampfe mit der Tuberkulose. 
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Familienforschungen 1 ergeben, daB in gewissen Familien die Tuber
kulose sehr haufig auftritt. 1m allgemeinen ist das Folge der Exposition 
und die Haufung kann daher nicht wundernehmen. Aber man erlebt 
es doch ab und zu, daB aUe Glieder derselben lJ'amilie nach jahrelangen 
Intervallen in auffalliger Weise, ohne jede ersichtliche Infektionsquelle 
oder erkennbare starke Exposition, der Tuberkulose erliegen oder um
gekehrt, daB Glieder gewisser Familien das ganze Leben lang mit der 
Tuberkulose zu kampfen vermogen und weit uber 70 Jahre alt werden. 

MIT ist die Familie eines Zurcher Arztes bekannt, in der in groBen 
Zeitintervallen aIle Geschwister an Tuberkulose gestorben sind, obwohl 
sie nicht beieinander gelebt haben, und wo z. B. die letzte Schwester 
nahezu 20 Jahre nach ihren Geschwistern erkrankt und einer Miliar
tuberkulose erlegen ist. Sie hat in fruherer Zeit niemals etwas sicher 
Tuberkul6ses geboten lmd bei der Autopsie auBer einem kasigen Bron
chialdrusenherd keine alteren tuberkulosen Veranderungen aufgewiesen. 

Noch auffalliger ist die folgende in vielen Einzelheiten mir sehr genau 
bekannte Beobachtung: 

Vater und Mutter waren niemals in ihrem Leben nachwcisbar krank gewesen, 
erreichten beide mehr als 80 Lebensjahre und boten bei eingehender Priifung 
keine Lungenveranderungen. Von den 13 Kindern sind im Laufe vieler Jahre 
12 gestorben, aile an Lungentuberkulose, zuerst die jiingeren Geschwister, meist 
mit 20 Jahren, dann erst lange Jahre naeh der Verheiratung und dem Wegzug 
aus dem Elternhause in weite Ferne und ebenfalls erst lange Jahre nach dem 
Hinsterben der jiingeren Geschwister sind auch die alteren Schwestern der 
Tuberkulose doch noch erlegen, nachdem sie friiher nie krank gewesen waren. 
Einzig der i1lteste Sohn ist verschont geblieben und nie nachweisbar erkrankt. 
Er blieb im Elternhaus. AIle Untersuchungen iiber eine Infektionsquelle in der 
Familie haben mir kein greifbares Ergebnis gebracht. Dagegen zeigte es sich, 
daB beide Eltern in der Aszendenz schwer mit Tuberkulose belastet waren. Nach 
dem Hinsterben der ersten Kinder ist bei der ausgezeichneten sozialen Lage der 
Familie aIles geschehen, um die noch Lebenden zu retten. Es war vollig ergebnislos. 
Wenn man die speziellen Verhaltnisse dieser Familie genau gekannt hat, so konnte 
man hier den Gedanken nicht los werden, daB eine ganz besondere vererbte Anlage 
zur Tuberkulose bestanden habe. Das ist selbstverstandlich zunachst nur ein 
Eindruck, der nach dem Stande des heutigen Wissens nicht zu einer sicheren 
Tatsache erhoben werden kann; aber manche Arzte haben ahnliches beobachtet. 
Namentlich wird mir immer und immer wieder von Familion berichtet, in denen 
aIle Glieder Dezennien lang mit der Tuberkulose kampften, aber jetzt im Gegen
satz zu obiger Beobaohtung so viel Widerstand aufweisen, daB sie zu einem hohen 
Alter gelangen und fast andauernd arbeitsfahig bleiben. 

In ganz anderer Weise hat TURBAN 2 versucht, die konstitutionelle 
Veranlagung zu Tuberkulose in gewissen Familien zu beweisen. Er hat 

1 Besonders bekannt sind die Untersuchungen RIFFEL., ICKERTS u. a. -
Siehe Lehrbiicher der Tuberknlose. Siehe die ablehnende Kritik in DJEHL u. V. VER
SCHUER: Zwillingstuberkulose. Jella: Gustav Fischer 1933. 

2 TURBAN: Die Vererbung des Locus minoris resistentiae bei der Lungentuber
kulose. Z. Tbk. 1 (1900). 
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gezeigt, daB die Tuberkulose bei Geschwistern in ihrem Auftreten an der 
gleichen Lungenstelle, z. B. im rechten Oberlappen, gleiche Verhaltnisse 
aufweist, daB auch der weitere Vedauf der Krankheit und die Prognose 
sich auffallig gleich gestalten und oft gleiche Komplikationen auftreten. 
Diese Untersuchungen haben bei FINKBEINER, STRANDGAARD, KuTHY, 
A. E. MAYER und zuletzt EDEL 1 eine Bestatigung gefunden. Nimmt man 
aIle diese Untersuchungen zusammen, so zeigt sich, daB unter 1013 Per
sonen aus 317 Familien 71 % dieses von TURBAN geschilderte Verhalten 
zeigen. AIlerdings ist das Ubereinstimmen im zeitlichen Auftreten, im 
Charakter der Krankheit und in dem Auftreten der Komplikationen 
von A. E. MAYER nicht durchwegs bestatigt worden, wohl aber die 
primare Lokalisation bei Geschwistern an gleichen Stellen. Spater hat 
HUBER (OERI) 2 1929 mitgeteilt: die Ubereinstimmung in der Lokalisation 
treffe in 67%, bei den Kavernen aber nm in 64% und bei den Lungen
blutungen in 61 % der FaIle zu. 

Heute muB freilich bei diesen Fragen die Rantgenanalyse, und zwar 
schon fUr den Beginn der Affektion als unerlaBlich verlangt werden. 

Besondere Verhaltnisse der Lunge und des Thoraxbaues sind schon 
seit langer Zeit fiir die Ansiedlung und das Fortschreiten der Tuber
kulose verantwortlich gemacht worden. Allein es handelt sich dabei in 
der Regel urn konditionale Momente, nicht urn eine konstitutionell ver
erbbare Veranderung des Menschen. So ist besonders von FREUND und 
HART die abnorm friih verkalkte erste Rippe und die damit auftretende 
SCHMORLSche Furche als wichtig hingestellt worden. BIRCH-HIRSCHFELD 
hat den steilen rechtwinkligen Abgang des apikalen Bronchus als wichtig 
flir die Spitzenlokalisation hingestellt, SCHLUTER das Fehlen des Kom
plementarraumes iiber der Spitze, RIBBERT die geringe Blutversorgung 
der Spitze, BREMER das schwache Herz, TENDELOO die individuell sehr 
verschiedene Auspragung der elastischen Fasern der Lunge. ORSOS 
beschuldigt den Zwerchfellzug, der an der Lungenkuppe sich besonders 
stark auswirke, dadurch die GefaBe verengere und gewisse Stellen ent
spanne. Dies ware fUr sekundare Bazillenansiedlung wichtig. Auch 
LascHKE vertritt ahnliche Auffassungen. Franzasische Autoren haben 
besondcrs als Begiinstigung fUr das Aufflackern der Tuberkulose die 
Demineralisation des Organismus bezeichnet. 

Vor allem ist aber seit den altesten Zeiten der Habitus astheniC1ls 3 

(s. S. 145) als eine hauptsachliche Konstitutionsanlage fiir das Entstehen 
einer Lungentuberkulose vorgebracht worden. Dieser Habitus asthenicus 

1 FINKBEINER, STRANDGAARD, KUTHY, A. E. MAYER U. EDEL: Uber den Locus 
minoris resistentiae hereditarius der Lunge bei chronischer Tuberkulose. Brauers 
Beitr. 50 (1922). 

2 HUBER: Brauers Beitr. 1929. 
3 Siehe auEer den Biichern der allgemeinen Besprechung der Konstitutions

probleme STRAUSS: Uber Habitus asthenicus und seine klinische Bedeutung. 
Berl. klin. Wschr. 1910, Nr 5. 
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ist denh auch dem Habitus phthisicus gleichgesetzt worden. Die neuere 
Forschung beweist in der Tat eindringlich die Wichtigkeit dieser Korper
bauform. Manche Autoren haben Einwande vorgebracht und diesen 
Habitus asthenicus als eine Rasseneigentumlichkeit bezeichnet. Das sind 
eben zwei zu trennende Phanotypen. Zum Teil ist Habitus asthenicus 
auch konditional als dritter Phanotyp anzusehen als Folge einer 
Tuberkulose. 

Interessant ist die Auffassung eines Klinikers von der Erfahrung und 
Kritik wie FRIEDRICH MULLER, der alle Beziehungen zwischen Habitus 
asthenicus und Tuberkulose bestreitet. GewiB kann man auch aller
kriiftigste Leute mit pyknischem Thorax der Tuberkulose erliegen sehen, 
aber die Frage stellt sich: bei welchem Korperbautypus ist t6dliche 
Tuberkulose haufiger, und das beantwortet SALTYKOW nach den Leichen
untersuchungen dahin: 92 % bei Asthenikern, 8 % bei Pyknikern. Bei 
extrapulmonalen Tuberkulosen sind aber die Verhaltnisse ganz anders. 
Hier stehen 73% bei Asthenikern schon 27% bei Fibros-Pyknisch
Adiposen gegenuber, und ausheilende oder geheilte Tuberkulosen fanden 
sich bei Asthenisch-Grazilen 59% gegenuber 41 % bei fibros-pyknischer 
Konstitution. 

Eine gcnotypisch vcrschicdcnc Disposition fUr die Erkrankung an 
Tuberkulose darf wohl fur die versehiedenen Menschenrassen als wahr
scheinlich angenommen werden. Dieser Gesichtspunkt ist in der Be
trachtungsweise, daB die Spezie~ Homo sapiens eine Sammelspezies 
(natUrlich mit zahllosen Hybriden) darstellt, von vornherein verstand
lich. Wir kennen auch bei den Tieren die denkbar groBten Untersehiede 
in der Empfanglichkeit fur tuberkulose Infektion. Freilich muB gesagt 
werden, daB die Differenzen bei den Menschenrassen bei ihrer doch 
immerhin nahen Verwandtschaft niemals derartig verschieden sein 
konnen. 

Eine besondere Disposition zur Erkrankung an Tuberkulose wird 
immer der N egerrasse zugesehrieben. AuBer direkt konstitutioneller 
Veranlagung spielen hier aber exogene konditionale Momente sehr stark 
mit, und zum Teil wird das rasche Dahinsterben der Neger an Tuber
kulose darauf zuruekgefuhrt, daB weite Gebiete von Zentralafrika mit 
der Tuberkulose noeh gar nicht in Beruhrung gekommen sind. Bei 
solchen Infektionen von Volkern kommt es dann zweifellos zu Selektionen, 
indem genotypiseh stark Anfallige ausgerottet werden und nachher 
eine ganz andere resistentere Population vorliegt. Das zeigen auch die 
experimentellen Seuchen in den Mausedorfern von WEBSTER. 

Von GRUBER ist das Auftreten ungemein foudroyant verlaufender 
Tuberkulosen bei den Negern der Besetzungstruppen in Mainz be
sehrieben worden. Es muB aber auch in diesem FaIle an die Moglichkeit 
der Einwirkung exogener Momente, namentlich des Klimas, da die Er
nahrung gut war, gedacht werden. DaB nun unter dem EinfluB besonderer 
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auBerer Bedingungen (Konditionalismus) die Tuberkulose tatsachlich 
leichter entsteht oder anders verlauft, kann gar keinem Zweifel unter
liegen. Das sehen wir jederzeit und zuweilen mit groBter Eindringlichkeit. 

Damit haben wir bereits den Boden betreten, der als konditionale, 
erworbelle KOllstellation die Tuberkulose begiinstigt. 

Wir wissen, daB aile schwiichenden Momente der Tuberkulose Vor
schub leisten, so auch langdauernde Infektionen und Intoxikationen, und 
daB nach Infektionskrankheiten, besonders nach Masern, wegen Kom
plementaufbrauch eine perakute miliare Tuberkulose entstehen kann. 

Unter dem EinfluB der durchaus ungenugenden Kriegsernahrung, 
namentlich des Mangels an Fetten, sind samtliche Insassen des Armen
hauses in Heidelberg bis auf den letzten Mann an ganz besonders deletar 
verlaufenden Tuberkulosen gestorben (miindliche Mitteilung von Pro
fessor ERNST). Dabei war das tuberkulOse Gewebe in einer Weise be
schaffen, briiehig, zerfallend, wie man das zu sehen sonst nieht gewohnt 
war. In gleieher Weise ist die auBerordentlieh starke Zunahme der Tuber
kulose wahrend der Kriegszeit in Deutschland und Osterreich zu erklaren. 

