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Vorwort. 

Mitten im Schaffen, trotz seiner 70 Jahre vom Alter ungebeugt, ward 
Max Kassowitz aus dem Leben abgerufen. Das stolze Wort "Er war 
unser", das sonst wohl an der Bahre eines GroBen als Trost erklingt, hier 
konnte es nicht gesprochen werden. Einsam ist die Flamme emporgelodert, 
die seinen Leib verzehrte, sowie er sein ganzes Leben einsam geforscht und 
gekampft hatte, Aug' in Auge mit den tiefsten Geheimnissen der Natur, un
verstanden von den Vielen, die ihm auf den neuen, noch unbegangenen Wegen, 
auf denen er jenen Geheimnissen nachzuspuren wuBte, furs erste nicht folgen 
wollten. So manche haben ihn, den viel Befehdeten, vor kurzem als Jubilar 
gefeiert und .jetzt mit warmen Worten sein Hinscheiden beklagt, einzelne 
seiner Verdienste wurden endlich doch anerkannt, - von einer wirklichen 
Wurdigung dessen, was er fur die Wissenschaft im allgemeinen bedeutet, waren 
die Zeitgenossen weit entfernt. Fur seine Freunde erhebt sich nun die Sorge 
um die Weiterfuhrung seines Lebenswerks, und da es ihm seIber nicht mehr 
vergonnt war, jene Biologen-Schule entstehen zu sehen, die sich vielleicht 
einmal von ihm herleiten und an del' Ausgestaltung seines Lehrgebaudes 
arbeiten wird, erwachst den Wenigen, die heute schon von der uber
ragenden Bedeutung seiner Ideen durchdrungen sind, jetzt um so mehr die 
gebieterische Pflicht, dafur zu wirken, daB diese Ideen in Zukunft wenigstens 
gepflegt und gefordert werden, daB jenes "Kastell des Totschweigens", wie 
Kassowitz seIber es nannte, endlich gebrochen werde, das gegen ihn auf
gerichtet war und uber dessen Bestehen er sich oft genug bitter beklagte. 

Wenn bisher das Unbegreifliche geschehen konnte, daB ein Versuch 
der einheitlichen Ableitung aller Lebenserscheinungen aus einem ebenso 
einfachen wie groBartigen allumfassenden Prinzip, den Kassowitz in seiner 
"Allgemeinen Biologie" durchgefUhrt hat, in der wissenschaftlichen Welt 
so gut wie unbeachtet bleiben konnte - ein Versuch, der sich auf den ganzen 
ungeheuren Apparat der exakten Wissenschaft und auf das riesige Tatsachen
material der modernen Forschung stutzt und es in luckenloser Weise ver
arbeitet -, so kann dieser Zustand der Nichtbeachtung gewiB kein end
gultiger sein; vielmehr ist es nicht anderfl denkbar, als daB sich in dem 
Verhalten der physiologischen Fachkreise gegenuber dem Werk von 
Kassowitz doch endlich ein Umschwung vorbereitet. Das Abnorme und 
Unhaltbare des bisherigen Zustandes glauben wir nicht besser charakteri
sieren zu konnen als durch die Wiedergabe der Worte eines der wenigen, die 
sich ganz unbefangen dem groBen Eindruck der Allgemeinen Biologie hin
gegeben haben und dann !iuch bereit waren, in diesem Sinne in der Offent-
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liehkeit ihre Stimme zu erheben. Es ist em "offener Brief" des nieder
landischen Militararztes Dr. Jus te sen in Fort de Kock bei Batavia an 
den Herausgeber einer fUhrenden medizinischen Zeitsehrift in Deutschland, 
der dann allerdings diese interessante Kundgebung der VerOffentlichung 
nieht zugefiihrt hat. Sie lautet wie folgt: 

"Hochgeehrter Herr Professor! lch erlaube mir, diesen Notruf an 
Sie zu richten und ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie denselben in 
Ihrer Zeitschrift veroffentliehen wiirden. 

Schon seit langem habe ich gehofft, in den medizinisehen Zeitschriften, 
die ieh zu lesen Gelegenheit habe, eingehende Bespreehungen und Dis
kussionen iiber das Werk Prof. Kassowitz' ,Allgemeine Biologie' zu 
finden - bis jetzt sind aber meine Hoffnungen nicht erfiillt worden. 

Sollte ich denn ganz irregehen mit meiner Auffassung, daB besagtes 
Werk. nichts Alltagliches ist, daB es im Gegenteil eine hervorragend ori
ginelle Leistung bildet, daB es sehr viele neue - ieh mochte sagen, 
revolutionare - Auffassungen darbietet, die einer Diskussion wert sind 
und die nicht totgeschwiegen werden konnen oder diirfen, daB endlieh der 
Verfasser des Werkes groBen Mannern der Wissensehaft ritterlich den 
Handschuh hingeworfen und sie in die Arena gerufen hat? 

Es wird andern so gegangen sein wie mir: es werden sehr viele Kol
legen dieses Werk mit Begeisterung gelesen haben, mit d£'m Gefiihl, daB 
uns hier etwas Ahnliehes entgegentritt wie seinerzeit die Darwinschen 
Hauptwerke und mit der festen trberzeugung, daB aus diesen vier Banden 
und iiber sie eine Literatur entstehen miiBte. 

Aber wo bleibt diese Literatur? Was wir bis jetzt gesehen und gehort 
haben, ist wenig, und vor aHem haben wir die Gegner, die es wohl aueh 
geben wird, noeh nicht ihr Gesehiitz auffahren gesehen. 

Und doch miissen wir - denn ich glaube hier wohl in der Mehrzahl 
sprechen zu diirfen - doch miissen wir gewohnlichen Arzte von den 
groBen Mannern unserer Wissenschaft, die wir als unsere Lehrer betrach
ten, erwarten, daB sie uns immer so viel als moglich im Suehen nach der 
wissenschaftliehen Wahrheit beistehen, daB sie uns nicht aHein lassen, 
wenn wir in bezug auf die Grundlagen unserer Wissensehaft die Erde 
unter unseren FiiBen wanken fiihlen. Und wir miissen von den berUhmten 
Forschern, deren Namen ich hier nicht zu nennen brauche, erwarten, 
daB sie antworten, wenn ihnen auf diese Weise zugerufen wird, daB sie 
sich verteidigen, wenn sie mit dem Degen angefallen werden, und daB 
sie nicht, mit gekreuzten Armen zusehend, ihr Lebenswerk verniehten 
lassen. 

1st denn die ganze Sache nicht der Rede wert, oder miissen wir 
glauben, daB die Lehren, die uns auf der Universitat eingeimpft wurden, 
die als Ecksteine der Physiologie dastanden, jetzt aufgegeben, in Schutt 
gefaHen sind, daB sie sich gar nicht mehr verteidigen lassen? Oder was 
kann die Ursaehe sein, daB niemand uns da, wo wir Belehrung suchen 
- in den groBen medizinischen Zeitschriften -, ausfUhrlich und griind
lich sagt, was wir in dieser Angelegenheit zu glauben haben 1 
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Ich bin uberzeugt, daB Sie, Herr Professor, groBe Kreise ihrer Leser 
verpflichten wiirden, wenn Sie veranlassen wollten, daB die Kasso
wi tzschen Lehren in Ihrem Archiv einer griindlichen Erorterung unter
zogen wurden. .. In groBter Hochachtung Dr. P. Th. Justesen, 
Officier van Gezondheid. Fort de Kock, 23. XII. 1907." 
Diese kraftigen Worte charakterisieren in unubertrefflicher Weise das 

Verhalten der Fachleute gegenuber den biologischen Theorien von Kasso
wi tz. Freilich, es sind einige Ankundigungen und kurze Besprechungen in 
medizinischen Zeitschriften erschienen. In einigen von ihnen fehlt es auch 
nicht an uberschwenglichem Lob fiir die groBzugige Durchdringung des 
Stoffes, das umfassende Wissen, die wertvolle Anregung, die in dem Werke 
zu holen ist, den glanzenden Stil, in dem es geschrie ben. Den eigentlich strit
tigen Punkten, dem Wesentlichen, worauf das Buch abzielt, den groBen Fragen, 
die es zur Diskussion stellt, wird fast immer ausgewichen. Nur aus einigen 
wenigen Enuntiationen groBer Autoritaten spricht ganz unverhohlen der 
Arger dariiber, daB ein AuBenstehender ihre Kreise store, wie wenn z. B. 
ein Professor der Physiologie sich dahin vernehmen laBt: "Selbst wenn die 
Frage nach der Verwertung der Nahrungstoffe und den Vorgangen im Proto
plasma endgiiltig im Sinne von Kassowitz entschieden werden soIIte, so 
werden wir von einer wsung des Ratsels, was Leben ist und wie die mannig
fachen Erscheinungen des Lebens zustandekommen, dann gerade noch ebenso 
weit entfernt sein, als wir es vor dem Erscheinen des Kassowitzschen Buches 
waren und als wir es jetzt nach dem Erscheinen desselben sind." Auf eine 
meritorische Diskussion, ein eingehendes Erwagen des Fur und Wider wird 
in solchen Kritiken nicht eingegangen. Natiirlich ist beides gleich nichts
sagend und bedeutungslos, jenes leichtfertige Verwerfen in Bausch und Bogen 
sowohl, wie jenes billige Lob; denn dies zu erringen war gewiB nicht das Ziel, 
das Kassowitz mit seinen Arbeiten verfolgte; nicht um personliche Erfolge 
war es ihm zu tun, sondern um die -Erlangung objektiver GewiBheit, die 
Aufstellung von widerspruchslosen, als Grundlage fiir das gesamte Gebiet 
seiner Wissenschaft geeigneten Theorien, und darin suchte er Mitkampfer und 
Gleichstrebende; auch ehrliche Gegner waren ihm willkommen gewesen, die in 
ebenso strenger Gedankenarbeit, wie sie seinem System zugrnnde liegt, ihre 
Position verteidigt hatten. 

Revolutionar sind die Ideen von Kassowitz zweifellos und scheuer 
Respekt vor groBen Autoritaten war gewiB nicht seine Sache. Aber gerade 
darum ist es doch unvermeidlich, daB fruher oder spater ein heftiger Kampf 
urn diese Ideen entbrennen, daB aus ihnen und :fiber sie eine ganze Literatur 
entstehen muB. Dnd sicher wird jeder, dem an einer gesunden Fortentwick
lung der Wissenschaft gelegen ist, es fur wiinschenswert halten, daB der 
Beginn jenes Kampfes der Ideen, der hier doch einmal bevorsteht und der 
ja in jedem Sinne befruchtend und anregend auf die Wissenschaft wirken muB, 
nicht noch lange hinausgeschoben werde. Er selbst hat die Situation in dieser 
Weise beurteilt; er wuBte, daB seine Zeit einmal kommen wiirde, und in dieser 
bestimmten tJberzeugung ertrug er das Schicksal des Vorlaufers, des Predigers 
in der Wuste mit stoischer Resignation. Es ware nicht das erstemal in der 
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Geschichte des Geisteslebens, daB erst an den Flammen, die das Irdische ver
zehren, sich jene Leuchte entzundet, welche die Strahlen des unverganglichen 
Wesens eines im Leben verkannten und geschmahten Neuerers weithin uber 
die Lande sendet, oder je nachdem auch die Brandfackel, die unabsehbare 
Kampfe entfacht und gewaltige geistige Umwalzungen ankundet. 

So solI denn auch diese Sammlung von Abhandlungen, die hiermit der 
Offentlichkeit ubergeben wird - es wurden von beinahe 100 Arbeiten aus 
dem Gebiete der Kinderheilkunde, nahe an 40 aus dem der allgemeinen Bio
logie und Naturwissenschaft und ebensovielen aus dem der Alkoholfrage im 
ganzen 50 Nummern und einige unveroffentlichte Aphorismen in die Samm
lung aufgenommen - so solI denn auch dieses Buch, in dem der nun zum 
Schweigen Verurteilte zum letztenmal das Wort ergreift, dazu beitragen, 
daB jene Literatur entstehe, in der die Ideen von Kassowitz, jede fUr sich 
wie auch in ihrer Gesamtheit, eingehend diskutiert, gewissenhaft und sorg
faltig nachgepriift, auf den verschiedenen Gebieten angewendet, im einzelnen 
ausgebaut und verarbeitet werden. Zunachst aber mag er noch seIber zur Nach
welt sprechen, der er noch so viel zu sagen hat. Er selbst suchte ja mit diesen 
Aufsatzen, die er neben seinen umfassenden Hauptwerken in so groBer Anzahl 
schrieb, gewissermaBen ein Korrektiv gegen die Nichtbeachtung seines Werkes 
seitens der berufenen Kritik und der wissenschaftlichen Welt uberhaupt, 
indem er sich selbst immer wieder direkt an das Publikum wandte und immer 
neue Kreise desselben, die Fachgenossen sowohl wie auch die Gebildeten im 
weitesten Sinne, auf seine Ideen und Arbeiten aufmerksam zu machen suchte. 
Es gilt dies besonders von seinen allgemein naturwissenschaftlichen und bio
logischen Aufsatzen, denen auch in dieser Sammlung der breiteste Raum 
zugewiesen ist. Sowie er selbst mit jedem einzelnen dieser Aufsatze, so hoffen 
auch die Herausgeber dieser Sammlung einen kraftigen AnstoB in der Rich
tung zu geben, daB die wissenschaftliche Welt sich endlich mit dem Lehr
gebaude von Kassowitz in jenem AusmaB und mit jener Grundlichkeit 
zu befassen beginnt, wie es seiner tatsachlichen Bedeutung entspricht, und 
sie hoffen dadurch ganz direkt dem wissenschaftlichen Fortschritt zu dienen. 

Dennoch ist es in erster Linie ein Werk der Pietat, was hier beabsichtigt 
wird. Mag immerhin auch dieses posthume Opus - in gewissem Sinne ist 
alles, was der Biologe Kassowi tz geschrieben, posthum, weil es erst von der 
Nachwelt gehort werden wird - mag immerhin auch diese Generalrevue 
uber sein Lebenswerk in vielem Wesentlichen noch eine Kampfschrift sein: 
wie sich dieser Kampf dereinst entscheiden mag, ob fur die katabolische oder 
die metabolische Stoffwechsellehre, die Kalorientheorie und die Lehre von 
der Isodynamie der Nahrungstoffe oder die vom Aufbau und Zerfall des 
Protoplasmas, die gangliozentrische Hypothese oder die Reflexkettentheorie, 
dieser Entscheidung irgendwie vorzugreifen, ist keineswegs die Absicht dieser 
Publikation. Was sie zunachst anstrebt, ist die Errichtung eines Denkmals 
fur eine durchaus originelle und im Leben zu wenig gewurdigte Forscherper
sonlichkeit, deren Bild in moglichster Lebenstreue fur die Nachwelt fest
gehalten werden solI, und so tragt denn auch das Buch im wesentlichen bio
graphischen Charakter. Bei der Auswahl leitend war der Gesichtspunkt, 
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aIle fUr ihn charakteristischen Ideen und Ansichten, sowie auch aIle bedeut
samen Momente in seinem Leben deutlich hervortreten zu lassen. Die Ge
schichte seines Lebens ist die Geschichte von Arbeiten und Kampfen. Wenn 
schon in seinen Hauptwerken das Polemische eine sehr groBe Rolle spielt, so 
tritt es hier in diesen kleineren Arbeiten, die vielfach der Kampf des Tages mit 
seinen wechselnden Zwischenfallen geboren, naturgemaB noch mehr hervor. 
Nun haben auch sie das Personliche abgestreift. Dem gefiirchteten schonungs
losen Polemiker ist man einst ausgewichen. Jetzt handelt es sich nur mehr 
um einen Kampf der Ideen, dessen individuelle Auspragung sich in diesen 
Aufsatzen spiegelt. Aber gerade die wechselnden Episoden des Kampfes, 
die hier als historische Dokumente festgehalten sind, und das herzerfreuende 
Draufgangertum bei aller peinlichen Exaktheit in der Behandlung des Stoffes 
sowohl wie auch der gegnerischen Argumente verleihen dieser Sammlung 
wissenschaftlicher Essays einen eigenartigen personlichen Reiz. 

Wir meinen hier zwar immer in erster Linie den Verfasser der Allge
meinen Biologie, den kUhnen Umgestalter unseres theoretischen Weltbildes, 
nicht den erfolgreichen Kinderarzt, als der er allgemein gekannt war. In 
gewissem Sinne aber gilt fast alles, was in diesen Zeilen gesagt wurde, doch 
auch von dem Bahnbrecher auf dem Gebiete der padiatrie. Auch hier war 
nicht ruhiges GenieBen des Erworbenen, sondern immerwahrender Kampf 
sein Teil. Wenngleich seine groBen wissenschaftlichen Leistungen auf diesem 
Spezialgebiet von der Mitwelt schlieBlich dankbar gewiirdigt waren, wenn 
namentlich dem Begriinder der Phosphortherapie, dem die Einfiihrung eines 
"wirklichen Spezifikums" gegen eine der verbreitetsten Krankheiten, "eines 
wahren Volksheilmittels" "von geradezu zauberhafter Wirkung" (so die Urteile 
angesehener Autoritaten auf diesem Gebiet) zu verdanken ist, von fast allen 
Fachgenossen Zustimmung und Anerkennung gezollt wurden, so hat es doch 
auch hier noch bis zu allerletzt niemals an solchen gefehlt, die sich bemiihten, 
sein Verdienst zu verkleinern, den Bau zu erschiittern, der auf breitester ex
perimenteller und theoretischer Grundlage so festgefiigt dastand. Unab
lassig muBte er auch hier sein Werk verteidigen, und er tat es 30 Jahre hin
durch neben all den anderen Ideen, die seinen Geist beschaftigten, mit nimmer
miidem Eifer und nicht nur mit den Waffen der Logik, die ihm in so seltener 
Scharfe zu Gebote standen, sondern auch unter fortwahrendem Sammeln 
neuen Tatsachenmaterials. So sind noch aus seinem letzten Lebensjahre 
10 neue Publikationen iiber Rachitis zu verzeichnen, darunter die drei groBen 
systematischen Arbeiten im Jahrbuch fiir Kinderheilkunde, und eine Artikel
serie, von der der Redakteur der betreffenden Zeitschrift schrieb, daB sie 
einen Rattenkonig von Erwiderungen nach sich ziehen wiirde, war eben im 
Erscheinen begriffen als ihn, mitten im Kampfe stehend, der Tod ereilte, 
der wohl auch hier der weiteren Austragung jener bedeutungsvollen Kontro
versen kein Ende setzen diirfte. 

Von seinen sonstigen Verdienstell um die Kinderheilkunde, der endgil
tigen Vernichtung des zahlebigen wissenschaftlichen Ammenmarchens von 
den Zahnungskrankheiten, der erschopfenden deskriptiven Grundlegung 
unserer Kenntnisse von den verschiedenen Formen der kretinoiden Wachs-
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tumstorungen, seinen Arbeiten uber Vererbung der Syphilis und seinen Bei
tragen zur Theorie der Immunitat und der Wirkungsweise der Immun
korper usw.usw. braucht hier nicht eigens gesprochen zu werden, weil die 
Schule von Kinderarzten, die er, obwohl es ihm an der offizieHen Anerkennung 
durch Berufung an die leitende Stelle einer groBen Klinik gefehlt hat, trotz 
alledem begrundete, die Tradition seiner Lehren p£legt und durch das Weiter
arbeiten in seinem Sinne ihm auf diesem Gebiete das wurdigste Denkmal setzt. 
- Und was seine SteHung in der Frage des Diphtherieheilserums anlangt, so 
wird eine spatere Nachwelt moglicherweise auch anders daruber urteilen als 
die Mitwelt, die er hier geschlossen gegen sich hatte. Jedenfalls war er der 
Mann dazu, das nach bester Dberzeugung fur wahr Erkannte unbeirrt auch 
gegen eine Welt von Gegnern zu behaupten und zu verteidigen. Es war ihm 
nicht mehr vergonnt, in einer geplanten Arbeit ,,20 Jahre Diphtherieheil
serum - die Geschichte eines wissenschaftlichen Irrtums" das Fazit aus 
diesen Kampfen zu ziehen. Vielleicht unterziehen sich andere der Aufgabe, 
das in zwischen schon wieder bedeutend angewachsene Material zu ungunsten 
des Serums in diesem Sinne zu verwerten. 1m Januar 1913 schrieb Kasso
wi tz an einen Hamburger Arzt, der solches Material veroffentlicht und die 
entsprechenden SchluBfolgerungen daraus gezogen hatte: "Hoffentlich wird 
Ihr Beispiel Nachahmung finden und man wiI;d endlich aufhoren, sich selbst 
und andere zu tauschen." Mit dem Abdruck der Diphtherie-Abhandlungen 
in diesem Buche war nichts anderes beabsichtigt, als ein Bild wissenschaft
licher Dberzeugungstreue und Unerschrockenheit zu geben, das junge Adepten 
zur Nacheiferung anspornen mag. 

In der Alkoholfrage zeigte es sich besonders deutlich, wie sehr der Autoritats
glaube der richtigen Wurdigung seiner Lehre im Wege war. Hier hatte er ge
glaubt, daB ein groBes praktisches Kultur- und Menschheitsinteresse mit ihm fur 
die Anerkennung seiner neuen, den Tatsachen, besonders auf diesem Gebiete, 
;';0 viel besser gerecht werdenden Stoffwechsellehre kampfen wurde. Die zum 
Dogma erhobene Kalorientheorie erwies sich einstweilen als starker. Unter der 
stolz en Flagge der hypothesenfreien Darstellung siegte einstweilen die ober
flachlichere Auffassung der Stoffwechselvorgange. Die erhoffte Gemeinde 
von Bundesgenossen und Verkundern seiner Lehre blie b aus; die Wahrheit 
wird fur sich seIber kampfen mussen. Nicht auf fremdem Boden, nur auf 
dem eigenen Gebiet der Theorie wird der Kampf entschieden werden, wenn
gleich das eminente praktische Interesse, das sich hier an eine richtige Theorie 
der Stoffwechselvorgange knupft, sicherlich als Ansporn dienen wird, der 
Frage immer und immer wieder zu Leibe zu rucken und den Kampf nicht 
zur Ruhe kommen zu lassen. Von den geistigen Fuhrern der Bewegung 
cnttauscht, von denen er sagen muBte, daB sie ihn in dem Kampf fur seine 
neue Theorie fast aIle im Stich gelassen hatten, freute sich Kassowitz doch 
an den praktischen Erfolgen und an dem unaufhaltsamen Vordringen der 
Antialkoholbewegung selbst, in die er auch seinerseits bei allen sich bieten
den Anliissen tatig eingriff. Es entsprach seinem Wesen, fur das von ihm als 
richtig Erkannte mit Energie und Leidenschaft einzutreten. So zeigen ihn 
auch die Alkohol-Aufsatze und -Vortrage, die fur diese Sammlung aus-
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gewahlt wurden, einerseits als tiefgrundigen Theol'etikel', andererseits als 
volkstumlichen Agitator und erbarmungslosen Anklager sozialer Zustande, 
die, auf Irrtum und Gedankenlosigkeit begrundet, das Elend und Ver
derben von Tausenden im Gefolge haben mussen. Sein unbedingtes Ein
treten ffir die sittliche Forderung der Abstinenz fur den Einzelnen und 
der Prohibition fur das Gesellschaftsganze ist so recht ein Ausdruck seines 
lebendigen Glaubens an die Herrschermission der Vernunft, die berufen 
ist, dereinst die Welt zu regieren und die Wunden zu heilen, die Irrtum und 
Wahn verschulden. 

Es ist eine doppelte Mission, die dieses Buch zu erfullen hat. Als Denk
mal der Pietat ist es der stillen Betrachtung geweiht, del' liebevollen Ver
senkung in die Wunder der organischen Welt und in eine geniale Forscher
personlichkeit, die diese Wunderwelt mit hellseherischem Blick zu durch
dringen vermochte, ihre Strahlen in seltener Klarheit wie in einem vollkom
menen Spiegel zu sammeln und sie in scharf umrissenem Bild dem Geiste dar
zustellen. Das Lebensbild, das diese Blatter entrollen, ist das eines in sich 
Abgeschlossenen, Vollendeten, dem es vergonnt war, seine selbst gesetzte 
Aufgabe zu erfullen, seinen innern Reichtum, die Fiille des von ihm Ge
schauten in groBen abgerundeten Werken nach auBen darzustellen und sich 
an der errungenen Klarheit, dem kiihnen Aufbau seines vollendeten Lehr
gebaudes zu freuen, aIle jene zum MitgenieBen aufforderncl, die sich den 
kristallklaren Fluten dieses machtigen Stromes anvertrauen und in dem er
habenen Rhythmus dieses biologischen Heldenepos mitschwingen wollen. -
Und doch solI das Buch auch wieder ein Sammel- und Kampfruf sein, be
stimmt, die wissenschaftliche Welt in getrennte Heerlager zu spalten, stets 
neue Kampfer auf den Plan zu rufen in dem immer neu von ihm angefachten 
Streit um die theoretischen Gundlagen der Biologie. Mit seinen uberraschen
den Fragestellungen, seinen kiihnen Versuchen theoretischer Zusammen
fassung soIl es immer wieder als garender Sauerteig wirken, als Schutz gegen 
dogmatische Erstarrung und Ansporn zu stets erneuten Versuchen tieferen 
Eindringens in die Ratsel der organischen Welt. 

Ob da nicht allzu groBe Erwartungen in die Wirkung eines Buches ge
setzt werden, das doch im wesentlichen nur eine Sammlung von zum Teil 
popular-wissenschaftlichen Aufsatzen darstellt 1 SolI das, was den vier Banden 
der Aligemeinen Biologie, die mit dem berechtigten Anspruche auf ernste 
Priifung ihrer Theoreme in der engeren Fachwelt auftreten konnte, bis nun 
nicht gelungen ist, gerade durch diese Sammlung erreicht werden, die sich 
doch naturgemaB an einen weiteren Kreis von naturwissenschaftlich Gebildeten 
wendet und dementsprechend auch von anderem Gesichtspunkt aus beurteilt 
werden muB 1 Wir glauben trotzdem nicht, daB dies dem Zweck des Buches 
schaden wird, denn im Grunde kann es ihm doch nur zustatten kommen, 
wenn es auch weitere Kreise zieht und weithin gehort wird. Da kann es denn 
nicht verfehlen, auch dorthin zu dringen, wo man an der Wissenschaft vom 
Leben unablassig mit emsigem FleiBe baut, zu denen, die da berufen sind, 
in dem Kampf um die Grundlagen einer kiinftigen Biologie Partei zu ergreifen, 
diese Grundlagen durch eigene Arbeit zu iiberpriifen und auszubauen. Aber 
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nicht an sie allein richtet sich dieses Buch; es wendet sich an Viele und hofft, 
ihnen auch Vieles bringen zu konnen. WiBbegierige Laien werden hier reiche 
Anregung und Belehrung finden; fur diese besonders mag es ein naturwissen
schaftliches Lese- und Erbauungsbuch werden. Gerade derjenige, der davor 
zuruckschreckt, ein groBes systematisches Werk im Zusammenhange durch
zustudieren, mag hier, bald der einen, bald der anderen Abhandlung, die sein 
Interesse an sich zieht, sich zuwendend und sie etwa im Kreise vongleichstreben
den Freunden durchsprechend und interpretierend, allmahlich fast in den 
ganzen Kreis biologischer Streit- und Ratselfragen sich eingefuhrt finden 
und wird dann in der Lage sein, auch umfassendere zusammenhangende 
Darstellungen mit Nutzen und Kritik zu studieren. 

In der fur eine kunftige Geschichte der Wissenschaft auBerst wertvollen 
Sammlung von Privatbriefen, die sich im NachlaB von Prof. Kassowitz 
befindet, ist auch so mancher, der Zeugnis davon gibt, wie selbst Fachkollegen, 
die von der Existenz der Allgemeinen Biologie nichts gewuBt hatten, durch 
die zufallige Lekture eines einzigen dieser popularen Artikel in irgendeiner 
Zeitschrift plotzIich auf die weittragende Bedeutung der Kassowi tzschen 
Lehren aufmerksam wurden. Das ist auch nicht zu verwundern, denn 
in jeder einzelnen dieser Abhandlungen ist gleichsam seine ganze Personlich
keit, sein tiefdringender Forscherblick, seine seltene Fahigkeit des Zusammen
fassens und plastischen Schauens, seine unbeirrbare Logik, mit der er fremde 
Meinungen zerfasert und die etwa in ihnen vorhandenen Widerspruche un
erbittlich aufdeckt, sein unerschrockenes Kampfen gegen noch so angesehene 
Irrtumer und seine gliinzende Darstellungsgabe, durch die er auch in diesen 
kleinen Aufsatzen tiber die darin behandelten Gebiete die erfreulichste Klar
heit verbreitet. 

"Forschen und Kampfen", diese Worte konnte man als Motto uber das 
Buch schreiben; sie standen gleichsam als Leitwort uber seinem ganzen Leben. 
Vielleicht noch treffender ware: "Schauen und kampfen". Sein Forschen 
war kein unbestimmtes Suchen, sondem ein zielbewuBtes und bildnerisches 
Schauen. Er verstand es wie wenige, die richtigen Fragen an die Natur zu 
stellen. An der Hand zwingender Schlusse, mit dem Dberblick uber ein un
geheures Tatsachenmaterial drang er in die Welt des Allerkleinsten mit hell
seherischer Sicherheit ein. Man kann wohl sagen, daB er in die Reihe jener mo
demen Naturforscher gehort, die zum Ausbau und zur Vollendung der me
chanistischen Weltanschauung am allermeisten beigetragen haben. 

Allerdings befand er sich gerade mit dieser seiner groBten Leistung, der 
mechanischen Theorie der Elementarvorgange und -strukturen im Proto
plasma, im direkten Gegensatz mit den zurzeit herrschenden und angesehen
sten philosophisch-methodischen Lehren eines Mach und Ostwald, welche 
die Hypothese verponten und sie angeblich aus dem naturwissenschaftlichen 
Weltbild verbannen zu Mnnen glaubten. Ob dies freiIich tiberhaupt moglich 
ist, ware eine andere Frage, die durch die bisherige Erkenntnistheorie noch 
keineswegs entschieden erscheint. Gerade dann, wenn man die Hypothese 
auf irgendeinem Gebiet endgiltig verbannt zu haben und gar nicht mehr 
vor ihr auf der Hut sein zu miissen glaubt, schleichen sich willki'trliche, ober-



Vorwort. XIII 

flachliche Begriffsverbindungen, unbewiesene Annahmen und Hypostasie
rungen von Begriffen um so leichter ein, und solche unkritisch dogmatisierte 
Behauptungen sind darum nicht minder gefahrlich, wenn sie keine mecha
nistischen Hypothesen, sondern unanalysierte Begriffe, vage Analogien und 
Oberflachenmeinungen zum Gegenstande haben. Wenn es sich herausstellen 
sollte, daB Hypothesen oder ihnen entsprechende Vorstellungsverbindungen 
in den Naturwissenschaften iiberhaupt nicht zu vermeiden sind und daB 
diese nur durch Verkniipfung der Tatsachen mittels richtiger· Hypothesen 
ihrem Ziele sich nahern konnen: wiirde man dann nicht weiterkommen, 
wenn man die Scharfe der Kritik gegen die Qualitat der Hypothesen richtete 
und durch gewissenhafte AusschlieBung der untauglichen zu brauchbaren 
zu gelangen suchte, als mit der vagen Abneigung, der unbestimmten Furcht 
vor der Hypothese, die heute herrschen und die ja doch in den meisten Fallen 
ihr Ziel verfehlen 1 Das biologische Lehrgebaude von Kassowitz ist viel
leicht dazu berufen, eine neue Ara in der Wissenschaft zu inaugurieren, die 
wieder den Mut zur Hypothese hat und bewuBt konstruktiv zu Werke geht, 
um ein geschlossenes mechanisches Weltbild aufzubauen. 

DaB wir uns ein solches Weltbild nur durch schwere Arbeit, durch strenge 
Kritik, die stets bereit ist, niederzureiBen, um immer von neuem wieder auf
zubauen, erringen konnen, das lehrt uns das Lebenswerk von Kassowitz. 
Aber es lehrt uns auch, welch reicher Lohn in dieser Arbeit gelegen ist und 
daB ein solches mechanistisches Weltbild, bis in aIle seine subtilen Einzel
heiten konsequent zu Ende gedacht, als erhabenes plastisches Kunstwerk 
auf uns wirken kann und uns die Schopferfreude am All, auch wenn wir sie 
nicht mehr ins All hinausprojizieren, doch untriiglich empfinden und als 
kostliches inneres Erlebnis zuteil werden HiBt. 

Die Herausgeberin. 



I. 

Tbeorie nnd Tberapie der Racllitis. 

"Es gibt nichts PraktiRcheres als eine 
richtige Theorie." B 01 tzmann. 

"Es gibt immer Menschen, die es nicht 
verzeihen konnen, wenn ein andrer der 
Menschheit etwas Gutes erzeigt, und die 
es ganz in der Ordnung finden, daB der, 
welcher es bietet, gestraft, und daB es dem 
Empfanger verleidet werden muB." 

Liebig, Dber die Garung usw. 

" ... Wenn nicht der unsrem Ge
schlechte eingeborene Widerspruchsgeist, 
wo nicht in der Sache, doch wenigstens 
in Ansicht und Wort, AniaB zur Vernei
nung des anerkanntesten Wahren zu fin
den wiiBte." Goethe, Morphologie. 



Vollstandiges Verzeichnis der Arbeiten 1). 

1. Teil. 

Ossifikation, Rachitis, Phosphortherapie. 
1. Uber periostale Knorpelbildung und Apophysenwachstum. CentralbI. f. d. med. Wis

sensch. 1877, Nr. 5. 
2. Die Bildung und Resorption des Knochengewebes und das Wesen der rachitischen 

Knochenerweichung. CentralbI. f. d. med. Wissensch. 1878, Nr. 44. 
3. Vortrag iiber Ossifikation in d. Wiener Gesellsch. d. Arzte. Anzeiger 1879, Nr. 2, 3. 
4. Rachitis und Syphilis. Wiener med. Blatter 1881, Nr. 40---42. 
5. Die normale Ossifikation und die Erkrankungen des Knochensystems 

bei Rachitis und hereditarer Syphilis. 1. Normale Ossifikation. Wien, 
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6. Die normale Ossifikation usw. II. Rachitis. 1. Abteilung. Wien, 1882. Brau-
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7. Die Syphilis als eine Ursache der Rachitis. Internat. med. KongreB, London, 1882. 
8. Rachitis und Osteomalacie. Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. 1882, Bd. 19, S. 430. 
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Die Phosphorbehandlung der Rachitis. Verhandl. d. 1. VersammI. d. deutsch. Ge
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12. Die Phosphorbehandlung der Rachitis. Zeitschr. f. klin. Med. 1884, VII, 
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13. Die Behandlung der Rachitis mit Phosphor. Wiener med. Blatter 1883, Nr. 50, 51, 
52; 1884, Nr. 4. 

14. Allgemeine pathologische Anatomie der Rachitis. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. 
Kinderheilk. in Magdeburg 1885. 

15. Diskussion iiber die Phosphortherapie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Kinder
heilk. in Magdeburg 1885. 

16. Die normale Ossifikation usw. II, 2: Die Pathogenese der Rachitis. 
Wien, 1885. Braumiiller. 

17. Die Symptome der Rachitis auf anatomischer Grundlage bearbeitet. Jahrb. f. Kin
derheilk. 1885, Bd. 22, 23 u. 24. 

18. Uber die Involution der Stirnfontanelle. Versamml. d. Naturf. u. Arzte, StraBburg 
1885. 

19. Die Phosphordebatte in der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien. Wiener med. Blatter 
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21. Rachitis tarda. EinfluB derselben auf den Durchbruch der Zahne. Erfolg der Phos
phorbehandlung. Allg. Wiener med. Zeitung 1885, Nr. 18. 

1) Die im Druck hervorgehobenen Titel betreffen selbstandig erschienene groBere 
Arbeiten und solche von grundlegender wissenschaftlicher Bedeutung. 
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22. Einige Bemerkungen iiber die Phosphorbehandlung in der Kinderabteilung der Ber
liner Charite. Jahrb. f. Kinderheilk. 1885, Bd. 23. 

23. Die Symptome der Rachitis. 1. Verbildungen und Funktionsstorungen der Extremi· 
tiiten. Leipzig, Vogel, 1886. 

24. Offener Brief an die Mitglieder der Gesellschaft fiir Kinderheilkunde. 1887. 
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29. Phosphor bei Rachitis. Therap. Monatshefte, April 1901. 
30. Uber Phosphorlebertran. Wiener med. Presse 1901, Nr. 2 u. 3. 
31. Die Gegner der Phosphortherapie. Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 8. 
32. Zur Theorie der Rachitis. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 38-40. 
33. Nachtrag zu meinem Aufsatze iiber Phosphorlebertran. Wiener med. Presse 1901, 

Nr.5. 
34. Eine Methode zur Priifung phosphorhaltiger Ole. Therap. Monatshefte, Feb. 1901. 
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36. Erwiderung an Prof. Zweifel. Wiener med. Wochenschr. 1902, Nr.4. 
37. 1st die Rachitis eine Infektionskrankheit? Deutsche Arzteztg. 1902, H. 3. 
38. Zur Atiologie der Rachitis. Infektion oder Intoxikation? Deutsche Arzteztg. 1902, 
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39. Uber Rachitis. 1. Der Begriff der Rachitis. Jahrb. f. Kinderheilk. 1909, 

Bd.69. 
40. Rachitis. Enzykl. Handbuch d. Kinderschutzes u. d. Jugendfiirsorge, Leipzig 1911. 
41. Uber Rachitis. II. Osteochondritis rachitic!!,. Jahrb. f. Kinderheilk. 1912, 

Bd. 75, Heft 2 u. f. 
42. Uber Rachitis. III. Rachitis bei N euge borenen. Jahrb. f. Kinderheilk. 1912, 

Bd. 76, Heft 4. 
43. Uber Rachitis. III. Rachitis bei N euge borenen. (Fortsetzung). Jahrb. f. 

Kinderheilk. 1913, Bd. 77, Heft 3. 
44. Zur Pathogenese und Atiologie der Rachitis. Deutsche med. Wochenschr. 1913, 

Nr.5. 
45. Uber chronisches Asthma der Rachitiker. Wiener klin. Wochenschr. 1913, Nr. 10. 
46. Krampf der Bronchialmuskeln und Spasmophilie. Wiener klin. Wochenschr. 1913, 

Nr.12. 
47. Weitere Beitrage zur Rachitisfrage. I. Alimentare Rachitistheorien. II. Nervose 

Dbererregbarkeit bei Rachitis. III. Phosphor und Lebertran. Deutsche med. 
Wochenschr. 1913, Nr.34-36. (Posthum erschienen.) 

(Fortsetzung s. S. 97.) 



Die Bildung und Resorption des Knochengewebes und das 
Wesen der rachitis chen Knochenerweichung1). 

Fortgesetzte Untersuchungen tiber normale und pathologische Ossifikation 
haben mir nach verschiedenen Richtungen hin ResuItate ergeben, welche 
von den jetzt allgemein oder doch bei der Mehrzahl der Forscher giltigen An
sichten bedeutend abweichen. lch beschranke mich in folgendem darauf, 
einige besonders wichtige Punkte zu skizzieren. 

I. Ossifikation des Knorpeis. Die schmalenSaume jungerKnochen
substanz, weiche im Beginne der Ossifikation die BaIkchen verkalkten Knorpeis 
allseitig bekleiden, entstehen nicht durch Ossifikation von Markzellen oder 
Osteoblasten, wie seit H. M tiller (1858) allgemein angenommen wird, sondern 
durch ossifikatorische Umwandiung des verkalkten Knorpeis seIber. Diese 
Umwandlung schreitet langsam gegen die Mitte der Balken vor, die 
Knochensaume werden auf Kosten des Knorpeis machtiger, nahern sich 
mit ihren allmahlich konvexer werdenden Grenzen den von der anderen 
Seite der Balken anrtickenden Knochen buckeIn, bis diese endlich an ihren 
Kuppen miteinander verschmelzen. Dadurch werden die verschmalerten, 

1) Zentralbl. f. d. med. Wissensch. 1878. 

Anmerkung der Herausgeberin: Dieser Aufsatz erscheint neben einer kl(>inen Publi
kation ahnlichen Inhalts aus dem Jahre 1877 als erstes Dokument der ausgedehnten 
histologischen Untersuchungen iiber das Knochensystem, zu welcher K. "im weiteren 
Verfolge seiner Studien iiber hereditare Syphilis" und die durch sie hervorgerufenen 
Knochenerkrankung(>n gelangt war, wie er in der Einleitung zur "Normalen Ossifikation" 
mitteilt. Wir finden hier andeutungsweise seine in dem genannten groBen Werke aus
gefiihrte, Stellungnahme gegen die Osteoblasten-Theorie und seine eigene vaskulare 
Theorie der Ossifikation, derzufolge die Gestaltung der Knochentextur im weitesten 
Umfange durch den EinfiuB der kapillaren BlutgefaBe und die Saftstromung bestimmt 
ist (vgl. die Abbildungen auf S. 334 der GEsamm. Abhandl.). - Am Schlusse dieses 
Aufsatzes finden wir auch die erste Andeutung seiner Theorie der Rachitis, wonach 
dieselbe auf einer krankhaften Blutiiberfiille (spater ausdriicklich Entziindung) der 
wachsenden Knochen beruht. Diese an Virchow, Rokitansky, Volkmann an
kniipfende Theorie wurde von K. systematisch durchgefiihrt und zu einem geschlossenen 
Lehrgebaude erhoben. - Einige Satze aus dieser Abhandlung yom Jahre 1878 ("Der 
altere harte Knochen ... wenig oder gar nicht verkalktes, osteoides Gewebe", S. 10 
d. Gesamm. Abhandl.) zitiert K. noch in einer seiner letzten Arbeiten aus dem Jahre 1912 
"Osteochondritis rachitica" zum Beweise seiner Prioritat gegeniiber Pommer in 
bezug auf die Ablehnung der Kalkberaubung als Ursache der Rachitis. Auf die 
letztgenannte ausfiihrliche Arbeit im J ahrbuch fUr Kinderheilkunde 1912 verweisen 
wir iiberhaupt beziiglich der historischen Entwicklung und des gegenseitigen Ver
haltnisses der verschiedenen Rachitistheorien. 
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aber bisher noch in weiten Strecken nach allen Richtungen zusammen
hangenden Ziige der knorpeligen Reste der Balken an vielen Stellen unter
brochen, diese kiirzeren Knorpelreste werden noch schmiiler, verwandeln sich 
in spaltenahnliche Gebilde und schwind en endlich vollstandig. Auch die 
Reste der verkalkten Querscheidewande der Knorpelzellensaulen bekommen 
nicht etwa eine Auflagerung von Knochensubstanz, sondern erleiden, mit 
BeibehaItung ihrer auBeren Form, von oben und unten her gegen die Mitte 
zu eine ossifikatorische Umwandlung, so daB bald nur ein schmaler horizontaler 
Knorpelstreif iibrigbleibt, welcher schlieBlich ebenfalls verschwindet. 

Wahrend dieser Umwandlung entstehen neue zackige Zellenhohlen auf der 
Hohe der Knochenbuckeln, haufig am konvexen Rande derselben, so daB 
sie halb im Knochen, halb im Knorpel liegen, manchmal sind sie sogar 
schon im nicht ossifizierten Knorpelreste deutlich vorbereitet. Auch konnen 
zwei solche neu entstandene Knochenkorperchen in den Kuppen zweier ver
schmelzender Knochenbuckel durch Knochenkanalchen miteinander in Ver
bindung treten. 

Die medullare Knochen bildung, d. h. die Auflagerung von Knochensubstanz 
aus den Markraumen auf die eben geschilderten ossifizierten Knorpelbalken 
erfolgt erst in ziemlicher Entfernung von der Grenze der beginnenden Knochen
saumbildung, und zwar ist diese Entfernung urn so groBer, je schneller das 
betreffende Knochenende wachst. Diese Auflagerung hat, mit geringfiigigen 
Ausnahmen, stets den lamellosen Charakter. Eine Grenze zwischen diesen 
konzentrischen Auflagerungen und den ossifizierten Knorpelbalken ist 
haufig als Kittlinie sehr deutlich nachweisbar, besonders auf 
Horizontalschnitten. Solange aber die medullare Auflagerung ausbleibt, 
werden, trotz ihrer fortschreitenden Umwandlung, die Balken nicht dicker, 
die Markraume nicht enger. 

Die bei der Markraumbildung verschont gebliebenen Knorpelbalken be
stehen nicht immer aus Grundsubstanz allein. Schon bei der gewohnlichen 
Ossifikation des praformierten Saugetierskeletts bleiben haufig vereinzelte 
Knorpelhohlen in den Balken verschont. Bei den periostal gebildeten 
Knorpeln, insbesondere im Unterkieferast und in den beiden Schliisselbein
fortsatzen (s. Zbl. 1877, Nr. 5), enthalten die Balken regelmaBig eine be
deutende Lage geschlossener Hohlen. Bei den V ogeln aber findet man 
ganz allgemein auf. den Querschnitten ossifizierender Knorpel die kreis
runden Markraume in groBeren Distanzen angelegt, so daB sie von machtigen 
Balken verkalkten Knorpels mit zahlreichen geschlossenen Knorpelzellen
hohlen umgeben sind. Auch diese Markraume bekommen einen schmalen 
Knochensaum auf Kosten des Knorpels. Sowie aber die in der Knorpelgrund
substanz langsam fortschreitende Umwandlung eine Knorpelhohle erreicht, 
wird sofort der Inhalt derselben bis auf 1-3 darin enthaltene Zellenkorper 
ossifiziert, so daB die letzteren in je einer zackigen Knochenzellenhohle ein
geschlossen werden. Die in das Innere des Knorpelbalkens vorschreitende 
Umwandlungsgrenze bekommt dadurch einen kugelformigen Auswuchs, 
von dessen Oberflache die Umwandlung ebenfalls weitergeht, bis wieder 
eine geschlossene Knorpelhohle erreicht und in derselben Weise umgewandelt 
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wird. Endlich bleiben auch hier nur noch Reste von Knorpelgrundsubstanz, 
welche in der beschriebenen Weise ganzlich verschwinden. Auch bei der 
Rachitis, wo die unregelmaBige Einschmelzung des Knorpels immer eine 
groBe Zahl von Knorpelhohlen verschont, spielt diese ossifikatorische Um
wandlung im Inhalte von Knorpelzellenhohlen, die mit den Markraumen 
nicht offen kommunizieren, eine bedeutende Rolle. 

II. Periostale Ossifikation. Die Anlagen der periostalen Knochen
balkchen entstehen nicht allein aus Markzellen oder Osteoblasten, sondern 
vorwiegend aus Fasern und Faserbundeln, welche zwischen den Zellen des 
Bildungsgewebes und unabhiingig von ihnen, in der mucinosen, scheinbar 
strukturlosen, aber keineswegs flussigen, sondern sicherlich kompliziert ge
bauten, lebenden Grundsubstanz gebildet werden. Diese dicken, glanzenden, 
auf dem Querschnitte meist kreisrunden, oft sehr langgestreckten Faser
bundel bilden, durcheinander verflochten, das Geruste der Knochenbalkchen, 
und nur die kleineren Zwischenraume des Flechtwerks und die Lucken an 
der Oberflache werden von Bildungszellen und Osteoblast en ausgefiillt. So 
entsteht der sogenannte Wurzelstock (Gegen ba uer), das geflechtartige 
Knochengewebe (v. Ebner), als Umrahmung der periostalen Markraume. 
Die Verengerung und Ausfiillung dieser Markraume geschieht, genau wie 
bei der endochondralen Ossifikation, durch konzentrische Auflagerung aus 
dem eingeschlossenen Bildungsgewebe, vorwiegend durch Ossifikation von 
Osteoblasten. In derselben Weise erfolgt auch die langsame Auflagerung auf 
groBere Flachen ohne Balkchenbildung. Die Osteoblasten gehen dabei mit 
Verlust des Kerns und Bildung von leimgebenden Fibrillen in ihrem Zellen
leibe in Knochengrundsubstanz iiber, und nur eine Minderzahl derselben 
persistiert mit dem Kerne und einem Teile des Zellenleibes als Knochenzellen. 

III. Knochenresorption. Die Ursache der lakunaren Form der 
Knocheneinschmelzung, d. h. die Ursache, warum die Begrenzung des ein
geschmolzenen Knochens so haufig von zahlreichen verschieden groBen Seg
menten einer Kugelflache oder einer der Kugelgestalt sich nahernden gekrumm
ten Flache gebildet wird, liegt nicht etwa in der Struktur des Knochengewebes 
- denn die verschiedensten organischen Hartgebilde, Zahnbein, verkalkter 
Knorpel, geflechtartiger und lamelloser Knochen, unterliegen derselben Form 
der Einschmelzung, und es kann eine und dieselbe Resorptionsgrube gleich
zeitig verkalkten Knorpel und Knochen, oder Teile verschiedener Lamellen
systeme betreffen -; die Ursache dieser Form der Lakunen liegt vielmehr 
in dem Saftstrome, welcher von jedem einzelnen kapillaren BlutgefaBe nach 
allen Richtungen hin sich verbreitet. In groBen Lakunen findet man regelmaBig 
gerade im Zentrum den Durchschnitt eines KapillargefaBes. Auch bei der Ein
schmelzung der Spongiosa ist es auf Horizontal- und Vertikalschnitten ganz 
auffallend, daB die arrodierten Enden mehrerer Balkchen gleich 
weit von einem und demselben GefaBlumen entfernt sind. Man 
kann dies besonders schon bei der Rarefizierung der Spongiosa infolge von 
hereditarer Syphilis beobachten. Die kleineren Lakunen besitzen allerdings 
kein zentrales GefaBlumen, sondern sind haufig von einer vielkernigen Proto
plasmamasse ausgefullt. Wenn man aber den Rand einer groBen mit zentralem 
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GefaBlumen versehenen Lakune von vielen kleinen Lakunen besetzt findet, 
so liegt der Gedanke nahe, daB der Saftstrom zwar im groBen und ganzen 
konzentrisch von dem GefaBe fortschreitet, das a ber gewisse Stellen der 
Kapillarwand viel leichter durchgangig sind, als die anderen,daB also von 
diesen Stellen ein verstarkter Saftstrahl hervordringt, und daB dieser es ist, 
welcher die sekundaren Lakunen als Segmente von kleineren Kugelflachen 
hildet. 

Nach dieser Auffassung erklart sich die auBere Resorption bei Erhaltung 
der Form des wachsenden Knochens durch die Annaherung des Periosts 
mit seiner gefaBreichen inneren Schichte infolge des Druckes der wachsenden 
Nachbarorgane. Die Erweiterung der Knochenhohlen und Knochenkanale 
erfolgt nicht durch den unmittelbaren Druck ihres wachsenden weichen 
Inhalts auf den harten Knochen, sondern mittel bar durch die entsprechende 
Ausdehnung ihrer gefaBreichen periostalen Auskleidung. GeschwUlste, Aneu
rysmen wirken genau in derselben Weise. Sie zerstoren durch ihren Druck 
nicht direkt das Knochengewebe, denn dann muBte ja zuerst das weichere 
Periost zum Schwinden gebracht werden, sondern sie drangen das Periost 
mit seiner GefaBhaut in den Knochen hinein, und so wird dieser eingeschmolzen. 

Der V organg laBt sich experimentell hervorrufen, wenn man einem 
Kaninchen um eine Extremitat eine diinne elastische Ligatur anlegt. Lange 
bevor die Integumente durchschnitten werden, bildet sich eine tiefe zirku
lare Furche im Knochen, dicht besetzt mit Lakunen. Das unversehrte 
Periost ist in die Furche eingestiilpt. 

Der Saftstrom bewirkt zunachst die Auflosung der Kalksalze, fast gleich
zeitig aber die Auflosung oder Erweichung der leimgebenden Fibrillen. DaB 
bei der Losung der Kalksalze die im Blute und daher auch im Plasma reichlich 
vorhandene freie, nicht chemisch gebundene Kohlensaure (vgl. Setschenow, 
Zentralbl. 1877 Nr. 35) mitwirkt, halte ich fUr· sehr wahrscheinlich, doch ist 
diese Frage noch nicht ganz spruchreif. Mit der Entkalkung und dem Ver
schwinden der Fibrillen ist aber das Knochengewebe keineswegs zerstort. 
Es bleiben die Knochenzellen mit ihren Verzweigungen und das zwischen 
den Fibrillen vorhandene lebende Kittgewebe, identisch mit der oben er
wahnten Grundsubstanz des Bildungsgewebes. In dieser erfolgt eine Ver
mehrung des kornigen Protoplasma und eine Vermehrung der Kerne, daher 
die groBen vielkernigen Protoplasmamassen an der Stelle des erweichten 
Knochengewebes. Diese Myeloplaxen1) zerfallen im weiteren Verlaufe in 
Markzellen, Granulationszellen, Spindelzellen usw., an einzelnen Stellen 
erfolgt auch eine Umwandlung in Blutkorperchen mit der dazu gehorigen 
Kapillarwand. 

Die Knochenresorption ist aber durchaus nicht auf die lakunare Form 
beschrankt. Unter besonderen Umstanden geht offenbar der verstarkte 
Saftstrom vorwiegend durch eine Reihe von Knochenkorperchen und die sie 
verbindenden Knochenkanalchen, welche sich erweitern und einen schmalen 
durchbohrenden Kanal bilden. Der im Anfange ununterbrochene proto-

1) d. s. Riesenzellen. 
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plasmatische Inhalt des Kanals differenziert sich erst spater in Markzellen, 
dann auch in Blutkorperchen und die umgebende Kapillarwandung. Bei 
fortgesetzter Ausdehnung des neugebildeten GefaBchens entstehen wieder 
Lakunen und Myeloplaxen an der Innenwand des Kanals. 

Durch eine enorm vermehrte pathologische Saftstromung konnen gr6Bere 
Knochenpartien gleichzeitig in dichtgedrangte ein- und vielkernige Proto
plasmamassen zerfallen. lch habe bei der hereditar-syphilitischen Erweichung 
der Spongiosa wiederholt groBere Teile derselben durchaus in zusammen
hangende, die Form der fruheren Balken noch deutlich bewahrende Myelo
plaxenmassen umgewandelt gesehen. 

Die Einschmelzung des groBzelligen verkalkten Knorpels an der Ossi
fikationsgrenze und die Bildung der Knorpelmarkkanale in den noch un
verkalkten Knorpeln des praformierten Skeletts beruht auf ganz analogen 
Vorgangen wie die Einschmelzung des Knochengewebes, indem statt der 
leimgebenden Fibrillen die Knorpelfibrillen durch die Saftstromung der neu
gebildeten GefaBe zum Schwinden gebracht werden. Dabei sind nicht gerade 
die Markzellen die Abkommlinge der Knorpelzellen, sondern das Markgewe be 
als Ganzes ist ein Umwandlungsprodukt des Knorpelgewebes. Ich werde 
hoffentlich bald in der Lage sein, dies en UmwandlungsprozeB in seinen 
Details nachzuweisen. 

IV. Rachitis. Sowie der Saftstrom eines im Knochen neugebildeten 
oder demselben sich nahernden BlutgefaBes das Knochengewebe entkalkt 
und einschmilzt, ebenso verhindert wahrend der Ossifikation die von einem 
GefaBe ausgehende Stromung in seiner naheren Umgebung in erster Linie 
die Bildung der fasrigen Grundlage des Knochens, in zweiter Linie der Ver
kalkung. Daher bildet sich Knochen immer nur in einer gewissen Entfernung 
von einem kapillaren GefiiBe, die Anlage eines neuen Balkchens erfolgt 
immer in der Mitte zwischen zwei GefaBen, ein Lamellensystem bildet sich 
konzentrisch rings urn ein langsam eingehendes BlutgefaB, und erst kurz 
vor der vollstandigen AusfUllung des Markkanals, wenn das schwindende 
GefiiB nur mehr eine minimale Saftstromung haben kann, sieht man den 
Knochen in groBerer Nahe des letzteren. Der junge, in der Niihe der Ge
faBe gebildete Knochen ist nicht nur reicher an Rohlen und armer an fas
riger Grundsubstanz, sondern auch entschieden kalkarmer, als der fertige 
Knochen. Das Produkt einer entziindlichen Knochenneubildung, die osteo
iden Auflagerungen im Periost und in der Markhohle, sind, infolge des 
GefaBreichtums und der vermehrten Saftstromung in allen Raumen des 
Knochens, so arm an Grundsubstanz, daB diese an Masse selbst hinter dem 
Inhalte an Zellenhohlen zuriickbleiben kann. Auch sind sie bekanntlich im 
Anfang nahezu vollstandig frei von Kalksalzen. 

Die Untersuchung rachitischer Knochen auf der Rohe der Affektion 
zeigt nun allseitig einen auBerordentlichen GefaBreichtum. Der Knorpel 
und das Perichondrium, die Markriiume und das Periost besitzen un
gewohnlich zahlreiche und manchmal enorm erweiterte GefaBe. Die Folgen 
davon sind: im Knorpel eine mangelhafte, oft nahezu ganzlich fehlende 
Verkalkung, die auch haufig in einer gewissen Entfernung von einem Ge-
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HiBe oder dem geflWreichen Perichondrium mit einer scharfen Grenze auf
hort; dabei aber infolge des vermehrten Zuflusses der Ernahrungssafte eine 
iibermaBige Wucherung des Knorpels, dessen Resistenz wieder aus demselben 
Grunde vermindert ist. Der altere harte Knochen wird durch neu
gebildete GefaBe von den Markraumen her vielfach einge
schmolzen; da aber die Vaskularisation fortwahrend andere 
Partien ergreift, so fiillen sich diese Einschmelzungsraume 
alsbald wieder mit jungem Knochengewebe. So entsteht ein 
Gewirre von Kittlinien und Schaltlamellen, wie man es sonst 
nur in spaten Stadien des Knochenwachstums findet. Die Ver
kalkung bleibt sehr mangelhaft, weil das Knochengewebe, kaum 
gebildet und im Beginne seiner Verkalkung, wieder groBten
teils der Einschmelzung verfallt, und das bleibende Knoche·n
gewebe, solange die krankhafte Vaskularisation anhalt, nicht 
gehorig verkalken kann. Auch das Periost liefert ein gefaB
reiches, an Grundsubstanz armes, wenig oder gar nicht ver
kalktes (osteoides) Gewe be. 

Um eine vermehrte Saftstromung im Knochen kiinstlich herbeizufiihren, 
wurde wachsenden Kaninchen der Ischiadicus einer Seite durchschnitten, 
in der Erwartung, daB die dadurch erweiterten GefaBe einen ahnlichen 
Effekt hervorbringen wiirden, wie bei der Rachitis. In der Tat ergab jedesmal 
schon nach mehreren W ochen der Vergleich der gesunden und der ihrer 
Innervation beraubten Extremitat: erstens eine bedeutende Verringerung 
des spezifischen Gewichts der Knochen auf der geliihmten Seite, zweitens 
eine groBere Biegsamkeit ihrer Diaphysen und drittens eine maBige aber 
zweifellose Vermehrung des Langenwachstums. Also auch hier sind die Kalk
salze in den unter dem Einflusse der erweiterten GefaBe neugebildeten Kno
chenpartien in geringerer Menge abgelagert worden, und hatte eine vermehrte 
Knorpelzellenwucherung stattgefunden. Die periostale Auflagerung und der 
krankhaft gesteigerte Wechsel zwischen Anbildung und Resorption fehlte 
deshalb, weil wohl eine Hyperamie der bestehenden, aber keine vermehrte 
Bildung von neuen GefaBen erzielt werden konnte. Die Verbiegung der Dia
physen und die Kompression des wuchernden Knorpels muBte ebenfalls aus
bleiben, weil nebst der GefaBmuskulatur auch die willkiirlichen Muskeln 
gelahmt worden waren. 

Der Grund der Erweichung der rachitischen Knochen liegt 
also darin, daB eine Hyperamie und krankhaft gesteigerte Ge
faBbild ung j m ossifizierenden Knorpel und wachsenden Knochen 
die gehorige Ablagerung der Kalksalze verhindert. 

Bezuglich der Ursachen dieser krankhaften Zustande und ihrer enormen 
Haufigkeit gerade in den ersten Lebensjahren, muB ich wieder auf eine um
fassendere Arbeit verweisen, deren Vollendung in nicht zu langer Zeit be
vorsteht. 

Wien, den 14. Oktober 1878. 



Syphilis und Rachitis 1). 

Das Verhaltnis zwischen Rachitis und hereditarer Syphilis ist in der 
letzten Zeit der Gegenstand lebhafter Erorterungen gewesen. Die nachste 
Veranlassung hierzu gab wohl der Pariser Kinderarzt Parrot, welcher in 
zahIreichen Publikationen, sowie in seinen Vortragen vor verschiedenen arzt
lichen Gesellschaften Frankreichs und Englands zu dem iiberraschenden 
Resultate gelangt war, "daB die Rachitis konstant durch hereditare Syphilis 
veranlaBt sei." Es soUte also mit einem Male die Rachitis aus der Reihe der 
selbstandigen Erkrankungen gestrichen und zu einem bloB en Symptome 
der hereditaren Syphilis degradiert werden. Diese jedenfaUs sehr originelle 
Auffassung hat namentlich in England lebhafte Debatten hervorgerufen, 
und es haben sich insbesondere in einer gegen das Ende des vorigen Jahres 
in der Pathological Society durch mehrere Sitzungen fortgefiihrten Diskussion 
fiber Rachitis2) die meisten Redner speziell mit dieser Seite der Frage beschaf
tigt. Wie nicht anders zu erwarten, erfuhr die Anschauung Parrots von 
den meisten Seiten eine abfallige Beurteilung. Es fanden sich indessen auch 
in England Vertreter einer ahnlichen, wenn auch etwas abgeanderten Theorie. 
Lees und Barlow3 ) erkIarten namlich, es sei nicht die Rachitis selbst, wohl 
aber die Kraniotabes in allen Fallen nur ein Symptom der hereditaren Syphilis, 
und diese beiden Beobachter schreckten auch keineswegs vor der Konsequenz 
zuriick, jedes Kind, welches mit Erweichung der Schadelknochen behaftet 

1) Wiener med. Blatter 1881, Nr. 40-42. 
Anm. d. Herausg.: Wir bringen diesen Aufsatz, weil hier zum erstenmal die aus

fiihrliche Entwicklung der Theorie der Rachitis als eines entziindlichen Prozesses gegeben 
ist, ebenso die Darstellung des sozialen Zusammenhangs dieser Erkrankung mit den 
Wohnungsverhaltnissen (der Einflu13 der Jahreszeiten, die intrauterine Entstehung). Dber 
die eigentliche Natur der die Entziindung verursachenden Schadlichkeit ist hier noeh 
keine bestimmte Ansicht ausgebildet. (Die Lehre von den rcspiratorischen Noxen findet 
sich zum erstenmal ausfiihrlich dargestellt in "Norm. Ossifik. usw." II. 2, 1885 und an
gedeutet in dem nachsten Aufsatz dieser Sammlung, S. 27, Anmerk.). - Beziiglich der 
zur Diskussion gestellten Frage des Verhaltnisses zwischen Rachitis und Syphilis diirfte 
eine altere Formulierung aus dem Buche iiber Vererbung der Syphilis (1876, S. 136) der 
in diesem Aufsatz gegebenen vorzuziehen aein. Diese Beziehung wird dort nicht als eine 
kausale, sondern als eine Ahnlichkeitsbeziehung dargestellt. Es handelt sieh um zweierlei 
Ursachen, einerscits das syphilitische Virus, andrerseits die noch nicht naher prazisierte 
Ursache der Rachitis, welche die gleiche Wirkung hervorrufen, namlich die wenigstens 
in den Anfangsstadien fast identische Form der beiden Knochenerkrankungen. 

2) Medical Times and Gazette Nr. 1587, 1590 u. 1592_ 
3) Daselbst Nr. 1587. 
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ist, ohne weiteres auch als hereditar syphilitisch zu erklaren, wahrend sie auf 
der anderen Seite jeden Zusammenhang zwischen Kraniotabes und Rachitis 
in Abrede stellen wollen. Auch diese Modifikation der neuen Theorie ist 
begreiflicherweise nicht ohne Widerspruch geblieben, und es haben die meisten 
Redner in jener Diskussion nicht verabsaumt, auf die Schwache der Argu
mentationen des franzosischen und der beiden englischen Beobachter hinzu
weisen. Einen positiven AufschluB uber die Natur des Zusammenhanges 
zwischen Rachitis und hereditarer Syphilis hat aber auch diese Diskussion 
nicht geliefert. 

In rich tiger Wurdigung der groBen Bedeutung dieser nun einmal auf
geworfenen Frage hat die Sektion fur Kinderheilkunde des Londoner medi
zinischen Kongresses unter die Thesen, welche ihren Verhandlungen zur Grund
lage dienen EOllten, auch diesen Gegenstand aufgenommen ("Syphilis as a 
cause of rickets"); und da ich mich seit mehreren Jahren in eingehender 
Weise mit der Rachitis und den krankhaften Veranderungen des Knochen
gewebes bei der hereditaren Syphilis beschiiftige, so glaube ich, obwohl ich 
eben im Begriffe bin, die Resultate meiner Untersuchungen in extenso zu ver
offentlichen1), dennoch der Einladung, an der Debatte uber dies en Gegen
stand teilzunehmen, mich nicht entziehen zu sollen und habe daher meinen 
Standpunkt in dieser Frage vor der piidiatrischen Sektion des Londoner 
medizinischen Kongresses in folgender Weise priizisiert. 

Ein vertiefteres Studium der histologischen Bilder in den rachitisch 
affizierten Skeletteilen haben mir als gesichertes Resultat ergeben, daB 
das Wesen des rachitis chen Prozesses in einem chronischen, ent
zundlichen Vorgange zu suchen sei, welcher an den Appositionsstellen 
der wachsenden f6talen und kindlichen Knochen seinen Ausgang nimmt. 
Dieser chronische EntzundungsprozeB auBert sich vorwiegend in einer krank
haft gesteigerten Neubildung von BlutgefaBen und in einer hochst auffalligen 
Blutuberfullung samtlicher GefaBe in jenen Teilen des Knochensystems, 
in welchem eben die Bildung und Auflagerung neuer Knochenteile erfolgt, 
also vor allem in der Knorpelwucherungsschichte der Chondroepiphysen, 
dann im Perichondrium und Periost und endlich in der Nahtsubstanz der 
Schadelknochen. 

DaB eine solche ubermaBige Vaskularisation und Hyperamie der knochen
bildenden Gewebe nicht ohne Ruckwirkung auf den Vorgang der Knochen
bildung bleiben kann, liiBt sich schon von vornherein annehmen. Diese Ruck
wirkung muB aber urn so bedeutender sein, als schon die Untersuchung des 
normalen Ossifikationsprozesses gezeigt hat, daB die siimtlichen Erschei
nungen der Knochenbildung und Verkalkung, sowie anderseits der Knochen-

1) Ein Teil dieser Arbeit ist bereits unter dem Titel: "Die normale Ossifikation 
und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und hereditarer 
f-lyphilis; erster Teil: Normale Ossifikation" in den letzten Jahrgangen der Wiener 
medizinischen Jahrbiicher und in einer Separatausgabe (Wien, Braumiiller 1881) erschienen. 
Die Publikation des zweiten Teiles, welcher die Rachitis behandelt, wird in der aller
nachsten Zeit ihren Anfang nehmen. 
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einschmelzung und der Resorption der Kalksalze in hohem Grade abhangig 
sind von den BlutgefaBen des Knochens und .der knochenbildenden Gewebe, 
und zwar sowohl von ihrem Verlaufe und von ihrem raumlichen Verhalten 
innerhalb des Knochens und an der Oberflache desselben, als auch von dem 
Grade ihrer Fullung und von der Spannung der in ihnen zirkulierenden Blut
flussigkeit. lndem ich bezliglich der naheren Details auf meine Abhandlung 
uber die normale Ossifikation verweise, wird es sich doch empfehlen, fur 
unseren speziellen Zweck dieses Abhiingigkeitsverhaltnis in einigen Satzen 
zu rekapitulieren: 

l. Die Bildung von Knochengewebe und die Ablagerung von Kalksalzen 
in dem neugebildeten Knochengewebe findet niemals in der unmittelbarsten 
Nachbarschaft der GefaBwande statt, weil die von einem jeden BlutgefaBe 
ausgehende Plasmastromung in einem bestimmten scharf begrenzten Um
kreise die Ablagerung der Kalksalze verhindert. Eine fortschreitende Ossi
fikation ist uberall an eine nachlassende lntensitat der Plasmastromung 
gebunden, welche entweder auf einem allmahlichen Eingehen einzelner Blut
gefaJ3e oder auf der zunehmenden raumlichen Entfernung derselben von dem 
ossifizierenden Gewebe beruht. 

2. Eine auf experimentellem Wege (durch Lahmung der vasomatorischen 
N erven oder in anderer Weise) hervorgerufene Verstiirkung der Blut- und 
Saftstromung in einem bestimmten Teile des wachsenden Knochensystems, 
z. B. in einer Extremitat eines Kaninchens, beeintrachtigt in deutlich nach
weisbarem Grade die Ablagerung der Kalksalze in den neugebildeten Knochen 
teilen dieser Extremitat, und fiihrt zu einem Defizit der anorganischen Be
standteile im Vergleiche zu den entsprechenden Skeletteilen der normalen 
Seite. 

3. Fertiges und bereits verkalktes Knochengewebe verliert seine Kalk
salze und wird wieder in weiches Markgewebe umgewandelt, wenn es in die 
lebhaftere Plasmastromung eines neugebildeten BlutgefaJ3es gerat, oder wenn 
ein bereits vorhandenes GefaJ3 innerhalb des Knochens aus irgendeinem Grunde 
eine Steigerung seiner Blutfulle und eine Verstarkung der von ihm ausgehen
den Saftstromung erfiihrt. 

Wenn nun infolge eines krankhaften Vorganges die knochenbildenden 
Gewebe, und weiterhin die Knochen selbst von uberaus blutstrotzenden Ge
faBen durchzogen werden, so darf es nach alledem nicht iiberraschen, wenn 
nicht nur das gesamte neugebildete Knochengewebe eine abnorme Beschaffen
heit aufweist und speziell die Ablagerung der Kalksalze in den neuen Knochen
lagen verzogert oder ganzlich verhindert wird, sondern auch das bereits ver
kalkte und erhartete Gewebe in der Umgebung der zahlIosen neugebildeten 
und hyperamischen BlutgefaBe eingeschmolzen und durch weiches Bildungs
gewebe ersetzt wird. Die harten resistent en Teile des Knochens werden also 
in bedeutendem Grade rarefiziert, und wenn auch in den Einschmelzungs
raumen wieder vielfach eine Neubildung von Knochengewebe erfolgt, so ist 
auch dieses, aus demselben Grunde wie die auf der Oberflache gebildeten 
jungen Knochenlagen, zumeist nur locker gewebt (osteoid), und insbesondere 
auch nur mangelhaft verkalkt. Die Konsequenz aller dieser abnormen Vor-
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gange an der Oberflache und im 1nnern der Knochen ist bekannt. Das harte 
Knochengewebe verliert seine Starrheit und Resistenzfahigkeit, und ver
fallt der formverandernden Einwirkung auBerer mechanischer Krafte, des 
Muskelzugs, der Schwere des Korpers usw. Auch die fur die Rachitis so cha
rakteristische ubermaBige Knorpelwucherung ist ganz einfach auf die abnorm 
vermehrte Zufuhr der Ernahrungssafte zu den Wucherungsschichten des 
Knorpels zuruckzufuhren. 

Wenn nun diese Auffassung des rachitischen Prozesses auf richtiger 
Basis beruht, und ich glaube, dies in meiner ausfUhrlichen Arbeit bis in die 
letzten Details beweisen zu konnen, so liegt es auf der Hand, daB in dieser 
Weise die gesamten Erscheinungen der Rachitis eine vie I befriedigendere 
Erklarung finden, als durch die bisherigen Theorien, welche fast ohne Aus
nahme eine mangelhafte Zufuhr oder eine mangelhafte Assimilation der Kalk
salze in dem Organismus zum Ausgangspunkt nehmen. Denn abgesehen 
davon, daB diese beiden Momente nur fUr eine sehr geringe Anzahl von Fallen 
Geltung haben konnten, so ware in dieser Weise hochstens die mangelhafte 
Verkalkung der neugebildeten Knochenteile zu erklaren. Fur aIle ubrigen 
so ungemein auffalligen Veranderungen im rachitisch affizierten Knochen
system, fur die vermehrte und abnorm beschaffene Knorpelwucherung, fur 
die bedeutend gesteigerten Einschmelzungsprozesse im Knorpel und Knochen, 
fur die vermehrte Vaskularisation samtlicher Gewebe, vollends fur die mit 
einem etwaigen Kalkmangel so schwer zu vereinbarende Vermehrung 
der periostalen Knochenbildung sind uns die Kalktheorien jede Aufklarung 
schuldig geblieben. 