Sehr bekannt ist der enorm schadigende EinfluB des Mangels an 
frischer Luft und an Bewegung. Daher ist die Verurteilung zu lebenslang
licher Gefangenschaft vielfach gleichbedeutend mit Tod an Tuberkulose. 

Wir wissen, daB auch die Mfen in ihrer Gefangenschaft in Europa 
ungemein haufig der Tuberkulose zum Opfer fallen. 

Sehr bekannt ist die schwere Gefahrdung und der schlimme Verlauf 
der Tuberkulose bei Diabetes. Ich habe wiederholt gesehen, daB mit 
dem Ausbruch des Diabetes in den spateren Lebensjahren eine langst 
anscheinend ausgeheilte Tuberkulose wieder aktiviert worden ist und in 
der Form der Pneumonia caseosa zum Tode gefiihrt hat. 

AuBcrordentlich oft erortert sind die Beziehungen zwischen Schwan
gerschaft und Tuberlculose. Ich gehe hier auf dieses Gebiet nicht naher 
ein, mochte aber bemerken, daB zweifellos nicht nur Verschlimme
rungen wahrend einer Schwangerschaft beobachtet wurden, sondern 
bei mehr chronis chen, zur Induration neigenden Fallen aueh giinstige 
Beeinflussung, eine Tatsache, die verschieden erklart werden kann. 

Die Steinhauerlunge (Silikosis) bietet bei fortschreitender Tuber
kulose gleichfalls auBerordentlich ungiinstige Verhaltnisse. In besonders 
iiberzeugender Weise hat das STAUB 1 gezeigt, mit dem Nachweis, daB 
in einer bestimmten Fabrik, in der sehr viel Steinstaub sich entwickelt 
hat, schlieBlich samtliche Arbeiter, wenn sie eine Anzahl .Jahre tatig 
gewesen waren, der Tuberkulose zum Opfer fielen. Aber auch sonst 
sind Beobachtungen dieser Art durchaus haufig. Von den acht Stein
hauern meiner 500 Sektionen, die zum Zwecke der Feststellung tuber
kulOser Veranderungen an Leichenmaterial untersucht worden sind, 
star ben sieben an Tuberkulose. Ich kenne in meiner Heimatgemeinde 

1 STAUB: Dtsch. Arch. inn. Med. 119 (1916). 
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eine Steinhauerfamilie, in der beide Eltern, der Lehrling und zwei Sohne 
an Tuberkulose gestorben sind und zwei andere Geschwister gleichfalls 
jahrelang mit der Krankheit gekampft haben. Dabei sind die Erkran
kungen zum Teil erst lange Zeit nach der Entfernung aus dem Eltern
haus aufgetreten und progressiv verlaufen. 

Das Eigenartige dieser Kombination der Silikosis mit der Tuber
kulose ist in den meisten Fallen der chronische, stark produktive Ver
Ianf der Entziindung, die trotz groBer Neigung zur Induration doch 
kaum je zur Ruhe kommt und schlieBlich den Tod herbeifiihrt mit 
exsudativen finalen Schiiben. 

Seit Ianger Zeit ist die groBe Gefahrdung der Menschen mit Pul
monalstenose zu schwerer tuberkulOser Erkrankung bekal1l1t. Es ist 
friiher behanptet worden, daB kein Patient mit diesem Leiden das 
20. Lebensjahr iiberschreitet. Das ist in dieser strengen Formulierung 
freilich nicht richtig. 

Ich mochte ferner hinweisen auf die besondere Gefahrdung durch 
Tuberkulose bei dem Vorhandensein von Skoliosen und anderen Ruck
gratverkrummungen, bei Deformationen des Brustkorbes. 

In anderer Weise sieht man in vOlgeschrittenen Fallen von Leuk
ii.mien und Lymphogranulom gar nicht selten Miliartuberkulose ent
stehen, indem diese Krankheiten die Lymphdriisen befallen und auf
wiihlen, abgegrenzte tuberkulOse Herde freimachen und dem TuberkeI
bazillus die Tore offnen. 

Es ist von einzelnen Autoren auch die besondere Disposition der 
8pitze zu Erkrankungen darauf zuriickgefiihrt worden, daB bei der 
phylogenetisch vor sich gehenden Reduktion des Brustkorbes eine be
sonders gefahrdete Stelle in der Spitze vorhanden sein miiBte. 

In dieser Frage der Spitzenaffektion muB freilich scharf betont 
werden, daB wir auf dem Boden unserer heutigen Erfahrungen wissen, 
wie ganz gewohnlich die ersten Lokalisationen der Tuberkulose in der 
Form der GHoNschen Herde an allen beliebigen Lungenstellen sitzen und 
nur ganz ausnahmsweisc in der Spitze. Auch kennen wir heute die 
sehr haufige Entwicklung einer Tuberkulose im ObergeschoB als Friih
infiltrat, die gegeniiber den Spitzenaffektionen fiir die Entwicklung 
einer fortschreitenden Tuberkulose auBerordentlich viel wichtiger sind. 
Die BACMEISTERschen Untersuchungen von der besonderen Gefahrdung 
der Spitze bei der experimentellen Anlegung eines starren Ringes haben 
in der FoIgezeit meistens keine Bestatigung gefunden. 

Trotzdem besteht iiber die besondere Erkrankung der Lungenspitze 
kein Zweifel, und es sind ooen eine Reihe von Momenten zur Erklarung 
erwahnt worden. Dabei muB freilich gesagt werden, daB Spitzentuber. 
kulosen zwar sehr haufig sind (ASCHOFF iiber 90%), aber selten zu pro
gressiven todlichen Tuberkulosen fiihren. Dem entsprechen meine 
vielen Leichenbefunde von ganz alten chronischen Spitzentuberkulosen. 
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Au13er der Disposition fiir bestimmte Lokalisation der Tuberkulose 
in der Lunge scheinen aueh fur die Art der tuberkulasen Ausbreitung 
im Karper konstitutionelle Momente von Bedeutung zu sein, wie dies 
fUr familiare Disposition zu hamatogener Streuung bekannt ist (Stamm
baume von IOKERT und BENZE, eigene Beobaehtungen, z. B. 37jahriger 
Mann mit tuberkulasem Morbus Addison und Genitaltuberkulose, 
dessen Sehwester .23jahrig an Knochen- und Peritonealtuberkulose, 
dessen GroBmutter 43jahrig an Tuberkulose mit kalten Abszessen 
gestorben ist). 

In del' Frage del' konstitutionellen Veranlagung zur Erkrankung und 
zum fortsehreitenden Verlauf einer Tuberkulose kannen aueh verschie
dene Konstitutionskrankheiten darauf hin untersueht werden, wieweit 
sie selbst eine besondere Gefahrdung fUr die Entwieklung einer Tuber
kulose bedeuten. 

Bei der Chlo1"Ose mit ihrer breiten, tiefen Brust, dem virilen Knochen
bau und dem starken Fettansatz haben wir immer wieder die Erfahrung 
gemacht, daB bei ihr Tuberkulose nicht haufig ist. Auch machen leichte 
Affektionen im Laufe von Jahren keinen Fortschritt und neigen zur 
Induration. Man kann daher wohl mit Bestimmtheit die vererbte chlo
rotisehe Konstitution als einen ungiinstigen Boden gegenuber der Ent
wicklung einer Tuberkulose bezeichnen. Ich gebe geme zu, daB in 
dieser Frage noch sehr viel ausgedehntere Untersuchungen vorgenommen 
werden miissen. 

Fur die arthritische Konstitution, die wir heute zum pyknischen 
Habitus rechnen, ist immer eine geringe Gefahrdung in der Ausbreitung 
der Tuberkulosc behauptet worden. 

Der Arthritismus wurde vielfaeh in Verbindung gesetzt mit lym
phatischer Konstitution und auch fUr diese letztere die gering ere Ge
fahrdung und die giinstige Reaktion des Organismus gegenuber ein
dringenden 'l'uberkelbazillen hervorgehoben. Ganz speziell geschah dies 
dureh BARTEL, der ein lymphoides Stadium gewisser tuberkulOser Er
krankungen, die Anwesenheit von Tuberkelbazillen im lymphatisehen 
Gewebe, als eine besondere und giinstige Reaktion angenommen hat. 
v. BAUMGARTEN will zwar diese Befunde in ihrer Deutung nicht an
erkennen und meint, es sei unbcwiesen, daB aus dicsen lymphoiden 
Herden Tuberkulose entstehe. Die ganze Frage des Lymphatismus ist 
aber gegenuber friiher stark verschoben und v6llig verandert, insofern, 
als wir auf Grund del' Kriegserfahrungen die starke Entwicklung des 
lymphatischen Gewebes heute als das Normale ansehen und den Ge
danken an pathologisehes Geschehen zuriickweisen. 

Die ADDIsoNsehe Krankheit bietet zweifellos auffallige Ersehei
nungen. Dberaus haufig und diagnostiseh wichtig ist naeh meinen 
Erfahrungen die dabei vorhandene Lymphozytose, die zweifellos eine 
gesteigerte Funktion des lymphatisehen Apparates bedeutet. Ieh habe 



Konstitution und Tuberkulose. 155 

mir daher immer das so hanfige Fehlen progressiver tuberkul6ser Ver
anderungen in anderen Organen auBerhalb der N ebennieren mit diesem 
energischen Kampfe des Organismus in Beziehung gebracht. Fast aile 
Addisonkranke sterben nicht an Tuberkulose, sondern an Nebennieren
insuffizienz, und trotz jahrelangen Bestehens ihrer Krankheit kommt 
es vielfach in anderen Organen gar nicht oder nur in geringem Umfange 
zu tuberkul6sen Herden. 

Nach LEUTHOLD ist die infantilistische Konstitution, vor allem ver
bunden mit Genitalhypoplasie und dann mit gleichzeitiger Hyperplasie 
der Nebennieren, der Tuberkulose besonders ausgesetzt. Es erscheint 
denkbar, daB bei der Entstehung dieses Infantilismus exogene Momente 
entscheidend sind. Ohne weiteres kann aber nicht ausgeschlossen werden, 
daB dabei auch genotypische Anlagen mitspielen. 

Bei Ulcus ventrimdi, bei dem heute hereditare Momente vielfach 
angenommen und auch durch Stammbaumforschung wahrscheinlich ge
macht worden sind, gilt das Vorkommen von fortschreitender Tuber
kulose als ctwas Seltencs. In friihcren Dezennien hat die klinische 
Medizin die umgekehrte Auffassung gehabt. 

Bei der Basedowkrankheit, bei der genotypische Anlagen ebenfalls 
durch Stammbaumforschung wahrscheinlich sind, wird trotz der starken 
Abmagerung und der damit gegebenen Gefahrdung des Organismus 
Tuberkulose sehr wenig beobachtet. 

Bei Chondrodystrophie soll Tuberkulose uberhaupt nicht vorkommen 
(VALENTIN). Das gleiche wird angegeben fUr Eunuchoidismus und 
Dysgenitalismus. 

Adipositas gilt im allgemeinen als ungiinstiger Boden fur die Ent
wicklung der Tuberkulose. Diese St6rung ist aber durch endogene und 
exogene Momente bedingt und ihr Verhalten zur Tuberkulose muBte 
je nach der Entstehung der Fettsucht noch genauer festgestellt werden. 

Der Thorax piriformis von WENKEBACH mit seiner breiten, tiefen 
oberen Thoraxappertur gilt gieichfalls als ein durchaus ungiinstiger 
Boden fiir die fortschreitende Tuberkulose. Es stellt in vielen Be
ziehungen das Entgegengesetzte des Habitus asthenicus dar. 

Die Abhangigkeit der fortschreitenden Tuberkulose von starken 
konstitutionellen Faktoren belegen dann ganz besonders die langst 
bekannten Verhaltnisse des Auftretens schwerer Tuberkulosen in ver
schiedenen Lebensaltern. Siehe namentlich S. 117 f. Die Mortalitat bei 
hamatogener wie bei nicht hamatogener Tuberkulose betrifft besonders 
die Jahre 0-2, 18-30 und jenseits 60. Es ist also eine dreigipflige 
Kurve. Das Anschwellen mit der Pubertat wird von fast allen Autoren 
auf innersekretorische, jetzt veranderte Verhaltnisse zuriickgefUhrt, 
z. B. in neuerer Zeit von BEITZKE, PEISER, REDEKER, A. STERNBERG, 
UEHLINGER u. a., wahrend L6sCRRE das gr6Bere Langenwachstum an 
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sich und damit die Dauerdehnung der Spitz en fiir die groBere Haufig
keit der Tuberkulose nach der Pubertat verantwortlich machen will. 