1st nun, wie wir annehmen, ein EntzundungsprozeB die Grundlage aller 
rachitischen Erscheinungen im Knochensystem, so fragt es sich dann weiter: 
Wodurch wird jener entzundliche Vorgang in den knochenbildenden Geweben 
hervorgerufen? Warum kommt ein solcher gerade nur in den letzten Fotal
monaten und in den ersten Lebensjahren zur Entwicklung? Und schlieBlich, 
warum ist es gerade das Knochensystem, welches in dieser Lebens
periode in so enormer Haufigkeit einem schleichenden Entzundungsprozesse 
anheimfallt ? 

Wir knupfen gleich an die letzte Frage an, weil wir zur Beantwortung 
derselben eine schwerwiegende Tatsache heranziehen konnen, welche die 
ganze Lehre von dem Knochenwachstum beherrscht. Wir betrachten es 
namlich als eine unumstoBliche Tatsache, daB das Knochengewebe sich durch 
seinen Wachstumsmodus in fundamentaler Weise von allen ubrigen Geweben 
des tierischen Korpers unterscheidet. AIle weich en Gewebe wachsen gleich
zeitig in allen ihren Teilen. Sie gewinnen dad urch an Volumen, daB ihre 
samtlichen Gewebsbestandteile sich vergroBern und vermehren, und daB 
fortwahrend zwischen den bereits vorhandenen sich neue Gewebsteile 
bilden. Ein solches expansives Wachstum ist aber fUr das starre und un
ausdehnbare Knochengewebe schon von vornherein aus rein physikalischen 
Grunden ganzlich ausgeschlossen und es hat auch eine bis in die letzten Details 
fortgesetzte Untersuchung der histologischen Erscheinungen des Knochen
wachstums eine geschlossene Kette von Beweisen fur die Richtigkeit dieser 
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aprioristischen Annahme geliefert. Der Knochen wachst also nicht expansiv, 
weil er unfahig ist, sich zu expandieren; er wlichst vielmehr ausschlieBlich 
durch Auflagerung neuer Knochenteile auf die Oberflache der 
bereits erharteten Knochen. Die komplizierten Vorgange im Innern 
des Knochens, welche stets mit dem Wachstumsprozesse einhergehen, die 
fortgesetzten inneren Einschmelzungen und Anbildungen in den Markraumen 
und Gefa.Bkanalen, vermogen wohl die innere Architektur des Knochens zu 
andern, konnen aber unmoglich etwas beitragen zur Vergro.Berung des Volu
mens der ganzen Skeletteile. 

Vergleicht man nun das Wachstum an den Appositionsstellen der Knochen 
mit dem Wachstum eines gleich gro.Ben Bruchstuckes aus irgendeinem in 
allen seinen Teilen gleichma.Big expansiv wachsenden Organe, so wird man an 
jenen eine ganz kolossale Steigerung der Wachstumsenergie zu konstatieren 
haben, insbesondere wenn man die Apposition an einem intensiv wachsenden 
Knochenende eines langen Extremitlitenknochens oder einer Rippe zum Ver
gleiche heranzieht. Denn dieselbe Leistung, welche ein aus weichen aus
dehnungsfahigen Geweben zusammengesetztes Organ in seiner ganzen Aus
dehnung ubernehmen kann, mu.B hier ganz allein der raumlich so beschrankten 
Wucherungsschicht des Knorpels zur Last fallen. 

Damit ist aber auch notwendigerweise eine bedeutende Abweichung 
in der Verteilung der Ernahrungssafte in den Knochen im Ver
gleiche mit allen ubrigen expansiv wachsenden Organen des tierischen Korpers 
gegeben. Wahrend z. B. die fotale oder kindliche Leber in allen ihren Teilen 
nahezu gleichma.Big wachst, und daher auch die Ernahrungsslifte, welche das 
Material fur das Wachstum liefern, allen Teilen des Organes ganz gleich
ma.Big zugefuhrt werden, mu.B das Ernahrungsmaterial der Knochen, soweit 
es zum Wachstum verwendet werden solI, fast ausschlie.Blich zu den Knor
pelwucherungsschichten und in etwas geringerem Ma.Be zu der Wucherungs
schichte der Beinhaut hinstromen, wahrend dem ganzen ubrigen voluminosen 
Skeletteil nur jene relativ untergeordnete Menge an Ernahrungssaften zu
gefuhrt wird, welche fUr den Lebensunterhalt der bereits erharteten und 
daher eines weiteren Wachstums unfahigen Teile des Knochens ausreichend sind. 

Setzen wir nun den Fall, es zirkuliere in der Saftemasse des fotalen oder 
kindlichen Organismus irgendein abnormer Bestandteil, welcher imstande 
ware, einen krankhaften Reiz auf die Gefli.Bwande und das gesamte von 
der Saftstromung durchtrankte Gewebe auszuuben, so wird sich ein solcher 
Reiz notwendigerweise gerade an jenen Punkten in sehr bedeutend gesteiger
tem Ma.Be geItend machen mussen, in denen eben aus physiologischen Grunden 
in einer bestimmten Zeiteinheit eine um so vieles gro.Bere Masse des Safte
materials die Gefa.Be und Gewebe passiert; mit anderen Worten, es mu.B ein 
jeder krankha£te Reiz, welcher den Gesamtorganismus in der Zeit des lebhaf
testen Langenwachstums, also in den letzten Fotalmonaten und in den aller
erst en Lebensjahren trifft, gerade an den Knochen, und insbesondere 
an den Appositionsstellen jener Knochenenden, welche eine besonders lebhafte 
Wachstumsenergie au£weisen, in viel£achem Grade potenziert werden und es 
kann also in dieser Weise sehr leicht Anla.B gegeben werden zu der Entstehung 
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und Erhaltung jenes entziindlichen Zustandes der GefiiBe und Gewebe, welchen 
wir gerade an jenen Stellen bei der Rachitis de facto beobachten. 

Wenn wir uns nun weiter fragen, wodurch jene abnormen Bestandteile 
und krankhaften Reize in der Blut- und Siiftemasse der Rachitischen ent
stehen, so miissen wir zunachst die Umstande erwagen, unter denen die Rachitis 
iiberhaupt zustande kommt. Soweit uns nun die klinische Erfahrung hier
iiber belehren kann, sind diese Umstande hauptsachlich die folgenden: 

1. Die Rachitis ist vorwiegend eine Krankheit der Armut. 
Eine sorgfaltige, durch mehrere Jahre fortgesetzte Untersuchung samtlicher 
Kinder unter drei Jahren, welche in unser Ambulatorium gebracht wurden, 
speziell in bezug auf die Rachitis, ergab das iiberraschende Resultat, daB von 
100 solchen Kindern von Arbeitern, Handwerkern usw. mindestens 80 mit 
ganz zweifelloser Rachitis behaftet waren. Dieses traurige Verhaltnis wieder
holte sich immer wieder mit nur geringen Schwankungen und jedesmal war 
auch ein ziemlich groBer Bruchteil von schweren Fallen zu verzeichnen1 ). 

Wenn es nun auch richtig ist, daB die Rachitis auch bei Kindern besser situ
ierter Familien zur Beobachtung kommt, so konnen doch diese FaIle weder 
in bezug auf ihre Haufigkeit noch in bezug auf die Schwere der Erkrankung 
mit der Rachitis der armen Kinder verglichen werden. 

2. Die Hauptrolle in der Atiologie der Rachitis muB nach meinen Er
fahrungen sicherlich den elenden Wohnungsverhaltnissen des Prole
tariats zugeschrieben werden. Die Wohnraume der Arbeiter und armeren 
Handwerker, deren Kinder hauptsachlich das Material fur die offentlichen 
Krankenambulatorien liefern, sind mit seltenen Ausnahmen enge, uber
volkert, schlecht oder gar nicht ventiliert, und die Kinder verleben daher 
ihre erst en Lebensjahre, zum mindesten wahrend der schlechteren Jahres
zeit, fast ununterbrochen in einer durch die Ausdiinstungen der Bewohner, 
der Kiiche, des Waschtroges, der Handwerksstube usw. dauernd verunreinig
ten Atmosphare. Damit hangt auch die mitunter recht auffallende Besserung 
zusammen, welche selbst ziemlich hochgradige FaIle von Rachitis scheinbar 
ganz spontan im Verlaufe des Sommers erfahren, und ebenso auch meine 
ziffernmaBig begriindete Beobachtung, daB im Fruhjahre unter einer gewissen 
Anzahl von Ambulanten eine bedeutend groBere Zahl von schweren Rachitis
fallen vorkommt, als in der gleichen Anzahl von Individuen nach Ablauf 
der Sommermonate. 

3. Die schlechte Beschaffenheit der Nahrung rangiert unter den 
ursachlichen Momenten, wenigstens bei meinem Beobachtungsmateriale, 
entschieden erst in zweiter Linie, wobei jedoch die groBe Bedeutung der fehler
haften Ernahrung fiir die Entstehung der Rachitis keineswegs unterschatzt 
werden soll. Aber es muB doch konstatiert werden, daB die groBe Mehrzahl 
jener Kinder, welche in so erschreckend groBen Prozentzahlen mit Rachitis 
behaftet waren, lallgere Zeit an der Mutterbrust gestillt wurden und daB 
viele derselben trotz ihrer rachitischen Affektion einen nicht gerade schlechten 
Ernahrungszustand darboten. Auch der Gesundheitszustand der saugenden 

1) Die genaueren Zahlen dieser sich iiber mehrere tausend Individuen erstreckenden 
Statistik werde ich seinerzeit in meiner ausfiihrlichen Arbeit iiber Rachitis publizieren. 



Syphilis und Rachitis. 17 

Miitter rachitischer Kinder war haufig ein ganz befriedigender. Auf der anderen 
Seite ist es aber zweifellos, daB ohne die gehorige Sorgfalt kiinstlich ernahrte 
Kinder, sowie auch solche, die von kiimmerlich genahrten Miittern gesaugt 
werden, ganz besonders haufig den schwereren Formen der Rachitis verfallen. 

4. Eine jede den allgemeinen Ernahrungszustand des Kindes 
beeintrachtigende Erkrankung, insbesondere die chronischen Affek
tionen der Respirations- und Verdauungsorgane, begiinstigen in auffalliger 
Weise die Entstehung der Rachitis. Noch ofter erfahrt eine bereits vor
handene Rachitis durch solche interkurrente Erkrankungen eine sehr be
deutende Steigerung. 

5. Die Rachitis beginnt viel haufiger, als man friiher angenommen hat, 
bereits in den letzten Monaten der intrauterinen Entwicklung. 
Die totgeborenen und friihverstorbenen Kinder der Gebar- und Findelanstalt 
ergaben mir schon bei der makroskopischen Untersuchung der rasch wach
senden Knochenenden, noch deutlicher aber unter dem Mikroskope, in einem 
sehr bedeutenden Prozentverhaltnisse ganz deutlich nachweisbare Zeichen 
der rachitischen Erkrankung. Auch bei lebenden Kindern konnte ich unge
mein haufig bereits in den ersten Lebenswochen so deutlich greifbare Ver
anderungen im Knochensystem nachweisen, daB ich den Zeitpunkt ihrer 
Entstehung unbedingt in die intrauterine Periode zuriickverlegen muBte. 
In allen dies en Fallen wird man also zu der Annahme gedrangt, daB hier die 
krankhaften Reize aus der Saftemasse der Mutter in jene des Fotus iiber
gegangen sind. 

Aus alledem geht mindestens das eine mit voller Sicherheit hervor, 
daB nicht etwa eine einzige bestimmte Schadlichkeit die Rachitis hervor
Tuft, sondern daB offenbar eine jede wie immer entstandene krank
hafte Beschaffenheit der Saftemasse in der Periode des ener
gischesten Langenwachstums imstande ist, an jenen Stellen, an denen 
die lebhafte Knochenapposition einen vermehrten Affluxus und dadurch auch 
eine Potenzierung aller krankhaften Reize mit sich bringt, jenen entziindlichen 
Vorgang hervorzurufen, welcher die rachitischen Veranderungen des Knorpel
und Knochengewebes, und in letzter Instanz die rachitische Erweichung 
des Skelettes zur Folge hat. 

Nun erst wird der ganzliche MiBerfolg begreiflich, welcher den immer 
von neuem wiederholten Versuchen zuteil geworden ist, die Rachitis auf 
Grundlage der Kalktheorien durch eine kiinstlich vermehrte Zufuhr von 
Kalksalzen zu kurieren. Denn wenn auch diese Salze dem Organismus 
in noch so groBen Mengen zugefiihrt werden, so werden sie sich doch niemals 
auf jenem hyperamischen und entziindlich affizierten Boden in der Umgebung 
der zahlreichen mit Blut iiberfiillten GefaBe ablagern konnen. Wohl aber 
stimmen Empirie und theoretische SchluBfolgerung vollig darin iiberein, daB 
die Rachitis am wirksamsten bekampft wird durch die Entfernung und Be
kampfung aller jener Schadlichkeiten, welche wir als die entfernteren Ur
sachen des entziindlichen Reizungszustandes an den Appositionstellen hin
gestellt haben, ferner durch aIle jene hygienischen MaBregeln und Heilbehelfe, 
welche geeignet sind, den allgemeinen Ernahrungs- und Gesundheitszustand 

Kassowi tz, Gesammelte Abhandlungen. 2 
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des Kindes zu verbessern; sowie es nun auch ganz leicht zu begreifen ist, 
warum die Rachitis am allerhaufigsten auf dem Wege der "Naturselbst
heilung" ihr Ende erreicht. Denn sowie einmal nach Ablauf der ersten 
Lebensjahre das Langenwachstum des Kindes seine Energie verliert - die 
relative Zunahme, welche im erst en Semester noch 31 Prozent betragt, ist 
im vierten Semester schon auf 6 Prozent herabgesunken - nahert sich auch 
die Art der Verteilung der Saftemasse in den Knochen allmahlich wieder 
derjenigen, welche wir den ubrigen Organen des menschlichen Korpers wahrend 
der ganzen Wachstumsperiode zuschreiben mussen, und damit verschwindet 
auch der spezifische Grund fUr eine besondere Reizempfanglichkeit der Appo
sitionstellen der Knochen. 

Wenn diese neue Theorie der Rachitis die richtige ist, dann ergibt sich 
das Verhaltnis der Syphilis hereditaria zu der Rachitis ganz von 
selbst. Hier tritt uns eben eine von jenen supponierten schadlichen Potenzen, 
welche in der Blut- und Siiftemasse des Fotus und des florid rachitischen 
Kindes zirkulieren sollen, in einer konkreten, um nicht zu sagen greifbaren 
Form entgegen. Wie immer man sich namlich das syphilitische Virus vor
stell en mag, so kann es doch nicht zweifelhaft sein, daB dasselbe in der Blut
und Saftemasse verteilt ist, und daB es befahigt ist, in den verschiedenen 
Organen und Geweben Entzundungsprozesse hervorzurufen. DaB dieses 
Gift auch im Knochensysteme des Fotus und des Neugeborenen Entzundungs
und Zerstorungsprozesse herbeifUhrt, und daB diese eben insbesondere an 
jenen Knochenenden hervortreten, welche ein lebhafteres Langenwachstum 
besitzen, ist durch die Untersuchungen der letzten Jahre hinlanglich bekannt 
geworden. Nach dem Vorhergegangenen beruht eben die Vorliebe der schweren 
Knochenaffektionen bei den hereditar Syphilitischen fur jene bestimmten 
Knochenenden gleichfalls auf der Summierung des Giftes an den Stellen des 
lebhaftesten Appositionswachstums. 

Aber auch abgesehen von diesen intensiveren Prozessen, welche zu weit
gehe~den Zerstorungen des Knorpel- und Knochengewebes und in letzter 
Instanz zu vollstandigen Ablosungen der Chondroepiphysen von den Dia
physen fuhren - Vorgange, die ubrigens nur in einer gewissen Quote samt
licher hereditar syphilitischer Individuen zu beobachten sind - vermiBt 
man auch in allen ubrigen Fallen bei den hereditar syphilitischen Foten und 
Kindern fast niemals an den energisch wachsenden Knochenenden die Sym
ptome einer entzundlichen Reizung, also die vermehrte Vaskularisation und 
die Blutuberfullung der knochenbildenden Gewebe mit allen ihren Konse
quenzen, wie sie eben der Rachitis zukommen; und auch die schon deni un
bewaffneten Auge auffalligen Erscheinungen der Rachitis, die Auftreibung 
der Knochenenden, die Kraniotabes, die charakteristische Veranderung der 
Schadelform, die Anomalien der Zahnbildung usw. fehlen nur sehr selten 
bei den hereditar Syphilitischen, ja man findet diese Erscheinungen fast immer 
auch in jenen Fallen, in welchen die Kinder unter den gunstigsten Verhalt
nissen gehalten werden. Nur in wenigen meiner Beobachtungen, in denen 
eben die hereditar syphilitische Affektion sehr fruhzeitig und sehr konsequent 
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durch langere Zeit mittels Quecksilberkuren bekampft wurde, ist auch die 
rachitische Affektion entweder gar nicht oder in einem kaum wahmehmbaren 
Grade zur Entwicklung gekommen. Auch dieser Umstand spricht dafiir, 
daB in den friiher erwahnten Fallen, in denen andere Schadlichkeiten ausge
schlossen sind, das syphilitische Gift allein den schleichenden entziindlichen 
ProzeB an den Appositionstellen, mithin auch die rachitische Erkrankung 
der Knochen hervorruft und unterhalt. 

Die Syphilis ist also eine der vielen Ursachen der Rachitis, 
und wir glauben, in dem Vorhergehenden den intimeren Nexus zwischen 
Ursache und Wirkung aufgedeckt zu haben. Wenn aber Parrot sagt, die 
Rachitis beruhe immer auf Syphilis, so brauchen wir, urn diese Behauptung 
ad absurdum zu fiihren, nur zu wiederholen, daB mehr als 80 Prozent samtlicher 
jahraus, jahrein bei uns vorgestellter Kinder unter drei Jahren zweifellos 
rachitisch sind. Glaubt wirklich jemand, daB 80 Prozent unserer jugendlichen 
Bevolkerung mit hereditarer Syphilis behaftet ist? Ist es noch notwendig 
hinzuzufiigen, daB in allen Fallen auf hereditare Syphilis genau untersucht 
und inquiriert wird; daB eine groBe Zahl der rachitischen Kinder von ihren 
ersten Lebensmonaten an durch 1-2 Jahre beobachtet werden, daB von vielen 
dieser Kinder die Geschwister in aufsteigender Linie in bezug auf ihren Gesund
heitszustand uns genau bekannt sind, und daB dennoch nur ein sehr geringer 
Prozentsatz dieser zweifellos rachitischen Kinder sich als hereditar syphilitisch 
erweist, wahrend bei allen anderen auch nicht der geringste Anhaltspunkt 
fiir eine solche Annahme gefunden werden kann? 

Genau so verhalt es sich mit der Behauptung von Lees und Barlow, 
welche jede Kraniotabes als ein Zeichen von Syphilis ansehen wollen. Aber 
wenn es sich auch hier urn etwas kleinere Zahlen handelt - weil ja nicht 
aIle Rachitischen auch mit Schadelerweichung behaftet sind -, so erscheint 
mir doch diese 4.uffassung noch weniger verstandlich, weil ich nicht gut be
greifen kann, wie man das Symptom der Knochenerweichung am Kranium 
von jenem der rachitischen Erweichung der anderen Skeletteile so ganz und 
gar ablosen will. Wer jemals einen Durchschnitt durch die erweichten Teile 
eines Schadelknochens mit einem Querschnitte durch eine hochgradig rachi
tische Rippe unter dem Mikroskope verglichen hat, wird sicher nicht mehr 
an der Identitat beider Prozesse zweifeln. In der Tat ist die Kraniotabes eines 
der allerhaufigsten Symptome der rachitischen Knochenaffektion im erst en 
Lebensjahre. Von hundert Kindem unter einem Jahre, welche im April 
d. J. im Ambulatorium vorgestellt wurden, waren 84 zweifellos rachitisch 
und nur 16 entweder ganz frei oder wenigstens nicht mit zweifellosen Er
scheinungen behaftet. Von den 84 Rachitischen hatten 47 auch deutlich 
erweichte Schadelknochen. Von denselben 100 Kindem waren aber nur 
drei hereditar syphilitisch, bei allen anderen ergab weder die Untersuchung, 
noch die bei vielen durch langere Zeit fortgesetzte Beobachtung, noch die 
Anamnese, noch auch die haufig mogliche Konfrontation ihrer Geschwister 
irgendeinen Anhaltspunkt fUr die Annahme einer syphilitischen Erkrankung. 
Die drei hereditar syphilitischen waren allerdings auch insgesamt schon deut
lich rachitisch, und zwei derselbtm hatten auch erweichte Schiidelknochen. 

2* 
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Diesen gegenuber stehen aber 45 Kinder mit Kraniotabes ohne irgendein 
Zeichen von hereditarer Syphilis!). 

Diese Zahlen, welche mit geringen Abweichungen sich immer wieder
holen, sprechen also entschieden zu ungunsten der beiden neuen Theorien, 
welche ja ohnehin, abgesehen von den widersprechenden Tatsachen, an einem 
hohen Grade von innerer Unwahrscheinlichkeit kranken. Das Verhaltnis 
zwischen hereditarer Syphilis und Rachitis laBt sich vielmehr in ungezwungener 
Weise dahin zusammenfassen, daB das syphilitische Virus, e benso 
wie zahlreiche andere hamatogeneNoxen, ganz besonders haufig 
an den Stellen der lebhaftesten Knochenapposition entzun
dungerregend wirkt, und daB es daher ebenso wie jene imstande 
ist, den rachitischen ProzeB einzuleiten und zu unterhalten. 

1) Die obige Zusammenstellung von 100 Fallen hatte ich im Friihjahre fUr die Mit· 
teilung an den medizinischen KongreB gemacht. Ich habe nun wieder der Reihe nach 
100 Kinder unter einem Jahre im August und September nach derselben Richtung unter· 
sucht und folgende Zahlen gefunden: Rachitisch 81 - nicht rachitisch oder zweifel· 
haft 19 - mit Rachitis und Kraniotabes behaftet 45 - Rachitis ohne Kraniotabes 36-
hereditar syphilitisch 3 - die letzteren 3 zeigen Kraniotabes und andere rachitische Er· 
scheinungen. 



Die Phosphorbehandlung der Rachitis. 
Vortrag, gehalten auf der 56. deutschen Naturforscherversammlung in Freiburg 1883.1) 

1m Jahre 1872 hat Georg Wegner eine experimentelle Studie uber den 
EinfluB des Phosphors auf den Organismus veroffentlicht, welche mit Recht 
allgemeines Interesse erregte. Er hatte namlich gefunden, daB, wenn man 
wachsenden Tieren minimale Mengen Phosphors mit der Nahrung einverleibt, 
an den Stellen der lebhaftesten Knochenapposition, also besonders an den 
Diaphysenenden der Rohrenknochen, statt der normalen lockeren Spongiosa 
eine kompaktere Knochenschicht aufgelagert wird. 

Es lag nun sehr nahe, diesen merkwurdigen Fund auch thera peutisch 
zu verwerten, und naturgemaB muBte sich der Gedankengang Wegners auch 

1) Autoreferat in den Verhandlungen der I. Versammlung der Gesellschaft fiir 
Kinderheilkunde. (B. G. Teubner, Leipzig 1884). - Ausfiihrliche Publikation (mit 
2 Tafeln) in Zeitschrift fiir klinische Medizin, Bd. VII, H. 2. 

Anm. d. Herausg. In dieser kurzen Mitteilung auf der Naturforscherversamm
lung in Freiburg und in den beiden ausfiihrlichen Abhandlungen, deren SchluBresume 
wir hier abdrucken, empfiehlt K. zum erstenmal die Phosphor-Therapie auf Grund 
seiner erweiterten Wiederholung der Wegnerschen Tierversuche und zahlreicher 
gelungener Heilungen rachitischer Kinder, die er als erster mit Phosphor zu behandeln 
unternommen hatte. Es handelt sich hier aber nicht allein urn den therapeutischen 
Erfolg, sondern auch urn einen entscheidenden Fortschritt in der Theorie der Rachitis, 
und wir mochten nicht unterlassen, gerade auf die theoretische Bedeutung diesel' Unter
suchungen nachdriicklich hinzuweisen. Indem K., iiber Wegner hinausgehend, nicht 
allein eine verdichtende Wirkung kleiner Phosphorgaben auf das Knochengewebe, son
dern auch umgekehrt bei Anwendung groBerer Dosen eine auflockernde, entziindung
erregende Wirkung derselben Substanz feststellen konnte, war in seiner Theorie der 
Rachitis erst, eigentlich del' Ring geschlossen, und so sind die von ihm eingefiihrte 
Heilungsmethode der Rachitis und seine Theorie dieser Erkrankung durch eine eng 
verschlungene Kette von logischen Beweisen unzertrennlich miteinander verbunden und 
es ist schlechterdings nicht moglich, die eine ohne die andere zu akzeptieren, wie es 
vielfach versucht worden ist. - Damit ist abel' die groBe theoretische Tragweite der 
K. schen Phosphorversuche noch keineswegs erschopft, und es ist gewiB von besonderem 
Interesse, darauf hinzuweisen, daB in diesen Publikationen aus den Jahren 1883-1885 
schon einige jener bedeutungsvollen Generalisationen formuliert sind, die dann in 
natiirlicher Folge zul' "Allgemeinen Biologie" hiniiberfiihrten, z. B. die Entziindungs
theorie "ubi I ae si 0, ibi affluxus" statt der alten empirischen Regel "ubi stimulus, 
ibi affluxus" in der Zeitschrift flir klinische Medizin VII. 2 (Sep.-Ausg. S. 31), be
sonders aber die ZerfallstheOIie del' Reizwirkungen und der Kontraktionserscheinungen 
(daselbst S.35, sowie in "Pathog'nese der Rachitis", S. 94 f.). Durch die Entdeckung 
der beiden entgegengesetzten Wirkungen des Phosphors auf das Knochensystem war K. 
schon damals, gleichzeitig mit seiner therapeutischen Errungenschaft, zu seiner neuen 
Theorie der Reizwirkung gelangt, und zwal' auf Grund der generalisierenden Zusammen
fassung der pathologischen und physiologischen Reize unter den gemeinsamen Begriff 
der Zerstol'ung von Teilen der lebenden Substanz, worauf er in spateren Jahren sein 
umfassendes System del' Biologie aufbauen konnte (vgl. auch die Einleitung zur Allg. 
BioI. lund zu "Einheit der Lebensel'scheinungen", Gesamm. Abhandl., S. 238). GewiB ein 
seltenes Beispiel von Fruchtbarkeit einer wissenschaftlichen Entdeckung, wenn ma,n 
bedenkt, in welche Weiten und Tiefen diesel' Phosphor sein Licht getragen hat. 
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der Rachitis zuwenden, weil diese ja ganz besonders lockere weitmaschige 
Auflagerungschichten liefert, und es gewiB nur erwiinscht sein konnte, die
selben durch resistentere Knochenlagen zu ersetzen. 

Diesem Gedankengange steUten sich aber bei Wegner zwei Momente 
hemmend entgegen: 

Erstens war Wegner noch in den aUgemein geltendenKalktheorien der Ra.
chitis befangen, nach welchen diese entweder auf einer verminderten Aufnahme 
oder auf einer ii bermaBigen Ausscheidung der Kalksalze aus dem Organismus be
ruhen soUte, und es war daherfiir Wegner von vornhereinzweifelhaft, obdieser 
Stoff wohl imstande sein werde, eine starkere Aufnahme dieser Substanzen in das 
Blut anzuregen oder eine aUzureichliche Ausscheidung derselben zu verhindern. 

AuBerdem hatte Wegner aber auch bei einer Modifikation seiner Experi
mente, als er den Tieren gleichzeitig auch ein kalkarmes Futter verabreichte, 
an den Knochenenden die ausgepragten Zeichen der Rachitis gefunden und 
auch aus diesem Grunde erklarte er es yom theoretischen Standpunkte fiir 
nicht sehr wahrscheinlich, daB in dem Phosphor das Heilmittel fiir die Rachitis 
gefunden sei. GewiB ist es auch diesen wenig ermutigenden AuBerungen 
W egners zuzuschreiben, daB die Praktiker es unterlassen haben, den Phosphor 
in Substanz gegen die Rachitis in Anwendung zu ziehen. 

Als ich nun vor mehreren Jahren von den Wegnerschen Versuchen 
Kenntnis erhielt, machte ich mich sofort daran, diesel ben zu wiederholen und 
ich trachtete insbesondere, durch eine eingehende histologische Untersuchung 
der Phosphorschicht zu eruieren, ob die letztere einer verminderten Mark
raumbildung oder einer vermehrten Ablagerung von Knochensubstanz in 
den normalen Markraumen ihre Entstehung verdankt. 

Das Studium von Langs- und Querschnitten durch die kompakteren 
Schichten an den Diaphysenenden ergab nun zur Evidenz, daB die in den 
verkalkten Knorpel vordringenden Markraume bei den Phos
phortieren nicht n ur der Zahl nach vermindert und in groBeren 
Distanzen angeordnet sind, sondern daB sie auch ein viel engeres 
Lumen aufweisen als bei normalen Tieren, und da es keinem Zweifel 
unterliegen kann, daB die Zahl, die Gestalt und die GroBe der Markraume 
ganz direkt abhangen von der Zahl und der Machtigkeit der in den Knorpel 
vordringenden BlutgefaBe, so muBte ich annehmen, daB die kleinen Phosphor
dosen in irgendeiner Weise hemmend einwirken auf die Bildung und die Aus
brei tung der BlutgefaBe in den jiingst apponierten Teilen der Knochen. 

Auf der and ern Seite war ich durch ein eingehendes Studium der histo
logischen Bilder bei der Rachitis zu dem Resultate gelangt, daB samtliche 
Erscheinungen der Rachitis auf einer krankhaft gesteigerten Vaskularisation 
der knochenbildenden Gewebe beruhen, indem die vermehrten und abnorm 
ausgedehnten BlutgefaBe einerseits die normale Ablagerung der Kalksalze in 
ihrer Umgebung verhindern und andrerseits eine gesteigerte Einschmelzung 
der verkalkten Knochenteile vermitteln; und da ich nun annehmen muBte, 
daB die kleinen Phosphordosen schon die normale GefaBbildung im ver
kalkten Knorpel und im jungen Knochen einschrankten, so war es von 
vornherein ziemlich wahrscheinlich, daB sie diese hemmende Wirkung auch 
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auf die krankhaft gesteigerte Vaskularisation ausii ben werden; und in diesem 
Falle konnte die Phosphormedikation nur in der giinstigsten Weise auf den 
rachitis chen ProzeB einwirken. 

Meine Annahme, daBder Phosphor direkt auf die jungen wandungs
losen GeHiBe der osteogenen Gewebe einwirke, wurde aber auch noch durch 
eine Modifikation, welche ich an den Wegnerschen Versuchen vornahm, 
bestatigt. Als ich namlich die Phosphordosen allmahlich steigerte, gelangte 
ich sehr bald an einen Punkt, wo nicht nur keine Verdichtung der neuen 
Knochenlagen erfolgte, sondern gerade im Gegenteil durch eine enorme Ver
mehrung und Erweiterung der in den Knochen und Knorpel vordringenden 
BlutgefaBe eine entsprechende Vermehrung und Erweiterung der Marluiiume 
herbeigefuhrt wurde. AuBerdem hatte sich in der Markhohle und unter dem 
Periost ein ebenfalls enorm blutreiches lockeres spongoides Knochengewebe 
gebildet - mit einem Worte, die Knochen boten das vollstandige 
Bild der Rachitis dar. Bei Hiihnern gelang es sogar, durch eine weitere 
VergroBerung der Phosphordosen den entziindlichen VaskularisationsprozeB 
an den Diaphysenenden bis zu dem Grade zu steigern, daB durch die ver
mehrte Einschmelzung des Knochens und Knorpels endlich eine vollstandige 
Ablosung fast samtlicher Epiphysen von den Diaphysen herbei
gefiihrt wurde, ganz in derselben Weise wie bei den hochgradigen Formen 
der syphilitischen Osteochondritis. Hier war also durch die Verabreichung 
des Phosphors allein - ohne Entziehung der Kalksalze - ein der 
Rachitis analoger Vorgang erzielt worden und es war damit eine willkommene 
Bestatigung meiner Anschauung iiber die Entstehnng der Rachitis gegeben, 
nach welcher krankhafte Reize der verschiedensten Art yom Blute aus auf die 
jiingsten GefiiBe der knochenbildenden Gewebe einwirken und eine ent
ziindliche Ausdehnung und Sprossenbildung dieser GefaBe hervorrufen. 
Bisher konnte ich als ein konkretes Beispiel eines solchen im Blute zirkulieren
den entziindlichen Reizes nur das s y phi Ii tis c h e Vir u s bezeichnen; 
durch diese Experimente ist es aber festgestellt, daB auch der Phosphor in 
ganz analoger Weise einwirken kann. 

DaB die Wirkung des Phosphors tatsachlich yom Bl ute ausgeht und nicht 
etwa durch die Vermittlung derN ervenbahnen erfolgt, habe ich in derWeise 
festgestellt, daB ich den Kaninchen im Beginne des Versuches den Ischiadicus 
auf einer Seite durchschnitt, wonach es sich zeigte, daB sowohl die verdichtende 
Wirkung der kleineren Dosen als auch die entziindungerregende Wirkung 
der groBeren Phosphorgaben auch auf der gelah m te n Seite in gleicher Weise 
zustande gekommen war. 

N achdem ich so die Wirkungen des Phosphors auf das Knochensystem 
wachsender Tiere studiert hatte, schritt ich zu den therapeutischen Versuchen. 
Zunachst handelte es sich aber darum, jene Dosis ausfindig zu machen, welche 
beim Kinde nur die verdichtende Wirkung hat und nicht etwa jenen ent
ziindlichen Reizungszustand herbeifiihrt, den ich bei den groBeren Dosen 
gesehen hatte. Da ich mich nun durch zahlreiche Experimente an Kaninchen 
iiberzeugt hatte, daB ich bei einem 500 g schweren Tiere mit einer tagIichen 
Dosis von einem Dezimilligramm jedesmal die reine verdichtende 
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Wirkung erzielen konnte, so glaubte ieh aueh bei einem zehnmal sehwereren 
raehitisehen Kinde die zehnfaehe Dosis, also ein Milligramm pro die, ohne 
die Gefahr einer entzlindlichen Reizung versuehen zu kannen, und in der Tat 
zeigte sieh die Bereehtigung dieser SehluBfolgerung in der alsbald naehweis
baren, liberaus glinstigen Veranderung in den der Untersuehung zugangliehen 
Teilen des Skelettes. Spater liberzeugte ieh mieh, daB aueh eine auf die Halfte 
herabgesetzte Gabe denselben Effekt erzielte, und ieh verwende nun seit 
mehreren Jahren die Tagesdosis von einem hal ben Mi11igramm bei 
allen raehitisehen Kindern ohne Ausnahme. Der Phosphor wird in einer 
aligen Lasung von 0,01 auf 100,0 oder in einer aligen Emulsion in demselben 
Verhaltnisse verabreieht. Ein Kaffeelaffel einer solehen Lasung, einmal des 
Tages gegeben, enthalt die beabsiehtigte Dosis von 1/2 mg. 

leh habe nun vom Jahre 1879 angefangen bis Ende April d. J. (als ieh die 
Resultate flir eine graB ere Abhandlung in der Zeitsehrift flir klinisehe Medizin 
zusammenstellte) 560 FaIle verzeiehnet, welehe dureh mindestens einen 
Monat, gewahnlieh aber dureh mehrere Monate mit Phosphor behandelt und 
wahrend dieser Zeit genau beobaehtet wurden. 

Dem Alter naeh befanden sieh von diesen Kindern: 
261m 1. Semester (bis zu 2 Mon. herab), 

115 ,,2. " 
207 " 2. Jahre, 
138 3. 
74 " 4.-8. Jahre. 

In den allermeisten Fallen wurde das Medikament selbst von den jlingsten 
Kindern sehr gut vertragen und hatte niemals eine unangenehme Nebenwir
kung. Der therapeutisehe Erfolg war nun in allen Fallen, in denen das Mittel 
regelmaBig gegeben wurde, ein so glinstiger, daB meine klihnsten Erwartungen 
noeh bedeutend libertroffen wurden und ieh beflirehten muB, dureh die Mit
teilung der Details bei manehen von Ihnen eine skeptisehe Stimmung hervor
zurufen. Indessen ist bei der groBen Anzahl von Fallen und bei der genauen 
Kontrolle, die ieh selbst und meine Mitarbeiter gefiihrt haben, eine Selbst
tausehung vollkommen ausgesehlossen. 