Die N ebennierentuberkulose zeigt sich erst mit und nach der Pubertat, 
vielleicht von ganz vereinzelten Fallen sonst abgesehen. 

Die Knochentuberkulose ist ganz vorwiegend an das 1., 3. und 7. Jahr
zehnt gebunden. Das Auftreten der Nierentuberkulose halt sich in der 
Haufigkeit an die Kurven der Lungentuberkulosehaufigkeit. 

Viele Autoren, vor allem RANKE, haben diese Altersdifferenzen und 
auch andere Unterschiede auf besondere allergische Phanomene zuriick
gefiihrt; aber in dieser starren Form ist, wie ROMBERG sagte, das 
RANKEsche Hypothesengeriist nicht aufrecht zu erhalten; denn es ist 
z. B. absolut nicht einzusehen, warum die Jahre 10-16 nicht ahnliche 
Formen wie Pubertatstuberkulosen aufweisen sollten, wenn es nur auf 
das Allergische ankame. In diesen J ahren sind die Primarherde bei 
sehr viclcn Kindern schon langst da, und Exposition ist reichlich genug 
vorhanden, urn schwere Tuberkulosen angehen zu lassen. Auch ROESSLE 
hat sich dahin ausgesprochen, daB die Auffassungen RANKES keine sicheren 
anatomischen Grundlagen hatten, und anatomisch iiberhaupt vieles gegen 
die herrschende Lehre der Allergie in den Tuberkulosefragen spreche. 
Am deutlichsten sind solche Beziehungen zweifellos vorhanden in der 
immer und immer wieder bestatigten Erfahrung, daB trotz schwerer 
chronischer Lungentuberkulose nach dem 20. Lebensjahr Driisentuber
kulosen sehr selten angehen. 

Von der denkbar groBten Bedeutung sind nun die Zwillingsunter
suchungen in all diesen Fragen geworden, die vor allem in der umfassen
den Stu die von DIEHL und v. VERSCHUER sicheren Boden geschaffen 
haben. Die wichtigsten Erfahrungen aus diesen Studien sind die folgen
den: Bei 37 erbgleichen Paaren zeigt sich gleiches Verhalten der Tuber
kulose in 70 %, verschiedenes in 30 %. Bei 69 erbverschiedenen Paaren 
gleiches Verhalten in 25 % und verschiedenes in 75%. 

Die Thoraxform und -gestalt, und auch der Korperbau erwies sich 
in all diesen Untersuchungen nicht als von besonders groBer Bedeutung. 
Die Lokalisation bei erbgleichen Zwilling en war in bezug auf gleiche 
Seiten nicht iibermaBig deutlich, sondern zeigte sich ofters auch als 
Spiegelbild auf der anderen Seite. Dagegen war der Charakter der Pro
zesse auBerordentlich ahnlich, und desgleichen der Verlauf, ferner oft 
das Auftreten im gleichen Alter und im gleichen Organ, z. B. die so 
eminent seltene Calcaneus-Tuberkulose bei beiden eineiigen Zwillingen. 
Von groBer Wichtigkeit ist ferner die starke Unabhangigkeit von AuBen
faktoren. Selbst die Exposition gegeniiber Bazillenausstreuern erweist sich 
nicht als das Moment von iiberragender Bedeutung. Es ist das verstand
lich, weil fUr das Fortschreiten der Tuberkulose das Angehen und die 
Weiterentwicklung der'Luberkelbazillen im Korper das Entscheidendste 
ist und nicht die an sich keineswegs seltene Bazillenstreuung. 
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Rothaarigkeit, auBerliche, genotypisch bedingte Varianten, Abnormi
taten, Blutgruppen usw. sind ohne Belang. 

Auch eine besondere Beziehung zu anderen Lungenkrankheiten, 
also die sog. Organschwache, ist in keiner Weise vorhanden. 

Wenn REDEKER diesen Untersuchungen gegenflber gesagt hat, die 
Miliartuberkulose widerspreche den Behauptungen uber starke Erb
faktoren bei dcr Tuberkulosc, so ist dabei das Hauptproblem, urn das es 
sich in erster Linie handelt, die Lungentuberkulose verlassen, und die 
Sache auf ein Nebengeleise geschoben worden. In der Tat kann man 
die Miliaris nicht mit der Lungentuberkulose vergleichen, weil es sich 
urn biologisch sehr verschiedene Dinge handelt. 

Diese Zwillingsforschungen zeigen wiederum, daB die Allergieprobleme 
zweifellos nicht das Entschcidendste sind, sondern daB in Tat und Wahr
heit nmere schwer erfaBbare, aber genotypisch bedingte Verhaltnisse fur 
die Entwicklung einer manifesten und fortschreitenden Tuberkulose die 
allererste Rolle spielen. Dies entspricht durchaus den Auffassungen unserer 
bedeutendsten Kliniker, die immer den konstitutionellen Boden als das 
Entscheidendste fur die Weiterentwicklung der Tuberkulose und ihren 
todlichen Ausgang angesprochen haben, vor allem in letzter Zeit noch 
ROMBERG. Heute sind nun solche Auffassungen mit jeder Sicherheit als 
bewiesen anzusehen. 

Die konstitutionelle hamolytische Anamie 
(Kugelzellenanamie ), 

gepriift an enlem phanotypisch schwach ausgesprochenen Fall mit 
t6dlichem Icterus gravis der neugeborenen Kinder. 

Es ist seit langer Zeit bekannt, daB bei Neugeborenen mitunter der 
normale Icterus neonatorum, der heute als physiologische extrahepa
tische Hamolyse und Gallenbildung aufgefaBt wird, anscheinend so 
auBerordentlich stark wird, daB er zum Tode der Neugeborenen fUhrt, 
und zwar mitunter bei allen oder fast allen Kindern einer Familie. 
Anfanglich hielt man diese Erkrankungen fUr infekti6s, was in der Tat 
vorkommt; nachher dachte man an einfache Steigerung physiologischer 
Hamolyse. Aber das alles trug, je haufiger zahlreiche familiare Beob
achtungen bekannt wurden, wenig Wahrscheinlichkeit in sich. 

Mit der Kenntnis der konstitutionellen hamolytischen Anamie muBte 
nun sofort der Gedanke auftauchen, es handle sich .um konstitutionelle 
Prozesse auf dem Boden dieser Heredopathie und in der Tat konnte 
das auch bald bewiesen werden; denn langst kann der Satz von CHAUF
FARD nicht mehr in vollem Umfange als richtig wiedergegeben werden, 
der fur diese Heredopathie gesagt hat: "Ils sont plus jaunes que malades." 
Dagegen geh6rt es immerhin zu den Seltenheiten, daB die neugeborenen 
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Kinder schon sehwere Anamie, groBe Leber und Milz und sehwersten 
Ikterus haben und unter den Erseheinungen hoehgracligster hamoly
tiseher Anfaile sterben. 

Ieh selbst sah in Ziirieh das 5. Kind eines Vaters mit Kugelzeilen
anamie, von dem bereits 4 Kinder in friihester Jugend, aile mit Icterus 
gravis neonatorum gestorben waren. Dieses 5. Kind mit sehwerstem 
kongenitalen Ikterus, Anamie, Milz- und Lebertumor war langste 
Zeit in auBerordentlich lebensgefahrlichem Zustande, konnte aber ail
mahlieh doeh in bezug auf Anamie und Ailgemeinbefinden gebessert 
werden. Splenektomie im 4. Lebensjahr; seither, seit 2 Jahren, glanzen
des Wohlbefinden und ausgezeiehnete Entwieklung. Hier lagen die 

O Verhaltnisse absolut klar. Eine ganz 

O andere Frage ist aber, ob aIle FaIle o 00 00 von todliehem Icterus gravis neona-o 0 torum mit Haufung in einer Familie 
.AI 0 0 {) 0 0 in dieses Gebiet hineingehoren. Es 0'-6 Off 00 0 0 erseheint durehaus moglieh, daB noeh 

o 0 00 0 ganz andere konstitutionelle Prozesse o ill 0 auf dem Boden ungewi:ihnliehster 
o ~ 0 0 Hamolyse zu sehwerster Anamie und 

o OQJ_OO nCl. zum Tod der Neugeborenen fiihren. 

0 0 OC:) cP UU Es ersehiene denkbar, daB es konstio tutionelle Anlagen des retikuloendo
Abb. 21. Konstitutionelle hiimolytische thelialen Apparates gabe, bei denen 

Kngeizellenanamie. hli 
(Aus NAEGELI, Blutkrankheiten.) nun tatsae . eh dureh eine ungewohn-

Iiehe Steigerung an sieh physiologiseher 
Zustande das Leben aufs auBerste bedroht wiirde. Hierbei von fami
liarer Cholamie zu spreehen, ware ganz oberflaehlieh und wiirde nur 
den biologisehen Mechanismus des Leidens bis zu einem gewissen Grade 
wiedergeben. 

Es muB jetzt aber, seitdem wir so auBerordentlieh viele Falle von 
Heredopathien kennen, die kIinisch gar nieht oder kaum auffaIlen, die 
Frage erortert werden, ob unter Umstanden nicht bei solchem familiaren 
Icterus gravis trotz negativer Sippsehaftsforschung Kugelzellenanamie 
vorliegt, eventuell bei der Mutter oder dem Vater als neue Mutation 
entstanden. 

Ich sah eine 32jahrige Frau und ihren 36jahrigen Mann. Die beiden 
Kinder clieser Ehe sind wenige Tage nach der Geburt an Icterus gravis 
gestorben. Atiologie nicht erfaBbar. Lues ausgeschlossen. In erster 
Ehe hatte die Frau ein gesundes Kind, bei dem keine Gelbsucht nach 
der Geburt irgcndwie aufgcfallen war. Die Mutter selbst hatte niemals 
in ihrem Leben Gelbsucht, keine Chlorose durchgemacht, keine starken 
Periodenblutungen und war iiberhaupt nie ernstIich krank gewesen. Der 
Vater hatte in den Tropen einmal bei Dysenterie leichte Gelbsucht gehabt. 
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Die Untersuehung stellte nun bald fest, daB die grazil gebaute, 
magere Frau bei 168 em GroBe und 51 kg Gewieht an Herz, Lunge 
und Lymphdrusen nichts Besonderes, aber zweifellos bei wiederholter 
Untersuehung eine miiBige LebervergraBerung mit etwas verstarkter 
Konsistenz und namentlich deutlieh vergraBertem Volumen der Leber 
darbot. N och deutlieher war der Milz befund: Diagonale bei drei Messungen 
stets 10 em, Dampfung sehr intensiv, Milz aber nie fUhlbar. Vor allem 
aber fiel auf, daB der ganze Karper zur Zeit einen sehr deutliehen Sub
ikterus aufwies, den man bisher nieht stark beaehtet hatte. Wohl aber 
wuBte der Mann, daB die Frau diese Erseheinung mehr oder weniger 

Abb. 22. Blutbild bei der Frau bei 
todlichem Ikterus der Neugcborenen. 

immer bot, und er hat sie oft als 
"Chinesin" bezeiehnet. Urin hell, 
ohne verstarkte Urobilinogen- und 

Abb. 23. Blutbild beim Mann bei 
tiidlichem Ikterus der Neugeborenen. 

Urobilinreaktion. Galle nach HUMANS VAN DEM BERGH im Blut 0,41 
(beim Mann 0,45). 

Der Blutbefund bot nun bei der Frau eine deutliehe, aber geringe 
Anamie, 92% bei 4,576 Millionen Roten. Farbeindex 1,02 (der Mann 
1l0% Hamoglobin, 5,52 }\IIillionen Rote, Farbeindex 1,0 und sonst 
morphologiseh alles vollig normal). 1m Blutbild der Frau fiel fur 
den Kundigen sofort eine deutliche Mikrozytose auf (besonders im 
Vergleieh zum Manne), und vereinzelt fanden sieh aueh (fUr diesen 
Hamoglobingehalt auffallig) Mikro-Poikilozyten; Retikulozyten nieht 
vermehrt, da offenbar die Anamie kompensiert war. 

Von groBter Bedeutung ist nun die V olumenbestimmung des einzelnen 
roten Blutkarperehens. Sie ergab beim Manne 80 p,3 und bei der Frau 
84 im Kubus. Obwohl die Frau viel kleinere Zellen aufweist, ist das 
V olumen dieser kleineren Zellen graBer als beim Mann. 

Die osmotisehe Resistenz war beim Manne bei 0,44 minimal, bei 
0,42 positiv, verstarkte sieh ailmahlieh, war bei 0,38 sehr stark, jetzt 
aueh starkes Sediment, und dieses Sediment war bis 0,32 naehweisbar. 
Bei der Frau: erste Hamolyse bei 0,42, bei 0,40 sofort maximal, Sediment 
bei 0,42 sehr stark, bei 0,40 stark, bei 0,38 nur noeh sehr gering und 
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dann nachher nicht nachweisbar. Die Frau zeigte also eine ungewohn
lich vollstandige Hamolyse bei Werten, bei denen sonst noch starke 
Resistenz einer groBeren Zahl von roten Blutkorperchen vorhanden ist. 

Kopfbildung bei der Frau etwas an Turmschadel erinnernd; Trema 
der oberen Schneidezahne; Costa decima fluctuans; leichte Struma; 
sonst keine besonderen auBeren Zeichen, stets volliges W ohlbefinden. 

Das Ergebnis kann sehr wohl so gedeutet werden, daB bei der 
Frau eine konstitutionelle hamolytische Anamie mit sehr geringer Mani
festationsauBerung vorliegt. Viele Momente sprechen in dieser Richtung: 

1. Die starke Annaherung an den Kugelzellentypus der roten Blut-
korperchen. Trotz kleiner Zellen relativ hoher Volumenwert. 

2. Anamie leichten Grades, qualitativ sicher, jedoch vollig kompensiert. 
3. Subikterus der Haut, offenbar seit Jahren. 
4. VergroBerte Leber und sehr deutlich vergroBerte Milz. 
5. Deutliche Anomalie in der osmotischen Resistenz, jedoch von 

besonderer Art. 
6. Fraglicher Turmschadel. 
Zur Zeit im Blut keine vermehrte Galle und keine Vermehrung der 

Gallenderivate im Stuhl. 
Es ist in solchen Fallen die Aufgabe des Arztes, die Diagnose zur 

Sicherheit zu bringen, und das kann geschehen durch sorgfaltige Beob
achtungen der subikterischen Farbung, ob dieselbe z. B. vor und wahrend 
der Periode sich verstarkt oder auf leichte Infekte hin, und ob alsdann 
auch im Blut hohere Bilirubinwerte gefunden werden. :Ferner konnte 
zu solchen Zeiten oder im Hochgebirge (nach eigenen Erfahrungen) die 
osmotische Resistenz deutlicher sinken. Endlich konnte eine genaue 
Beobachtung der Verhaltnisse an Leber und Milz noch weitere Klar
heit bringen. 

In dieser Weise geprmt, konnten sehr wohl manche familiare todliche 
Falle von Icterus neonatorum gravis in die Heredopathie der Kugel
zellenanamie hineingebracht werden. Ein solches Beispiel wie das obige 
belegt aufs deutlichste die praktische Bedeutung konstitutioneller 
Gedankengange und demonstriert wohl auch, wie ein schwach ausge
pragter Fall einer sol chen Heredopathie schlieBlich doch noch klar 
erfaBt werden kann auf einem Gebiet, das in der Untersuchungstechnik 
in letztcr Zeit auBerordentlich ausgebaut worden ist. 

FUr den familiaren Icterus gravis der Neugeborenen muBte also 
differenziert werden zwischen: 

1. Sepsis (aus den feineren Blutveranderungen und der bakterio
logischen Prufung leicht zu entscheiden). 

2. Lues. 
3. Graviditatstoxikose und Beeinflussung des Fetus. Hierfur scheinen 

irgendwie beweisende FaIle zu fehlen. 
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4. Konstitutionelle Kugelzel1enanamie, eventuell schwache Mani
festationen bei Vater odeI' Mutter. 

5. Konstitutionelle Affektion des retikulo-endothelialen Apparates 
bei einem EItel' und dem Neugeborenen, zeitweise mit hamolytischen 
Erscheinungen. Fiir diese Auffassung spricht die relativ haufige Kombi
nation des Icterus gravis neonatorum mit Hydrops congenitus und 
Anamie. 

Die Erythroblastose des Neugeborenen dad nur als biologische 
Erscheinung bewertet werden und ist Ausdruck infantiler Reaktion, 
besonders auf schwere Anamie. Sie spricht stark dafiir, daB das Kind 
schon langere Zeit VOl' del' Geburt beeinfluBt war, und daB dann Erythro
poese und Myelopoese noch auf einer gewissen embryonalen Stufe stehen, 
so daB wegen del' starken myeloischen Metaplasien in den Organen auch 
die irrige Diagnose kongenitale familiare Myelose gestellt worden ist 
(VOLLENWEIDER). 

Hamophilie. 
Die Hamophilie ist wohl die am klarsten zu belegende Erbkrankheit 

des Menschen, und es ist nie moglich gewesen, fiir sie exogene Faktoren 
auch nur als einigermaBen wahrscheinlich hinzustellen. Abel' wir wissen 
auch heute noch nicht mit geniigender Sicherheit, worin die Eigenart 
del' Hamophilie gelegen ist. DaB, wie SAHLI gemeint hat, die Anomalie 
del' Blutgerinnung del' entscheidende Faktor ware, kann nicht zugegeben 
worden; denn wir konnon zahlroicho, ganz andere Affoktionen (Thrombo
pathien, Cholamien), in denen die Blutgerinnung gleichfaIls auBerordent
lich ungeniigend ausfallt, die abel' nicht die geringste Verwandtschaft 
mit Hamophilie zeigen. Die verminderte Blutgerinnung ist nul' ein 
Symptom, das nicht das Wesen del' Hamophilie trifft, und es gibt (so 
auch in eigenen Beobachtungen) schwerste FaIle von Hamophilie, bei 
denen in zahlreichen Untersuchungen libel' viele Jahre hinaus die Ge
rinnung des Blutes fast normal ausgefallen ist. Del' ganze Gerinnungs
vorgang bei del' Hamophilie ist freilich abnorm, insofern als cin schlecht 
haftendes, briichiges, brockliges, unelastisches Gerinnsel entsteht, so 
daB das anfanglich durch einen Thrombus verschlossene GefaB spateI' 
dieses Gerinnsel wiederum heraustreten laBt, und es dadurch zu neuer, 
zur hamophilen Nachblutung kommt. 

DaB das Wesen del' Hamophilie in GefaBveranderungen liegen solIte, 
ist hochst unwahrscheinlich; denn man kann sich nur schwer vorstellen, 
daB diese besondere Art del' Thrombusbildung von del' GefaBwand 
abhangig ware. Eine 801cho Auffassung enthalt rein theoretische Vor-
8tellungen. Es muB auch beriicksichtigt werden, daB in del' Regel mit 
dem 30. Lebensjahr die Hamophilie in ihrer Schwere auBerordentlich 
zuriicktritt, guasi heilt, und auch diese heute gesicherte Tatsache bietet 
den Erklarungsversuchen groBe Schwierigkeiten. 

Naegeli, Konstitutionslehre. 2 . .A.ufl. 11 
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:FONIO und andere glauben, daB in einer besonderen Beschaffenheit 
der Blutplattchen die Eigenart der Hamophilie gelegen sei, und eine 
derartige Auffassung wiirde ich gerne mmehmen, wenn sie in geniigend 
iiberzeugender ~Weise bewiesen werden kann. 

Von groBer Bedeutung ist nun der Nachweis von SCHLOSSlIIANN und 
FONIO, daB auch die Konduktorinnen lcichtc Anomalien der Blut
gerinnung und der Thrombusbildung aufwcisen, und daB man durch 
entsprechende Untersuchlmgen die gesunden Tochter von den Konduk
torinnen unterscheiden kann. Dieser Nachweis hat nicht nur groBe 
praktische Bedeutung, sondern eben so sehr auch theoretische. Er 
zeigt, daB wir heute in Sonderfallen mit auBerordentlich feiner Technik 
auch die leichtesten Anomalien konstitutioneller Art, selbst die bisher 
fiir vollkommen gesund gehaltenen Konduktorinnen, erfassen konnen. 
Das gilt, wie ich oben schon gezeigt hatte, fiir Blutkrankheiten, fiir 
Hautaffektionen (RECKLINGHAUSENsche Krankheit und Keratitis folli
cularis spinulosa) und fiir Heredopathien des Nervensystems (Status 
dysraphicus, Friedreich usw.). 

Die Konduktorinnen sind also krank. Sie zeigen nicht nur die leichten 
Anomalien del' Blutgerinnung und del' Thrombusbildung, sondern, wie 
SCHLOSSMANN in systematischen Untersuchungen gezeigt hat, auch 
leichte Anklange an hamorrhagische Diathesen, ganz besonders bei 
der Periode. Dariiber hinaus geht aber die weibliche Hamophilie nicht, 
und noch nie ist eine Konduktorin an Verblutung gestorben, ja nicht 
einmal der sonst bei Hamophilie so charakteristische und haufige Blut
erguB in die Gelenke ist je beobachtet worden. 

Wir kennen aus der Literatur keinen einzigen Fall, in dem weib
liehe Hamophilie mit irgendwelcher Wahrscheinlichkeit bewiesen ware. 
Nach den Erfahrungen der Vererbungsforschung war indessen, genau 
wie bei der partiellen Farbenblindheit (Daltonismus), damit zu rechnen, 
daB theoretisch auch das weibliche Geschlecht hamophile Erscheinungen 
zeigen konnte, jedoch nur dann 1, wenn durch Verwandtenheirat (Inzucht) 
in den hamophilen Familien die Hamophiliegene doppelt auch dem 
wciblichen Geschlecht zukamen. Fiir eine solche weibliche Hamophilie 
miiBte der Nachweis del' erblichen Belastung von zwei Seiten her 
leicht gelingen 1. Gerade die Hereditat fehlte aber voHstandig bei den 
bisher behaupteten Zustanden weiblicher Hamophilie. Auch sind in den 
Beobachtungen von MONTANUS, KLINGLER usw. die Symptome erst 
auffiillig spat im Leben aufgetreten, im Gegensatz zu den sonstigen 
Erfahrungen. Es muB ferner mit aHem Nachdruck darauf hingewiesen 
werden, daB viele andere Zustande, namcntlich die Thrombozytopenie, 
tauschcnd ahnliche Phanotypen hervorrufen konnen, die wir eigentlich 

1 leh habe dies 1920 an der Versammlung der Sehweiz. naturforsch. Ges. in 
Bern in aller Klarheit betont. 
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erst seit wenig en J ahren von dem Genotypus del' Hamophilie mit 
Sieherheit zu unterseheiden imstande sind. 

Wenn man die Hamophilie als Verlustmutation bezeiehnen will, so 
muB es doeh sehr stutzig machen, daB gewohnlieh vom 30. Lebensjahre 
an die Blutungen seltener und geringfUgiger ausfallen und spateI' ganz 
fehlen, wenn aueh nieht bei allen Hamophilen, so doeh bei einer erheb
lichen Zahl. Es hat daher allen Anschein, daB del' Korper sehlieBlieh 
doch noeh die Storung ausgleiehen kann, und das wiirde den Gedanken 
weeken, daB es sich um ahnliche Vorgange handelt, wie bei jenen, bei 
denen im Lame del' Jahre 
eine Chlorose doeh noeh 
zur volligen klinischen und 
hamatologischen Heilung 
kommt. 