Am auffallendsten, weil am besten kontrollierbar, sind jene Veranderungen, 
welehe die raehitiseh erweiehten Sehadelknoehen wahrend der Phosphor
behandlung erfahren. Wir sehen hier mit Staunen, wie die hoehgradigste 
Kraniotabes, welehe einen groBen Teil der Hinterhauptsehuppe und der 
Seitenwandbeine in weiehe membranartige Gebilde umgewandelt hat, regel
maBig im Verlaufe von 4 - 8 Woehen vollstandig sehwindet und wie sieh in der
selben Zeit die libermaBig groBe F 0 n tan e 11 e , welehe ohne Grenze in die weiehen 
Nahte libergegangen war, auf eine scharf begrenzte Liieke von wenigen Zenti
metern Durehmesser reduziert. Obwohl wir diese merkwlirdige Wirkung 
schon in Hunderten von Fallen mit der graBten Prazision haben eintreten 
sehen, sind wir doeh bei besonders hoehgradigen Fallen immer von neuem 
erstaunt liber die Veranderungen, welehe im Verlauf von wenigen Woehen 
gewissermaBen unter unsern tastenden Fingern vor sich gehen. 

Eine nieht minder prompte Wirkung beobaehten wir selbst bei den sehwer-
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sten Fallen von S tim m ri t zen k ram p f. Die Anfalle vermindern sieh gewohnlieh 
schon naeh einigen Tagen und haben fast immer schon nach wenigen Wochen 
vollstandig aufgehOrt. Dieser glanzende therapeutische Erfolg bestarkt 
mich in meiner Ansicht iiber die Pathogenese des rachitischen Laryngo
spasmus. Das Endokranium und die Substanz der raehitischen Schadel
knoehen befinden sich namlich in einem Zustande der hochgradigsten Hyper
amie und diese hat wieder eine Hyperamie der weichen Hirnhaute und der 
oberflachlichen Teile der Gehirnrinde zur Folge. Der Stimmritzenkrampf 
beruht nach meiner Ansicht, ebenso wie die andern nervosen Erseheinungen, 
welche die Schadelrachitis begleiten, die erhohte Reflexerregbarkeit iiberhaupt, 
die Schlaflosigkeit, die psychische Aufregung usw. auf einer fluxionaren 
Reizung der Reflexzentren und der psychischen Zentren; und 
da es nun im hochsten Grade wahrscheinlich ist, daB die Phosphormedikation 
den hyperamischen Zustand der Schadelknochen direkt bekampft, so diirfen 
wir nicht sehr erstaunt sein, wenn die Symptome, die wir von der konsekutiven 
Hyperamie der Gehirnrinde herleiten, gleichfalls in kurzer Zeit vollstandig 
verschwinden, wie dies tatsachlich der Fall ist. 

Etwas weniger auffallend, aber dennoch mit der groBten Bestimmtheit 
nachweisbar ist der giinstige EinfluB auf die Thoraxraehitis und die 
Rachitis der Wirbelsaule. Bei den hochgradigsten Fallen von Thorax
verbildung beobaehten wir schon nach wenigen Wochen eine bedeutende Ver
besserung der Atemfunktion, bedingt durch die zunehmende Resistenz der 
erweichten Rippen. AuBerdem lernen die Kinder in der kiirzesten Zeit ihren 
Rumpf aufrecht halten und frei sitzen, und selbst hochgradige kyphotische 
Verkriimmungen verschwinden im Laufe von wenigen Monaten. 

Die groBten Triumphe feiert die Phosphorbehandlung aber bei jenen 
schweren Fallen der Rachitis, in denen mehrjahrige Kinder die Fahigkeit 
aufrecht zu stehen und allein zu gehen entweder niemals erlangt oder 
wieder eingebiiBt haben. Solche Kinder, die bei jedem Versuche, sie auf ihre 
Beine zu stellen, diese unter den Zeiehen der Angst oder Schmerzempfindung an 
den Leib ziehen, beginnen schon nach wenigen Wochen sich allein aufzustellen 
und erlangen oft in 1-2 Monaten die volle Stiitz- und Lokomotionsfahigkeit 
ihrer unteren Extremitaten. In demselben MaBe sehen wir auch die oft kolos
sale Schlaffheit der Gelenksbander nach und nach vollig verschwinden. 

Von den andern Wirkungen will ieh nur den nachweisbar giinstigen Ein
fluB auf den Zahndruchbruch und auf den allgemeinen Ernahrungs
zustand kurz andeuten und erlaube mir beziiglich aller weiterenDetails auf 
meine ausfiihrliche Publikation zu verweisen. 

Ieh schlieBe diese meine Mitteilungen mit der Bitte an die geehrten Herren, 
diese Versuche recht bald in groBem MaBstabe zu wiederholen. 

Aus "Die Behandlung der Rachitis mit Phosphor". Wiener med. Blatter 1883 
und 1884, Zeitschr. f. klin. Med. 1884 (mit 2 Tafeln) und AUg. med. Zentralztg. Berlin 1884. 

SchluB-Resume. 
Wenn ich nun die Ergebnisse unsrer therapeutischen Erfahrungen 

zusammenfassen soIl, so kann ich nur das wiederholen, was ich in der Ein
Ieitung iiber den Wert des Phosphors als eines direkten Heilmittels gegen 
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die Rachitis gesagt habe. Wir sehen, daB unter der Phosphorbehandlung 
aIle Symptome der Rachitis, und zwar in besonders hervorragender Weise 
die Rachitis des Schadels mit ihren Konsequenzen, dann in gleichfalls sehr 
auffalliger und prompter Weise die rachitischen Erscheinungen an den Gelenk
enden der Extremitatenknochen und die mit denselben zusammenhangende 
Behinderung der Stiitz- und Lokomotionsfunktionen der letzteren, dann auch 
die Rachitis des Thorax und der Wirbelsaule einer sicheren und raschen Rei
lung entgegengefiihrt werden, und daB endlich auch der so haufig mit der Ra~ 
chitis einhergehende schlechte Ernahrungszustand des Gesamtorganismus, sei 
er nun primar aufgetreten oder eine Folge des rachitischen Prozesses, unter 
dem Einflusse des Phosphors eine auffalleu'd giinstige Anderung erkennen laBt. 

Wenn wir ferner die therapeutischen Erfolge des Phosphors und die 
Wirkung der anderen bisher iiblichen und auch von uns friiher in Anwendung 
gezogenen Reilverfahren gegeneinander abwagen, so neigt sich die Schale 
entschieden auf die Seite der neuen Behandlungsweise. Einen ganz merk
wiirdigen Ausdruck hat die gr6Bere Wirksamkeit der Phosphorbehandlung 
gegeniiber den anderen Methoden in dem seit den letzten Jahren in kolossalem 
MaBstabe sich steigernden Andrang speziell hochgradig rachitischer Kinder 
zu unserem Ambulatorium gefunden. Die Zahl der taglich neu iiberbrachten 
rachitischen Kinder, und zwar zumeist solcher, welche mit schweren pro
trahierten Formen der Krankheit behaftet sind, wachst in einer stetigen Pro
gression. Diese driickt sich schon in den im Eingange der zweiten Abteilung 
mitgeteilten Zahlen der in Behandlung gezogenen FaIle, wenn auch keineswegs 
vollstandig, aus, da einerseits, urn die Mittel der Anstalt zu schonen, in der 
letzten Zeit nur mehr die hochgradigen FaIle von Rachitis der Phosphor
behandlung unterzogen wurden und andererseits auch eine nicht unbedeutende 
Anzahl von schweren rachitischen Verkriimmungen der Knochen und Ver
bildungen der Gelenke, welche nach abgelaufenem rachitischem Prozesse 
iiberbracht wurden, nicht mehr fUr die Phosphorbehandlung geeignet waren 
und einer chirurgischen oder orthopadischen Behandlung zugewiesen werden 
muBten. Ein getreueres Bild dieser auffallenden Steigerung zeigt sich hin
gegen in der hier folgenden TabeIle, in welcher sowohl die absoluten Zahlen der 
iiberbrachten rachitischen Kinder, als auch das Verhaltnis der letzteren zu 
der Gesamtzahl der Ambulanten fUr die letzten 7 Jahre ersichtlich sind. 

Frequenz Rachitis Verhiiltnis in % 

1877 { I. Semester 1376} 2588 127} 191 9,2} 7,3 II. 1212 64 5,2 

1878 { I. 161O} 2912 152} 235 9,4} 8,7 II. 1302 83 6,3 

1879 { I. 1527} 2910 177} 251 1l,5} 8,6 
II. 1383 74 5,3 

1880 { I. 1704} 3126 153} 236 8,9} 7,6 
II. 1422 83 5,8 

1881 { I. 1698} 3289 249} 414 14,6} 12,6 
II. 1591 165 10,3 

1882 { I. 2339} 3710 356} 528 14,9} 14,2 
II. 1371 172 12,5 

1883 { I. 2266} 3770 599} 879 26,4} 23,3 
II. 1504 280 18,6 
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Aus diesen Ziffern ist ersichtlich, daB in den Jahren 1877/78, in welchen 
der Phosphor noch gar nicht, rind in den Jahren 1879/80, in denen er nur in 
wenigen Fallen von Rachitis angewendet wurde, sowohl die absolute Zahl 
der wegen Rachitis iiberbrachten Kinder, als auch das Verhaltnis zu der 
Gesamtzahl der Kranken ziemlich konstant geblieben war, daB aber yom 
Jahre 1881 angefangen sich bereits nach beiden Richtungen hin eine sehr 
erhebliche Steigerung geltend zu machen begann, welche insbesondere im 
abgelaufenen Jahre zu einer ganz respektablen Hohe fiihrte, indem die ab
solute Zahl der rachitischen Kinder im ersten Semester 1883 schon die Ziffern 
yom ganzen vorhergehenden Jahre iibertraf, wahrend sie gegen das ent
sprechende Semester der friiheren Jahre (vor der Phosphorbehandlung) 
sogar auf das Vierfache gestiegen istl). Der Ruf der neuen Behandlungs
methode hat sich offenbar - wie auch aus den AuBerungen der Begleiter 
haufig genug direkt zu entnehmen war - unter den mit dieser Krankheit 
in wirklich erschreckender Haufigkeit heimgesuchten armeren Schichten der 
Bevolkerung unserer Stadt und der entlegensten Vororte bereits verbreitet 
und hat diesen manchmal bis ins Unleidliche gesteigerten Andrang rachi
tischer Kinder herbeigefiihrt. 

Eine groBe Zahl dieser Kinder, insbesondere die mit den schwereren 
Formen der Krankheit behafteten, haben bereits friiher, gewohnlich schon 
durch langere Zeit, in arztlicher Behandlung, zumeist in den Ambulatorien der 
Kinderspitaler und Polikliniken gestanden und hatten die bei dieser Krankheit 
iiblichen Kuren, den inneren Gebrauch von Eisen, Lebertran, manchmal 
auch von Calcaria phosphorica, dann die kiinstlichen Soolbader u. dgl. 
zum Teil schon hinter sich, oh11e daB dadurch, wie in den meisten Fallen der 
pitoyable Zustand der Kinder zeigte, ein nennenswerter Erfolg erzielt worden 
ware. Damit solI nun keineswegs der giinstige EinfluB der hier aufgezahlten 
therapeutischen MaBnahmen geleugnet oder herabgesetzt werden. Im Gegen
teile kann ich nur bestatigen, daB leichtere Formen der Rachitis unter der An
wendung dieser Heilagenzien (von welchen nur die Einfiihrung von Kalk-

1) Aus obiger Tabelle ist auch noch eine andere sehr merkwiirdige statistische 
Tatsache zu entnehmen, welche zwar unseren Gegenstand nicht direkt beriihrt, welche 
aber fiir die Atiologie der Rachitis von der groBten Bedeutung ist. Wir sehen namlich 
regelmaBig d urch aHe J ahrgange ein sehr auffallendes Uberwiegen der 
Raohitiszahlen im ersten Halbjahre, und zwar nicht nur der absoluten Zahlen, 
sondern auch des prozentualen VerhiUtnisses zu der Gesamtzahl der Kranken. In diesen 
Zahlen liegt nun eine eklatante Bestatigung der von mir schon friiher vertretenen An
sicht, daB unter den vielfaltigen Schiidlichkeiten, welche die Rachitis hervorrufen, die 
elenden W ohnungsverhaltnisse der armeren Bevolkerung und die mangelhafte Ventila
tion ihrer W ohnraume in erster Reihe rangiert, und daB die ungeeignete Ernahrung und 
die damit zusammenhangenden VerdauungstOrungen erst in zweiter Linie folgen. In 
den groBeren Ziffern des ersten Halbjahres auBert sich namlich die Wirkung der strengeren 
Jahreszeit und des monatelangen Aufenthaltes der Kinder in den schlecht oder gar nicht 
geliifteten Zimmern, wahrend ja bekanntlich die Kinder der armeren stadtischen Be
volkerung den Sommer zumeist auf der StraBe oder doch wenigstens bei geoffneten 
Fenstern zubringen. Daduroh wird eben die Zahl der schweren Raohitisfalle fUr die 
Sommer- und Herbstmonate so bedeutend herabgedriiokt, und selbst der Umstand, daB 
in den Sommermonaten die Krankheiten des Verdauungstraktes bei den Kindern so 
sehr pravalieren, ist nicht imstande, eine Anderung in diesem Verhaltnisse herbeizufiihren. 
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salzen als ganzlich unwirksam auszuscheiden ware) eine sichere und un
zweideutige Besserung erfahren. Aber sowohl diese Heilmittel, als auch die 
anderen hygienischen MaBregeln, die Verbesserung der Nahrung, die Erhohung 
der Reinlichkeit, die Zufuhr frischer Luft usw., welche meiner Ansicht nach 
noch wichtiger sind als die bisher iiblichen medikamentosen Behandlungs
methoden, wirken ja doch nicht direkt auf den rachitischen ProzeB, sondern 
sie sind nur imstande, die diesen ProzeB erzeugenden Schadlichkeiten zu be
kampfen oder die abnormen Zustande des Gesamtorganismus, welche in der 
friiher angedeuteten Weise zu den Veranderungen an den Appositionsstellen 
der Knochen fiihren, nach und nach zu verbessern. Dies ist aber ein weiter 
und komplizierter Weg, auf welchem sich schwere Hindernisse in cler Armut, 
der Apathie und clem Unverstande der EItern und Pflegeeltern entgegenstellen, 
und so kommt es, daB die angestrebte Verbesserung der hygienischen Ver
haltnisse in den allermeisten Fallen ein pium desiderium bleibt, und daB diese 
Behandlungsmethoden bei schweren Fallen nur selten und dann nur auBerst 
langsam zu dem erwiinschten Ziele fiihren, wobei auch noch die allmahliche 
spontane Ausheilung der Rachitis infolge der abnehmenden Energie des appo
sitionellen Wachstums der Knochen sehr stark ins Gewicht fallt. Der Phosphor 
aber wirkt, wie das Experiment gelehrt nnd die Erfahrung in Hunderten von 
Fallen bestatigt hat, unmittelbar auf den Sitz der Krankheit und bekampft 
diese in ihrer anatomischen Grundlage, er kann daher mit vollem Recht 
als ein direktes, um nicht zu sagen spezifisches Heilmittel der Rachitis 
bezeichnet werden. 

Dieser glanzende Erfolg der Phosphorbehandlung bei cler Rachitis 
wirft aber seinerseits wieder ein helleres Licht auf das Wesen des rachitischen 
Prozesses. Denn das eine kann man wohl mit voller Bestimmtheit aussprechen, 
daB die Wirkung der kleinen Phosphordosen mit keiner einzigen der bisherigen 
Rachitistheorien irgendwie in Einklang gebracht werden kann. Die tagliche 
Dosis von einem halben Milligramm Phosphor kann weder die angeblich in 
der Nahrung fehlenden Kalksalze ersetzen, noch kann sie die Aufnahme der 
Kalksalze in die Saftemasse befordern und sie ware auch nicht imstande 
zu verhindern, daB die dessen beschuldigte Saure die Kalksalze aus den 
Knochen herauszoge. Dagegen steht unsere auf anatomischer Grundlage 
aufgebaute Theorie der Rachitis nicht nur nicht im Widerspruche mit den 
Erfolgen der Phosphortherapie, sondern sie erHihrt gerade durch sie eine 
eklatante Bestatigung. Denn wenn wir erstens nachgewiesen haben: 

daB samtliche Erscheinungen an dem rachitischen Skelette 
aus einer krankhaft gesteigerten Vaskularisation der osteogenen 
Gewebe hervorgehen; wenn wir zweitens finden, 

daB die kleinsten wirksamen Phosphorgaben an wachsenden 
Tieren eine Verzogerung der normalen Knochen- und Knorpel
Einschmelzung, also eine Verzogerung der normalen Vasku
larisation dieser Gewebe zur Folge haben; und wenn wir endlich drit
tens beobachten, 

daB dieselben kleinen Phosphordosen die rachitische Kno
chenerweich ung in kurzer Zeit beseitigen; 
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so ist damit der Kreis geschlossen, und die Heilwirkung des Phosphors bei der 
Rachitis dem wissenschaftlichen Verstandnis in einem Grade zuganglich 
gemacht, wie dies gewiB nur bei wenigen der uns bekannten medikamen
tosen Wirkungen der Fall ist. 

Und nun noch einige Worte iiber die Indikation der Phosphorbehand
lung bei der Rachitis. 

Die leichtesten Grade der Rachitis, die sich bei Kindem im ersten Lebens
jahre durch eine Anschwellung der vorderen Rippenenden, durch eine Ver
zogerung der Involution der Fontanelle oder durch eine eben wahrnehmbare 
Nachgiebigkeit an der Okzipitalnaht kundgeben, erfordem nach meinen Er
fahrungen noch nicht die Anwendung des Phosphors, weil diese geringen 
Grade unter geeigneten hygienischen MaBregeln, insbesondere in guter Land
luft und bei konsequenter Anwendung kiinstlicher Soolbader in der Regel in 
kurzer Zeit wieder schwinden. Nimmt aber die Erweichung der Schadel
knochen groBere Dimensionen an oder gesellen sich die konsekutiven nervosen 
Storungen, insbesondere Glottiskrampf hinzu, dann ist meiner Ansicht nach 
der Phosphor strenge indiziert, denn es gibt kein anderes Mittel, durch welches 
eine so rasche und radikale Heilung dieser Zufalle und damit auch eine Be
seitigung der bekanntlich nicht auszuschlieBenden Gefahr fiir das Leben erzielt 
werden konnte. Nur wenn die Anfalle zu der Zeit, in der man die Behandlung 
iibernimmt, sehr schwer und besonders zahlreich sein sollten, wird man wohl 
daran tun, neben der Phosphorbehandlung durch einige Tage groBere Gaben 
Bromkali (bis zu 5 g pro die) zu verabreichen. 

In allen Fallen ferner, in denen wir eine deutliche rachitische Affektion 
der Extremitatenknochen mit beginnender Verbildung derselben konstatieren 
konnen, solI die Phosphorbehandlung neben den allenfalls notwendigen ortho
padischen MaBregeln, nicht langer hinausgeschoben werden. Die gro!3ten 
Triumphe wird diese Behandlung aber in jenen schweren Fallen von Rachitis 
feiern, in denen sich neben den Verkriimmungen und Infraktionen der Knochen 
auch eine Schmerzhaftigkeit und Schlaffheit der Gelenksbander geltend macht, 
und in denen die Fahigkeit, zu sitzen, zu stehen und zu gehen entweder 
verloren gegangen ist, oder in einer spaten Periode des Kindesalters iiber
haupt noch nicht erlangt wurde. Hier ist aber jedenfalls eine langere Dauer 
der Behandlung zu empfehlen. Man moge nicht, wenn solche Kinder oft 
nach iiberraschend kurzer Zeit frei stehen und miihsam allein gehen konnen, 
sofort die Phosphorbehandlung sistieren, weil sonst haufig, oft auch unerwartet 
spat, Rezidiven beobachtet werden. 

Und somit iibergebe ich diese therapeutischen Versuche der arztlichen 
Welt mit der Bitte, dieselben durch haufige Anwendung des Mittels zu kon
trollieren und in der zuversichtlichen Erwartung, daB die Kontrollversuche 
iiberall zu denselben erfreulichen Resultaten gelangen werden. 
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in Wien. 

Vortrag, gehalten am 24. April und am 1. Mai 1885.1) 
24. April. 

Ais ich vor nunmehr anderthalb Jahren zum ersten Male mit den Ergeb
nissen der Phosphortherapie vor die Offentlichkeit trat, habe ich wahrlich 
nicht daran gedacht, daB ich jemals in die Lage kommen werde, die Richtig
keit der von mit mitgeteilten Tatsachen gegen irgend jemanden verteidigen 
zu mussen. Denn ich war bei dieser Publikation mit der groBtmoglichen, ja 
ich mochte sagen, mit einer ubertriebenen Vorsicht zu Werke gegangen. Ich 
begann die Versuche an rachitischen Kindern schon im Jahre 1879, und zwar 
wiihlte ich zuniichst Fiille von K ran i 0 tab e s, weil ich voraussetzte, daB eine 
gunstige Einwirkung des Phosphors auf die Ossifikation sich am sichersten 
an den der Untersuchung so leicht zugiinglichen Schiidelknochen werde kon
statieren lassen. Schon meine ersten Versuche iibertrafen weitaus aIle meine 
Erwartungen. Ich sah zu meinem groBten Staunen, wie schon nach ganz 
kurzer Zeit, in wenigen Wochen, die hochgradig erweichten, membranosen 
Knochen hart und resistent wurden, wie die enorm ausgedehnte Fontanelle 
sich rapid verkleinerte und mit scharfen, harten Randern umgab, und zugleich 
beobachtete ich auch eine ebenso rapide Besserung der funktionellen Storungen 
und der rachitischen Erscheinungen an den iibrigen Abschnitten des Skelettes. 
So verfiigte ich schon zu Ende des Jahres 1879 iiber 24 ganz eklatante der
artige Beobachtungen, und ich glaube, daB nicht viele an meiner Stelle so viel 
Selbstbeherrschung gehabt hatten, urn mit der Mitteilung dieser hochwichtigen 
Tatsache zuriickzuhalten. Auf der anderen Seite war ich mir aber, durch die 
Erfahrungen anderer gewitzigt, dessen wohl bewuBt, daB man bei der Ver-

1) Wiener med. Blatter 1885. 

Anm. d. Herausg. Diese Diskussion ist zwar keineswegs bezeichnend fUr die 
allgemeine Stellungnahme der maBgebenden Fachgenossen zu der K. schen Entdeckung, 
deren Votum auf der Magdeburger Versammlung der deutschen Kinderarzte auBer
ordentlich giinstig ausgefallen war. Wir bringen diese Vortrage, in denen sich K. 
mit seinen Wiener Gegnern auseinandersetzte, auch nicht wegen der wissenschaft
lichen, sondern nur wegen der biographischen Bedeutung dieser Kontroverse. Nament
Iich die SchluBbemerkungen des 2. Vortrags (s. Gesamm. Abhandl., S. 47) sind in dieser 
Beziehung entscheidend fiir das Verhaltnis, in dem K. zu einigen seiner tonangebenden 
Wiener Fachkollegen stand, dessen Gestaltung seiner geraden, zu keinerlei Kom
promissen sich herbeilassenden Natur entsprach und das doch immerhin auch auf 
seine auBerliche Stellung in der wissenschaftlichen Hierarchie, bzw. den sich ihm 
bietenden Wirkungskreis, nicht ohne EinfluB blieb. 
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kiindigung neuer Heilerfolge nicht vorsichtig genug sein konne, und aus 
diesem Grunde habe ich meine therapeutischen Versuche noch durch volle 
vier Jahre fortgesetzt, ohne auch nur eine Andeutung iiber dieselben in die 
Offentlichkeit gelangen zu lassen. Aber auch damit war ich noch nicht zu
frieden. Obwohl sich meine Dberzeugung von der ausgezeichneten Heilwirkung 
des Phosphors bei der Rachitis immer mehr befestigt hatte, je groBer das 
Material wurde, mit dem ich arbeitete, habe ich doch noch, bevor ich zur 
Publikation schritt, die Vorsicht gebraucht, einige Kollegen in mein Geheim
nis einzuweihen und sie zu bitten, das Mittel an ihren Kranken zu versuchen. 
Es waren dies unter anderen Dr. Eisenschitz, Dr. Bettelheim, der da
malige Assistent des St.-Annen-Kinderspitales Dr. Friih wald, und natiir
lich vor allen mein hochgeehrter Freund und Lehrer, Prof. Politzer; und 
erst als diese Herren mir nach einiger Zeit ganz iibereinstimmend versicherten, 
daB sie analoge Resultate erzielt hatten wie ich, erst dann entschloB ich mich zur 
Publikation. Sie sehen also, meine Herren, daB mir der Vorwurf der Dbereilung 
sicher nicht gemacht werden kann, und ich kann es mir nicht versagen, im 
Gegensatze hierzu auf die nervose Hast meiner Gegner hinzuweisen, welche 
schon nach einer minimalen Anzahl von Versuchen es gar nicht erwarten kon
nen, ihr therapeutisches MiBgeschick triumphierend aller Welt zu verkiindigen. 

Ich habe, wie Sie vielleicht wissen, die ersten Mitteilungen iiber diese Ver
suche vor einer zahlreich besuchten Versammlung deutscher Kinderarzte in 
Frei burg gemacht, und ich habe natiirlich nicht verabsaumt, an die dort 
Versammelten die Bitte zu richten, sie mogen diese Versuche an ihrem Ma
teriale wiederholen. Dieser Aufforderung ist nun in ausgiebigem MaBe 
Rechnung getragen worden, und es haben sich meines Wissens - bis zu dem 
Beginne dieser Verhandlungen - bereits 17 Beobachter teils in offentlichen 
Versammlungen, teils in Publikationen iiber dieses Thema geauBert. Von 
diesen 17 Beobachtern haben nun 13 ihr Votum ganz entschieden und unzwei
deutig in positivem Sinne abgegeben, und darunter befinden sich mehrere 
der eminentesten Vertreter unseres Spezialfaches, Professoren der Kinder
heilkunde, Vorstande von Kinderspitalern usw. Aber auch die vier iibrigen 
Stimmen lauteten keineswegs negativ, sondern nur schwankend und unbe
stimmt, und da sie von wenig autoritativer Seite herstammten, war ihre Wirkung 
gegeniiber den zahlreichen und gewichtigen positiven AuBerungen nur eine 
sehr geringe. Als Beweis dessen will ich anfiihren, daB in der jiingsten Auflage 
des ausgezeichneten und weitverbreiteten Handbuches von Niemeyer
Sei tz nicht nur meine Theorie der Rachitis ihrem vollen Inhalte nach 
akzeptiert erscheint, sondern auch bei der Therapie die Phosphorbehandlung 
in erster Linie empfohlen wird. 

Wenn nun bei diesem Stande der Dinge Prof. Monti und - wie wir 
mit nicht geringem Staunen gehort haben - ganz auBer Zusammenhang mit 
ihm auch sein Assistent Dr. Hryntschak es dennoch unternommen haben, 
mit einer vollstandigen Negation der von so vielen Seiten iibereinstimmend 
gemeldeten Heilerfolge hervorzutreten, so hatte man doch wenigstens erwarten 
diirfen, daB diese Herren mit einem erdriickenden Beweismateriale ausgestattet 
in die Schranken treten werden. Und was haben wir dagegen vernommen? 
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Dr. Hryntschak hat auf der Poliklinik des Prof. Monti alles in aIlem 
24 FaUe mit Phosphor behandelt und gestutzt auf dieses imposante Be
obachtungsmaterial behauptet Dr. Hryntschak und ganz unabhangig 
von ihm auch Prof. Mo n ti, daB der Phosphor nicht nur kein Spezifikum gegen 
die Rachitis sei, wie dies von anderer Seite behauptet worden ist, sondern 
daB er nicht einmal als ein Heilmittel der Rachitis angesehen 
werden durfe. 

Hier stehen also Behauptung und Behauptung einander so schroff als 
moglich gegenuber. 

Ich behaupte auf Grund einer enormen Zahl von genau protokoIlierten 
Beobachtungen, welche bis zu Ende des vorigen Jahres bereits die Zahl von 
1224 erreicht hatten und seitdem bei dem immer mehr sich steigernden An
drange der schweren RachitisfaIle in meinem Ambulatorium und in der Privat
praxis sich wieder um mehrere hundert FaIle vermehrt haben, daB fast 
jedesmal mit verschwindend geringen Ausnahmen sich sofort 
nach begonnener Phosphorbehandlung eine auffallende Besse
rung samtlicher Symptome der Rachitis geltend mache und diese 
meine Behauptung ist von einer ganzen Reihe eminenter und zuverlassiger 
Beobachter ihrem vollen Inhalte nach bestatigt worden. Dnd auf der anderen 
Seite behaupten einige vereinzelte Stimmen, daB diese auffallende Besserung 
nur in einer gewissen Anzahl von Fallen bemerkbar wird; und endlich sind, wie 
wir gehort haben, Prof. Monti und sein Assistent - ganz unabhangig von
einander - bei der vollstandigen Negation der Phosphorbehandlung angelangt. 

Auf welcher Seite ist hier nun der Irrtum und auf welcher 
Seite die Wahrheit~ 

Nun, meine Herren, der sicherste Weg, in einem solchen FaIle der Wahr
heit auf den Grund zu kommen, bleibt wohl immer der, die Versuche seIber 
zu wiederholen, und ich weiB ganz gut, daB diejenigen von Ihnen, welche 
Gelegenheit haben, rachitische Kinder mit Phosphor zu behandeln, in der 
kurzesten Zeit uber den wahren Sachverhalt genau orientiert sein werden. 
Fur diejenigen aber, welche dieser Frage etwas fernestehen, und welche nur 
ganz im allgemeinen ein Interesse daran haben, die Wahrheit zu erfahren, 
bleibt nichts anderes ubrig, als sich die Gewahrsmanner und ihre Kund
gebungen genauer anzusehen und sich dann zu entscheiden, welchen 
von ihnen sie ein groBeres Vertrauen entgegenbringen wollen. Da man Ihnen 
aber nicht zumuten kann, die nicht leicht zuganglichen Quellen seIber auf
zusuchen und zu priifen, da ferner diese Quellen von meinen geehrten 
Gegnern - obgleich sie vollkommen unabhangig voneinander vorgegangen 
sind - dennoch in merkwurdiger Dbereinstimmung zum Teile ignoriert, 
zum Teile auch, wie ich sofort nachweisen werde, nicht unerheblich 
getrubt worden sind, so mussen Sie mir schon gestatten, Ihnen einen Einblick 
in diese Quellen zu verschaffen, und ich werde daher sowohl die positiven als 
auch die negativen AuBerungen auf Grund von authentischen Publikationen 
der betreffenden Autoren vor Ihren Augen Revue passieren lassen. 

Ich beginne in chronologischer Reihenfolge mit der Publikation von 
Hagen bach, Professor der Kinderheilkunde in Basel und Vorstand des 
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dortigen Kinderspitals. Hagen bach hat am 31. Mai 1884 in einer Versamm
lung von Schweizer Arzten einen Vortrag uber diesen Gegenstand gehalten, 
von welchem mir ein Separatabdruck vorIiegt. Hagen bach hatte 20 FaIle 
von Rachitis, und zwar vorwiegend hohere Grade von Kraniotabes beobachtet 
und hat von diesen neun FaIle genau beschrieben. Es geht aus diesen Kranken
geschichten hervor, daB in allen Fallen die Kraniotabes auBerordentIich rasch, 
zwischen elf Tagen und sechs Wochen, geschwunden ist. Das SchluBresume 
Hagenbachs lautet nun wortIich wie folgt: 

"Die gunstige Wirkung des Phosphors zunachst auf die Ver knocherung 
der Schadelknochen, dann auf die Konvulsionen, auf den Spasmus 
glottidis konnten auch wir in auffallendem MaBe beobachten. Auch die 
Besserung des psychischen Verhaltens, des Allgemeinbefindens war sehr 
frappant, und namentIich in dieser Richtung sprachen sich die Mutter freudig 
aus, oft ohne gefragt zu werden. Wenn man annimmt, wie ungunstig.sonst 
die Prognose gerade dieser fruhen Stadien der Rachitis ist, so kann man sich 
uber diese rasche Wendung zum Besseren nur wundern. In keinem FaIle 
haben wir eine Besserung vermiBt, in jedem FaIle sahen wir 
eine baldige gunstige Wend ung. Auffallend ist, daB der Phosphor so 
gunstig wirkt, auch wo keine wesentIiche Besserung der Ernahrung oder Pflege 
und der ungunstigen Wohnungsverhaltnisse eintreten konnte, worauf wir ja 
bei der poliklinischen Praxis wenig EinfluB haben. Nachteile sind keine mit der 
Phosphorbehandlung verbunden. Die gunstigen Resultate sind aber derart, daB 
man den Phosphor als ein Spezifikum in de~ Rachitis bezeichnen kann." 

An diese AuBerungen Hagenbachs erlaube ich mir folgende Bemer
kungen zu knupfen: 1. daB auch Hagenbach die spontanen AuBerungen der 
Befriedigung von seiten der Mutter hervorhebt, eine Erscheinung, welche, 
wie wir sehen werden, sich bei verschiedenen anderen Beobachtern in gleicher 
Weise wiederholt; 2. daB Hagenbach ausdrucklich hervorhebt, daB er in 
keinem FaIle eine rasche und auffallende Besserung vermiBt habe; 3. daB 
Hagenbach den Erfolg auch in solchen Fallen beobachtet hat, wo gar keine 
anderen MaBregeln durchfuhrbar waren, was gegenuber der von anderer Seite 
aufgestellten Hypothese, daB die von mir und anderen berichteten Heilresul
tate nicht dem Phosphor, sondern den zugleich angeordneten hygienischen 
MaBnahmen zuzuschreiben seien, von Bedeutung erscheint; 4. daB die Charakte
risierung des Phosphors als Spezifikum hier zum ersten Male erscheint, wahrend 
ich selbst mich einer solchen Bezeichnung enthalten habe. lch mochte nun 
glauben, daB selbst diese eine Enunziation von seiten eines hochachtbaren und 
ruhigen Beobachters hatte genugen sollen, um den Gedanken, daB es sich bei 
meinen therapeutischen Resultaten um einen einzigen kolossalen lrrtum 
gehandelt habe, der sich durch so viele Jahre in einer so groBen Anzahl von 
Fallen fortgeschleppt hat, fernzuhalten. 

lch gelange nun zu den Verhandlungen der padiatrischen Sektion der 
Magdeburger Naturforscherversammlung im Herbste des vorigen Jahres. 
lnfolge meines Vortrages uber die Phosphorbehandlung in Freiburg wurde 
damals beschlossen, im niichsten Jahre die Rachitis als einzigen Gegenstand 
der Verhandlung fUr diese Sektion zu bestimmen. 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 3 
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Es wurden die Referate uber die einze1nen Kapite1 verteilt und zwar wurde 
mir das Referat uber die Anatomie und Pathogenese der Rachitis ubertragen, 
wahrend neben anderen Herr Prof. Bohn aus Konigsberg uber die Therapie 
der Rachitis referierte. Die AuBerungen Bohns sind nun fur uns deswegen 
von be sonde rem Interesse, wei1 Dr. Hryntschak in seinem Vortrage Bohn 
a1s einen solchen Autor hingestellt hat, der sich in zweife1nder oder negativer 
Weise ausgesprochen habe. Das einzige, worin sich die AuBerung Bohns 
von den anderen zustimmenden Aussagen unterschied, war nun, daB er im 
Vorhinein eine groBe Angst1ichkeit in bezug auf die To1eranz der Verdauungs
organe gegen den Phosphor an den Tag 1egte, info1ge deren er den Phosphor 
niema1s bei solchen Kindern anwandte, we1che auch nur mit der 1eichtesten 
Dyspepsie behaftet waren, und die Phosphorbehand1ung sofort aussetzte, 
wenn sich Verda).lungsbeschwerden geringster Art einstellten, wahrend die 
ubrigen Beobachter fast einstimmig der Ansicht waren, daB solche 1eichte 
Dyspepsien abso1ut kein Hindernis fur die Phosphortherapie abgeben. Die Fo1ge 
dieser Ansicht von Bohn war nun, daB er im ganzen nur eine geringe ZahI 
von Beobachtungen seinen Aussagen zugrunde 1egen konnte. Ich muBte dies 
vorausschicken, und nun urtei1en Sie se1bst, ob man berechtigt ist, aus den 
Worten Bohns eine Negation meiner Angaben abzu1eiten. Bohn sagt: 
"W 0 der Phosphor einige W ochen ungestort genommen werden konnte, ist 
mir eine gunstige Wirkung in der oft recht erheb1ichen Krankheit nicht ent
gangen. Je nach den gerade vorwa1tenden Symptomen des Falles besserte 
sich a1sba1d die Ernahrung sichtbar, es erwachte das Woh1gefuh1, die Kinder 
wurden nament1ich des nachts ruhiger, ihre heitere Laune kehrte zuruck; 
hatten sie bis dahin mit gekreuzten Beinen dagesessen, so strebten sie danach 
oder fingen sogar an, sich auf die FuBe zu stellen. Bei anderen Kindern er-
1eichterte sich zuerst und ziem1ich rasch die Respiration, es verschwand die 
schnelle, 1aute, achzende Atmung; bei anderen wieder HeBen die G10ttis
krampfe und die allgemeinen Konvulsionen schon nach acht bis zehn Tagen 
sehr erheb1ich an Starke und Heftigkeit nach und horten jedenfalls fruher 
auf a1s unter der sonst ublichen Behandlung." Ich frage nun: 1st das eine 
negative AuBerung, we1che man gegen die Phosphortherapie ins Feld fuhren 
kann? Ich muB gestehen, daB ich es abso1ut nicht begreife, wie Dr. Hrynt
schak einem solchen Irrtume anheimfallen und andererseits, wie er voraus
setzen konnte, daB mir, der ich doch in der Versamm1ung anwesend war,. 
nicht mehr bekannt sein wurde, ob Bohn gegen oder fUr mich gesprochen hat. 