In del' Tat ist abel' die 
theoretiseh zu fordernde 
weibliehe Hamophilie nie 
beobachtet, und K. H. 
BAUER hat die interessante 
Hypothese aufgestellt, daB 
Hamophilie einen halben 
Letalfaktor bedeute, so daB 
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Abb. 25. Vel'erbung del' OSLERschen Kl'ankheit (kon
stitutionelle Phlebektasien, besonders Nase und Mund) 

mit Anamie. Eigene Beobacbtung. 

bei dem Zusammentreffen zweier halber Letalfaktoren, die die Hamophilie 
aueh beim Weibe erzeugen mussen, das Leben nicht mehr moglieh 
ware und daher, wie das bei mutativen Veranderungen eine haufige 
Beobaehtung ist, einAbsterben bereits VOl' del' Geburt erfolgt. K. H. BAUER 
hat nun gezeigt, daB bei del' Konstellation, unter del' bei Belastung 
mit Hamophilie von beiden Seiten her, wie das bei Inzueht vorkommt, 
in del' Tat in den Familien die Zahl del' Tochter nul' del' Halfte del' Zahl 
del' Sohne entsprieht. NaturgemaB ist die Zahl derartiger Familien 
auBerordentlieh klein, und daher konnen die wenig en Familien, in denen 
die Hypothese von K. H. BAUER tatsaehlieh stimmt, noeh nicht als 
siehere Bestatigung del' Hypothese angesproehen werden. Immerhin 
liegen hier schon sehr starke Argumente fUr die Richtigkeit del' An
nahme VOl'. 

Die Chlorose, Bleichsucht 
ist ebenfalls eine ausgesproehen vererbbare und dabei gesehlechts
gebundene Verandcrung. Schon die alteren Arzte wuBten, daB die 
Vererbung in gewissen Familien charakteristisch ist. Die Neigung zu 
Blutarmut ist dabei keineswegs das Einzige, vielleicht nieht einmal 
das Wichtigste. Ich habe mich bemuht, den konstitutionellen Typus 
del' Chlorotischen 1 festzulegen. Es handelt sich um Madchen von 

1 NAEGELI: Munch. rued. Wschr. 1917, Nr 51 und Lehrbuch. 5. Auf I. 1931. 

11* 
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kraftigem, vielfach virilem Knochenbau, mit breiter tiefer Brust, mit 
einem Langenwachstum, das erheblich uber den Durchschnitt hinaus
geht, mit starker Neigung zu Fettansatz bei ausgesprochener Pigment
armut. Daher ist die Brusthaut alabasterfarben und sehr stark empfind
lich gegen Sonnenbestrahlung. Die Sonne macht die Raut entzundet 
lmd rot, braunt sie abel' nicht stark, und eine leiehte Pigmentation geht 
in kurzer Zeit wiederum zuruek. Eine Beziehung zu del' Entwieklung 
del' weiblichen Keinldruse ist von alters her als sichel' angenommen 
worden, nnd namentlich VON NOORDEN hat den Satz gepragt, daB jede 
Theorie iiber die Ohlorose scheitert, die nieht die weibliche Keimdruse 
in den l\Ettelpunkt del' Pathogenese stelle. 

leh 1 habe mil' auf Grund besonders eingehender Studien die folgende 
Vorstellung gemaeht: 

Um die Zeit del' Pubertat sollte die Keimdruse in die Korrelationen 
del' innersekretorisehen Drusen eingreifen. Infolge einer vielleieht nul' 
funktionellen Unterentwieklung setzt das Rormon del' Keimdruse nicht 
riehtig ein. Dadureh wird die Beeinflussung einer ganzen Reihe von 
innersekretorisehen Organen nieht in riehtiger Weise vorgenommen. 
Von dem Zusammenspiel diesel' Organe hangen abel' sehr viele vegetative 
Funktionen ab, so Knoehenbau, Langenwaehstum, Fettansatz und 
ganz besonders auch die Funktionen des Knoehenmarkes. leh stelle 
mir die Beziehungen del' Biutzellenbildung zu den innersekretorischen 
Drusen so VOl', daB die Gesamtheit diesel' Organe in wem Zusammen
arbeiten fUr eine riehtige Funktion notwendig ist, und ieh habe in be
sonderen Studien 2 gezeigt, daB bei zahlreiehen innersekretorischen 
Storungen einzelner Organe Anamien von ehlorotisehem Typus entstehen, 
so bei Storung del' Nebenniere, anseheinend bei den nieht tuberkulosen 
meist polyglandulare Formen, die Addisonanamie, bei Storung del' 
Rypophyse eigenartige Formen del' Blutarmut (Dystrophia adiposo
genitalis), bei Rypothyreosen, bei Pankreasaffektionen usw. Bei del' 
von vie1en innersekretorisehen Storungen begleiteten atrophisehen 
Myotonie gibt es gleiehfalls oft ausgesproehene anamisehe Bilder und 
andere Storungen del' Knoehenmarksfunktionen. 

Man kann sieh nun sehr wohl vorstellen, daB diese funktionelle 
Minderentwiek1ung del' weibliehen Keimdruse bei del' Oh1orose mit del' 
Zeit noch eingeholt werden kann - und damit ist die Oh1orose geheilt, 
daB abel' andere FaIle nur dureh starke Reizmitte1, namentlieh dureh 
Eisen, abel' aueh durch Arsen, zu einer Kompensation del' B1utarmut 
gebraeht werden kOlmen. Diesel' Ausg1eieh ist jedoch nur dureh enorme 
Inanspruehnahme del' Knoehenmarktatigkeit temporal' zu erreichen, 

1 NAEGELI: Uber die Konstitutiorullehre in ihrer Anwendung auf das Problem 
der Chlorose. Dtsch. med. Wschr. 1918, Nr 31. 

2 NAEGELI: Uber die Beziehungen zwischen Storungen der innersekretorischen 
Organe und Blutveranderungen. Fol. haemat. (Lpz.) 25, 3-12 (1919). 
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und ich habe gezeigt, daB selbst bei 100% Hamoglobin ein vollstandig 
normales Blutbild in diesen Beobachtungen nicht erreicht wird. Eine 
gewisse Anzahl der Zellen bleibt blaB und schlecht entwickelt und 
gewohnlich wird die Kompensation und das Erreichen von 100% Blut
farbstoff nur durch eine Polyglobulie von tiber 5 Millionen roter Zellen 
zustande gebracht. Diese ktinstliche Stimulation ist keine bleibende, 
und daher setzen immer wieder Rtickfalle ein, wenn nicht inzwischen 
die normale Funktion der Keimdrtise erreicht worden ist. 

In der Zeit vor der Verabfolgung ganz hoher Eisendosen (ich gebe 
heute 30 mal mehr Eisen als seinerzeit VON N OORDEN fiir eine Tages
dosis vorgeschlagen hatte) sind vielfach nur bescheidene Erfolge erreicht 
worden, und erst mit der massiven Therapie ist nun die ganz groBe 
Mehrzahl der Chlorosefiille erfolgreich zu behandeln. Ganz vereinzelte 
FaIle, die auch jetzt noch nicht reagieren, konnen wohl so aufgefaBt 
werden, daB der EinfluB der Medikamente auf das Zusammenarbeiten 
der innersekretorischcn Organc dcshalb nicht erreicht wird, weil einos 
oder mehrere dieser Organe auch jetzt noch nicht reagieren. 

Nattirlich kann man auch diese Anomalie als schadlich und die 
Veranderung als krankhaft bezeichnen. Das entspricht aber nur einer 
menschlichen und medizinischen Betrachtungsweise; aber selbst diese 
Auffassung wird erschtittert, wenn wir den Nachweis erbringen konnen, 
daB die Chlorotischen die Tuberkulose relativ leicht durchmachen, und 
daB ausgesprochene Heilungstendenzen durch den indurativen Charakter 
der Lungenerkrankung festzustellen sind. Das ist auch nicht so sonder
bar, wellll man an die giinstigen Verhaltnisse denkt, die nun durch die 
breite tiefe Brust geschaffen sind, und wenn man den starken Fettansatz 
als ftir die Abwehr als besonders geeignet in Erwagung zieht, oder noch 
mehr die Konstitutionslage, die zu diesem Fettansatz geftihrt hat. 

Viele der chlorotischen Madchen sind trotz erheblicher Anamie vollig 
leistungsfahig, und ihre Blutarmut wird nur bei systematischer Kontrolle 
gefunden. Dabei braucht es sich keineswegs um die sog. bliihende Chlorose 
zu handeln. 

Niemand hat Beziehungen zu anderen Arten der Blutarmut ent
decken konnen, und der fruhere Gedanke, es entstiinde die perniziose 
Anamie aus der Chlorose, ist vollig aufgegeben. Auch die £riiher behauptete 
Neigung der Chlorotischen zu Magengeschwiiren wird heute abgelehnt. 

Es muB freilich gesagt werden, daB die Diagnosestellung Chlorose 
bei der Erorterung derartiger Probleme mit groBter Gewissenhaftigkeit 
vorgenommen werden muB, wellll nicht vollig anders entstandene 
Anamien irrtiimlich in den Kreis der Bleichsucht hineingezogen werden 
sollen. Die Blutuntersuchungen miissen hier nach rein wissenschaft
lichen Gesichtspunkten im groBten Umfange mit Beriicksichtigung der 
Serumverhiiltnisse (Viskositat, Refraktion, Bilirubinwerte, EiweiBwerte, 
Globulinwerte), der Viskositiit des Gesamtblutes, der Berechnung des 
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Erythrozytenvolumens und der GroBe des einzelnen roten Blutkiirperchens 
durchgefiihrt werden. Es ist ferner auf aIle die geschilderten Zeichen del' 
ehlorotischen Konstitution zu achten. 

Das Problem der pe1'1liziOsen Anamie als 
Konstitntionskrankheit. 

Lange Zeit galt die perniziiise Aniimie als sicher rein exogene Affek
tion. Diejenigen Beobaehtungen, in denen man ein auBeres Moment 
mit Sieherheit als Ursache besehuldigte, wieHelminthiasis und Graviditat, 
schienen absolut fUr diese Auffasslmg zu spreehen. Es kamen dann aber 
in del' ganzen Weltliteratur von allen Seiten her Beobaehtungen, die ein 
gehauftcs familiarcs Auftrctcn del' Krankheit zeigten, gelegentlieh iiber 
drei Generationen, nieht selten bei zwei Generationen. leh selbst ver
fiige tiber drei Beobachtungen, in denen mit jeder Sieherheit ein Elter 
und ein Kind an pernizioser Aniimie erkrankt und gestorben sind. 

Noeh auffiilliger sind aber Beobaehtungen bei der Bothriozephalus
anamie, bei der familiares tiidliches Erkranken wiederholt besehrieben 
worden ist, obwohl ja naeh den neueren Feststellungen nur einer von 
5-10000 Bothriozephalcntragern an Aniimie erkrankt. Es kann auch 
keine Rede davon sein, daB diese Trager, wie das schon behauptet worden 
ist, regclmaBig leichtc Anklange an perniziiisanamisehcs Blutbild bieten. 
Eigene Untersuchungen haben mieh von der Unriehtigkeit diesel' Be
hauptungen viillig iiberzeugt. 

Wenn man nun gesehen hat, daB in ciner Gerner Familie 3 Sehwestern 
in sehwerster Weise an Bothriozephalusanamie erkrankt und zwei davon 
aueh gestorbcn sind (und ahnliehe Beobaehtullgen familiarer Haufung 
hat aueh SCHAL:lVIAN bckanntgegeben), andcrerseits bedenkt, daB tiid
liehe Bothriozephalusanamie in del' Sehweiz stets extrem selten war 
(ieh kenne nur eine Beobaehtung), und sehlieBlieh aueh ein Fall wie del' 
bcriihmtc von Roux existiert, bei dem ein Madehen in Lausanne 
90 Bothriozephalen hatte, ohne zu erkranken, so muB diese familiare 
Haufung entsehieden fUr ein konstitutionelles familiiires Moment heran
gezogen werden. 

Noeh starker sprieht fiir diese Auffassung, daB ein konstitutioneller 
.Faktor bei del' Krankheit mitspiele, die SCHAulVIANsehe Beobaehtung, 
daB von 72 gehcilten Bothriozcphalenanamien sehlieBlieh, zum Teil 
naeh langen Jahren, 12 doeh noeh an kryptogenetiseher Perniziosa 
starben. Jetzt muBte man erst reeht daran dcnkcn, daB der Bothrio
zephalus nur ausliisendes Moment auf konstitutionellem Boden ge
wesen ist. 

Wir kennen mit Sieherheit, auch in eigenen Beobaehtungen, Tanien
anamien mit ausgesproehenem Perniziosaeharakter. Riel', hei den 
Tanien, diirfte del' Prozentsatz der schwer Anamisehen noeh sehr viel 
niedriger sein als bei Bothriozephalus. 