Ich komme nun zu der Aussage des Herrn Dr. Unruh, Vorstandes des 
Dresdener Kinderspita1es. Er sagt: "Die auffallendste Wirkung, die fur 
mich positiv uber jeden Zweifel erhaben ist, ist die auf das Nervensystem. 
Auffallend rasch, nach 8, 10-14 Tagen verschwinden die Anfalle von Spas
mus glottidis". Wir sehen also, daB gerade die Einwirkung auf den Spasmus 
glottidis, welche von Monti und Hryntschak ganz in Abrede gestellt 
wird, nicht nur von Hagenbach, Bohn und Unruh einstimmig betont 
wird, sondern daB Unruh sogar eine bestimmte, sehr kurze Zeit angibt, 
innerha1b welcher jedesmal der Spasmus glottidis geschwunden ist. U nr uh 
sagt dann weiter: "Hand in Hand mit diesem Einflusse auf das Zentral-
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nervensystem geht die Verminderung der Unruhe der Kinder, sie fangen an 
ruhig zu schlafen, werfen sich nicht mehr im Bette herum; eine weitere Wirkung 
ist die auf die Verminderung der SchweiBsekretion. Der EinfluB auf das 
Knochensystem wird zuerst ersichtlich am Hinterhaupte und an den Schadel
knochen. Ich will also konstatieren, daB ich von dem Erfolge auBerordentlich 
befriedigt bin." Da in dieser Mitteilung keine Angabe uber die GroBe des Materi
ales sich findet, auf welches sich diese Angaben stutzen, habe ich mich brieflich 
an Herrn Dr. Unruh mit der Bitte gewendet, er moge mir diese Daten zur 
Verfugung stellen. Darauf schrieb mir derselbe vor wenigen Tagen, daB sich 
diese Angaben auf 90 dauernd fortgesetzte Beobachtungen beziehen, und daB 
unter denselben 15 FaIle von Spasmus glottidis sich befinden. Auch fugt er 
hinzu, daB die seitherigen Beobachtungen zu demselben Resultate gefUhrt 
haben, wie die fruheren, daB er daher heute noch seine fruher ausgesprochene 
Meinung uber die Wirksamkeit des Phosphors vollstandig aufrecht erhalte. 

Ich kann nicht umhin, hier noch eine briefliche AuBerung des frUheren 
Direktors des Dresdener Kinderspitales, des in padiatrischen Kreisen wegen 
seiner bekannten Arbeiten hochgeschatzten Dr. R. Forster folgen zu las3en, 
der unter anderem schreibt: "Der Phosphorbehandlung erhoffe ich den schlieB
lichen Sieg trotz der von mancher Seite gemachten Angriffe. Leider ist mein 
Rachitismaterial nicht mehr so groB, um daruber maBgebende Beobachtungs
reihenaufstellenzu konnen. Die Schnellig kei tjedoch, mi t welcher un ter 
dem Gebrauche von Phosphor in meiner Behandlung eine Anzahl 
von Rachitis- und insbesondere von Kraniotabesfallen heilte, 
war zu imponierend, als daB ich an einem Zusammenhang zwei
feln konnte." Ich glaube, diese schlichten Worte muBten auf jeden Un
befangenen mehr wirken, als aIle theoretischen und dialektischen Einwendun
gen, die gegen die Phosphortherapie erhoben worden sind. 

Der nachste Redner war Prof. He u bner in Leipzig, dessen Name, 
wie Sie wissen, mit einer der glanzendsten Leistungen der modernen Medizin, 
der Entdeckung der Gehirnarteriensyphilis, verknupft ist. Auch Heubner 
hat sich auf Grund seiner Beobachtungen ganz entschieden zugunsten der 
Phosphortherapie ausgesprochen. Ich entnehme seinen AusfUhrungen folgende 
Stelle: "Wenn ich die Mutter der Kinder, die ich behandelt hatte, fruher 
fragte: Wie geht es denn, hat denn das Mittel geholfen, da bekam ich gewohn
lich sehr zweifelhafte Antworten. J etzt aber heiBt es zu meiner Freude 
meist: Ja, es hat sehr guten Erfolg gehabt, es ist sehr schnell gegangen, das 
Kind hat mit einem Male wieder Steh- und Gehversuche gemacht usw." Wir 
horen also wieder genau denselben auffallenden Bericht uber die hohe Befrie
digung der Mutter, wie bei Hagen bach, eine Tatsache, welche bei uns, da 
wir das Mittel nun schon durch sechs Jahre anwenden, in einem kolossalen, 
kaum zu bewaltigenden Andrange der schwersten Rachitisformen zu un
serem Ambulatorium einen leider nur zu greifbaren Ausdruck gefunden hat. 

Eine andere AuBerung von Heubner bezieht sich auf den Glottis
krampf und ich will sie zitieren, weil gerade diese Wirkung hier am meisten 
angefochten wurde. Heubner bezieht sich dabei auf einen Fall, "wo der 
exquisite EinfluB des Phosphors auf die Heilung der Glottiskrampfe zu be-

3· 
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obachten war, so daB die Mutter ganz glucklich zu mir kam. Das Kind hatte 
aIle Tage einen oder mehrere Krampfanfalle, die bedrohlich waren, und nach 
acht- bis zehntagigem Einnehmen des Phosphorols war der Krampf geschwun
den. Ais wir aufhorten, kamen, genau so wie es Herr Kassowitz angegeben 
hat, die Krampfanfalle wieder. Ais wir das Mittel wieder gaben, gingen sie 
wieder weg usw." Ich habe diese Stelle zitiert, weil sie den denkbar scharfsten 
Gegensatz zu jener von Herrn Dr. Hryntschak mitgeteilten Kranken
geschichte bildet, bei welcher gerade umgekehrt die Anfalle wahrend der Phos
phorbehandlung sich gesteigert haben, und bei dem Aussetzen derselben ge
sch wunden sein sollen. 

Der nachste Redner in jener Sitzung, der durch seine ausgezeichneten 
Arbeiten uber die Kinderernahrung bekannte Dr. Biedert betonte ebenfalls, 
daB er, abgesehen von dem gunstigen Einflusse auf die Schadelverknocherung, 
ganz besonders das Verschwinden von sehr hartnackigen Glottiskrampfen 
unter dem Phosphorgebrauche beobachtet habe, und erzahlte dann jenen merk
wiirdigen Fall von dem 12jahrigen schwer rachitischen Madchen, das zwei 
Monate nach dem Beginne der Phosphorbehandlung zum ersten Male allein 
gehen konnte. Es ist dies derselbe Fall, auf den ich mich vor 14 Tagen bei der 
Demonstration meines analogen Falles berufen hatte. 

1. Mai. 

Meine Herren! Ich habe mir erlaubt, in der letzten Sitzung die AuBe
rungen der Herren Hagenbach in Basel, Bohn in Konigsberg, Unruh 
in Dresden, Heu bner in Leipzig und Biedert in Hagenau zu zitieren, welche 
samtlich die von mir geschilderten Heilerfolge des Phosphors in den wesent
lichsten Punkten bestatigt haben. An diese AuBerungen schlossen sich in der 
Magdeburger Versammlung noch die Herren Wagner in Leipzig, Dornbluth 
in Rostock und Sprengel in Dresden an, welche ebenfalls uber eklatante 
Heilerfolge bei rachitischen Kindem berichteten. Der letztere hatte auBer
dem noch bei einer osteomalazischen Frau einen ausgezeichneten Erfolg mit 
Phosphor erzielt. Endlich hat in Magdeburg auch noch der Vorstand des 
Kinderspitales in Frankfurt a. M., Herr Dr. Lorey uber seine Resultate 
mit dieser Behandlungsmethode sich geauBert, und ich sehe mich genotigt, 
dessen Worte vorzulesen, weil auch dieser Beobachter von den Herren Hr yn t
schak und Monti als ein solcher hingestellt wurde, welcher zu negativen 
Resultaten gekommen ist. Lorey hat namlich anfangs neben guten Erfolgen 
auch MiBerfolge gehabt. Dann sagte er: "Nun habe ich aber doch den Ge
brauch des Phosphors fortgesetzt und bin zu der ganz bestimmten 
Ansicht gekommen, daB die Phosphorbehandlung eine sehr 
wertvolle Bereicherung in der Behandlung der Rachitis ist. 
Wir sehen entschieden eine raschere Konsolidierung der Knochen, als wir sie 
bisher gesehen haben, und ein ganz positiv auffallendes Resultat habe ich 
gerade in den letzten Monaten in jenen unseligen Formen der Kniegelenks
verkrummung beobachtet, bei denen sonst die Kinder, wenn man keine Schienen
apparate anwendet, zu elenden Kruppeln werden. In solchen Fallen habe 
ich eine entschiedene Besserung ohne Anwendung des Apparates gesehen!" 
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Nun, meine Herren, hier muB ich wieder fragen, klingt so eine negative 
AuBerung? Ich fur meinen Teil hatte eher geglaubt, daB gerade dieser Beob
achter fur die Herren hatte als Beispiel dienen sollen, wie wohl man daran tut, 
nicht nach einigen scheinbaren MiBerfolgen sich gleich in negativem Sinne zu 
engagieren. 

1m Anschlusse an die Magdeburger Verhandlungen werde ich mir er
lauben, die Erfahrungen des Herrn Dr. RauchfuB, Vorstandes eines groBen 
Kinderspitales in St. Petersburg, zu zitieren. Ich entnehme dieselben pri
vaten Mitteilungen, zu deren Publikation ich jedoch ausdrucklich ermachtigt 
worden und die auch in das Protokoll der Magdeburger Versammlung auf
genommen worden sind. In der ersten Mitteilung vom Juni 1884 heiBt es: 
"Ich kann Ihnen, sowohl was meine als meiner Kollegen Erfahrungen betrifft, 
schon jetzt mitteilen, daB dieselben vollkommen gunstige sind. Nicht selten 
ist der Erfolg geradezu uberraschend. Besonders auffallend ist dies bei den 
nervosen Erscheinungen der Fall. Aber auch im ubrigen stimmen die Resultate 
wesentIich mit den Ihrigen. Die Phosphorbehandlung ist jetzt in Petersburg 
schon sehr verbreitet, und das arztlich-therapeutische Interesse an den Ra
chitischen hat einen neuen Aufschwung genommen." 

In einem zweiten Schreiben vom September 1884 wurden diese Angaben 
wiederholt und besonders die uberraschende Besserung des Allgemeinbefindens, 
des Schlafes, der Laune, uberhaupt der psychischen Sphare, dann aber auch 
der gunstige EinfluB auf das Stehen und Gehen, auf den Zahndurchbruch usw. 
hervorgehoben. Es wird noch hinzugefugt, daB niemals nachteilige Folgen be
obachtet wurden und daB der Phosphor in dem Hospitale und unter den zahl
reichen Arzten, die sich demselben anschlieBen, ein beliebtes und geschatztes 
Mittel geworden ist. 

Weiterhin hat sich die medizinische Gesellschaft in Leipzig in ihrer Sitzung 
vom 28. Oktober 1884 mit diesem Gegenstande beschaftigt. In dieser Sitzung 
teilte Herr Professor Ben noS c h mid t, Vorstand der chirurgischen PolikIinik, 
mit, daB er 168 rachitische Kinder mit Phosphor behandelt habe. "Die Wir
kung schien bei samtlichen Kindern eine ganz entschieden gunstige, namentlich 
trat auBerst prompt die Lust und das Vermogen zum Laufen ein. Ein Nach
teil, eine unerwiinschte Nebenwirkung konnte in keinem FaIle konstatiert 
werden." 

AnschlieBend hieran berichtete Dr. Di p pe aus der unter der Leitung 
Prof. Stru m pells stehenden medizinischen Poliklinik in Leipzig, daB eben
falls in einer ganzen Reihe von Fallen Phosphorlebertran mit zweifellos sehr 
gunstigem Erfolge gegeben worden ist und daB sich insbesondere die Geh
verhaltnisse uberraschend schnell gebessert haben. 

Die letzte Publikation uber diesen Gegenstand stammt von Herrn Prof. 
Soltmann in Breslau und ist in dem 37. Jahresberichte des dortigen Kinder
spitales enthalten. Soltmann hat 60 Falle in der Spitals- und 10 FaIle in 
der Privatpraxis mit Phosphor in einer Emulsion von Oleum olivarum (also 
ohne Lebertran) behandelt. Die Mutter muBten taglich in das Spital kommen, 
um das Medikament zu empfangen. "Schon die RegelmaBigkeit und Aus
dauer, mit der dieselben dieser Vorschrift genugten, bewies hinlanglich, daB 
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sich fur die M u t t e r sehr bald eine greifbare Besserung in dem Befinden ihrer 
Kinder bemerklich machte, wie sie auch stets erwahnten, ehe wir noch selbst 
eine Anderung bemerkten." Es hat sich also auch hier jene auffallige Er
scheinung wiederholt, welche von Hag en b a c h, He u b n e r und anderen 
angegeben wurde. Weiter berichtet Soltmann, daB sich in allen Fallen 
zuerst das Allgemeinbefinden der Kinder besserte, daB die Tragheit der Be
wegungen, die Unlust am Spiel, die Blasse und Abmagerung, die Schlaffheit 
der Haut und Muskulatur alsbald nachlieBen. Die Kinder bekamen un
streitig ein bluhenderes Aussehen, ihre ganze Emahrung besserte sich unter 
steigendem Appetit, so daB auch in verhaltnismaBig kurzer Zeit 
eine merkliche Gewichtszunahme zu konstatieren war. Auch 
die Darmfunktion regelte sich, und es wird ausdrucklich hervorgehoben, 
daB niemals durch den Phosphorgebrauch Verdauungstorungen aufgetreten 
sind. 1m Gegenteile, wo die Kranken leichte Dyspepsien hatten, schwanden 
dieselben. Auch die nervosen Erscheinungen, Schlaflosigkeit, Unruhe, Launen
haftigkeit, Krampferscheinungen, namentlich der Laryngospasmus, 
verschwanden gewohnlich sehr rasch, durchschnittlich innerhalb 
zehn Tagen. Erst dann machten sich Besserungen am Schadel bemerklich, 
das weiche Hinterhaupt wurde fester und konsolidierte sich, die Fontanelle 
wurde kleiner. Die keuchende Respiration mit exspirativem Typus nahm 
mehr und mehr ab; die Kinder richteten sich auf, versuchten zu stehen und zu 
gehen. Sol t man n kommt dann zu dem SchluB, daB er die von mir gerUhmten 
Heilresultate des Phosphors bei der Rachitis im wesentlichen akzeptieren konne. 

Nun, meine Herren, ich muB gestehen, daB ich so naiv war, zu glauben, 
daB Herr Dr. Hryntschak, dessen Absicht, gegen die Phosphortherapie 
aufzutreten, mir bekannt war, durch diese so entschiedene Enunziation von 
seiten Soltmanns, welche erst in den letzten Wochen erschienen ist, sich 
veranlaBt sehen wurde, diese seine Absicht aufzugeben oder wenigstens auf
zuschieben. Aber weit entfemt davon, ist im Gegenteile Herr Dr. Hrynt
schak selbst nach dieser Publikation Soltmanns und obwohl ihm auch aIle 
anderen entschieden zustimmenden AuBerungen, die ich hier zitiert habe, be
kannt gewesen sind, dennoch zu dem Schlusse gekommen, "daB die bisherigen 
Erfolge der Phosphorbehandlung entschieden und deutlich gegen eine gun
stige EinfluBnahme des Phosphors auf die englische Krankheit sprechen." 

Ich halte es fUr uberflussig, diese Art der wissenschaftlichen Polemik 
naher zu charakterisieren. 

Bevor ich nun zu den negativen Aussagen ubergehe, will ich mich mit der 
AuBerung von Bagins ky in Berlin beschaftigen, welche gewissermaBen einen 
Dbergang von den positiven zu den negativen Urteilen bildet. Ich muB voraus
schicken, daB sich Bagi ns k y in fast allen Punkten entschieden gegnerisch, 
um nicht zu sagen feindselig gegen die Phosphortherapie gestellt hat. Von 
um so groBerer Bedeutung muB es nun erscheinen, wenn derselbe Beobachter 
nach einer Richtung hin, und zwar gerade in bezug auf den Stimmritzen
krampf, mit der groBten Entschiedenheit uber gunstige Erfolge berichtet. 
Er sagt namlich: "Wenn man den Phosphor bei Kindem anwendet, welche 
an Flchweren laryngospastischen Erscheinungen leiden, so sieht man, daB in 
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einzelnen Fallen der Phosphor in verhaltnismaBig kurzer Zeit gute Resultate 
gibt. Selbst allgemeine Konvulsionen lassen zuweilen unter der Behandlung 
mit Phosphor naeh, wenn sie mit laryngospatisehen Symptomen Hand in 
Hand gehen. Hier kommen eklatante FaIle von Heilungen vor und es kommt 
also bei der Empfehlung des Phosphors vielleieht darauf hinaus, daB Kasso
wi tz uns gegenuber dieser sehweren Erkrankungsform ein Mittel empfohlen 
hat, fUr welches wir ibm sehr dankbar sein konnen." 

Nun, meine Herren, ist es doeh reeht auffallend, daB gerade jene Heil
wirkung des Phosphors, welehe von den Herren Hryntsehak und Monti 
am entsehiedensten in Abrede gestellt wird, namlieh die Beseitigung der la
ryngospastisehen Anfalle, selbst von einem ausgesproehenen Gegner der Phos
phortherapie mit soleher Bestimmtheit betont worden ist, und ieh muB mir 
aueh hier wieder die Frage vorlegen, warum diese beiden Herren, als sie die Aus
sagen Baginskys gegen die Phosphorbehandlung in so ausgiebigem MaBe ver
werteten, gerade diesen Teil seiner AuBerung so beharrlieh versehwiegen haben. 

Bevor ieh nun daran gehe, aueh die ubrigen zweifelhaften und negativen 
Aussagen zu bespreehen, moehte ieh zuerst ganz im allgemeinen die Frage 
erortern, welch en Wert man in der Wissensehaft uberhaupt und speziell in 
therapeutisehen Fragen einzelnen widerspreehenden oder zweifelnden Stimmen 
beimiBt, wenn dieselben einer groBen Zahl von unzweideutigen und miteinander 
vollkommen ubereinstimmenden positiven Aussagen gegenuberstehen. Ieh 
konnte mieh hier einfaeh auf den vielgebrauehten Satz berufen, daB eine 
positive Beobaehtung mehr be weist als zehn negative, und konnte sagen, wenn 
dies der Fall ist, urn wieviel mehr beweisen zehn positive Beobaehtungen 
gegenuber einer negativen; und in unserem FaIle stellt sieh das Verhaltnis 
noeh viel sehroffer; denn wenn ieh die Beobaehtungszahlen in positivem 
Sinne addiere, so bekomme ieh mehr als 1600 FaIle, wobei ieh die groBen 
Materialien von Ra uehfuB und anderen, bei denen keine Zahlen angegeben 
sind, ganz vernaehlassige; wahrend die Beobaehtungszahlen der Gegner, 
alles in allem genommen, aueh wenn ieh ihre gunstigen FaIle mitreehne, die 
Zahl von llO nieht ubersteigen, wobei ieh bemerken muB, daB einzelne Gegner, 
wie Seh weeh ten in Berlin, sogar mehr positive als negative FaIle verzeiehnet 
haben. Ieh glaube aber, daB ieh diese Frage noeh besser dureh zwei eklatante 
Beispiele illustrieren kann. 

Meine Herren, ieh glaube nieht, daB hier in dies em Saale jemand an
wesend ist, welcher daran zweifelt, daB das Queeksilber eine spezifisehe 
Heilwirkung gegen die Syphilis ausubt. Es wird dies in allen medizinisehen 
Sehulen der Welt tradiert, in allen Pathologien und Syphilidologien gelehrt, 
und in allen Kliniken und in fast allen Spitalern, sowie von Tausenden von 
Arzten wird in dies em Sinne bei der Behandlung der Syphilis vorgegangen. 
Dnd doeh gibt es nieht nur einzelne, sondern eine ganze gesehlossene Sekte 
von Arzten, welehe sieh selbst stolz als Antimerkurialisten bezeiehnen, 
und diese sagen nun: Es ist ein Irrtum, ihr tauseht eueh selbst und andere, 
wenn ihr glaubt, daB das Queeksilber die Syphilis heilt. Das, was ihr fur die 
Heilwirkung des Queeksilbers anseht, das ist der natfirliehe Verlauf der Syphilis 
die Selbstheilung, und das Queeksilber, weit entfernt, diesen HeilungsprozeB 



40 I. Theorie und Therapie der Rachitis. 

zu beschleunigen, verschlimmert die Krankheit, und das, was ihr als terWire 
Form der Syphilis bezeichnet, das habt ihr seIber durch euer unseliges Mittel 
kunstlich erzeugt. Sie wissen, meine Herren, daB hier in Wien hochacht
bare und in angesehener Stellung befindliche Arzte diese Ansicht vertreten. 
Nun, meine Herren, was ist der Effekt dieser Negation? Wird dadurch an der 
wissenschaftlichen Tatsache, daB das Quecksilber ein spezifisches Heilmittel 
gegen das virulente Stadium der Syphilis ist, irgend etwas geandert? GewiB 
nicht. Der ganze Effekt reduziert sich darauf, daB eine gewisse Zahl von 
Syphiliskranken der Wohltat dieser spezifischen Behandlungsmethode ver
lustig geht: aber an der Tatsache und an der Dberzeugung der uberwiegenden 
Mehrzahl der Arzte wird dadurch nicht das mindeste geandert. 

Ein zweites noch eklatanteres Beispiel bietet uns die Vakzination. 
Meine Herren, fur die Wissenschaft ist die prophylaktische Wirkung der 
Kuhpockenimpfung eine feststehende Tatsache. Dnd dennoch wissen Sie 
ebenso gut wie ich, daB nicht nur unter unwissenden Laien, sondern unter den 
Arzten selbst eine ganze Sekte von fanatischen Gegnern der Impfung besteht, 
und dieselben stutz en sich bei ihrer Gegnerschaft nicht etwa auf die wirk
lichen und eingebildeten Gefahren der Impfung, sondern sie leugnen mit der 
groBten Entschiedenheit die Schutzkraft der Impfung gegen die Variola
krankheit. Nun, meine Herren, auch hier muB ich fragen: Wird durch diese 
Gegnerschaft, welche sich ja auch auf angebliche Tatsachen grundet, der wissen
schaftliche Satz, daB die Kuhpocken fur Iangere Zeit gegen die Blattern
krankheit immun machen, irgendwie alteriert? Ganz gewiB nicht. Der einzige 
Effekt dieser Gegnerschaft ist auch hier wieder nur der, daB zahlreiche Indi
viduen und, wie wir leider an uns seIber erIe ben mussen, auch ganze Gemein
wesen der groBen Wohltat dieser SchutzmaBregel entbehren mussen. 

Auch in unserem FaIle kann man schon von vornherein sagen, daB 
angesichts dieser zahlreichen entschiedenen, miteinander genau uberein
stimmenden Aussagen von seiten vollkommen vertrauenswurdiger Manner 
einzelne zweifelnde oder negierende Stimmen, mogen sie sich auf gegenteilige 
Erfahrungen oder auf theoretische Erwagungen berufen, wirkungslos bleiben 
mussen. Auch hier wird an der Tatsache, daB die Phosphormedikation bei 
der Rachitis eine rasche und entschiedene Besserung samtlicher Symptome 
der Rachitis herbeifuhrt, nichts mehr geandert werden und der einzige 
Effekt, den die Gegner hervorzurufen imstande sind, wird sich darauf beschran
ken, daB einzelne Individuen oder eine ganze Reihe von rachitischen Kindern, 
die sich gerade an die Gegner dieser Behandlungsmethode urn Hilfe wenden, 
der groBen Wohltat der letzteren entbehren mussen. Ich kann das zwar 
bedauern, aber ich kann es naturlich nicht andern. 

Wenn ich mich nun zu den einzelnen Gegnern dieser Behandlungs
methode wende, so gelange ich zuerst zu Herrn Dr. M. WeiB in Prag, welcher 
schon wenige Monate nach meiner ersten Publikation auf Grund von acht 
Fallen gegen diese Therapie aufgetreten ist. Von diesen acht Fallen hat Herr 
Dr. WeiB einen Fall niemals gesehen, sondern nur auf schriftlichem Wege 
behandelt. Ferner ist zu bemerken, daB WeiB, ebenso wie die anderen Gegner 
der Phosphortherapie, eingestandenermaBen theoretische Bedenken gegen 
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meine Auffassung der Rachitis gehabt hat, indem er sagt, daB diese Theorie 
in wesentlichen Punkten die Kritik herausfordere. Da aber diese Punkte 
nicht bezeichnet worden sind, so ist es mir natiirlich nicht moglich, diesel ben 
in Schutz zu nehmen, und es beweist diese AuBerung nichts anderes, als daB die
ser Beobachter, ebenso wie die anderen, doch nicht ganz objektiv, sondern 
mit einer theoretischen Voreingenommenheit an die empirische Priifung der 
Phosphorwirkung bei rachitischen Kindern gegangen ist. 

Ein zweiter Gegner ist mir in Herrn Dr. Schwechten in Berlinerwachsen, 
der gleichfalls in Magdeburg mitgeteilt hat, daB er unter 41 beobachteten 
Fallen 23 mal giinstige und 18 mal ungiinstige Resultate gesehen habe, und 
der, hierauf gestiitzt, erstens den Phosphor nicht als ein Spezifikum gelten 
lassen will, und zweitens sagt, daB derselbe bei Rachitis nicht mehr leiste, 
als die bisherigen Methoden. Nun, meine Herren, Sie sehen, es ist das etwas 
ganz anderes als die Schliisse, zu denen die hiesigen Gegner der Phosphor
therapie gelangt sind, da diese ja iiberhaupt eine jede Heilwirkung dieses 
Mittels in Abrede stellen. Andererseits hatte man erwarten miissen, daB 
Schwechten nach diesem Resultate und insbesondere, da er selbst in Magde
burg Zeuge der zahlreichen entschieden positiven AuBerungen war, jedenfalls 
seine Versuche fortsetzen werde. Schwechten hat dies aber nicht getan, 
sondern hat sich seitdem darauf beschrankt, von Zeit zu Zeit an verschiedenen 
Orten Publikationen zu veroffentlichen, in denen er, immer auf diese 41 FaIle 
gestiitzt, entschieden gegen die Phosphortherapie auftrat. Schwechten 
hat auBerdem noch eine Hypothese aufgesteIlt, welche die um so vieles besseren 
Resultate, die ich und die anderen erzielt haben, erklaren sollte; er meint 
namlich, diese seien nicht so sehr dem Phosphor, als den zugleich angewandten 
hygienischen MaBregeln zuzuschreiben. Nun habe ich aber in meiner ersten 
Arbeit ausfiihrlich hervorgehoben, daB ich mich, um das Experiment rein 
zu erhalten, Jahre hindurch auf die Verabreichung des Phosphors beschrankt 
und keinerlei andere hygienische oder therapeutische MaBregeln in Anwendung 
gezogen habe, und auch andere, wie z. B. Hagenbach, haben sich in ahn
lichem Sinne geauBert. Dieser Einwendung sucht nun Sch wechten zuvor
zukommen, indem er sagt, man werde doch den Miittern nicht untersagt 
haben, die Kinder zu baden, an die frische Luft zu bringen usw. Schwechten 
glaubt also ganz ernsthaft, daB man einfach dadurch, daB man den Miittern 
nicht verbietet, die Kinder zu baden, solche rasche und eklatante Heilerfolge 
erzielen kann, wie ich und viele andere sie beobachtet haben. Ein solcher 
Einwand braucht, wie ich glaube, nicht ernst genommen zu werden. 

Dber die AuBerungen Baginskys habe ich bereits gesprochen. lch kann 
also zu den Einwendungen iibergehen, welche hier in unseren Verhandlungen 
gegen die Phosphortherapie erhoben worden sind, und gelange in erster Reihe 
zu den Ausfiihrungen des Herrn Dr. Hryntschak. Dieser Gegner hat, 
ebenso wie seine Vorganger, seine Ausfiihrungen mit einer Polemik gegen meine 
Theorien und zwar sowohl gegen die Rachitistheorie als gegen die Phosphor
theorie begonnen und hat damit ebenfalls zugegeben, daB er mit einem un
giinstigen Vorurteile an die Priifung der Phosphortherapie gegangen ist. Bevor 
ich nun auf einzelne seiner Ausfiihrungen eingehe, muB ich doch sagen, daB auch 
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ich den Eindruck empfangen habe, wie ein Vorredner und wie gewiB Sie aIle, 
daB den kritischen AusfUhrungen des Herrn Dr. Hryntschak gar keine 
eigenen Untersuchungen zugrunde gelegen sind. Er hat weder den normalen, 
noch den rachitischen OssifikationsprozeB an mikroskopischen Praparaten 
studiert, er hat keine Phosphorexperimente gemacht und gewiB auch niemals 
den Effekt der Phosphorwirkung unter dem Mikroskope beobachtet, sondern 
Herr Dr. H. hat sich damit begniigt, meine Publikationen zu studieren und 
hat an einzelnen Stellen derselben und an einzelnen Teilen meiner theoretischen 
Ausfiihrungen Kritik geiibt. Nun meine Herren, ich glaube, wenn jemand gegen
iiber einer Theorie, die auf jahrelang fortgesetzten miihevollen Untersuchungen 
basiert, nichts anderes vorzubringen weiB, als einige oberflachliche kritische 
Bemerkungen, so darf eine solche Kritik von vornherein nicht auf zu groBe 
Bedeutung Anspruch machen, um so weniger aber in unserem FaIle, wo keine 
einzige der von H. versuchten Einwendungen das Wesen der Sache und die 
uns hier beschaftigende Angelegenheit im geringsten tangiert. 

lch will einige Beispiele anfiihren. Herr Dr. Hryntschak hat es be
mangelt, daB ich den anatomisch sichtbaren Vorgang an den rachitisch affi
zierten Knochen, namlich die auffallende Blutfiille und die krankhafte Neu
bildung von BlutgefaBen als einen entziindlichen ProzeB aufgefaBt habe. lch 
will davon absehen, daB Herr Dr. Hryntschak zur Stiitze seiner Kritik 
solche Analogien ins Feld gefiihrt hat, welche, wie ich glaube, meiner Anschau
ung wenig Schaden bringen konnen, indem er namlich den V organg der Kallus
bildung, sowie auch der Granulationsbildung bei der Wundheilung als einen 
nicht entziindlichen ProzeB hingestellt hat. Aber vor allem muB ich doch 
fragen, ob denn durch diese Einwendung das Wesen meiner Anschauung iiber 
den rachitischen ProzeB irgendwie alteriert wird. Diese meine Anschauung 
geht ja im wesentlichen dahin, daB der Kalkmangel der rachitischen Knochen 
nicht, wie man bisher angenommen hat, auf einer verminderten Zufuhr von 
Kalksalzen zu den wachsenden Knochen beruhe, sondern daB es die krankhaft 
vermehrte extravaskulare Plasmastromung ist, welche einerseits die Ab
lagerung der Kalksalze verhindert und andererseits bereits abgelagerteKnochen
salze wieder in Losung bringt, und es ist nun klar, daB es fiir diese Auffassung 
vollstandig gleichgiiltig ist, ob man die Hyperamie und vermehrte GefaBbildung 
als eine entzundliche auffaBt oder nicht, da doch Herr Dr. Hryntschak 
hoffentlich nicht so weit gehen wird, die E xiste nz dieser hyperamischen und 
vermehrten BlutgefaBe in Abrede zu stellen. 

Eine zweite Einwendung bezog sich darauf, daB ich nach reiflicher Dber
legung aller Verhaltnisse zu dem Schlusse gekommen bin, daB das Plasma 
selbst trotz seiner Alkaleszenz es sei, welches die Losung der Kalksalze besorge, 
und daB ich aus bestimmten Griinden von der Ansicht, daB die im Plasma 
suspendierte Kohlensaure jene lOsende Wirkung ausiibe, abgewiehen bin. 
Nun, ieh habe diese meine Ansicht, wie ieh glaube, mit gewiehtigen Argu
menten gestiitzt und bin llatiirlieh bereit, dieselbe gegen saehliche Argu
mentation zu vertreten. Herr Dr. Hryntsehak hat aber solehe sachliehe 
Argumentationen nieht vorgebraeht und sieh darauf besehrankt, zu behaupten, 
daB ihm die Kohlensauretheorie besser zusage. Aber aueh hier muB ieh fragen, 
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in welcher Weise wird das Wesen der Rachitistheorie und gar das Wesen der 
Phosphorwirkung durch diesen Einwand tangiert 1 Es genugt ja fur diese 
Theorie, daB wir an~ehmen, daB das Blutplasma die Kalksalze wieder in Lo
sung bringe, und das hat selbst Herr Dr. Hryntschak nicht in Abrede 
gestellt. 

Endlich hat sich HrYlltschak gegen meine Auffassung uber das Wesen 
der sogenannten Phosphorschicht gewendet. Wegner, welcher diesen Effekt 
kleiner Phosphorgaben zum ersten Male gesehen hat, hat sich die Ansicht ge
bildet, daB die verbreiterte und verdichtete Knochenschicht in der Nahe der 
Knorpelfuge du:rch eine vermehrte Knochenbildung oder, wie er sich 
ausdriickt, durch einen osteoplastischen Reiz, welchen der Phosphor ausiibe, 
zustande komme. lch habe nun diese Phosphorschicht einem genauen 
Studium unterzogen und bin zu dem Resultate gekommen, daB diese verbrei
terte und verdichtete Knochenschicht nicht so sehr auf einer vermehrten 
Knochenbildung, als auf einer verminderten Knocheneinschmelzung 
beruhe, und ich habe diese Ansicht durch mikroskopische Abbildungen und 
ausfiihrliche Erorterungen gestiitzt. Nun kommt Herr Dr. Hryntschak 
und sagt: Wie kann Kassowitz behaupten, daB die Phosphorschicht durch 
eine verminderte Einschmelzung zustande komme, da ja Wegner gesagt 
hat, sie beruhe auf einem osteoplastischen Reize 1 Meine Herren, ich brauche 
wohl nicht auszufiihren, daB dies nicht die richtige Methode ist, um eine wissen
schaftliche Anschauung zu bekampfen, und da Herr Dr. Hryntschak fiir 
sein Gefallen oder MiBfallen keine Griinde angibt, so kann ich wohl diesen 
Einwand als erledigt betrachten. 

lch wende mich nun zu dem klinischen Teile seines Vortrages; derselbe 
bestand, wie wir gehort haben, darin, daB er 25 Rachitisfalle durch Iangere 
Zeit mit Phosphor behandelt und in allen diesen Fallen ganz andere Resultate 
gesehen hat als ich und die anderen. Nun, meine Herren, Sie erwarten wohl 
nicht, daB ich mich in Hypothesen und Vermutungen ergehe, wieso es ge
kommen ist, daB gerade in diesem Materiale des Herrn Dr. Hryntschak 
so ganz andere Resultate zum Vorschein gekommen sind. Das ist nicht meine 
Sache und ware gewiB ein unfruchtbares Beginnen; ich glaube vielmehr, 
daB Hryntschak verpflichtet gewesen ware, sich diese Frage vorzulegen, 
und daB er hatte nachforschen miissen, welche Hindernisse gerade in seinem 
Materiale und gerade nur in dem Ordinationslokale des Herrn Prof. Monti 
vorgewaltet und welche Umstande gerade hier die iiberall so konstant auf
tretende Wirkung des Phosphors paralysiert haben. Ja, meine Herren, diese 
Hindernisse erstrecken sich nicht einmal auf die ganze Poliklinik, an welcher 
diese Beobachtungen von Hryntschak gemacht worden sind, sondern 
nur auf das Lokal des Herrn Prof. Mo n ti. An dieser Poliklinik ordinieren 
namlich auch die Herren Fiirth und Herz, und diese beiden Kollegen haben 
mir zu wiederholten Malen versichert, daB sie mit dem Phosphor bei der 
Rachitis ganz vortreffliche Resultate erzielen. 