Perniziosa. 167 

In den letzten J ahren werden vielfaeh Faile von Darmstenosen, 
Darmdivertikeln und groBen Magenresektionen erwahnt, bei denen 
naeh einigen Jahren, oft erst naeh 6-8 und mehr Jahren, Perniziosa 
auf tritt, und es werden aueh diese Beobaehtungen so gedeutet, daB bei 
ihnen ein kausales Moment fur Perniziosa in Wirkung getreten sei. [eh 
muB abel' immer wieder hervorheben, daB gegenuber del' sehr groBen 
Zahl derartiger Zustande die Menge del' Perniziosafalle auBerordentlieh 
zuruektritt, und VON fuBERER und aueh andere Chirurgen haben mil' 
ausdriieklieh erklart, daB sie noeh nie einen Fall von Perniziosa naeh 
groBen Magenresektionen gesehen hatten trotz haufiger Vornahme 
derartiger Operationen. Es wird eben jede Beobaehtung, die fUr einen 
Zusammenhang zwischen diesen Magen- und Darmerseheinungen mit 
del' Blutkrankheit sprieht, publiziel't, und es werden die auBel'st zahl
reiehen FaIle, in denen keine Anamie auf tritt, nieht bekanntgegeben. 
Ieh halte es daher fur gewiB, daB in allen diesen Beobaehtungen 
hoehstens ein Teilfaktor fUr Perniziosa liegt, abel' niemals "die Ursaehe" 
zu sehen ist. 

Die experimentellen Versuehe von SEYDERHELM, dureh Darm
stenosen bei Tieren Perniziosa zu erzeugen, halte ieh fur unbeweisend. 
Ein Tier bekommt, soweit wir bis heute wissen, keine Perniziosa, und 
aIle diesbeziigliehen Beobaehtungen uber expel'imentelle Erzeugung del' 
Perniziosa von SEYDERHELM kann ieh in ihrer Beweiskraft nieht gelten 
lassen, aueh nieht die bei Darmstenosen des Mensehen mitgeteilten 
Beobaehtungen mit angeblieher abel' nieht fUr langere Zeit bewiesener 
Heilung naeh Beseitigung del' Stenose. 

Man hat aueh fruher schon konstitutionelle Faktoren als mindestens 
mitwirkend bei del' Entstehung del' Perniziosa angesproehen, VOl' aHem 
galt immer die Aehylie des Magens als konstitutionelle Basis del' Krank
heit. leh halte auf diesem Gebiete abel' eine Beweisfuhl'ung fUr nieht 
gelungen, und wenn wir wissen, daB kaum die Halfte del' Bothriozephalus
anamien Achylie aufweist, so konnen wir dem Fehlen del' Salzsaure 
und del' Fermente des Magens heute wohl kaum mehr groBere Bedeutung 
beilegen, ganz besonders nieht mehr, wenn wir sehen, daB dureh Leber
therapie ohne Salzsaure und Pepsin del' gleiehe Erfolg erreieht wird. 

In anderen Fallen sind bei del' Perniziosa offenkundig ilmersekre
torisehe Organe affiziert, VOl' allem die Nebennieren, und ADDISON hatte 
anfanglich FaIle von Perniziosa und von ADDlsoNseher Krankheit noeh 
nieht auseinanderhalten konnen, spateI' abel' in klassisehel' Weise die 
Trennung durehgefuhrt. Gar nieht selten beobachten wir eine ganz 
abnorme Pigmentation, die weitgehend an Addison erinnert und damit 
nieht selten verweehselt wird. 

Aueh die Affektionen des Pankreas sind bei Perniziosa in seltenen 
Fallen sichel' vorliegend. Das hat schon CHVOSTEK hervol'gehoben und 
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ist durch zahlreiche, auch eigene neuere Beobachtungen wohl sicher 
festgestellt. Man muB aber ohne weiteres zugeben, daB diese inner
sekretorischen Affektionen doch bei Perniziosa zu selten sind, als daB 
sie einen starken Faktor konstitutioneller Basis darstellen wiirden. 

Es liegt nun nahe, nachdem wir die Heredopathien der Sichelzellen, 
der Ovalozyten, der Kugelzellen kennen, bei der Perniziosa in der Megalo
zytenform der roten Blutk6rperchen eine Parallele konstitutioneller Art 
zu sehen. Indessen bereitet es Schwierigkeiten, diese Zellen in ihrer 
Eigenart zu erfassen. Sie gleichen, wie EHRLICH das ja so klar hervor
gehoben hat, auBerordentlich den Megalozyten des Embryo. DaB sie 

Abb.26. Pernizlose Anamie. (Aus NAEGELI: 
lliutkrankheiten.) (Verkleinert.) 

Abb. 27. Ovalozyten im TU8chepraparat. 
(Aus GRZEGORZEWSKI: luaug.·Diss. 

Freiburg 1933.); 

aber mit ihnen identisch waren, das bediirfte bei unserer heutigen Ein
stellung gegeniiber Phanotypen doch noch einer sehr sorgfaltigen Beweis
fiihrung. 

Wir wissen, daB die Megalozyten der Perniziosa vielfach ovale Form 
besitzen, und darin ist ein sehr starkes, trennendes Kriterium gegeniiber 
einfach groBen roten Blutzellen (Makroplanie) zu sehen, und viele leber
refraktare FaIle zeigen nur groBe runde Makrozyten und k6nnen heute 
schon von den Megalozyten der Perniziosa getrennt werden. 

Es steht ferner fest, daB die Perniziosaerythrozyten sehr leicht der 
Hamolyse verfaIlen, wahrend das fiir die embryonalen Zellen ganz gewiB 
nicht der Fall ist. Darin sehe ich zunachst einen grundsatzlichen Unter. 
schied. MORA WITZ hat in einem besonders sch6nen Beispiel durch 
Transfusionen gezeigt, wie sehr die Megalozyten der Perniziosa hamo
lytischen Vorgangen erliegen, und auch er gibt heute zu, daB die Hamolyse 
nicht das Wesentliche der Perniziosa darsteIlt, sondern nur eine der 
vielen Eigenschaften der Perniziosaerythrozytenzellen. Genau die 
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gleiche Hamolyse sehen WIT ja auch bei den Kugelzellen- und Sichel
zeilenanamien. 

Gegenuber solchen konstitutioneilen Ideen konnte vor ailem heute 
auch der Erfolg der Lebertherapie und der Magentherapie ins Feld 
gefUhrt werden. Allein, wenn man solche "geheilten" Faile untersucht, 
so bieten sie doch noch vereinzelte ovalare Megalozyten, und sie weisen 
auch nach Jahren noch bei vollig normalen quantitativen Blutwerten 
Veranderungen an den weill en Blutzeilen auf. 

lch erklare heute die Ubersegmentation der Neutrophilen bei Perniziosa 
als etwas Konstitutioneiles. Es ist eine ganz besondere Form der Uber-

Abb. 28. Dbel'segmentationder Neutrophilen Abb. 29. Ubersegmentation der Neutrophilen 
bei Perniziosa. bei Infektion. 

segmentierung, die ganz gleichmaBig, regelmaBig vor sich geht (s. Abb. 79 
u. 81, diese bei 94% Hb, in meinem Lehrbuch), wahrend die auch sonst 
vorhandene, besonders bei Infektionen und bei Polyzythamie erkeml
bare Ubersegmentierung einen unregelmaBigen ungeordneten Charakter 
tragt. 

Diese spezifische Ubersegmentierung der Neutrophilen bleibt auch 
bei den "geheilten" Perniziosafailen. lch habe eine typische Graviditats
perniziosa 10 Jahre nach cler Heilung aus graBter Lebensgefahr nach
untersucht und sowohl ovalare Megalozyten wie die charakteristische 
Ubersegmentation der Neutrophilen noch feststeilen kannen. An der 
groBen Bedeutung einer solchen anscheinend kleinen Veranderung kann 
daher nicht mehr gezweifelt werden. 

Einen Gegensatz zu dicser Ubersegmcntation bildet die gleichfalls 
konstitutionelle und familiare geringe Segmentation, die faEt ausschlieB
liche Zweikernigkeit cler Neutrophilen, als PELGERSche Kernanomalie. 
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Friihere Autoren, auch EpPINGER, sahen die entscheidende Auslosung 
del' Perniziosa in Veranderungen del' Milz. Diese Auffassung kann heute 
absolut nicht mehr vertreten werden. Wir kennen viele Zustande von 
Hypersplenie, ohne daB im allerentferntesten je das Bild del' Perniziosa 
entstande, weder das Blutbild, noch das klinisehe Bild mit den parallelen 
Symptom en als Glossitis, als Aehylie, als spinale funikulare Affektion. 

Zweifellos liegt noch viel Un
durchsichtigcs in dem Problem del' 
Perniziosa; abel' in den letzten 
10 J ahren ist doch auBerordentlich 
vieles herbeigetragen worden, das 
fUr die Mitwirkung eines konsti-
tutionellen Faktors bei diesel' Krank
heit sprieht. 

Atrophische lUyotonie 1 

kann in den Familien iiber Jahr-

~ 
hunderte nachgewiesen werden. Sie 
zeigt oft als erstes Zeichen die ju
venile Starbildung, wobei es sich 
urn einen ganz spezifischen Star in 

Abb. 30. PELGERSche Kernanomahe konsti- del' auBersten Linsenschicht (VOGT) 
tutioneller ~'amllien. Elgene Beobachtung. 

handelt, dann die Abmagerung del' 
Arme odeI' des Gesichts, seltener zuerst del' Beine. Es zeigen sich 
schwere Veranderungen innersekretorischer Driisen und deren Folgen 
an Schilddriise, Testes und wohl noch an anderen innersekretorischen 
Organen. Wo die pathogenetische Veranderung zuerst einsetzt und wie 
sie diesen Symptomenkomplex zustande bringt, ist noch ganzlich unklar. 

Welche Bedeutung die feinere Differenzierung eines zunachst als 
Einheit angesehenen Zeichens bei Nervenkrankheiten hat, zeigt z. B. 
del' HohlfuB. Er kann durch die verschiedensten Prozesse entstehen, 
so bei del' FRIEDREICHschen Krankheit, bei peripherischen Knochen
und Gelenksaffektionen und auch, wie in del' nebenstehellden Abbildung, 
bei MiBbildungen des Riickenmarks, Myelodysplasie, die mit Spina 
bifida occulta und Pyramidensymptomell (konstanter Babinski) ver
bunden ist. Auch del' HohlfuB wird durch genauere Analyse nach 
Morphologie, Biologie und Genetik (Untersuchung del' Sippschaften auf 
Erbkrankheiten) in Zukunft in verschiedene Typen zerlegt werden. 

1 FLEISUHER: Uber myotonische Dystrophie mit Katarakt. Arch. f. Ophthalm. 
96 (1918). - FREY: Beitrag zur myotonischen Dystrophie. Arch. Rassenbiol. 
17 (1925). - ROHRER: Dtsch. Z. Nervenheilk. 00 (1916). - NAEGELI: Uber 
Myotonia atrophic a, speziell libel' die Symptome und die Pathogenese del' Krank
heit nach 22 eigenen Fallen. Munch. med. Wsohr. 1917, Nr 51. 
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Die Krankheit ist in Wi.irttemberg in gewissen Gegenden ziemlich 
haufig, besonders im Schwarzwaldkreis. Viele Herde sind aueh in der 
Schweiz naehgewiesen, und 
polytopes Entstehen ist 
sicher. Die geographische 
Verbreitung der Krankheit 
ist aber noch nicht genu
gend erfaBt, da sie viel zu 
oft nieht erkannt wird. 
Ubergange zu anderen Dys
trophien oder anderen 
Myotonien fehlen vollstan
dig. In dergleiehenFamilie 
kommt aueh immer nur 
diese Art der atrophischen 
Myotonie vor. Es gibt aber 
symptomenarme und noeh 
wenig entwickelte Faile, 
die sich unter Umstanden 
nur aus den Erblichkeits
verhaltnissen sicher er
kennen lassen. Uber andere 
Zeiehen der Krankheit 
siehe auch S. 6f. 

Atrophische Myotonie 
und Chlorose. 

Diese beiden ausge
sprochenen Heredopathien 
zeigen darin ahnliche Zuge, 
indem bei ihnen wie kaum 
bei irgendeiner anderen 
Heredopathie ilmersekre
torische Organe in groBem 
Umfang in Mitlcidenschaft 
gezogen sind. Einzelne Au
toren, besonders Neuro
logen wie BING, vertreten 
auch heute die fruher oft 
geauBerte Auffassung von 

Abb. 31. IIohlful.l bet Niyelodysplagie. 