Auch Herrn Dr. Hryntschak ist der groBe Kontrast zwischen seinen 
Resultaten und denen der anderen nicht entgangen; aber anstatt die Fehler
quellen auf seiner Seite zu suchen, hat er sich aIle erdenkliche Miihe gegeben, 
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einen plausiblen ErkHirungsgrund dafiir zu finden, nach welchem diese giin
stigen ResuItate nicht dem Phosphor, sondern irgendeine~ anderen Umstande 
zuzuschreiben waren, und zwar hat er, urn sicher zu gehen, gleich drei Hypo
thesen aufgestellt. 

Die erste Hypothese ging dahin, daB die Kinder nicht durch den Phosphor 
geheilt wurden, sondern daB man es in diesenFallen mit der Spontanheil ung 
der Rachitis zu tun habe. Nun, niemand, meine Herren, weiB die Tatsache, 
daB die Rachitis endlich immer spontan heilt, mehr zu schatz en als ich, der 
ich erst vor kurzem in einer ausfiihrlichen Publikation eine, wie ich glaube, 
plausible Theorie dafiir aufgestellt habe, waru m die Rachitis mit dem Nach
lassen der in den ersten Jahren so iiberaus lebhaften Wachstnmsenergie end
lich von selbst ihrer Heilung entgegengeht. DaB die Rachitis spontan heilt, 
sehen wir ja einfach daraus, daB wir im vierten bis sechsten Lebensjahre so 
auBerordentlich selten die Zeichen der floriden Rachitis beobachten, sondern 
hachstens die durch dieselbe herbeigefiihrten Verkriimmungen und Ver
bildungen des Skelettes. Aber gerade diese Residuen zeigen uns ja, wie spat 
die Rachitis spontan heilt, und welche Verheerungen sie friiher anrichtet. 
Davon wissen die Chirurgen ein Lied zu singen, die fortwahrend mit Osteo
tomien, Redressements usw. an ehemals rachitischen Kindern beschaftigt 
sind. Es gehart also zu der Ansicht Hryntschaks noch die Annahme, daB 
diese Selbstheilung, welche sonst Jahre auf sich warten laBt, gerade in meinen 
und in den Fallen so vieler anderer Beobachter durch einen merkwiirdigen 
Zufall immer in den ersten Woe hen nach Einleitung der Phosphorbehandlung 
begonnen hat, wahrend dieser Zufall bei Hryntschak und Monti aus
geblieben ist. Meine Herren, ich glaube nicht auf Widerspruch zu stoBen, wenn 
ich sage, daB der Zufall in einem solche n AusmaBe in der Wissenschaft 
nicht verwertet werden darf. 

Der zweite Erklarungsversuch von Hryntschak geht dahin, daB die 
Kinder nicht durch den Phosphor, sondern durch den giinstigen EinfluB der 
Jahreszeit geheiIt worden sind. Auch hier hat Herr Dr. Hryntschak ver
sncht, mich mit meinen eigenen Waffen zu schlagen. lch glaube, ich kann 
sagen, daB ich derjenige war, welcher zuerst den hervorragend giinstigen Ein
fluB der besseren Jahreszeit auf den Verlauf der Rachitis betont und durch 
statistische Daten belegt hat, und nun kommt Herr Dr. Hryntschak und 
sagt: Von jenen 33 Fallen, welche ich in meiner Publikation ausfiihrlicher 
geschildert habe, falle die graB ere Zahl in den Sommer, und diese seien also 
nicht durch den Phosphor geheilt worden. Dagegen ist nur zu bemerken: 
erstens, daB diese 33 FaIle auf das Geratewohl aus einer Zahl von mehr als 500 
Beobachtungen herausgegriffen wurden, ferner, daB anch diese 33 FaIle, 
wie jedermann sich leicht iiberzeugen kann, sich ziemlich gleichmaBig auf aIle 
Jahreszeiten verteilen, und endlich hat Herr Dr. Hryntschak sich bei 
einem Besuche meines Ambulatoriums Ende Januar oder Anfang Februar 
diesesJahres persanlich iiberzeugt, daB mitten irn Winter eine geradezu kolossale 
Menge von schweren Rachitisfallen bei mir in Behandlung gestanden ist. 
Alles dies muBte Herr Dr. Hryntschak ignorieren, urn zu seiner Hypothese 
zu gelangen. 
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Was endlieh den Lebertran anlangt, so hatte aueh hier Herr Dr. Hrynt
sehak sich beim Lesen meiner Publikation leicht iiberzeugen konnen, daB ieh 
in den ersten drei Jahren meiner Versuehe ganz ausschlieBlieh den Phosphor 
in einer Mandelolemulsion gegeben habe, und daB ieh erst in der allerletzten 
Zeit aus finanziellen Grunden die Losung in Lebertran verwende. Ebenso 
ware es ihm leicht zuganglich gewesen, sieh zu uberzeugen, daB Hagenbaeh, 
Soltmann und andere den Phosphor nicht mit Lebertran angewendet haben. 
Es ist also auch hier nicht gut verstiindlich, wie trotz alledem Herr Dr. Hrynt
sehak dieses Argument gegen die Phosphorwirkung ausspielen konnte. 

lch komme nun endlich zu dem Vortrage des Herrn Professor Monti. 
Dieser Gegner der Phosphortherapie hat, wie Sie gehort haben, einen anderen 
Weg eingeschlagen, als seine Vorganger. Er war scharfsinnig genug, einzu
sehen, daB sich an den Tatsachen seIber nichts iindern lasse. Eine solche 
Tatsache war, daB ich selbst an einem kolossalen Materiale ganz zweifellose 
Heilerfolge mit dem Phosphor erzieIt hatte. Eine zweite Tatsaehe war die, 
daB die iiberwiegende Anzahl der Kontrollversuche ganz und gar in meinem 
Sinne ausgefallen waren. Und zuletzt geht aus den Worten Montis ganz 
zweifellos hervor, daB er seIber unter dem Phosphorgebrauche eine rasehe 
Besserung der rachitischen Erscheinungen beobachtet hat. Und doch ist er 
zu dem ResuItate gekommen, daB der Phosphor bei der Rachitis nichts leistet. 
Wie war dies moglieh? Nun, meine Herren, in der einfachsten Weise der Welt. 
Herr Prof. Monti hat namlich damit begonnen, daB er der Phosphortherapie 
ein Ziel setzte, welches schlechtweg als unerreichbar bezeichnet werden muB. 
Er begnugt sich namlich nicht mit der raschen Konsolidierung der erweichten 
Knochen und dem Verschwinden der von der Rachitis abhangigen funktionellen 
Storungen, sondern er verIangt von diesem Mittel eine vollkommene resti
tutio ad integrum. Wenn also z. B., wie Sie sich vor 14 Tagen seIber 
iiberzeugen konnten, ein lOjahriges, absolut gehunfahiges Kind in wenigen 
Wochen seine Gelenkschlaffheit und seine Gelenkschmerzen verliert und trotz 
der hochgradigsten Verbildungen seiner Extremitaten zu gehen anfangt, so 
ist dies in den Augen Mo ntis absolut kein Erfolg, so lange das Kind nicht auch 
die Korperlange eines normalen gleichalterigen Kindes erreieht. Er ver
langt also, daB die winkeligen Abknickungen der Rohrenknochen durch den 
Phosphor in wenigen Wochen oder Monaten ausgeglichen werden, also etwas, 
was jedermann, auBer vielleicht Herr Prof. Monti, fur eine absolute Unmog
lichkeit erklaren wird. Ebensowenig genugt es ihm, daB das in der Erniihru ng 
weit zuriickgebliebene Kind yom Beginne der Phosphorbehandlung an Ge
wicht zunimmt, wie dies von mir und anderen wiederholt konstatiert worden 
ist, sondern das Kind muB, urn Montis Zufriedenheit zu erIangen, binnen 
kurzer Zeit das N ormalgewicht eines gleiehaIterigen Kindes erreichen, es 
mull also unter Umstanden in wenigen Wochen die Halite seines Gewichtes 
ansetzen, und wenn es dies nicht kann, ist wieder die absolute Wirkungs
losigkeit des Phosphors klar erwiesen. Endlich ist er nicht damit zufrieden, 
daB die bis dahin rapid vorgeschrittene Verbildung des Thorax stille steht, 
daB sich die Atemfunktionen infolge der Konsolidierung der weichen Rippen 
verbessern und derBrustumfang allmahlich zunimmt, wie dies von mir und 
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anderen unzahlige Male beobachtet wurde, sondern er verlangt offenbar, daB 
die rachitische Huhnerbrust sich sofort nach dem Beginne der Phosphor
behandlung in die edle Wolbung eines antiken Torso verwandle. 

Nun, meine Herren, hier hat sich gewiB jedem von Ihnen, ebenso wie mir, 
die Frage aufgedrangt, ob denn Monti auch bei seinen eigenen therapeutischen 
Vorschlagen dieselbe abschreckende Rigorositat in Anwendung bringt, oder 
ob er aus unbekannten Grunden nur in diesem speziellen FaIle eine solche 
ubertriebene Strenge hervorkehrt. Ich glaube nun, Ihnen einen nicht un
interessanten Beitrag zur Beantwortung dieser Frage liefern zu konnen. Ich 
habe namlich in einer im vorigen Jahre erschienenen Arbeit von Monti uber 
Krupp und Diphtheritis eine Stelle gelesen, welche schon damals einen be
deutenden Eindruck auf mich gemacht hat. Ich muB vorausschicken, daB 
M 0 n t i fUr die septische Form der Diphtheritis ebenso wie aIle anderen eine 
fast absolut letale Prognose stellt. Und einige Seiten darauf empfiehlt er in 
einem auffallend gedruckten Satze das Chininum ferro-citricum als 
jenes Mittel, welches sich fur Falle diphtheritischer Blutver
giftung am besten eignet. Es scheint also, daB es Monti mit diesem 
Chininpraparate gelingt, auch in solchen Fallen, die er seIber als aussichtslos 
bezeichnet, noch gute Heilerfolge zu erzielen. Vielleicht liegt auch zugleich 
darin der Schlussel zu seinem ratselhaften Vorgehen gegen die Phosphortherapie. 
Denn wenn jemand seIber in der Therapie Unmogliches zu leisten glaubt, 
kann er sich auch fur berechtigt halten, von anderen Unmogliches zu ver
langen. 

Was nun die ubrigen Einwande Montis anlangt, so kann ich im all
gemeinen nur sagen, daB dieselben sich insgesamt auf irrtiimliche Pramissen, 
unbewiesene Behauptungen und unbeweisbare Lehrsatze gestutzt haben. 
Insbesondere zeigt alles, was Prof. Monti uber die Verhaltnisse des Schadel
wachstums, uber die Fontanelle usw. gesagt hat, von einem so grundlichen 
Verkennen der tatsachlichen Verhaltnisse, daB es geradezu unmoglich er
scheint, mit ihm in eine Diskussion uber diese Gegenstande einzutreten. Ich 
will dies mit einigen Beispielen beweisen. Prof. Mo n ti sagt unter anderem: 
Wenn ein Kind einen normalen Schadelumfang hat und an Kraniotabes 
leidet, so wird diese in der allerkurzesten Zeit von selbst heilen und daher in 
einem solchen FaIle die Heilung nicht dem Phosphor zugeschrieben werden 
durfen. Hier konnte man ja zunachst einwenden, daB sowohl in meinem Ma
teriale, als auch in dem so vieler anderer Beobachter samtliche Kranio
tabesfalle unter dem Phosphorgebrauche in verhiiJtnismaBig kurzer Zeit ge
heilt sind und daB man daher nach Monti annehmen muBte, daB aIle unsere 
schweren Rachitisfalle mit einem normalen Schadelumfang ausgestattet 
waren; ich konnte ferner sagen, daB Herr Prof. Mon ti fUr diesen seinen neuen 
Lehrsatz auch nicht den Versuch eines Beweises vorgebracht hat. Aber dies 
ist doch nicht die Hauptsache. Vor allem muB man fragen, wie bestimmt 
HerrProf.Monti in einem gegebenenFalle den normalenSchadel
umfang eines Individuums? Es gibt hier allerdings Tabellen, welche 
fiir jedes Alter eine gewisse Zahl angeben, aber ist denn damit gemeint, daB 
ein jedes Kind dieses Alters genau diesen Schadelumfang haben musse? WeiB 
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Herr Prof. Monti nicht, daB man es hier mit Durchschnittszahlen zu tun hat, 
welche nichts anderes besagen, als daB man eine gewisse Zahl von Individuen 
dieses Alters gem essen und dann den mathematischen Durchschnitt berech
net habe 1 

Meine Herren, ich bin in der Lage, Ihnen aus eigener Erfahrung ii.ber diese 
Angelegenheit ziemlich genaue Auskunft zu geben. Ich habe namlich vor 
liingerer Zeit nahezu 2000 Messungen an normalen und rachitischen Schadeln 
von Kindem unter drei Jahren gemacht, und ich kann Ihnen nun beispiels
weise die Zahlen fii.r das zweite und dritte Quartal anfiihren. Die Messungen 
ergaben im zweiten Quartal - der AusschluB der Rachitiker geschah hierbei 
mit der graBten Strenge - bei ganz gesunden Kindem eine Durchschnitts
zahl von 40,4, aber die Werte schwankten zwischen einem Minimum von 
33,5 und einem Maximum von 43,5. 1m dritten Quartal ergaben 50 Messungen 
einen Durchschnitt von 43,1 mit einem Minimum von 40,0 und einem Maxi
mum von 47,0. Nun nehmen wir an, wir hatten ein Kind jm achten Lebens
monate vor uns, welches einen Schadelumfang von 45 cm hat, so wird 
Herr Prof. Monti sagen, dieses Kind hat um 2 cm zu viel, und wenn auch 
seine weichen Schadelkochen rasch hart geworden sind, so beweist dies gar 
nichts, denn sein Schadel ist abnorm groB. Und doch sehen wir, daB nicht 
nur eine Zirkumferenz von 45, sondern sogar noch von 47 cm innerhalb der 
normalen Breite sich bewegt. Sie sehen also ein, welchen Wert ein Einwand 
hat, der sich auf solche Grundlagen stiitzt. 

Ein weiteres Beispiel wird Ihnen zeigen, wie wenig Herr Prof. Monti, 
der bei seiner Beurteilung der Heilungsvorgange ein so groBes Gewicht auf die 
Wachstumsverhaltnisse des Schadels legt, gerade mit diesen Verhaltnissen 
vertraut ist. Herr Prof. Mo n ti sagt, der Schadel wachst in den ersten drei 
Monaten fast gar nicht, und erst spater, wenn die Fontanelle graBer wird, 
wachst auch der Schadel. Nun, meine Herren, einen offeneren Widerspruch 
mit den Tat-sachen kann man sich gar nicht vorstellen; denn nicht nur meine 
eigenen zahlreichen Messungen, sondem auch diejenigen aller Autoren, welche 
sich mit diesem Gegenstande beschaftigt haben, stimmen darin iiberein, daB 
der Schadel, geradeso wie die iibrigen Skeletteile, in den ersten Monaten seine 
graBte Wachstumsenergie entfaltet und daB diese in den spateren Monaten 
allmahlich abnimmt. Ich glaube, daB iiber Einwande, welche auf solchen Pra
miss en beruhen, die Praxis wie die Wissenschaft in gleicher Weise hinweg
gehen werden. 

Es eriibrigt mir nur noch, auf den Vorschlag Montis zuriickzukommen, 
welcher dahin ging, ich mage mit ihm gemeinschaftlich meine Studien iiber die 
Phosphorwirkung bei der Rachitis fortsetzen. Darauf mnB ich nun folgendes 
erwidem: Die Versuche iiber den praktischen Wert der Phosphortherapie be
trachte ich fUr mich als abgeschlossen. Ich glaube dazu nach einer sechs
jahrigen Beobachtung an mehr als 1000 Kindem berechtigt zu sein. Aber es 
ist dies nicht der einzige und auch nicht der wichtigste Grund, warum ich auf 
diesen Vorschlag nicht eingehen kann. 

Der Hauptgrund ist in folgendem gelegen. Wenn diese Verhandlungen 
irgend etwas klargestellt haben, so ist es gewiB die Tatsache, daB die Prinzipien, 
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von denen ich und Prof. Monti bei der Beurteilung des Verlaufes der Rachitis 
und der Heilwirkung des Phosphors ausgegangen sind, so fundamental als 
moglich voneinander abweichen. Wie unter solchen Umstanden von einem 
gemeinschaftlichen Vorgehen gesprochen werden kann, ist mir absolut unver
standlich. Und schlieBlich, was sollte dabei herauskommen? Herrn Prof. 
Monti wird es mit dem ganzen Aufwande seiner Dialektik niemals gelingen, 
mir das, was ich tausendmal mit eigenen Augen gesehen habe, und was ich 
taglich von neuem sehe, hinwegzudeuten; und ich hinwiederum halte die 
Moglichkeit, Herrn Prof. Monti zu iiberzeugen, nach dem, was ich hier gehort. 
habe, fiir vollkommen ausgeschlossen und habe darauf ein fUr allemal ver
zicht.et. Mir geniigt das GefUhl der eigenen wissenschaftlichen Befriedigung, 
der sich taglich wiederholende Erfolg und die freudige Zustimmung einer 
ganzen Reihe von ausgezeichneten Fachmannern, an deren wissenschaft
lichem Rufe auch nicht der leiseste Flecken haftet, und deren absolute Ver
trauenswiirdigkeit von niemandem in Zweifel gezogen wird. Die Phosphor
therapie hat bereits in der medizinischen Praxis feste Wurzeln gefaBt und wird 
trotz der gegen sie erhobenen Einwendungen ganz sicher zu einer immer all
gemeineren Anerkennung und Anwendung gelangen. 

Bevor ich aber schlieBe, kann ich nicht umhin, noch einmal einen Appell 
an diejenigen Herren zu richten, welche sich im Besitze der groBen Rachitis
materiale befinden. Mogen Sie es nicht bei vereinzelten Versuchen bewenden 
lassen, bei denen Zufalligkeit.en aller Art ihr Spiel treiben, sondern mogen Sie 
sich entschlieBen, groBe Beobachtungsreihen aufzustellen und wenigstens 
eine Zeitlang alle Ihre schweren Rachitisfalle in dieser Weise zu behandeln. 
Dann erst werden Sie gleich uns jenen kolossalen Umschwung beobachten, 
welchen die Rachitistherapie durch dieses Mittel erfahren hat; Sie werden 
ebenso wie wir die Dankesworte der Miitter vernehmen und glauben Sie mir, 
Sie werden niemals daran denken, zu den friiheren Methoden der Rachitis
behandlung zuriickzukehren. 



Phosphor bei Rachitis!). 

Vor kurzem wurde mir und anderen Wiener Arzten unter gleichem 
Kuvert niit einer geschaftsmaBigen Anpreisung des Sanatogens von seiten 
der Berliner Sanatogenwerke (Bauer & Co.) ein Sonderabdruck einer Ab
handlung ubersandt, welche kurz zuvor von J. Schwarz in der 5. Nummer 
der Deutschen medizinischen Wochenschrift unter dem Titel: "Sanatogen bei 
Rachitis" veroffentlicht worden war. In dieser Abhandlung, welche, wie 
gesagt, nicht yom Verfasser, sondern von der genannten Firma versendet 
wurde, findet sich nun auf der letzten Seite die folgende eigentumliche Be
merkung: 

"Die Darreichung von Kalk scheint keinen besonderen Nutzen zu haben, 
vor dem durch Kassowitz in die Praxis eingefUhrten Phosphor wird heute 
von den meisten Autoren gewarnt." 

lch nenne diesen Passus aus dem Grunde eigentumlich, weil Herr Sch warz 
es erstens unterlassen hat, anzugeben, wer seine "meisten" Autoren eigent
lich sind, die vor einer seit anderthalb Dezennien ziemlich allgemein geubten 
Behandlungsmethode warnen, und weil er auch dassel be tiefe Stillschweigen 
daruber bewahrt, aus welchem Grunde diese "meisten" Autoren die Anwen
dung des Phosphors bei der Rachitis widerraten. Dieses Stillschweigen selbst 
hat aber seine guten Grunde. Denn wenn Herr Schwarz verhalten wurde, 
die Namen seiner Autoren zu nennen und die Grunde ihrer Warnung zu wieder
holen, wurde er sic her in die bitterste Verlegenheit geraten, weil meines Wissens 
nur ein Autor, namlich Raudnitz, auf Grund einer irrtumlichen und alsbald 
von allen Seiten als irrtumlich hingestellten Beobachtung vor der Anwendung 
des Phosphors in oligen Losungen (aber keineswegs vor der Anwendung des 
Phosphors uberhaupt) gewarnt hatte; wahrend die ubergroBe Mehrzahl aller 
Autoren, die sich uber diesen Gegenstand geauBert haben, die Behandlungs-

1) Therapeut. Monatshefte 1900. 

Anm. d. Herausg.: Der Aufsatz bringt als Fortsetzung de3 vorigen weitere 
Urteile der Fachgenossen iiber die Erfolge der Phosphorbehandlung, ferner interessante 
statistische Angaben iiber die steigende Frequenz der Rachitiskranken am 1. offent!. 
Kinderkrankeninstitut in Wien, schlieBlich, entsprechend der unmittelbaren Ver
anlassung des Aufsatzes, einen launigen Exkurs iiber Heilmittel-Reklame, zugleich 
einen charakteristischen Zug des Verfassers: seine (wissenschaftlich sehr wohl begriin
dete) temperamentvolle Aversion gegen die modernen EiweiB-Nahrpraparate, gegen 
die Stellung zu nehmen ihm als Gewissenspflicht des Arztes erschien (vg!. Praktische 
Kinderheilkunde, 1912, S. 127). 

Kassowi tz, Gesammelte Abhandlungen. 4 
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methode in der warmsten Weise befiirworten und selbst von seiten jener 
kleinen Minoritat, die sich unsicher ausgesprochen hat, meines Wissens 
niemals eine AuBerung gefallen ist, welche als Warnung vor diesem Mittel 
aufgefaBt werden kannte. 

Mit Raudnitz aber hatte es folgende Bewandtnis. Er behauptete im 
Jahre 1886, daB aus einer Lasung von funf Milligramm Phosphor in hundert 
Gramm Lebertran - also nur halb so stark, als die von mir vorgeschlagene 
Lasung - jedesmal nach 1-3 Tagen ein weiBer kleinblattriger Niederschlag 
herausfalle, der von einem Apotheker (!) als Phosphor erkannt worden sei, 
und daran wurde die Befurchtung geknupft, das Kind kanne etwa eine Woche 
hindurch phosphorfreien Lebertran erhalten und zuletzt durch den Bodensatz 
vergiftet werden. Diese Mitteilung muBte das hachste Staunen hervorrufen, 
weil Phosphor bis zu einem vollen Prozent in 01 laslich ist und gelast bleibt, 
und weil dies bei der hundertmal geringeren Konzentration des nach meiner 
Angabe verfertigten Phosphorlebertrans und bei der zweihundertmal ge
ringer en Konzentration des Ra udni tzschen Phosphorals urn so sicherer 
der Fall sein muB. Die Behauptung von Raudnitz erfuhr auch alsbald 
die kraftigsten Dementis durch Escherich, Soltmann und Wichmann, 
und ich selbst richtete an Ra udni tz die Aufforderung, er mage eine Lasung 
von einem halben oder einem ganzen Zentigramm Phosphor in Lebertran, 
aus welcher der Phosphor herausgefallen ist, affentlich demonstrieren und dem 
Gutachten einer chemischen Autoritat unterbreiten. Dieser Aufforderung 
ist Herr Raudnitz, wie vorauszusehen war, nicht nachgekommen, und 
seitdem war von einer derartigen Renitenz des Phosphors gegen seine eigenen 
Laslichkeitsgesetze niemals wieder die Redel). 

Obwohl nun die Behauptung von Schwarz, daB vor der Anwendung 
des Phosphors von den meisten Autoren gewarnt wird, vollstandig in der 
Luft schwebt und nicht die geringste tatsachliche Begrundung besitzt, kann 
ich sie doch unmaglich auf die leichte Achsel nehmen, weil ich nicht voraus
setzen kann, daB die Tausende von Arzten, an welche die S'chwarzsche 
Abhandlung durch die Firma Bauer & Co. versendet wird, so genau mit 
der Rachitis- und Phosphorliteratur vertraut sind, daB sie ebenso wie ich 
sofort die Unwahrheit des eingangs zitierten Satzes erkennen. Ich muB viel
mehr befurchten, daB so mancher glauben wird, einer mit solcher Sicher
heit vorgetragenen Behauptung musse doch irgend etwas zugrunde liegen, 
und vielleicht die bisher mit gutem Erfolge angewandte Therapie wieder 
aufgeben konnte, weil er sich nicht mehr getrauen wird, ein Mittel noch weiter 
zu verschreiben, "vor welchem heute von den meisten Autoren gewarnt 
wird". 

1) Zur Abwechslung behauptet neuerdings Monti, daB sich der Phosphor nach 
wcnigen Tagen aus dem Lebertran verfliichtigt, so daB dann die Kinder Lebertran 
ohne Phosphor bekommen. Diese Substanz, die nach Raudnitz in festem Aggregat
zustande zu Boden fallt, soli also nach Monti in gasfiirmiger Gestalt durch den Flaschen
hals entweichen. Das eine ist aber ebenso falsch wie das andere, wei! Untersuchungen, 
die seinerzeit auf meine Veranlassung im chemischen Laboratorium des Hofrats Ernst 
Lud wig angestellt wurden, zweifellos ergeben haben, daB der Phosphor noch nach 
Monaten im Lebertran in geliister Form enthalten ist. 
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Ich habe daher beschlossen, wenigstens das Meinige zu tun, urn den von 
Herrn Schwarz in Gemeinschaft mit Bauer & Co. gegen die Phosphorbehand
lung der Rachitis geftihrten Schlag zu parieren, und zwar indem ich erstens 
die wahren AuBerungen der Autoren tiber diese Behandlungsmethode Revue 
passieren lasse, und zweitens indem ich tiber den auBerordentlichen Auf
schwung berichte, welchen diese Therapie in den zehn Jahren, die seit meiner 
letzten Publikation tiber diesen Gegenstand verflossen sind, an der von mir 
geleiteten Anstalt neuerdings genommen hat. 

Zum erst en Male berichtete ich im Herbst 1883 auf der Naturforscher
versammlung zu Freiburg im Breisgau tiber die Erfolge meiner durch viele 
Jahre an Hunderten von Kindern fortgesetzten Versuche; bald darauf er
schien meine groBere Abhandlung in der Zeitschrift ftir klinische Medizin, 
und nun folgten Schlag auf Schlag die zustimmenden AuBerungen der
jenigen, welche die neue Therapie an ihrem Krankenmateriale angewendet 
hatten ... *) 

... E. Hagen bach lieBsichnochmals zehnJahrespater(1894) im V.Bande 
des Handbuchs ftir spezielle Therapie von Penzold t und Stinzing im Kapitel 
"Behanqlung der Rachitis" folgendermaBen vernehmen. "Wir miissen unsere 
Ansicht aufrechthalten, daB der Phosphor eine spezifische Wirkung austibe 
auf den rachitischen ProzeB. Mit dem Phosphor sind wir instand gesetzt, 
wie mit keinem der bisher angewandten Medikamente auf den Verlauf der 
ganzen Krankheit gtinstig einzuwirken und dies sogar in Fallen, wo wir nicht 
in der Lage sind, einen wohltatigen EinfluB auf Ernahrung, Luftverhaltnisse 
und Pflege auszutiben." ... 

. . . Auch Biedert, der bereits in Magdeburg tiber seine guten Erfolge be
richtet hatte, wiederholte spater sein gtinstiges Urteil in jeder neuen Auflage 
seines Lehrbuches. So heiBt es z. B. in der Auflage von 1894: "Jedenfalls 
fordert alles dazu auf, sich die Phosphorwirkung bei der Rachitis auch weiter 
zunutze zu machen. Selbst ohne diatetische Vorschriften glaube ich sie 
wiederholt glanzend bewahrt gefunden zu haben." 

In einem andern sehr verbreiteten Lehrbuche, namlich demjenigen von 
Unger (2. Auflage 1894), lautet das Urteil tiber den Phosphor wie folgt: 
Die Wirkung des Phosphors auf den rachitischen ProzeB, auf die Konsoli
dierung der erweichten Knochen, auf den Ernahrungszustand, die Beschaffen
heit des Blutes und der blutbildenden Organe ist auch nach unseren Erfahrun
gen eine ganz vorztigliche. Sie auBert sich in der raschen, innerhalb weniger 
Wochen eintretenden Verhartung des erweichten Hinterhauptes, in der Invo-

*) Anm. d. Herau8(J.: Es folgt nun der auch in der vorigen Abhandlung ent
haltene Bericht iiber die beifiillige Aufnahme der Phosphortherapie auf der Magde
burger Versammlung deutscher Kinderiirzte (1884) und die Anfiihrung der auch dort 
(S.33) bereits zitierten giinstigen Urteile von Hagenbach, Soltmann, Unruh, 
Sprengel, Heubner, Biedert, Dornbliith, B. Wagner, Benno Schmidt unter 
besondrer Hervorhebung folgender Siitze: "N ac h teile sind mit dieser B ehand
lung keine vorhanden" (Hagenbach), "Nie sahen wir durch den Phosphor
gebrauch selbst Verdauungstorungen auftreten" (Soltmann), "Ein Nach
teil, eine ungiinstige Nebenwirkung konnte in keinem FaIle konstatiert 
werden". (Benno Schmidt.) 

4* 
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lution der Fontanellen und Nahte, in dem Schwinden der nervosen Erschei
nungen, dem Wiedereintreten der unterbrochenen Zahnung. Dasselbe ist 
bei der Thoraxrachitis und der Rachitis der Extremitaten der Fall, wo be son
ders die gestorte Stutz- und lokomotorische Funktion auf das gunstigste 
beeinfluBt wird. Diese gunstige Heilwirkung wird auch unter ungunstigen 
hygienischen Einflussen beobachtet. 

Von den vielen anderen Lehrbuchern, in denen der Phosphor warm emp
fohlen wird, will ich nur noch dasjenige von Strumpell erwahnen, der sich 
in der 5. Auflage folgendermaBen auBert: "Der Phos phor wird, wie wir 
aus eigener Erfahrung bestatigen konnen, meist sehr gut vertra
gen und haufig zeigen sich in der Tat schon nach wenigen Wochen die gun
stigen Wirkungen, indem die Fontanellen sich verkleinern und die Knochen 
fest werden." 

In einer unter der Leitung von Professor Petersen in Kiel verfaBten 
Arbeit von W. Meyer (ein Beitrag zur Behandlung der Rachitis mit Phosphor) 
wird gesagt, daB aus den auf der chirurgischen Universitatspoliklinik ange
stellten Beobachtungen mit Evidenz hervorging, welch ein sicheres und vor
zugliches Heilmittel wir in dem Phosphor gefunden haben. "Nach unseren 
Erfahrungen konnen wir keinen Anstand mehr nehmen, den Phosphor als 
ein Spezifikum gegen die Rachitis zu bezeichnen, welches, wenn es nur richtig 
angewandt wird, mit positiver Sicherheit Erfolg bringen wird. Hoffen wir, 
daB mit der Zeit diese Behandlung in der ganzen arztlichen Welt Eingang 
find en moge." 

In der Gesellschaft der .Arzte zu Budapest, wo am 18. November 1886 
uber die Phosphortherapie verhandelt wurde, erklarte der dortige Professor 
der Kinderheilkunde Bo ka y, daB der Phosphor als ein bedeutender Fortschritt 
in der Rachitistherapie zu begruBen sei. Die Kinder vertragen das Mit
tel sehr gu t und keinerlei nachteiliger Einfl uB mach t sich gel tend. 
Die Kraniotabes, die Epiphysenschwellung gehen zuruck, die Vertiefungen 
am Thorax wolben sich hervor, die Kinder beginnen zu sitzen und zu gehen. 
Ein besonders gunstiger EinfluB zeigt sich auf die nervosen Erscheinungen, 
auf den Laryngospasmus und· die Eklampsie. 

In demselben Jahre berichtete Toplitz in Breslau uber 518 mit Phosphor 
behandelte FaIle (Bresl. arztl. Zeitschr. 1886, Nr. 28). Auch er hebt hervor, 
daB er niemals Storungen oder uble Folgen der Phosphorbehand
lung beobachtet habe, obwohl er das Mittel den ganzen Sommer hindurch 
gegeben habe. Niemals habe er Verderben oder Zersetzung des Lebertrans 
gesehen. Der Erfolg war zumeist schon in den ersten 2-3 W ochen deutlich, 
die Kinder zeigten ein ganz anderes Bild, so daB die Eltern oft ganz uberrascht 
wiederkamen. Die Kraniotabes war in der Mehrzahl der FaIle schon nach 
8 Wochen vollkommen beseitigt, der Stimmritzenkrampf schwand zumeist 
nach 8-14 Tagen, nachdem er fruher monatelang gedauert und jeder Be
handlung getrotzt hatte. Ebenso schnell schwanden Konvulsionen und Tetanie, 
ohne daB es notig gewesen ware, daneben Narkotika oder Antispasmodika 
zu verabreichen. Diese hervorragenden Wirkungen wurden auch bei mangel
hafter Ernahrung, schlechter Wohnung und unregelmaBiger Aufsicht erzielt. 
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Auch Canali von der Universitat zu Parma (Rivista clinic a 1887, Nr. 1) 
spendet dieser Behandlung enthusiastisches Lob, hebt die staunenswerte 
Einwirkung auf den Stimmritzenkrampf, die Konvulsionen, auf Schlaflosig
keit und Reflexerregbarkeit hervor, betont aber ausdrucklich, daB die Beseiti-

. gung dieser Erscheinungen immer Hand in Hand geht mit der rapiden Ver
knocherung der erweichten pergamentartigen Schadelknochen und mit der 
raschen Verkleinerung der Fontanelle. Das Mittel wurde nicht nUr 
sehr gut vertragen, sondern erhohte in hochst auffalliger Weise 
den Appetit. 

1m Jahresberichte des Jennerschen Kinderspitals pro 1890 schrieb 
Professor Demme: Es gereicht mir ZUr besonderen Freude, hier erklaren 
zu konnen, daB ich nach einer vieljahrigen Priifung der von K. empfohlenen 
Phosphorbehandlung zu der Dberzeugung gelangt bin, daB gerade bei den 
schweren und komplizierten Formen der rachitischen Erkrankung die Phos
phorbehandlung von groBem Werte ist und dabei mehr als die ubrigen Behand
lungsmethoden leistet. Aber auch bei den leichten Fallen fuhrt dieselbe am 
schnellsten zum Ziele. 

Gunstige Berichte liegen ferner VOr: von J aco bi (Neuyork), Boas 
(Berlin), Eisenschitz, Furth, Herz (Wien), Melichar (Brunn), Blumen
feld (Bruck), Sigel (Stuttgart), Starker auf der Klinik von Thomas 
(Freiburg), Guidi (Florenz), Mo n t molli n (Basel), Schlii ter (Gottingen), 
Casati (Rom), Pott (Halle), Schabanowa bei RauchfuB (Petersburg), 
Alexander (Kiel), Futh bei Ungar (Bonn), Troitzky, Mandelstamm, 
Master, Schultz und Pombrak (RuBland), Heckel (Breslau), H. Neu
mann (Berlin), Guinand (Paris), Hennig (Leipzig), Theodor (Konigs
berg), Dithmer (Bonn), Schwarz, Engel und Szego (Budapest), Hoffa 
(Wurzburg), Sayre (Neuyork), Epstein (Prag), Lop (Marseille) und 
vielen anderen. 

Einige AuBerungen aus der jungsten Zeit mogen hier noch einen Platz 
finden: 

Degle (Arztl. Zentralanzeiger 1896, Nr.26) hat gefunden, daB aIle 
Symptome der Rachitis durch Phosphorlebertran auf das prompteste zum 
Schwinden gebracht werden. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, daB der 
Laryngospasmus eine durch die Rachitis bedingte Erscheinung sei, so wiirde 
dies durch die sichere Wirkung des Phospors gegen dieses beangstigende 
Symptom auf das sicherste entschieden werden. 

Hartcop in Barmen erklart ebenfalls den Phosphor fUr ein ungemein 
wertvolles Mittel in der Behandlung der Rachitis, bei welchem er niemals 
einen MiBerfolg gesehen habe. Selbst bei bestehendem Darmkatarrh braucht 
man nicht VOr der Darreichung des Phosphors zuruckzuschrecken. (Munch. 
med. Wochenschr. 1896, Nr.17.) 

1m Artikel "Rachitis" der Bibliothek der medizinischen Wissenschaften 
schrieb Escherich, daB er seit Jahren den Phosphor in der Behandlung 
der Rachitis verwende und damit gute Erfolge erziele. 

Concetti, Vorstand der padiatrischen Klinik in Rom, auBert sich in 
seinem 1896 erschienenen Buche (L'insegnamento della pediatria aRoma) 
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in folgender Weise: "Bei der Behandlung der Rachitis bedienen wir uns aus
schlieBlich des Phosphors nach der Formel von K., welche wir in hohem 
Grade wirksam gefunden haben." 

SchlieBlich und endlich ware noch zu erwahnen, daB nach einem Berichte 
von Finkelstein im 51. Bande des Jahrbuches fur Kinderheilkunde uber 
die Verhandlungen der padiatrischen Sektion der Munchener Naturforscher
versammlung vom letzten Herbst ausdrucklich "die allseitige Empfeh
lung des Phosphors zur Behandlung auch nicht rachitischer 
eklamptischer Kinder" erwahnt wird. Also weit entfernt, vor der An
wendung des Phosphors zu warnen, hat man jetzt das Terrain fur diese Be
handlung sogar noch weiter abgesteckt, als dies von meiner Seite geschehen 
ist, da ich selbst die Anwendung des Phosphors im Kindesalter auf die Rachitis 
und die auf dem Boden der Rachitis auftretenden Krankheitserscheinungen 
beschranke. Jedenfalls scheint aber von jenen unbekannten "meisten" 
Autoren, welche heute angeblich vor der Anwendung des Phosphors warnen, 
auch nicht ein einziger in jener uberaus zahlreich besuchten Versammlung, 
in welcher die Elute der deutschen Padiatrie vertreten war, anwesend gewesen 
zu sein, da niemand gegen die "allseitige" Empfehlung des Phosphors eine 
Einwendung erhoben hat. 

Ich wende mich nun zum zweiten Teile meines Programms, indem ich 
uber die auBerordentliche Steigerung berichten werde, welche die jahrlichen 
Zahlen der im 1. offentlichen Kinderkrankeninstitute in Wien mit Phosphor 
behandelten Kinder im letzten Dezennium erfahren hat. 

Ich habe schon in einer 1889 erschienenen Abhandlung "Zur Theorie 
und Behandlung der Rachitis" die bemerkenswerte Tatsache mitgeteilt, 
daB von dem Augenblicke, wo aIle an unsere Anstalt wegen Rachitis uber
brachten Kinder mit Phosphor behandelt wurden, sich zuerst eine langsame 
und nach wenigen Jahren bereits eine rapide Steigerung des Andranges der 
Rachitiker geltend gemacht hat. Wahrend also 1879 und 1880, wo nur wenige 
Kinder versuchsweise das Mittel erhielten, nur 251 und 238 Kinder wegen ihrer 
Rachitis in die Anstalt gebracht worden waren, notierten wir in den nachst
folgenden Jahren bei durchgehender Phosphorbehandlung folgende Zahlen: 

1881 414 
1882 528 
1883 879 
1884 1141 
1885 2167 
1886 3164 
1887 3903 
1888 4779 

In allen dies en Fallen haben die Eltern ausdrucklich wegen der eng
lischen Krankheit ihrer Kinder unsere Hilfe in Anspruch genommen. 

Bis Mitte 1888 hatte ich selbst unter Assistenz von Hochsinger die 
ganze Ambulanz versehen. Jetzt aber muBte infolge der total geanderten 
Frequenzverhaltnisse die Anstalt vergroBert werden und es wurden sieben 
Abteilungen, darunter zwei interne (unter Hochsinger und v. Genser) 
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errichtet; und nunmehr ergaben sich folgende Zahlen fur die mit del' Diagnose 
"Rachitis" protokollierten Kinder: 

1889 
1890 .. 
1891 .. 

5909 
6141 
6699 

Wie aus diesen Ziffern hervorgeht, war del' Zulauf ein ganz enormer 
geworden, und wir muBten uns, wenn auch ungern, dazu entschlieBen, einen 
Numerus clausus einzufuhren, indem wir die Aufnahme fur jede Abteilung 
auf 30 neue Falle pro Tag beschrankten, wahrend oft ebenso viele zuruck
gewiesen werden muBten. Infolgedessen zeigten die Ziffern in den nachsten 
zwei Jahren einen unbedeutenden Ruckgang, namlich 

1892 . . . . . . 6499 
1893 . . . . . . 5866 

Da abel' del' Andrang und die Zahl del' Abgewiesenen immer groBer wurde, 
entschlossen wir uns, zwei neue interne Abteilungen zu errichten, welche 
von den Herren Hock und Rie ubernommen wurden. Die Beschrankung 
del' Aufnahme wurde wieder aufgehoben, und sofort schnellten die Ziffern 
ganz gewaltig in die Hohe. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

7144 
7536 
7585 
7650 
7860 
9312 

Diese gewiB respektable Rachitisziffer des letzten Jahres verteilte sich, 
da mittlerweile eine £Unfte interne Abteilung errichtet werden muBte, in fol
gender Weise: 

Hochsinger 1729 
v. Gensel'. 1568 
Hock 2026 
Rie 2152 
Neurath 1807 

Summieren wir die hier verzeichneten Ziffern fur die Jahre 1881-1899, 
so erhalten wir 95 088 Rachitisfalle, welche alle mit Phosphor behandelt 
worden sind. Damit ist abel' unser Phosphormaterial noch keineswegs erschopft, 
denn es kommen noch aIle jene FaIle hinzu, welche im ProtokoIle nicht mit 
del' Diagnose "Rachitis" verzeichnet sind, abel' dennoch del' Phosphorbehand
lung unterzogen wurden, also die chronischen Bronchitiden bei Rachitikern, 
die Pseudoleukamien, Eklampsien, Laryngospasmen und Tetanien del' rachi
tischen Kinder und schlieBlich die del' chirurgischen Abteilung zugewiesenen 
Skoliosen und die anderen durch Rachitis herbeigefuhrten Verbildungen 
des Skelettes. Die Zahl diesel' FaIle lieBe sich nul' schwer genau eruieren, 
abel' es ist ganz gewiB, daB mit Hinzurechnung derselben weit mehr als 
hunderttausend Kinder an unserer Anstalt mit Phosphor behan
delt worden sind. Dnd dennoch haben wir, ebensowenig wie die fruher 
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zitierten Autoren, jemals irgend etwas erlebt, was eine Warnung vor dieser 
Therapie auch nur im entferntesten verstandlich erscheinen lieBe. Das einzige 
Dble, was wir allenfalls dieser Methode nachsagen konnten, ware die Dber
schwemmung unserer Anstalt mit Rachitisfallen und die daraus resultierende 
relative Einformigkeit unseres Materials, weil jedes zweite Kind ausdrucklich 
zu dem Zwecke uberbracht wird, um "den berUhmten Lebertran fur die eng
lische Krankheit" zu erhalten. Aber die Abteilungsvorstande und die zahl
reichen ihnen beigesellten Hilfskrafte unterziehen sich gerne der Muhe, die 
ihnen das Aufarbeiten eines so groBen Materials verursacht, weil sie sich durch 
die immer gleichbleibenden vortrefflichen Erfolge dieser Behandlung und 
durch den Dank der uber die rasche Genesungihrer Kinder hoch erfreuten 
Mutter reichlich entlohnt sehen. 

Nun aber mussen wir horen, daB dieselbe Therapie, durch deren konse
quente Anwendung wir uns freiwillig, ohne Aussicht auf irgendeinen wie 
immer gearteten personlichen Vorteil, so viel Muhe und Sorge auf den Hals 
laden, eigentlich eine solche ist, vor der heute von den meisten Autoren ge
warnt wird, und zwar horen wir dies von einer Seite, welche im Begriffe steht, 
ein neues Mittel gegen die Rachitis geschiiftsmaBig zu lancieren, der also die 
Existenz eines bewahrten und uberdies wohlfeilen Antirachitikums nicht 
ganz gelegen sein mag. Das, dachte ich, durfte nicht stillschweigend hin
genommen werden. 

Zum Schlusse kann ich nicht umhin, noch folgendes zu bemerken. 
Seit langerer Zeit beobachte ich - und mit mir gewiB auch viele andere

mit wachsendem Befremden die ubergroBe Geschaftigkeit der Heilmittel
und Nahrpraparatenindustrie, die von Tag zu Tag hoher anschwellende Flut 
von Reklamebroschuren, die immer haufigeren Besuche von Geschaftsreisen
den der chemischen Branche, zu denen sich neuestens als heitere Varietat 
die jugendlichen Agentinnen von angenehmem Exterieur und lebhafter 
Suada gesellen. Auch darin konnte man allenfalls ein heiteres Moment ent
decken, daB so ziemlich ein jedes, von seinen Patronen mit den wunderbarsten 
Fahigkeiten ausgestattete neue Praparat seine Laufbahn damit beginnt, daB 
es seine Konkurrenzpraparate, die wenige Monate fruher mit ahnlichen Lob
spruchen eingefuhrt worden sind, als wenig wirksam und fur den menschlichen 
Organismus schwer vertraglich hinzustellen trachtet. DaB man aber, um 
seinem Schutzling das Terrain zu ebnen, eine langst eingeburgerte, von aner
kannten Fachmannern geprfifte und wirksam befundene Therapie mit Beru
fung auf ungenannt sein wollende Autoren in MiBkredit zu bringen sucht, 
das geht doch wahrlich schon uber den SpaB. Vielleicht wird der Hinweis 
auf diesen krassen Fall, abgesehen von der defensiven Wirkung, .die ich mir 
davon verspreche, auch noch dazu beitragen, daB weitere Kreise auf die Ge
fahr aufmerksam werden, welche der wissenschaftlichen Therapie von seiten 
der Therapie auf Aktien zu erwachsen droht. 
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Solange man von der Rachitis nicht viel mehr wuBte, als daB die Knochen 
dabei kalkarm und biegsam werden, konnte man noch daran glauben, daB 
die Krankheit auf einer mangelhaften Zufuhr von Kalksalzen in der Nahrung 
oder auf einer mangelhaften Resorption dieser Salze in den Verdauungs
organen beruht. Diese naive Auffassung des rachitischen Prozesses ist aber 
heutzutage nicht mehr annehmbar, weil uns jetzt eine ganze Reihe von Tat
sachen bekannt ist, welche durch diese chemische Theorie nicht nur nicht er
klart werden konnen, sondern derselben zum Teile direkt widersprechen. Diese 
Tatsachen, die ich in fruheren Publikationen ausfuhrlich besprochen habe2 ), 

lassen sich in folgende Punkte zusammenfassen: 
1. An jedem rachitisch affizierten Knochen sind bestimmte, fur die 

Rachitis charakteristische anatomische Veranderungen makroskopisch und 
mikroskopisch zu erkennnen; und zwar findet man: 

a) Eine vermehrte GefaBbildung und eine abnorme Blutfulle der Ge
faBe in den knorpelbildenden Geweben, also: im einseitig wachsenden Knorpel 
und seinem Perichondrium, im Periost, im Knochenmark und in den jungst 
apponierten Knochenteilen. 

b) Eine krankhaft gesteigerte Knorpelzellenproliferation an der Knochen
knorpelgrenze und eine abnorme Weichheit und Nachgiebigkeit der durch 
dieses krankhafte Wachstum gebildeten Knorpelteile. 

c) Eine verstarkte Knochenneubildung im Periost, welche blutreiche, 
locker gebaute und mangelhaft verkalkte Osteophytenauflagerungen liefert. 

d) Der vermehrten GefaBbildung entspricht eine vermehrte Bildung 
von Knorpelmarkraumen und KnochengefiiBkanalen, welche naturlich eine 
vermehrte Einschmelzung der Knorpel- und Knochentextur bedingt. 

e) Die in diesen Einschmelzungsraumen neugebildeten Knochenteile 
werden wegen des groBen Blutreichtums der benachbarten GefaBe nur mangel
haft oder gar nicht verkalkt. 

f) Durch die vermehrte Einschmelzung der harten Knochentextur und 
ihren Ersatz durch abnorm gebautes (osteoides) und mangelhaft verkalktes 

1) Wiener med. Wochenschr. 1901. 

Anm. d. Heraus(J.: Widerlegung der Theorie der Kalkberaubung und kurze iiber
sichtliche Zusammenfa~sung der K.schen Rachitistheorie in 15 Punkten; Polemik gegen 
die Zweifelsche Brot- und Salzhypothese. 

2) Die Pathogenese der Rachitis. Wien 1885. - Die Phosphorbehandlung der 
Rachitis. Zeitschr. f. klin. Med. VII. Bd. - Zur Theorie und Behandlung der Rachitis. 
Beitrage zur Kinderheilkunde, 1. Heft, 1890. 
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Knochengewebe verlieren die rachitisch affizierten Skeletteile ihre normale 
Resistenz und sind den mannigfaltigsten Verbiegungen und Infraktionen 
ausgesetzt. 

g} Nach Ablauf des rachitischen Prozesses bilden sich die krankhaft 
vermehrten und ausgedehnten BlutgefiiBe zuruck und es fullen sich die ihnen 
entsprechenden Markraume mit konzentrischen, normal verkalkten Knochen
lame lIen, wodurch die Knochen eine die Norm uberschreitende Dichtigkeit 
und Harte gewinnen (Eburneation). 

Es ist nun ohne weiteres klar, daB diese komplizierten Vorgange in den 
osteogenen Geweben und in den fertigen Knochen unmoglich durch ein -
selbst im schlimmsten Falle doch nur unbedeutendes - Minus von Kalk
salzen in den Ernahrungsaften herbeigefuhrt werden konnen. Namentlich 
wird man nicht verstehen konnen, wie infolge eines solchen Minus ein abnorm 
gesteigertes Wachstum von Geweben bewerkstelligt werden solI, welche, 
ganz abgesehen von der nachtraglichen Verkalkung, schon zu ihrem eigenen 
Aufbau den Kalk nicht entbehren konnen 1 ); und am allerwenigsten wird 
man begreifen, warum der Knochen nach dem Aufhoren des hypothetischen 
Kalkmangels noch harter und kalkreicher werden soIl als unter normalen 
Verhaltnissen. Es kann also heutzutage nur derjenige an der chemischen 
Kalktheorie der Rachitis festhalten, welcher die anatomischen Veranderungen 
in den rachitischen Knochen entweder nicht kennt oder sie absichtlich igno
riert. 

2. Eine andere hochwichtige Tatsache, welche durch die anatomische 
Untersuchung des rachitisch affizierten Skelettes, zum Teile aber auch schon 
durch den Befund am lebenden Kinde sichergestellt werden kann, besteht 
darin, daB der rachitische ProzeB fast ausschlieBlich die rasch wachsenden 
Knochenenden befallt, wahrend diejenigen, an denen das Appositionswachs
tum nur trage vonstatten geht, selbst bei intensiver Erkrankung ganz oder 
nahezu intakt bleiben. Dieses Verhaltnis zeigt sich besonders auffallig an den 
Rippen. Wahrend an diesen der vordere Teil selbst bei den leichteren Affek
tionen deutlich verandert ist - rosenkranzartige Auftreibung und stark 
verminderte Resistenz -, kann man selbst bei schwer en Fallen an den hin
teren Enden der herauspraparierten Rippen eine normale Starrheit der knocher
nen Teile und im mikroskopischen Bilde vollkommen normale Verhaltnisse 
ohne abnorme Vaskularisation und ohne vermehrte Knorpelzellenproliferation 
konstatieren. Auf Grund der Kalktheorie durfte man aber hochstens erwarten, 
daB die krankhafte Beschaffenheit und die fehlende Verkalkung an den trage 
wachsenden Enden in einer geringeren raumlichen Ausdehnung sichtbar 
werden als an den starker wachsenden. 

3. Die Rachitis findet sich nicht nur bei dyspeptischen und schlecht 
genahrten Kindern, sondern sehr haufig und in bedeutender Auspragung auch 
bei normal verdauenden und vortrefflich aussehenden Brustkindern. Diese 
Tatsache wurde bereits von Elsasser, Friedlander,.Ritter, Henoch, 
Me y u. a. scharf betont, und jedermann kann sich davon uberzeugen, wenn 

1) Die Asche des unverkalkten Knorpels enthiilt nach Krukenberg (Zeitschr. 
f. Bio!., Bd. 20, fl. 307) vorwiegend Kalzium. 
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er ohne Voreingenommenheit an die Untersuchung der Kinder herangeht 
und nicht schon von vornherein die Moglichkeit einer Rachitis bei einem gut 
verdauenden Brustkinde in Abrede stellt. Wenn also behauptet wird, die 
Muttermilch gewahre den sichersten Schutz gegen die Rachitis (Vierordt), 
wenn gesagt wird, daB einer jeden Rachitis prakursorische Storungen im 
Verdauungsapparate vorhergehen (Comby), oder gar, daB die Rachitis 
konstant von Verdauungstorungen begleitet ist (Marfan), so sind diese 
Behauptungen sicher nicht der Beobachtung entnommen, sondern nichts 
anderes als Deduktionen aus einer a priori konstruierten Theorie. Wie sehr 
verbreitet und festgewurzelt aber diese irrige Lehre ist, sehe ich am besten 
an den erstaunten Mienen meiner Horer, wenn ich ihnen an wahren Pracht
exemplaren von Sauglingen, die ausschlieBlich an der Mutterbrust genahrt 
werden, ausgedehnte Erweichungstellen am Hinterhaupte, klaffende Nahte, 
rachitischen Rosenkranz usw. demonstriere. Diese nicht etwa exzeptionelle, 
sondern ziemlich haufige Kombination ist aber mit der chemischen Kalk
theorie schlechterdings unvereinbar; denn abgesehen davon, daB eine Ver
dauungstorung und eine dadurch bedingte mangelhafte Resorption der 
Kalksalze in solchen Fallen tatsachlich nicht existieren, schlieBt das gIanzende 
Gedeihen dieser Kinder und ihre oft mehr als befriedigende Gewichtszunahme 
eine Kalkarmut der Safte mit Sicherheit aus, weil aIle Weichteile ohne Aus
nahme zu ihrem Aufbau Kalksalze benotigen. Haben aber die Weichteile 
genug Kalksalze, um ein intensives Wachstum zu entwickeln, dann muB die 
rachitische Knochenaffektion sicher auf einer anderen Ursache als der suppo
nierten Kalkarmut der Safte beruhen. 

4. Ebenso sichergestellt wie die Tatsache, daB gIanzend genahrte Brust
kinder nicht selten rachitisch sind, ist auch das Gegenteil, daB namlich die 
elendsten atrophischen Kinder sehr haufig nicht nur vollkommen frei von 
Rachitis bleiben, sondern oft geradezu ideal verkalkte Schadelknochen mit 
kleiner Fontanelle und harten, nicht elastischen Nahtrandern aufweisen. 
A~ch dieses wichtige Faktum wurde bereits von Friedleben hervorgehoben, 
welcher bei solchen "respirierenden Skeletten", wie er sich drastisch aus
druckt, harte Knochen mit einem KalkgehaIt wie beim Erwachsenen ge
funden zu haben angibt. Wenn man nun irgendwo an eine ungenugende Auf
nahme von Kalksalzen denken konnte, so ware es in diesen Fallen, wo die 
VerdauungsWrung formlich bis zur Inanition gediehen ist. Und doch ist 
nicht nur von Rachitis keine Rede, sondern die Knochen haben sogar einen 
die Norm ubersteigenden Kalkgehalt. 

5. In guter Dbereinstimmung mit dieser Beobachtung an lebenden Kin
dern steht der von Brubacher bei C. Voit1) gelieferte Nachweis, daB bei 
schwerer Rachitis nur das Skelett kalkiirmer ist als bei gesunden Kindern, 
nicht aber die weichen Gebilde, woraus hervorgeht, daB die Ursache der 
Kalkarmut des Skeletts nicht in einer Kalkarmut der Siifte, sondern nur in 
einer krankhaften Beschaffenheit der Knochen gelegen sein kann. 

6. Der bedeutende Kalkgehalt der Kuhmilch (dreimal so groB als in 
der Menschenmilch) verhindert die kunstlich genahrten Kinder ebensowenig, 

1) Zeitschr. f. BioI. Bd. IX. 
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rachitisch zu werden, als der enorme Kalkgehalt der Hundemilch (vierzehn
mal so groB als beim Menschen) die Hundchen vor der bei ihnen besonders 
haufigen Rachitis zu schutz en vermag. 

7. Die kunstliche Zufuhr von Kalksalzen ist nach der ubereinstimmenden 
Aussage der namhaftesten Kinderarzte (Bouch u t, Vogel, Steiner, Ger
hardt, Henoch u. a.) sowie nach meinen eigenen Beobachtungen ganzlich 
unwirksam gegen die rachitische Knochenaffektion. 

8. Der von mir zum ersten Male ziffernmaBig nachgewiesene und von 
zahlreichen anderen Beobachtern (Fischl, Quisling, Alexander, Wal
lach, Cohn, Schukofski, Msy, Callari u. a.) bestatigte EinfluB der 
Jahreszeiten, welcher sich in der Weise auBert, daB die Haufigkeit und Inten
sitat der Rachitis und ihrer nervosen Begleiterscheinungen im Laufe des 
Winters gradatim zunimmt und im Fruhfruhjahre die hochste Stufe erreicht, 
urn im Sommer ebenso gradatim abzunehmen und im Herbste den Tiefstand 
zu erreichen, ist nicht nur mit der Kalktheorie in keinen logischen Zusammen
hang zu bringen, sondern widerspricht geradezu der vermeintlichen Abhangig
keit der Rachitis von der Dyspepsie, weil die Darmkatarrhe und die anderen 
Verdauungstorungen gerade im Sommer, wo die Rachitis abnimmt, besonders 
pravalieren und im Winter, wo die Rachitiskurve ansteigt, weit in den Hinter
grund treten. 

9. Die groBe Haufigkeit des intrauterinen Beginnes der Rachitis, auf 
welchen bereits im vorigen Jahrhunderte Storch (Pelargus) und spater 
Ritter, Forster, Bednar u. a. aufmerksam gemacht haben, die aber 
dann von mir an dem Material der hiesigen Findelanstalt, von Schwarz 
bei Breisky, von Feyerabend bei Dohrn und von Michael Cohn bei 
H. N e u rna n n ziffernma.Big festgestellt wurde, ist ebenfalls mit der Kalk
theorie nicht in Einklang zu bringen, weil an eine Kalkarmut der dem Fotus 
zugefUhrten Safte nicht wohl gedacht werden kann1 ). 

1) Die von mir und den obgenannten Autoren behauptete Haufigkeit der angeborenen 
Rachitis wurde schon frUher von F r i e dIe ben und neuerdings von Fila tow, Fed e und 
Cacace und besonders von Tschistowitsch bestritten, aber nicht auf Grund von Be
funden, welche von den unseren abweichen, sondern einfach in der Weise, daB diese 
Autoren die auch von ihnen iiberaus haufig gefundenen Veranderungen an den Schadel
knochen und den Rippen der Neugeborenen trotz der aus ihren Beschreibungen hervor
gehenden Identitat mit unscren Befunden und den rachitischen Veranderungen des 
Hauglingsalters bloB deshalb fUr nichtrachitisch erklaren, weil sie eben angeboren sind. 
Man dekretiert also zuerst, daB die Rachitis selten oder niemals angeboren ist, und mit 
Berufung auf diesen BeschluB beweist man dann hinterher, daB das, was man an den 
Knochen der Neugeborenen findet, keine Rachitis sein kann. So hat Filatow in seiner 
Nemiotik und Diagnostik der Kinderkrankheiten erklart, daB die angeborene Erweichung 
der Schadclknochen nicht pathologisch ist, ohne zu beriicksichtigen, daB der anatomische 
und histologische Befund der kraniotabischen Htellen bei Neugeborenen und bei alteren 
Kindcrn in allem und jedem vollkommcn iibereinstimmen. N och ei nfacher ware es 
freilich zu sagen: Wenn die Rachitis angeboren ist, dann ist sie keine 
Rachitis. Wenn ich aber in den Bcfunden von Tschistowitsch geradezu klassische 
Schilderungen von Kraniotabes, klaffenden Schadelnahten, Rosenkranz, periostalen Auf
lagerungen usw. lese, so halte ieh mich nicht an die subjektiven Umdeutungen dieser 
Befunde durch den Beobachter, sondern an die nackten Tatsachen, aus denen klar und 
deutlich hervorgeht, daB die angeborene Rachitis im Materiale der Petersburger Findel-
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10. Die spezifische Wirkung kleiner Phosphorgaben auf den rachitischen 
KnochenprozeB und die ihn begleitenden Krankheitserscheinungen, welche, 
auBer von mir und meinen Mitarbeitern, auch noch von Hagenbach, Solt
mann, Unruh, Biedert, Dornbhith, B. Wagner, Benno Schmidt, 
Bokay, Strumpell, Petersen, Unger, Toplitz, Canali, Demme, Ja
cobi, Eisenschitz, Boas, Guidi, Thomas, Pott, RauchfuB, Troitzki, 
Mandelstamm, H. Neumann, Hennig, Theodor, Szego, Hoffa, 
Sayre, Epstein, Escherich, Concetti, Fischl u. a. beobachtet wurde, 
ist mit der chemischen Kalktheorie unvereinbar, weil sie auch ohne jede 
Anderung der Ernahrung zur Geltung kommt, und weil es nicht zu verstehen 
ware, wie ein halbes Milligramm Phosphor per Tag den Kalkmangel in den 
Ernahrungsaften der Knochen beseitigen solI. 

Aber die in diesen zehn Punkten enthaltenen Tatsachen widersprechen 
nicht nur entschieden einer jeden Theorie, welche die rachitische Knochen
erweichung auf eine verminderte Kalkzufuhr zu den wachsenden Knochen 
zuruckfuhren will, sondern sie gestatten auch, eine einheitliche Theorie der 
Rachitis aufzustellen, welche keine bekannte Tatsache ignoriert und mit 
keiner bekannten Tatsache kollidiert; und ich will es nun versuchen, diese 
Theorie, die ich in meinen friiheren Publikationen sehr ausfiihrlich begriindet 
habe, in moglichster Kurze zusammenzufassen: 

1. Die Grundlage des rachitischen Knochenprozesses liegt in dem den 
Knochen eigentumlichen appositioneIlen Wachstumsmodus, welcher es mit 
sich bringt, daB das den Knochen zugefiihrte Ernahrungsmaterial, soweit 
es zum Wachstum, d. h. zur Neubildung der spater verknochernden Gewebe 
dient, nicht in gleichem MaBe allen Teilen zugefiihrt werden darf, sondern zu 
den raumlich beschrankten Appositionstellen jedes einzelnen Knochens 
(Periost, Nahtsubstanz, Knochen-Knorpelgrenze, Epiphysenlinie) dirigiert 
werden muB. 

2. Dieser besondere Wachstumsmodus der Knochen bedingt schon an 
sich eine physiologische Hyperamie der knochenbildenden Gewebe, weil die 
vermehrte Zufuhr des Wachstumsmateriales nur durch Vermittlung eines ent
sprechend erweiterten GefaBnetzes erfolgen kann. 

3. Diese physiologische Hyperamie der osteogenen Gewebe bringt es mit 
sich, daB in dem FaIle, als das Blut ein reizendes oder entziindungerregendes 
Agens mit sich fiihren wurde, die Wirkung desselben sich am auffallendsten 
an den Stellen des lebhaften Knochenappositionswachstums geltend machen 
muBte. 

4. Die friiher geschilderten Befunde an den rachitisch affizierten Knochen
enden bieten aIle Zeichen einer vaskularisierenden Knorpel- und Knochen-

anstalt noch viel hiLufiger ist als in demjenigen der hiesigen Findelanstalt, welches ich 
seinerzeit zu meinen Untersuchungen verwendete. DaB es sich aber bei meinen Be
funden wirklich urn Rachitis gehandelt hat, schlieBe ich nicht nur aus der Identitat der 
anatomischen und histologischen Bilder mit der Rachitis der spateren Monate, sondern 
aUch daraus, daB die betreffenden Veranderungen bei Neugeborenen ebenfalls in der 
ersten Jahreshalfte viel haufiger vorkommen als in der zweiten, daB sie in ununter
brochener Kontinuitat in die Rachitis der spateren Monate iibergehen und daB sie end
lich durch die Phosphortherapie ebenso giinst.ig beeinfluBt werden wie die letzteren. 
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entzundung mit ihren Folgeerscheinungen, als da sind: krankhaft gesteigerte 
Knorpelzellenproliferation, gefaBreiche und kalkarme periostale Knochen
auflagerungen, rarefizierende Ostitis, Bildung von gitterformigen Osteophyten 
in der Markhohle und von kalkarmen Knochenlamellen in den Ausschmel
zungsraumen. 

5. Die Osteochondritis rachitica entsteht nur in der Periode des leb
haftesten Knochenwachstums, weil nach dem fruher Gesagten nur in dieser 
Periode die Bedingungen fur seine Ausbildung gegeben sind. Deshalb datiert 
der Beginn der Erkrankung so haufig aus den letzten Fotalmonaten und aus 
den ersten Monaten des extrauterinen Lebens, weil in dieser Zeit sowohl das 
absolute als auch besonders das relative Wachstum der einzelnen Skelett
teile am lebhaftesten vor sich geht. 

6. Aus denselben Grunden findet sich der rachitische KnochenprozeB 
nur an den lebhaft wachsenden Knochenenden und verschont - mit seltenen 
Ausnahmen - die trage wachsenden Enden, weil an den letzteren die 
Grundbedingung fur clie entzundliche Irritation, namlich die physiologische 
Hyperamie, nicht vorhanden ist. 

7. Da das Langenwachstum des Korpers und damit auch das Wachs
tum der langen Rohrenknochen im dritten und vierten Jahre schon bedeutend 
an Intensitat verliert, kommt es um diese Zeit in den meisten Fallen zur 
Spontanheilung der Rachitis. An den Schadelknochen erfolgt aber diese 
Spontanheilung schon fruher, weil hier die Wachstumsintensitat bereits 
fruher nachgelassen hat. 

8. Das haufige Vorkommen rachitischer Knochenveranderungen bei 
vorzuglich gedeihenden und rapid wachs end en Sauglingen und auf der anderen 
Seite der haufige Befund normal verkalkter Knochen bei hochgradig atrophi
schen Kindern beruhen auf ahnlichen Verhaltnissen, weil im ersteren FaIle 
das lebhafte Wachstum der Knochen das Entstehen des rachitischen Prozesses 
begunstigt, im letzteren FaIle aber durch den nahezu volligen Wachstums
stillstand die ungunstigsten Bedingungen fur die Einleitung des irritativen 
Zustandes an den Appositionstellen der Knochen gegeben sind. 

9. Aile krankhaften Zustande des kindlichen Organismus in der Zeit 
des lebhaftesten Wachstums konnen, the ore tisch genommen, jene irritierenden 
Stoffe erzeugen, welche nach dieser Voraussetzung den entzundlichen ProzeB 
an den Stellen des lebhaftesten Knochenwachstums hervorrufen und be
ford ern soIl en. 

10. Mit dieser theoretischen Moglichkeit stimmt die Erfahrung uberein, 
daB durch manche Infektionskrankheiten, wie Masern, Keuchhusten, Bron
chitis, chronische Pneumonie, eine bis dahin nur angedeutete rachitische 
Affektion in auffallender Weise verschlimmert wird. 

II. Die bedeutende Steigerung der Haufigkeit und Intensitat der rachi
tischen Erkrankung im Verlaufe des Winters, auf der anderen Seite das aus
schlieBliche Vorkommen der allerschwersten FaIle in den elenden Proletarier
wohnungen und endlich der auffallend gunstige EinfluB der besseren Jahres
zeit und des Landaufenthaltes auf den HeilungsprozeB der Rachitis stellen 
diejenigen Schadlichkeiten in den Vordergrund, welche ich als die "respi-
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ratorischen Noxen" bezeichnet habe. Ich denke mir diesel ben in der Weise 
tatig, daB die in der verdorbenen Zimmerluft enthaltenen giftigen Stoffe durch 
die Respirationsflache in die Zirkulation gelangen und aus den fruher an
gege benen Grunden ihre reizende und entzundungerregende Wirkung in hervor
ragender Weise an den Stellen des lebhaftesten Knochenwachstums entfalten. 

12. Der auffallende Ruckgang der Rachitis in den Sommermonaten, in 
denen die Morbiditatskurve der Dyspepsien und Darmkatarrhe ihren Hohe
punkt erreicht, und dann wieder der haufige Befund normaler Knochen bei 
der mit chronischer Dyspepsie einhergehenden Padatrophie beweisen, daB die 
aus den kranken Verdauungsorganen stammenden toxischen Produkte in 
bezug auf ihre Bedeutung fUr die Entstehung der Rachitis weit hinter die 
respiratorischen Schadlichkeiten zurucktreten. 

13. Die Kalkarmut der rachitischen Knochen beruht ausschlieBlich auf 
der entzundlichen Hyperamie derselben, weil diese einerseits eine vermehrte 
Einschmelzung der normal verkalkten Knochentextur herbeifuhrt und an
dererseits die in der Umgebung der vermehrten und krankhaft erweiterten 
GefaBe neugebildeten Knochenteile, wie bei jeder anderen Knochenentzundung, 
entweder wenig oder gar keine Kalksalze in sich aufnehmen. 

14. Aus diesem Grunde geht die Kalkverarmung des Skelettes mit einem 
normalen oder selbst etwas vermehrten Kalkgehalt der Weichteile einher 
(Br u bacher) und aus demselben Grunde bleibt auch die kunstliche Zufuhr 
von Kalksalzen bei der Rachitis ohne jede Wirkung. 

15. Die von Wegner entdeckte verdichtende Wirkung kleinster Phos
phormengen auf die neu apponierten Knochenteile wachsender Tiere und der 
dadurch bedingte Ersatz der gefaBreichen und lockeren Spongiosa durch eine 
gefaBarme Kompakta sind nur dann verstandlich, wenn man annimmt, daB 
die in die Zirkulation gelangenden kleinen Phosphormengen eine hemmende 
Wirkung auf die GefaBbildung ausuben. In den rachitisch affizierten Knochen 
mit ihrer krankhaft gesteigerten GefaBneubildung kann daher diese hemmende 
Wirkung den HeilungsprozeB herbeifuhren oder befordern. 

Zieht man nun einen Vergleich zwischen der alten Theorie der Rachitis 
und derjenigen, welche sie als einen entzundlich-irritativen Vorgang in den 
knochenbildenden Geweben auffaBt, so wird wohl jeder Unbefangene zugeben 
mussen, daB die letztere der Aufgabe einer jeden Theorie, die bekannten Tat
sachen in eine verstandliche kausale Beziehung zueinander zu bringen, in 
viel befriedigenderer Weise gerecht wird als die andere. Genauer genommen 
steht aber die Sache so, daB zwar die von mir vertretene Auffassung des rachi
tisch en Knochenprozesses und seiner Genese sicherlich noch vervollkommnet 
oder vielleicht sogar durch eine andere Theorie, welche die Aufgabe noch besser 
zu los en, vermochte, ersetzt werden kann; aber ein Zuruckgreifen auf die alte, 
von den meisten bereits aufgegebene chemisch-alimentare Theorie scheint 
in jedem FaIle aussichtslos, weil diese die anatomischen, atiologischen, klini
schen und therapeutischen Tatsachen entweder ignorieren muB oder mit 
ihnen in unlosbare Widerspruche gerat. 

Trotzdem ist dieser von vornherein aussichtslose Versuch neuerdings 
unternommen worden, und zwar von Zweifel in seiner im vorigen Jahre 
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erschienenen "Atiologie, Prophylaxe und Therapie der Rachitis", in welchem 
Buche der Verfasser ganz im Sinne der alteren Hypothese aus dem Umstande, 
daB die Knochen von florid rachitischen Kindern armer an Kalksalzen sind, 
den SchluB ableitet, "daB die Rachitis wahrscheinlich durch mangelhafte 
Zufuhr von Kalksalzen entstehe, dementsprechend auch experimentell erzeugt 
und durch Kalkzufuhr bei den kranken Kindern geheilt werden konne" (S. 7). 

Man ware nun sicherlich berechtigt, zu erwarten, daB jemand, der eine 
ziemlich allgemein als abgetan angesehene Hypothese rehabilitieren will, 
vor allem die Tatsachen und Einwendungen, welche den Sturz derselben 
herbeigefiihrt haben, Revue passieren laBt und wenigstens den Versuch macht, 
entweder ihre Unrichtigkeit nachzuweisen oder zu zeigen, daB sie sich auch 
mit der verlassenen Hypothese in Einklang bringen lassen. Wir werden aber 
sogleich sehen, wie wenig der Verfasser der genannten Monographie dieser 
selbstverstandlichen Verpflichtung nachgekommen ist. 