J ENDRASSIK ,KOLLARITS Abb. 32. Gesicht bei atrophischer Niyotonie. 

u. a., es seien aUe Heredo-
pathien Erscheinungen einer einzigen Krankheit. Man konnte daher 
erwarten, daB bei den hier zu besprechenden Krankheiten, bei der 
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besonders starken Beteiligung innersekretoriseher Organe, Misehungen 
oder Ubergange vorkamen. Das ist aber nun, sobald man auf die feinere 
Differenzierung jeder Einzelheit eingeht, ganz und gar nieht der Fail. 
Zwar werden aueh die Myotoniker anamiseh, aber ihre Allamie ist grund
versehieden von der ehlorotisehen. Dazu kommt der Umstand, daB die 
Affektion der Myotoniker innersekretoriseh sieh vor allem bei Mannern 
geltend maeht (Testisatrophie), wahrend bei der Ohlorose Befallensein 
des mannliehen Gesehleehts uberhaupt fehlt. 1m weiteren sind selbst
verstandlieh die neurologisehen Prozesse der Myotonie etwas ganz Eigen
artiges, streng naeh Systemwahl Vorgesehriebenes und zeigt sieh nie 
der geringste Anklang in dieser Riehtung bei der Chlorose. Diese 
letztere Krankheit nimmt in der groBen Mehrzahl der Faile in ihren 
Erseheinungen mit zunehmendem Alter ab, wiihrend umgekehrt bei 
der atrophisehen Myotonie mit den J ahren die Steigerung der Prozesse 
kommt. Man kann daher irgendeinen Gesiehtspunkt heraus16sen und 
wird auf die denkbar groBte Versehiedenheit bei den beiden Krank
heiten kommen, und diese Untersehiede lassen sieh ungeheuer ver
mehren, je mehr man die einzelnen Ziige analysieren und einer feinen 
Analyse unterwerfen kalID. 

Es kann daher keine Rede davon sein, daB die Heredopathien nur 
Erseheinungen einer einzigen Krankheit waren; denn es tallt aueh 
keinem Genetiker und Biologen ein, die unzahligen Mutationen der 
Drosophila, des Lowenmaulehens oder der Ophrys als Erseheinungen 
einer Krankheit aufzufassen. 

Es zeigt sieh eben aueh hier wieder, daB man mit rein morphologi
schen Gesiehtspunkten meistens nieht geniigend in die Tiefe dringt, 
sondern daB genetisehe Gesiehtspunkte und Erfahrungen der allgemeinen 
Biologie uns heute leiten mussen, wenn wir uber Grundprobleme der 
Erseheinungen reden wollen. 

Die Einteilung der Psychoneurosen nach den 
Grundsatzen del' Konstitutionslehre. 

Bei jeder Bespreehung neurotischer Zustande erlebt man es, daB fast 
jeder Neurologe seine besondere Namengebung fUr neurotisehe Storungen 
besitzt und nur seine Begriffsfassung gelten lassen will. Insbesondere 
wird der Begriff Neurasthenie und Psyehoneurose von jedem wieder 
in besonderem Sinne gebraueht, und sofort erklart ein zweiter Neurologe 
dem ersten, sein eben skizzierter Fall sei gar keine Neurasthenie, sondern 
eine Angstneurose, und ein dritter N eurologe und ein vierter lehnen 
beide Diagnosen ab und treten wieder fUr andere Auffassungen ein. 

Es werden eben die versehiedensten Gesiehtspunkte der Einteilung 
zugrunde gelegt. Bald ist es das historisehe Moment und die Achtung 
vor dem einmal gepragten Namen. Dann ist es die Beriieksiehtigung 
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del' Veranlagung und endlich ist es das Symptomatische del' Erscheinung, 
das als Einteilungsprinzip benutzt wird. 

Die Klassifikation del' Neurosen ist selbstverstandlich schwer; ein
mal deswegen, weil scharf umrissene Begriffe selten gepragt sind und 
sich auah nicht pragen lassen wegen del' Komplexheit del' Entstehung 
und des starken Dominierens del' Mischungen. Ein weiterer Grund ist 
die groBe Schwierigkeit der Durchdringung aller Probleme in diesem 
Gebiete. Dazu kommt, daB die historische Fassung eines Begriffes, 
z. B. der Neurasthenie im Sinne von BEARD (1878), viel zu weit gezogen 
war, Heterogenes enthalt und durch die fortschreitende Wissenschaft 
als unbrauchbar durahschaut wird. Den Begriff Neurasthenie nun 
abel' auf eine ganz besondere Neurose einzuengen, namlich auf die Er
schopfung aus auBeren Grunden ohne konstitutionelle Veranlagung, 
bietet Gefahren, weil eine Einigung fUr diese Fassung kaum zu erreichen 
sein wird, wenn einmal das Wort vorher in viel ausgedehnterem Siune 
gebraucht worden ist. 

Es ist daher das beste, zunachst nach den grundsatzJichen Fragen 
eine Scheidung voruznehmen, und die Grundlage dafur bietet die Kon
stitutionslehre. Wir werden auch bei den Neurosen sagen: das was uns 
entgegentritt, sind stets Phanotypen, bei denen das Exogene irgendwie 
einen EinfluB gehabt hat. Dabei ist entweder die genotypische Grund
lage eine gesunde, normale odeI' sie ist abnorm und pathologisch. Wir 
unterscheiden daher als das Wesentlichste: Ist, vom Exogenen abgesehen, 
ein normaler odeI' abnormer Genotypus vorhanden '/ Zu den abnormen 
Genotypen mussen wir all das stellen, das in irgendeiner Weise sich als in 
den Genen verandert erweist, und hierher gehort die psychopathische 
Konstitution, Schizoid und Zykloid, in Analogie mit den entsprechenden 
Psychosen. Desgleichen gehort hierher das, was eine abnorme Wider
standslosigkeit gegenuber auBeren Einflussen verrat, wobei die innere 
Veranlagung und Konstitution das Entscheidende und gewohnlich auch 
das Vererbte und familiar Nachweisbare bedeutet. Meistens wird dies die 
nervose Disposition genannt: 

1. Diese konstitutionellen Formen kommen in den Familien dominant 
oder rezessiv vor. Es ist ganz selbstverstandlich, daB die Erkeunung der 
Anlage mitunter auBerordentlich schwer ist, und ebenso selbstverstand
lich ist es, daB auf diesem Boden auBere Einflusse eine ganz besondere 
Resonanz finden. Man kann abel' immer sagen, daB die Art des auBeren 
Einflusses ziemlich gleichgiiltig ist, weil eben auf diesem schon vor
bereiteten Resonanzboden eine groBe Anzahl del' verschiedensten AuBen
weltsfaktoren die gleichen Schwingungen hervorrufen werden. Es wird 
sehr viol Wert darauf gelegt, daB zwischen Konstitution (Disposition), 
die nur Anlagen bedeuten, und eigentlichen Krankheiten, die das Pathos, 
das Krankheitsgeschehen, darstellen, unterschieden wird. Diese Unter
scheidung ist bei konstitutionellen Affektionen nicht immer scharf 
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moglieh; deIm im Grunde ist natiirlieh jede Veranderung ein abnormer 
Zustand, der dem krankhaften ProzeE vollkommen an die Seite gestellt 
werden karul, ja, noeh viel wesentlieher ist als dieser, und daher in medi
ziniseher Betraehtung als Krankheit bezeiehnet werden muB. 

2. Gruppe der Neurosen, die rein exogen entstanden sind oder bei 
denen mindestens das Anlagemoment ganz auBerordentlieh zuriiektritt 
bzw. nieht mit Sieherheit naehweisbar ist: Hierher wiirde ieh zahlen die 
Zustandsbilder der Sehreekneurose, der Wunseh- und Begehrungs
neurosen 1, die sieherlieh auf niehtkonstitutionellem Boden vorkommen, 
die aber selbstverstandlieh, und dann ganz gewohnlieh enorm gesteigert, 
auf krankhafter Anlage sieh aufbauen konnen. Von diesen Gruppen 
kann man sagen, daE sie iiberall in das Normale hineingreifen. Von den 
Wunseh- und Begehrungsneurosen ist es heute unzweifelilaft erwiesen, 
daB sie in die physiologisehe Breite weit hineinreiehen, vielfaeh reine 
Artefakte der sozialen Gesetzgebung sind und deswegen eben mit der 
definitiven Erledigung in, wie man friiher gesagt hat, unanstandig 
raseher Weise zur Heilung kommen. Dabei ist es gleiehgiiltig, ob die 
Wiinsehe und Begehren ihre ErfiiIlung gefunden haben oder ob sie ab
gewiesen worden sind. Die Aussiehtslosigkeit oder die endgiiltige Er
ledigung bedeutet das Ende. Ganz anders natiirlich bei bestehender 
krankhafter Anlage. Das ist ja in voIlem Gegensatz zu OPPENHEIM 

von den meisten Autoren naehdriieklich betont worden. 
Es gibt nun sicherlieh aueh voriibergehende nervose Schwache bei 

gesunder Konstitution, wenn wirklieh unverniinftige Anforderungen an 
die Arbeitskraft gestellt werden. Bekannt ist in dieser Hinsicht die Er
schopfung der Telephonistinnen oder anderer Berufe, bei denen eine 
groBe Hetze vorhanden ist, und wenn dazu die Arbeitszeit iiber Gebiihr 
hinausgezogen wird, z. B. dureh besondere auBere Momente. 

Die Affektneurosen, Psychoneurosen, diirften in der groBen Mehrzahl 
der FaIle und besonders in ihren schweren Formen auf konstitutionellem 
Boden entstanden sein. Das, was man als Komplexneurose bezeiehnet, 
haftet sicherlich bei normal nervoser Konstitution nur in geringerern Um
fange und steht dann zu der Schwere des Affekts in einern gewissen 
Vcrhaltnis. Je weniger dieses Verhaltnis gefunden werden kann, desto 
wahrscheinlicher muE mit einer besonderen Anlage gerechnet werden. 

3. Viszerale "Neurosen": Es kann keinern Zweifel unterliegen, daB 
gewisse Storungen des viszeralen Nervensystems Krankheitsbilder er
zeugen, die symptomatisch den Neurosen entsprechen oder ilinen auBer
ordentlich nahekommen. leh glaube nicht, daB wir heute schon diese 
Gruppe irgendwie klar abtrennen konnen. Genetisch waren sie keine 
psychogenen Neurosen wie die anderen. Aber gerade hier ist die sekun
dare Beeinflussung der Psyche etwas ganz Gcwohnliches, und dieser 

1 NAEGELI: Unfalls- und Regehrungsneurosen. Neue deutsche Chirurgie. Rd. 22. 
Stuttgart: Ferdinand Enke 1917. 
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Folgezustand wird fast regelmaBig dann das Uberragende im Krankheits
bilde. Am besten verstehen wir "Neurosen" des viszeralen Nerven
systems bei innersekretorischen Starungen, vor aUem bei Hyperthyreosen 
und Basedow. Da kann es ganz besonders in den Anfangen noeh gelingen, 
das Nichtpsychogene deutlich und klar zu beweisen. 

An sich ware es besser, diese Erscheinungen gar nicht als Neurosen zu 
bezeichnen und schon dureh die Namengebung abzusondern. Aber bei 
der Almliehkeit der Erscheinungen mit psyehogenen N eurosen begreifen 
wir, daB vorlaufig immer noeh der Ausdruck Neurose gebraucht wird. 

Einen Versueh einer besonderen Nomenklatur bietet die AufsteUung 
der Begriffe Vagotonie und Sympathikotonie. Wir haben uns aber immer 
mehr uberzeugt, daB bei diesen Zustanden doeh so gut wie immer das 
ganze viszerale Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen ist. Und daher 
wird der fruher viel gebrauchte Ausdruek Vagotonie heute mehr und 
mehr aufgegeben. ZweekmitBig ist der Ausdruck vegetative Stigmati
sation; doeh solI man stets bedenken, daB organisehe Affektionen ganz 
ahnliehe Bilder sehaffen und v. BERGMANN mit vollem Recht fUr den 
Abbau der sog. Organneurosen (Herz, Magen, Darm) eingetreten ist. 

lch habe einmal fruher darauf hingewiesen, daB das Globusgefiihl eine 
typisehe vagotonisehe Erscheinung darstellt, und daB der Ausdruck 
"Globus hystericus" wohl falsch ist. Keine einzige Publikation der 
Unfalls- und Kriegsneurosen, auch mit Schilderungen der starksten 
hysterischen Einschlage, zeigte den Globus. Die Saehe durfte sich so 
verhalten, daB die Globusempfindungen, aus den Storungen des viszeralen 
Nervensystems herruhrend, bei hysterischen Reaktionen auf konstitutio
neller Grundlage sofort ins Psychogene hineingenommen werden. 

Diese Einteilung der Neurosen auf Grundlage der Konstitutionslehre 
durfte zweifellos die wesentlichsten Differenzen hervorheben. DaB die 
allerverschiedensten Kombinationen im Einzelfalle der Beurteilung groBe 
Schwierigkeiten bieten, enthebt uns mit niehten der Aufgabe, grundsatz
liche Untersehiede klar zu erfassen und herauszuarbeiten. 

Aueh in diesem Gebiete ist der Ausgangspunkt, einen normalen 
Mittelwert irgendwie zu konstruieren und die Plus- und Minusvarianten 
als psychopathisch zu erklaren (GRUHLE), naeh naturwissenschaftlich
biologisehen Gesiehtspunkten unzulassig. Es ist genau das gleiehe, wie 
wenn fur die korperliehen Erscheinungen JULIUS BAUER das vom Mittel
wert Abwegige als degenerativ erklart hat. Die Biologie und die Natur
wissenschaften zeigen aber mit der denkbar groBten Sicherheit (vor allem 
JOHANNSEN, ERWIN BAUR, DE VRIES), daB diese Abweiehungen vom 
Mittelwert an sieh niehts Besonderes darstellen (s. S. 104), daB ihre 
N aehkommen wiederum die Wahrseheinliehkeitskurve von GALTON 
wiedergeben, daB eine Vererbung also nieht besteht und diese 
Sehwankung nur die genotypisehe, der Art eigene Variabilitat darsteUt 
und sie zwar nieht in der Praxis, wohl aber in der Theorie be
deutungslos ist. 
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93. Herpes 21. Hypertrichosis 44, 51, 68. 
Hackenfull 56. HERTERScher Infantilis- Hypnum trifarium 103. 
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Hamophilie 15, 46, 47, 48, i - -fehler, angeborene 69. thelialschicht 45. 

5S, 63, 93, 106, 108, 1- -form 69. -, sexuelle 62. 
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-, -, weibliche 162. villosum 74. 
Hai 45. Hirnblutungen 133. 
Hals, Heredopathien 65. - -grippe 134. 
- -fistel 66. - -hernie 45. 
- -rippen 52. - -sklerose 69. 
Hammerzehe 15, 56, 93. - -tumor lOS. 
Hande, Verbildung 56,108. Hirtentaschchen 41. 
Hangebrust 51. Hohlfull 56, 170. 
Harnsaure, endogene 113. Homo sapiens 20, SO, 151. 
Harnwege, Steinbildung 13. Hornhaut 64, 66, 134. 
Haufung dominanterMerk. -, Makrokornea 64. 

male 7S. -, Megalokornea 15. 
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Idiosynkrasie 67, 90. 
Idiotie 59, 61, 107. 
Idiovariation 32f. 
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Ikterus 5S, lOS. 
- gravis neonatorum 157, 

15S, 160, 161. 
-, hiimolytischer konst. 

siehe Anamie, konst. 
hiimolyt. 

- neonatorum 157, 159. 
-, Salvarsan 140. 
Indianer 66, 110, 115. 
Infantilismus 32, 46, 155. 
Infektarthritis 21. 
Infekte 116, 117, 124. 
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Konstitutionsfragen 
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Inzucht 91, 163. 
Iris 64. 
- -kolobom 64. 
- -mischfarben 64. 
Isehias 14. 
Isochronie 49. 

Jodsalztherapie 86. 
Juden, Nase 93. 
-,Ost- 112. 
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Leberzirrhosen 114. ,Mathematiktalent, Verer- sIongoloid 6l. 
Letalfaktoren 44. 45, 48, J bung 49. Monilotrichosis 69. 
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- -therapie 169. 
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Malaria 122. 
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- -entfernung 108, 1l0. -, THoMsENsche 56. 
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Modifikation 22 f., 35, 46, Narkolepsie 61. 
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-, durch den Lebenslauf Nase 51. 
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Nebennieren 155, 16 .. , 167; Ohrendeformitaten 68. I Paratubel'kulosebazillm; 
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son. Ohrmuschel 51. Paratyphus 21, 142, 144. 
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Neuritis hypertrophische Optikusatrophie fl4. : PFEIFFERscher Bazillus 

fll. Orchis Morio 26. 
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175. 28, ll6. Pflanzen, endemische 43 f., 
-. Affekt- 174. ,Orthogenesis 103. 99. 
-, Angst- 172. IOSLERsche Krankheit 59, -- -geographie 7. 
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-, viszerale 174. I O~teomyelitis 28, 117. I Pigmentation 60. 
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Nystagmus 64,66,68,107. : i Plotze 44. 
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119. 
Odem 27. 
-, intermittierendes 14. 
Oenothera gigas 76. 
- Lamarckiana 33, 34, 75. 
Ohren 51, 65f. 

, I Plusvariante 175. 
: Palaontologie 35, 78, 79, I Pneumokokkenarten 21. 
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Polydaktylie 56, 58, 62, Radieschen 90. 
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Polygonum amphibium 24. 114. 
Polyhybriden 76, 77, 81. -, Bastardierung ver-
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Riickbildungsproze13 29. 
Riiekenmark, Heredo

pathie 57, 61. 
Riiekgratverkriimmung 

153. 
Riickkreuzungen 74. 
Riickmutation 34. 
Ruhr 10, 139. 
- -erreger 21. 
Rumex 79. 
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Pubertatschlorose 116. Rhinitis, atrophische 66. SCHLATTERsche Krankheit 
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Purpura 21. \ R6ntgenausl6sung von Mu- 1 55. 
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Pykniker 114. I R6teln 98, 138. Sch6llkraut 79. 
Pyramis a,talanta 83. I Roripa 96. I Seh6pfungslehre 17. 
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Queramputation, kongeni
tale 55. 

QUINcKEsches Odem 67. 

Rachenreflexe 66. 
Rachitis 57. 
Radialislahmung 96. 

- silvestris 29, 30. 1 Sehrumpfniere 13. 
Rosa 104. . Sehulterhochstand 55. 
- canina 72, 73. I Sehwaehsinn 61, 62. 
- galliea 72, 73. I Sehwangerschaft 50, 59, 
- Jundzilli 72, 73, 81. 119. 
Rothaarigkeit 68, 157. - Perniziosa 166. 
Rotsueht 44. Sehwanzkniekungen 45. 
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Rubus 104. Sehwein 45. 
- fructieosus 19. Schweinepest 130. 
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SchweiBdrusen, Fehlen 68, Spirochaeta Tabakintoxikation 86. 
69. - paUida 140. Tanzmaus 44, 66. 

- -krankheiten 68. -, Wasserspirochate 145. Taraxacum 25, 44, 104. 
SchweiBe 127. Spontanpneumothorax, Taubheit 45, 66, 107. 
SchweiBfiiBe 51. familiarer 69. Taubstummheit 65. 
- -bande 51. SprunggelenkmiBbildung, -, endemische 65. 
Schwerhorigkeit, familiare VOLKlIIANNSche 56. -, sporadische 65_ 

65. Stammganglien 61. TAy-SACHSsche Krankheit 
-, - progressive 66. Star 61. 59, 61, 110. 
- Innenohr- 65. - - -arten 15, 64. Teilfaktor 167. 
Schwimmhaut 58. -- -, Kernstar 64. Teleangiektasien 59, 67, 69. 
Scolopendrium 44. - -, Naphthalinstar 89. Tertiarzeit 78, 102, 103. 
Seen, Entstehung 47. - -, Schichtstar 64, 95. Testis 61. 
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Sehnenreflexe, Steigerung - -, SpieBstar 64. THOMsENsche Myotonie 56, 

66. - -, juveniler 170. 61. 
Seidelbast 43. Status degenerativus 53, Thorax 56, 102, 107, 153. 
Sekretion, innere 12, 61. 66. - piriformis 114, 155. 
Selbstbefruchtung 35. - dysraphicus 61, 105, Thrombangitis obliterans 
Selektion 43, 110, 145, 151. 109, 162. 112. 
Selektionslehre 17. - lymphaticus 117. Thrombasthenie GLANZ-
- -wert 100, 102. \- thymico-Iymphaticus MANN 58, 111. 
Senecio Jacobaea 43. 28, 101. Thrombopathie 58, 59, 60, 
Sepsis 5, 131. Stechapfel 43. 111, 161. 
- lenta 5, 6, 141, 142. Steinbildungen 13. Thrombozyten 115. 
Seuchen 87, 125, 142. Steinbrech 7, 95. Thrombozytopenie 162. 
Sichelzellen 5, 48, 58, 60, ~~iift:~e~:fas~~;del~g: Thrombusbildung 93. 

168. Thyreoidea 61. 
- -Anamie 5, 47,110, Ill. Stiefmiitterchen 19. Tiere, eisenfrei ernahrt 90. 
Silberfiichse 93. Stigmata, degenerative 66. Tierpassage 143. 
Situs viscerum inversus 26, Stigmatisation, vegetative Torsionen 44. 

69. 60, 69, 119, 175. Toxonomie 8. 
Skleren 65. Stipa pennata 95. Tranenapparat 64. 
Sklerose, multiple 62, 114, Stoffwechselaffektionen70. Transgredienz 97. 

119, 120, 124. Storungen, innersekreto- Transplantationen 77. 
-, tuberose 62. rische 164. Trema 51, 160. 
Skoliose 56, 153. -, psychische 66. Tremor 68. 
Sokodu 122. - zerebrale 66, 107. -, Formen 105. 
Solanum 43. Stottern 61. -, hereditarer 60. 
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82. 64. Trichterbrust 56. 
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Spalthande 45, 50, 56. - viridans 96, 141. Trypanosomen 84. 
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Spaltungsgesetz, MENDEL- Striatumaffektionen 117, 146, 147. 
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Speicherungskrankheiten Superinfektion 130, 138. -, apathogener 139. 

48, 124. Sympathikotonie 175. -, OALMETTEScher 27,143, 
Spharophakie 64. Syndaktylie 56, 58. 144. 
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zellen. I 56. 148. 
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neubearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 104 zum grollten Tei! farbigen Ab~ 
bildungen. XVII, 704 Seiten. 1931. RM 86.-; gebunden RM 89.60* 

Die konstitutionelle Disposition zu inneren Krank
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zialwissenschaften. Herausgegeben von Julius Bauer, Wien. 
1. Heft. Konstitutionspathologie in der Kinderheilkunde. Von Privat; 
dozent Dr. Richard Lederer, Wien. Mit 25 Abbildungen. VII, 160 Seiten. 
1924. RM 6.90* 
2. Heft. Konstitutionspathologie in derOhrenheilkunde. Von Professor 
Dr.Julius Bauer und PrivatdozentDr.Conrad Stein, Wien. Mit58Ab; 
bildungen. VI, 340 Seiten. 1926. RM 24.-* 
3. Heft. Konstitutionspathologie in der Orthopiidie. ErbbioIogie des 
peripheren Bewegungsapparates. Von Dr. Berta Aschner und Privatdozent 
Dr. Guido Engelmann, Wien. Mit 80 Abbildungen. VII, 312 Seiten. 
1928. RM 28.-* 

Konstellationspathologie und Erblichkeit. VonDr.N.Ph. 
Tendeloo, Professor der Allgemeinen Pathologie und der Pathologischen 
Anatomie an der Reichsuniversitat Leiden. IV, 32 Seiten. 1921. RM 1.20* 

Grundziige einer Konstitutions-Anatomie. Von Professor 
Dr. Walter Brandt, Abteilungsvorsteher am Anatomischen Institut der Uni; 
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Gattingen. Mit 128 Abbildungen. IV, 284 Seiten. 1930. 
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Korperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutions~ 
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ord. Professor fur Psychiatrie und Neurologie in Marburg. N eun te und zehn te, 
verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 45 Abbildungen. VlIl, 240 Seiten. 1931. 

Gebunden RM 13.60* 

• Auf die P"eise de>' vo" dem 1. Juli 1931 "'schienenen B,lcher 
wird ein N otnachlafJ von 10 % gewahrt 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