Was zunachst die anatomischen Tatsachen anlangt, so begniigt sich der 
Autor damit, auf einer einzigen Seite seines Buches einen kurzen und hochst 
unvollstandigen Auszug aus den Beschreibungen alterer Beobachter zu geben, 
woraus man wohl schlie Ben darf, daB er iiber eigene Untersuchungen in dieser 
Richtung nicht verfiigt. Warum er es unterlassen hat, solche Untersuchungen 
vorzunehmen, zu denen ihm das Material sicherlich im reichsten MaBe zur 
Verfiigung gestanden ware, ist aus seiner Darstellung ebensowenig zu ent
nehmen, als seine Ansicht dariiber, ob man berechtigt ist, eine Krankheit 
monographisch zu bearbeiten, deren anatomische Grundlage man nur yom 
Horensagen kenntl). Aber wenn man schon eine solche, mindestens anti
quierte Methode befolgt, dann muB man doch wenigstens versuchen, zwischen 
den anatomischen Befunden der Autoren und der eigenen Theorie einen 
logischen Zusammenhang herzustellen. Aber von einem solchen Versuche 
ist bei Zweifel nichts zu bemerken. Wir lesen zwar von dem groBen GefiiB
reichtum des Periosts, der jiingeren periostalen Knochenschichten, des wach
senden Knorpels und der Knorpelmarkraume, aber nirgends davon, wodurch 
dieser GefiiBreichtum entstanden ist, und wie eine verringerte Kalkzufuhr zu 
den wachsenden Knochen imstande sein solI, eine vermehrte GefaBneubildung 
und einen abnormen Blutreichtum des ganzen GefaBnetzes herbeizufiihren. 

Auch die wichtige Tatsache, daB dieser GefaBreichtum und die ganze 
rachitische Veranderung mit EinschluB der mangelhaften Verkalkung an den 
trage wachsenden Knochenenden vermiBt werden, und daher die hier appo
nierten Schichten selbst bei ausgesprochener Rachitis normale Verkalkungs
verhaltnisse zeigen, ist von Zweifel mit tiefem Schweigen iibergangen worden, 
wodurch er allerdings der Verlegenheit entgangen ist, zu erklaren, wie diese 
normale Verkalkung mit der supponierten Kalkarmut der Ernahrungsafte 
in Einklang zu bringen ist. 

1) Wenn Zweifel die normale und die pathologische Osteogenese aus eigener An
schauung kennen wiirde, hatte er sicher nicht geschrieben, daB die platten Knochen 
bei der Rachitis mit kalkarmen oder kalklosen Zellen durchbrochen sind, weil er dann 
wissen wiirde, daB der Kalk sich nur zwischen den Fi brillen a blagert, daB aber die Knochen
zcIlen weder unter normalen, noch unter pathologischen Verhaltnissen kalkhaltig sind. 
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Dasselbe Schicksal widerfuhr auch der Beobachtung rachitischer Kno
chenveranderungen bei brillant genahrten Brustkindern und des haufigen 
Fehlens einer jeden Spur dieser Veranderungen bei der Padatrophie infolge 
von chronischer Dyspepsie. Auch der wichtige Umstand, daB die unver
kalkten Gewebe zu ihrem Aufbau Kalk benotigen, ist in dem ganzen 
Buche mit keiner Silbe erwahnt und selbstverstandlich auch kein Bedacht 
darauf genommen, daB mit Rucksicht darauf die gute Gewichtszunahme, 
die so haufig bei florid rachitischen Kindern beobachtet wird, eigentlich einen 
Kalkhunger mit volliger Sicherheit ausschlieBt. 

Merkwurdig ist auch das Verhalten Zweifels gegenuber den fruher 
zitierten Untersuchungen von Bru bacher, welche ergeben haben, daB der 
Kalkgehalt der Weichteile bei der Rachitis nicht nur keine Verminderung, 
sondern eher eine Vermehrung aufweist. Obwohl namlich der erstgenannte 
Autor in der Kalkliteratur sehr wohl zu Hause ist und die meisten auf die 
Kalkokonomie bezuglichen Arbeiten in das Literaturverzeichnis aufgenommen 
hat, ist gerade diese Arbeit, deren Ergebnis ziemlich allgemein als eine direkte 
Widerlegung der Kalkhungertheorie angesehen wurde, in dem ganzen Buche 
nirgends erwahnt. 

Auch von dem unverhaltnismaBig groBen Kalkgehalt der Hunde
milch und der Haufigkeit der Rachitis bei den mit dieser kalkreichen Milch 
gesaugten Hundchen ist bei Zweifel nicht die Rede, obwohl ihm diese Tat
sachen bei seinen ausgedehnten Literaturstudien unmoglich entgangen sein 
konnen. Am auffallendsten ist aber die vollstandige Ignorierung des von mir 
und zahlreichen anderen Beobachtern ubereinstimmend geschilderten Ein
fl usses der J ahreszei t auf die Rachitiskurve. Diese Tatsache, deren 
fundamentale Bedeutung fur die Atiologie, Prophylaxe und Therapie der 
Rachitis niemand bestreiten kann, ist in dem Buche, welches sich seinem Titel 
zufolge die Aufgabe gestellt hat, die Atiologie, Prophylaxis und Therapie 
der Rachitis zu behandeln, mit peinlicher Sorgfalt verschwiegen und die 
Arbeiten von Fischl, Quisling, Alexander, Wallach, Mey u. a., die 
sich mit diesem Gegenstande befaBt haben, fehlen wieder in dem sonst sehr 
ausfuhrlichen Literaturverzeichnis. Freilich hatte es dem Verfasser nicht 
geringe Schwierigkeiten bereitet, eine Erklarung dafur zu finden, warum die 
Knochen im Marz und April die notigen Kalksalze soviel schwerer erlangen 
sollen als im September und Oktober1). 

Wahrend aber Zweifel bisher gegenuber den unbequemen Tatsach'en 
die Taktik des Totschweigens befolgt hat, begegnet er ilmen ein andermal 
in der Weise, daB er ihnen in dogmatischer Form eine direkt widersprechende 
Behauptung entgegenstellt. 

1) Abgesehen von der so haufigen Spontanheilung der menschlichen Rachitis im 
Verlaufe des Sommers ist vielleicht fiir die prophylaktische und therapeutische Be
deutung der unverdorbenen Luft nichts so.bezeichnend, wifldie Angabe von Haubner 
in Dresden, daB die Rachitis bei Ziegen und Schwcinen oft bei tadellosem 
Futter entsteht, daB ,sie aber in.der kiirzesten Zeit verschwindet, wenn 
die Tiere aus dem Stalle genommen und im Freien gehalten wurde'n. Auch 
die Affen erkranken nach Hansemann niemals im wilden Zustande an Rachitis, wohl 
abcr sehr haufig in den Kafigen der Menagerie. 

K a ssowi tz, Gesarnrnelte Abhandlungen. 5 
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Dies ist z. B. der Fall in der Frage des intrauterinen Beginnes der Ra
chitis. Niemand ware hier besser in der Lage gewesen, auf Grund von eigenen 
objektiven Untersuchungen an einem groBen lebenden und Sektionsmaterial ein 
entscheidendes Wort in dieser wichtigen Frage zu sprechen, als der Vorstand 
einer groBen geburtshilflichen Klinik; und eine derartige Untersuchung ware 
um so mehr am Platze gewesen, als eine solche bereits an anderen Geburts
kliniken, wie in Wien (bei Breisky) und in Konigsberg (bei Dohrn) angestellt 
wurde und ein fur die Kalkhungertheorie nicht eben gunstiges Resultat ergeben 
hat. Zweifel aber ignoriert diese Untersuchungen, erwahnt die betreffenden 
Publikationen mit keinem Worte und behauptet frischweg, daB die £Ioride, 
klinisch erkennbare Rachitis vor dem vierten Monate nur selten vorkommt. 
Auf welchem Wege er zu dieser Behauptung gelangt ist, erfahren wir freilich 
nicht, und ebensowenig wird uns etwas daruber gesagt, ob die von mir, 
Schwarz und Feyerabend an der Mehrzahl der in der Gebaranstalt zur 
Welt kommenden Kinder gefundenen Knochenanomalien gerade in Leipzig 
vermiBt werden, obwohl nach seiner Angabe die Rachitis in dieser Stadt beson
ders verbreitet sein solI. In dem benachbarten Dresden hat Unruh, der Vor
stand eines groBen Kinderspitales, auf Grund seiner Beobachtungen - konform 
mit meinen Resultaten bei den Kindern der armeren Wiener Bevolkerung -
behauptet, daB fast jede Rachitis intl'auterin beginne und schon bei 
der Ge burt d urchdie klinische Untersuch ung nachweis bar sei, und 
ich denke, in Leipzig wird es sich in dieser Beziehung kaum anders verhalten. U m 
so befremdlicher ist es aber, daB Zweifel nicht einmal den Versuch gemacht 
hat, seine anders lautende Behauptung mit konkreten Daten zu begrunden. 

Ein ahnliches Verfahren hat Zweifel bezuglich der therapeutischen 
Wirkung der Kalkpraparate bei der Rachitis eingeschlagen. Wir haben 
frfther gehort, daB erfahrene Kinderarzte sich dahin ausgesprochen haben, 
daB diese Therapie vollig unwirksam ist, und man sollte nun glauben, daB, 
wenn jemand die gegenteilige Ansicht vertritt, er dies nur auf Grund von zahl
reichen, unter allen moglichen Kautelen angestellten Versuchen und Beobach
tungen tun durfte. Nirgends findet sich aber eine Andeutung daruber, daB 
Zweifel ein rachitisches Kind mit Kalk behandelt oder gar geheilt hat, 
sondern er schlieBt nur aus der Kalkarmut der rachitischen Knochen, daB 
die Rachitis durch Zufuh'l' von Kalksalzen geheilt werden konne. Ich denke 
aber, der wissenschaftlichen Methode entspricht es jedenfalls besser, wenn 
wir, die wir uns in zahlreichen Beobachtungen von der Unwirksamkeit der 
Kalktherapie uberzeugt haben, aus diesen unseren Beobachtungen schlieBen, 
daB die Theorie des Kalkhungers, abgesehen von allen anderen gegen sie 
sprechenden Tatsachen, schon allein deshalb als unhaltbar erklart werden muB. 

Auch bezuglich der Phosphorbehandlung der Rachitis hat Zweifel 
es strenge vermieden, sich durch eigene Beobachtung von dem wahren Sach
verhalt zu uberzeugen1 ). Er sagt nur, daB der Phos phorle bertran den 

1) Auch von der eklatanten Wirkung des Phosphors bei der Osteomalazie, welche 
von so vielen Autoren angegeben wird, ist bei Zweifel keine Erwahnung getan, wie 
denn auch die Namen der betreffenden Autoren, wie Sternberg, Latzko, Striimpell, 
Matterstock, v. Weiss, Kosminski, Rissmann usw. in dem Literaturverzeichnisse 
der Osteomalazie iibergangen sind. 
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Beifall der Praktiker in hohem MaBe genieBt (S.26), daB er in 
hohem Ansehen steht und fast von allen Kinderarzten angenom
men wurde (S. 158), er spricht von den uberzeugten und lobsprudeln
den Zustimmungen einer groBen Zahl von beruhmten .A.rzten, 
welche die ausgezeichneten Erfahrungen mit dieser Therapie 
bestatigen (S. 163) usw. Aber diese so sehr geruhmte Therapie hatte fUr 
Zweifel den unverzeihlichen Fehler, daB sie der Theorie des Kalkhungers 
widerspricht, und da er ihr nicht durch eigene Versuche, die er eben nicht 
gemacht hat, beikommen konnte, muBte ein anderer Angriffspunkt gesucht 
werden, und dieser fand sich auch in der Weise, daB Zweifel behauptete, 
der Phosphorlebertran enthalte gar keinen Phosphor, die "beruhmten .A.rzte" 
waren also zu ihren "lobsprudelnden Zustimmungen" durch eine Art von 
Suggestion gelangt, und wir aIle hatten unsere Rachitiker nur mit einem 
Loffelchen Lebertran ohne Phosphor behandelt. 

Diese etwas starke Zumutung hat Zweifel damit begrundet, daB er 
in einem Lebertran, der nach seiner Verschreibung in 100 Gramm ein und 
ein halbes Milligramm Phosphor (statt der von mir angegebenen zehn 
Milligramm) enthalten sollte, einige Male kein Leuchten nachweisen 
konnte. Warum er zu dieser Prufung nicht die volle Dosis, sondern nur ein 
Siebentel derselben verschrieben hat, daruber hat sich Zweifel trotz wieder
holter Anfragen noch immer nicht geauBert. Aber abgesehen von dieser Un
begreiflichkeit ist der gegen den Phosphorlebertran versuchte Sturmangriff 
bereits vollstandig miBgluckt. Denn erstens haben die Kontrolluntersuchun
gen von Latzko, Pfaundler, Schloss mann und Stich ergeben, daB der 
Phosphor im Lebertran weit uber die fur die Praxis in Frage kommende Zeit 
hinaus in unveranderter Form enthalten ist, und uberdies befinde ich mich 
durch einen glucklichen Zufall im Besitze einer ganzen Reihe von Phosphor
lebertranen und Phosphorolen aus dem Jahre 1886, in denen ich jetzt nach 14 
Jahren sowohl durch die Leuchtprobe als auch durch die von Glucksmann 
angegebene Azetonsilberprobe die Gegenwart von "metallischem Phosphor" 
nachweisen konnte. AuBerdem habe ich gezeigt, daB der Phosphor auch im 
Lipanin, welches wenigstens sechsmal soviel freie Fettsauren enthalt als der 
Lebertran, noch nach vielen Wochen leuchtet und das Silbersalz reduziertl), 
womit auch die von Zweifel ohne den Versuch eines Beweises aufgestellte 
Behauptung widerlegt ist, daB der Phosphor durch die Fettsauren oxydiert 
wird. Damit faUt aber die Zumutung, daB wir die Kinder nur mit Lebertran 
behandelt haben, in nichts zusammen, und der rasche Heilerfolg des Phos
phors bei der Rachitis trotz unveranderter Nahrung hat als Argument gegen die 
Theorie des Kalkhungers nicht das mindeste von seinem Gewichte verloren. 

Was hat nun Z we i f e I an Positivem zugunsten seiner Theorie vorgebracht 1 
Er beruft sich vor aHem darauf, daB es einigen Experimentatoren gelungen 

ist, durch kalkarmes Futter bei Tieren Rachitis hervorzurufen, 
und gibt sich die groBte Muhe, die negativen Resultate anderer Beobachter 
zu bemangeln. Dabei hat er aber den MiBgriff begangen, auch mich zu den 
Experimentatoren zu zahlen, welche durch kalkarmes Futter bei Tieren 

1) Wiener rued. Presse 1901, Nr. 2, 3, 5 und Therapeut. Monatshefte, Febr. 1901. 
5* 
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Rachitis erzeugt haben, obwohl ich niemals ein derartiges Experiment gemacht 
und ein solches selbstverstandlich auch niemals veroffentlicht habe. 

In meiner Arbeit uber die Phosphorbehandlung der Rachitis habe ich 
Versuche geschildert, in denen es mir gelungen ist, durch Verabreichung 
groBerer Phosphordosen bei wachsenden Tieren entzundliche Er
scheinungen an den Appositionstellen der Knochen hervorzu
rufen, welche durch die vermehrte GefaBbildung, die krankhaft gesteigerte 
Markraumbildung und die Auflagerung von Osteophyten im Periost und in 
der Markhohle eine gewisse Ahnlichkeit mit den Befunden bei 
s c h we r erR a chi tis darge bot en ha ben; und ich benutzte diese bemerkens
werten Befunde, um an ihnen zu demonstrieren, wie hier nicht eine hypo
thetische, sondern eine genau bekannte toxische Substanz in dem Blute 
zirkuliert und ihre entzundungerregende Wirkung in besonders auffallender 
Weise an den Appositionstellen der Knochen entfaltet. Solche Experimente 
habe ich sowohl an Kaninchen als auch an Huhnern angestellt. Weil ich nun 
bei der Sehilderung derjenigen Versuche, welche ich mit den kleinen Phos
phordosen nach Wegner zur Erzielung der von ihm angegebenen Verdich
tungserscheinungen gemacht habe, die Angabe machte, daB ich die Tiere 
genau nach den Angaben von Wegner behandelt habe, schlieBt Zweifel 
daraus, daB ich ihnen neben dem Phosphor auch ein kalkarmes Futter ge
geben habe, und beruft sich bei dieser uberraschenden SchluBfolgerung darauf, 
daB Wegner ebenfalls die Verabreichung von Phosphor mit kalkarmem Futter 
kombiniert habe. Hatte Zweifel die Arbeit von Wegner nur etwas genauer 
gelesen, so hatte er leicht aus derselben entnehmen konnen, daB a uch Weg
ner niemals Kaninchen mit kalkarmer Nahrung gefuttert hat, 
daB also nicht einmal dieser so uberaus gezwungene Vorwand gegeben war, 
mir etwas zu insinuieren, woran ich niemals auch nur im entferntesten ge
dacht habe. Erst am Schlusse der Wegnerschen Arbeit findet sich die Mit
teilung, daB er H uhnern Phosphor zugleich mit kalkarmem Futter gegeben 
habe. Bei meinen Versuchen mit HUhnern sage ich aber wortlich, "daB 
man aueh ohne diese Komplikation (also ohne kalkarmes Futter) ein
zig und allein d urch groBere Dosen von Phosphor sowohl bei Ka
ninchen (!) als auch ganz besonders leieht bei Huhnern imstande 
ist, einen entzundlichen ProzeB im Knochen, im ossifizierenden 
Knorpel, im Periost und im Knochenmark hervorzurufen". Der 
Behauptung von Zweifel, daB ich den entzundlichen ProzeB nicht durch den 
Phosphor allein, sondern durch eine Kombination von Phosphor mit kalk
freiem Futter hervorgerufen habe, steht also der klare und unzweideutige 
Wortlaut meiner eigenen Angaben gegenuber, und ich muB daher in ent
schiedener Weise Protest dagegen erheben, daB Zweifel meine ganz bestimmt 
lautende Aussage gewaltsam und willkurlich zu entstellen versuchtl). 

1) Eine andere ganzlich unbegriindete Behauptung von Zweifel geht dahin, daB 
Pommer, "gestiitzt auf eigene ausgedehnte Untersuchungen", dargetan hat, daB 
eine Ahnlichkeit zwischen der durch groBere Phosphordosen hervorgermenen Osteochon
dritis und dem rachitischen EntziindungsprozeB nicht besteht. In Wahrheit hat 
,Pommer niemals von eigenen Versuchen mit Phosphor gesprochen. 
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Nach dieser wenig erfreulichen Episode kehre ich zu den wirkIich aus
gefuhrten Futterungsversuchen mit kalkarmer Nahrung zuruck. Hier steht 
nun die Sache so, daB Zalesky, Weiske und Wildt, Papillon, Baxter 
u. a. vollkommen negative, Friedleben, Milne Edwards und Forster 
zweifelhafte, dagegen Roloff, Dusart, Lehmann, E. Voit, Baginsky 
und Korsakow zweifellos positive Erfolge erzielt haben, indem es ihnen 
gelungen ist, durch Futterung mit kalkarmer Nahrung wirklich rachitische 
Veranderungen bei verschiedenen Tierspezies hervorzurufen1). Namentlich 
die Versuche von Erwin V oi t sind aus dem Grunde von Bedeutung, weil eine 
starke Injektion der Knochen, eine Verbreiterung der Knorpelwucherungs
schicht, UnregelmaBigkeit der Knorpelzellensaulen, Auftreibung der Rippen 
an der Knorpelinsertionstelle, ja selbst vielfache Frakturierung derselben 
zum Vorschein gekommen sind. Ich kann aber bei best em Willen nicht finden, 
daB diese Ergebnisse fur die Theorie des Kalkhungers als Ursache der mensch
lichen Rachitis zu verwerten sind. Denn die Versuche haben ja keineswegs 
bloB ergeben, daB die wahrend des Kalkhungers neu apponierten Teile kalk
frei geblieben sind, sondern es haben sich, genau wie bei der spontan ent
standenen Rachitis, die wesentlichen Zeichen der rachitischen Entzundung 
herausgebildet, und die in diesen Fallen erzielte Kalkarmut der Knochen 
war auch hier erst durch die entzundlichen Vorgange herbeigefuhrt worden. 
Fur dieses Endresultat ist es aber gleichgiltig, ob der irritative ProzeB 
durch eine Kombination der verschiedenen, auf den wachsenden Organismus 
einwirkenden Schadlichkeiten, oder durch einen kunstlich herbeigefuhrten 
Kalkmangel der Nahrung, oder durch eine anders geartete MiBhandlung 
wachsender Tiere, z. B. durch Milchsaureinjektionen (Heitz mann), herbei
gefuhrt wird. 

Bei dieser, wie mir scheint, einzig moglichen Auffassung verstehen wir 
aber auch, warum die Experimente nicht in allen Fallen gelungen sind. 
Wenn die Knochen wirklich bloB aus dem Grunde kalkarm wurden, weil 
ihnen zu wenig Kalksalze zugefiihrt werden, dann muBte ja die Kalk
entziehung in allen Fallen ohne Ausnahme zu dem gleichen Resultate fuhren, 
namlich zu der Kalkarmut der neu apponierten Teile. Dies ist aber in zahl
reichen Fallen trotz der durch langere Zeit verabreichten kalkarmen Nahrung 
nicht eingetreten, und wir lernen gerade aus diesen MiBerfolgen, daB die 
Knochen auch bei auBerst reduzierter Kalkzufuhr, wie sie unter natiirlichen 
Verhaltnissen sicherlich niemals vorkommt, ihre normale Zusammensetzung 
behalten konnen, wenn sich nur nicht jener EntzundungsprozeB 
entwickelt, welcher eine vermehrte Einschmelzung der normal 
verkalkten Knochenteile und eine Bildung kalkarmer Knochen
s u bstanz z ur Folge hat. So wie wir also beobachten, daB nicht aIle Kinder, 
welche den gleichen Schadlichkeiten ausgesetzt sind, in gleicher Weise rachitisch 
werden, und daraus schlieBen mussen, daB nicht aIle Individuen in derselben 
Weise auf die Entzundungsreize reagieren, so mussen wir auch bei den Tieren 
verschiedene Empfindlichkeit gegen diese spezielle Schadigung, welche durch 
die kalkarme Nahrung gegeben ist, supponieren. In der Tat zeigt sich auch, 

1) Die genauen Literaturnachweise finden sich in meiner "Pathogenese der Rachitis", 
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daB die positiven Resultate mit dem Kalkhunger zumeist bei 
solchen Tieren gewonnen wurden, welche auch sonst leicht ra
chitisch werden, namlich bei Hunden (E. Voit, Korsakow) und bei 
Schweinen (Roloff), wahrend die Versuche mit Ratten (Papillon), Katzen, 
Kaninchen und Mausen (Baxter) und mit'Tauben (Voit) meistens ohne 
Resultat verlaufen sind. Da aber der Kalkhunger allen Tieren gemeinsam 
war, so hat eben bei den negativen Fallen das notwendige Zwischen
glied, namlich der entziindliche ProzeB an den Appositionstellen der Kno
chen, gefehlt, und wir miissen daher annehmen, daB die Gewebe der jungen 
Tiere bei manchen Spezies eine groBere Widerstandsfahigkeit gegen Schadlich
keiten allerart (mit EinschluB der Kalkarmut des Futters) besitzen, als die 
Gewebe jener Tiere, welche auch bei normaler Ernahrung so leicht von dem 
rachitischen Entziindungsprozesse befallen werden. 

Nach dieser Darstellung ist es auch nicht zu verwundern, daB in allen 
jenen Fallen, wo der irritative ProzeB an den Appositionstellen der Knochen 
durch die Entziehung des allen tierischen Geweben unentbehrlichen Kalkes 
herbeigefiihrt wurde, ein Zusatz von Kalk zum Futter wieder eine Restitution 
zur Norm herbeifiihren kann. Cessante causa cessat effectus. Hier ist die 
Schadlichkeit das kalkarme Futter, in anderen Fallen (siehe oben bei 
Haubner) liegt sie in dem protrahierten Aufenthalt in der verpesteten 
Luft des Stalles. So wie in den letzteren. Fallen die Heilung ohne jede 
Anderung des Futters eintritt, wenn die Tiere im Freien leben, so tritt 
dort wieder die Heilung ein, wenn die abnorme Fiitterung durch die Verab
reichung einer normalen Nahrung abgelost wird. So wenig wir aber die in 
ihren iibelriechenden Stallen rachitisch gewordenen Ziegen oder Schweine 
durch Zusatz von Kalk zu ihrer Nahrung heilen konnen, so wenig ist dies 
erfahrungsmaBig bei den rachitischen Kindern moglich, welche ihre Rachitis 
niemals infolge von Kalkarmut ihrer Nahrung akquirieren. 

Zweifel allerdings ist, wie wir wissen, anderer Meinung. Fiir ihn exi
stieren die anderen Rachitis erzeugenden Schadlichkeiten nicht, und er will 
durchaus beweisen, daB die Rachitis sowohl bei Brustkindern als auch bei 
kiinstlicher Ernahrung durch eine verminderte Zufuhr von Kalk zu den Kno
chen zustande kommt. Aber der Liebe Miihe blieb umsonst, weil es selbst 
der scharfsinnigsten Dialektik nicht gelingen kann, eine von Haus aus irrige 
Lehrmeinung zu beweisen; und daB sie irrig ist, das wurde, wie ich glaube, 
in diesen Ausfiihrungen zur Geniige dargetan. Wenn also Zweifel dennoch 
den von vornherein aussichtslosen Versuch unternommen hat, diese unhalt
bare Lehre zu beweisen, so konnte er dies selbstverstandlich wieder nur mit 
fehlerhaften Beweismitteln tun, und daB seine Beweismitte~ fehlerhaft sind, 
haben bereits Soxhlet1 ) und Pfaundler2) in eingehender Kritik gezeigt. 
Ich kann es mir daher, indem ich auf diese Kritiken verweise, ersparen, noch 
einmal auf die Details in dem Hypothesengebaude von Zweifel einzugehen, 
weil die genannten Kritiker kaum einen Stein desselben auf dem anderen 

1) Miinch. med. Wochenschr. 1900, Nr. 48 u. 49. 
2) Jahrbuch fiir Kinderheilkunde, 53. Bd., S. 239. 
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gelassen haben. Nur einige besonders markante Stellen verdienen, auch 
hier etwas naher ins Auge gefaBt zu werden. 

Zunachst will ich von der Entdeckung Zweifels sprechen, von welcher 
nach seiner DarsteHung seine ganze Rachitisarbeit ihren Ausgang genommen 
hat. Diese Entdeckung gipfelt namlich in dem Satze: daB das Schwarz
brot in Leipzig von den Backern zu wenig gesalzen wird. Damit 
aber derLeser eine Vorstellung davon bekomme, welche Bedeutung Zweifel 
dies em seinem Funde beilegt, will ich einige darauf bezugliche Satze aus seinem 
Buche wortlich zitieren: 

"Eine aufmerksame Priifung durch den Geschmacksinn ergibt bald, 
daB das Brot einen Mangel an Salz aufweist. Wenn dies einmal aus
ges prochen ist, wird es viele Menschen, besonders Gelehrte, 
geben, die das schon lange gewuBt haben. 1m voraus kann diesen 
Weisen vorgehalten werden, warum sie dies dann nicht gesagt und geltend 
gemacht haben" (S. 29). 

Dieses zunachst durch den Geschmacksinn entdeckte Minus von Koch
salz in dem Leipziger Schwarzbrot brachte nun Zweifel in eine kausale 
Beziehung zu der Haufigkeit der Rachitis in Leipzig, die er aber nicht so 
sehr aus der Beobachtung an Kindem, als aus dem haufigen Befunde rachi
tisch verengter Becken auf seiner Klinik erschlossen zu haben scheint. Wenn 
namlich - so kalkulierte er - die Mutter zu wenig Salz in sich aufnehmen, 
mussen sie eine chlorarme Milch produzieren; bekommen aber die Sauglinge 
in der Milch zu wenig Chlor, dann k6nnen sie nicht geniigend Magensaure 
absondem, sie konnen also die Kalksalze, welche nach Zweifel durch die 
Labgerinnung herausgefallt werden, nicht wieder losen, sie bekommen also zu 
wenig Kalk fUr ihre Knochen und muss en daher - wie Zweifel annimmt
notwendigerweise rachitisch werden. 

Hier fragt man sich naturlich vor aHem, ob denn die Leipziger Frauen 
ausschlieBlich von Schwarzbrot leben, ob sie keine gesalzenen Suppen, kein 
gesalzenes Butterbrot, keine gesalzenen Gemuse, kurz, keine gesalzenen 
Speisen zu sich nehmen, und jeder Unbefangene wird sich naturlich diese 
Frage dahin beantworten, daB dies einfach undenkbar erscheint. Zweifel 
selbst muB notgedrungen zugeben, "daB dem Kochsalz auch andere Wege 
in das Blut offen stehen, als durch gut gesalzenes Brot", und er hat dies zu 
seiner Dberraschung erfahren muss en, als er auf seiner Klinik saugende Mutter 
mit kochsalzarmer Kost nahren wollte, und es sich herausstellte, daJ3 schon 
das Kochen des Gemiises mit Salzwasser ausreichte, um den ganzen Effekt 
zu verderben. Aber selbst bei der strengsten Einhaltung der vorgeschrie
benen salzarmen Kost sank der Chlorgehalt der Milch niemals unter ein 
bestimmtes MaB, und, was die Hauptsache ist, keinesder Kinder, deren 
Muttern man das Salz entzogen hatte, wurde rachitisch. Aber 
dieser total miBlungene Versuch einer Verifikation seiner hypothetischen 
Voraussetzungen hinderte Zweifel nicht, in den "SchluBfolgerungen fUr die 
Prophylaxe und Therapie der Rachitis" zu behaupten, daB die Gewohnheit, 
Schwarzbrot wenig zu salzen, zur Folge habe, daB die Glieder verkrummt 
und das Knochengeriist der Kinder fur die ganze Lebenszeit verkummert 
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werde" (S. 155), und gleich darauf mit fettester Schrift als erstes Gebot zur 
Verhtitung der Rachitis zu verktinden, "daB man mit allen Mitteln dahin 
wirken solI, daB Schwarzbrot mit Salz zu den gleichen Preisen kauflich sei, 
wie ungesalzenes." 

Nehmen wir aber, trotz des negativen Ausfalles der Zweifelschen 
Salzhungerversuche, dennoch einen Augenblick an, daB die Leipziger Kinder, 
die von ihren Mtittern oder Ammen gestillt werden, aus dem Grunde rachi
tisch werden, wei! die Leipziger Backer die tible Gewohnheit haben, das 
Schwarzbrot wenig zu salzen1), so ware die logische Folge davon, daB tiberall 
dort, wo das Schwarzbrot geniigend oder gar reichlich gesalzen wird, die Ra
chitis der an der Brust genahrten Kinder entweder ausbleibt, oder doch auf
fallend seltener auftritt. Nun hat sich Zweifel nicht etwadamit begniigt, bei 
den Leipziger Biickern Umfrage zu halten, wieviel Salz sie zum Brotbacken ver
wenden, sondern er hat sich die Miihe und die Kosten nicht verdrieBen lassen, 
sich aus allen GroBstadten Europas und auBerdem aus zahlreichen Mittel
und Kleinstadten Brote zu verschaffen, und dann hat er, wie er selbst angibt, 
die Arbeit vieler Jahre darauf verwendet, an den getrockneten und veraschten 
Broten mehrere Hunderte von Chlorbestimmungen zu machen, um zu sehen, 
ob die Brote viel oder wenig gesalzen sind. Die Resultate dieser miihevollen 
Analysen sind nun in Tabellen geordnet, und man kann aus ihnen genau 
entnehmen, wieviel Chlor in den Broten von Leipzig, Niirnberg, Wien, Paris, 
London, Rom, Christiania, aber auch von Hongg, Werdau, Pegau, Eilenburg, 
Cadolzburg und anderen mir bisher nicht einmal dem Namen nach bekannten 
Orten enthalten ist. Wozu sich Zweifel diese unglaublich miihevolle Arbeit 
aufgeladen hat, geht aus seinem Buche nicht hervor, weil er von der Rachitis 
in den anderen Orten auBer Leipzig, aus denen er das Schwarzbrot, WeiB
brot und selbst das Soldatenbrot (!) untersucht hat, nichts sagt und offenbar 
auch nichts weiB. Aber uns ist es nicht verwehrt, ein wenig Umschau unter 
diesen Ziffern zu halten und z. B. nachzusehen, wie sich der Chlorgehalt des 
Wiener Brotes zu dem des Leipziger verhalt. Hier finden wir nun fiir Wien 
die Ziffern 1371, 1368, 1540 und 1564, also im Durchschnitt 1436, fiir Leipzig 
dagegen 51, 19, 18, 35, also im Durchschnitt 36, das heiBt also, das Wiener 
Brot enthalt 40mal so viel Salz als das Leipziger. Und wie steht es 
nun mit der Rachitis in Wien? Die Antwort darauf findet sich in den Ziffern, 
welche ich vor 16 Jahren in meiner "Pathogenese der Rachitis" tiber die 
Hiiufigkeit dieser Krankheit bei den an der Brust genahrten Kindern meines 
Ambulatoriums mitgeteilt habe (S. 57). Denn von 1362 Kindern, welche 
mehr als drei Monate von ihrer Mutter gestillt wurden, waren ll20 (78,8%) 
rachitisch, und von diesen waren 753, also mehr als die Halfte, mit 
den schweren Formen der Krankheit behaftet. Also auf der einen 
Seite hat Zweifel selbst gefunden, daB ein solcher Salzmangel in der Nahrung 
der Miitter, wie er im gewohnlichen Leben ganzlich ausgeschlossen ist, noch 
immer keine rachitische Erkrankung des Sauglings zur Folge hat; auf der 
anderen Seite sehen wir die haufige und schwere Erkrankung der Kinder, 

1) Das WeiBbrot ist in Leipzig - wieder zur Uberraschung von Zweifel - sehr 
gut gesalzen. 
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deren Miitter das 40 mal salzreichere Wiener Brot verzehren; und nun kann 
man sich lebhaft ausmalen, welche riesige Wirkung man in der Prophylaxe 
der Rachitis erzielen wiirde, wenn wirklich die von Zweifel mit solcher 
Emphase empfohlene MaBregel zur Ausfiihrung kame, daB von nun an 
ein gesalzenes Brot fiir dasselbe Geld zu kaufen ware, wie ein 
ungesalzenes. 

Man miiBte ein Buch mindestens von dem Umfange des Zweifelschen 
schreiben, wollte man aIle Widerspriiche aufzahlen, die sich ~wischen den 
hypothetischen Vorstellungen dieses Autors und den sichergestellten Tat
sachen ergeben. Ich will mich aber darauf beschriinken, nur noch ein Bei
spiel vorzufiihren, aus welchem der Leser neuerdings ersehen mag, wie dieser 
Forscher mit unbequemen Tatsachen fertig zu werden versteht. 

Die Brot- und Salzhypothese geht, wie Zweifel selbst (S.91) zugeben 
muB, von der Voraussetzung aus, daB die Kalksalze im wesentlichen im Magen 
gelost werden, denn nur dann, wenn eine Resorption im Diinndarm ausge
schlossen ware, hatte der Chlormangel eine Bedeutung fiir den Kalkstoff
wechsel des Kindes. Gabe es im Diinndarm Sauren, welche die angeblich 
ausgefallten Kalksalze wieder losen konnen, dann konnte ja der im Magen 
nicht geloste und nicht resorbierte Kalk im Dunndarm gelost und auf der 
ausgedehnten Resorptionsflache desselben leicht in die Siiftemasse aufgenom
men werden. Ein saurer Dunndarminhalt ist also fur die Hypothese von 
Zweifel in hohem Grade unbequem und muB, wenn diese Hypothese nicht 
zusammenbrechen soIl, urn jeden Preis vermieden werden. Horen wir nun, 
in welcher Weise sich Zweifel dieser Aufgabe entledigt hat. 

Auf Seite 92 seines Buches heiBt es wortlich: 
"Fur die Kinder solI nach der Angabe von Biedert, welche von Heu b

ner bestatigt wird, weit hinab in den Dunndarm, beim Brustkinde selbst 
bis zum Ende, saure Reaktion des Dunndarms vorherrschen. Da Biedert 
nur davon spricht, daB er sich davon wiederholt uberzeugt habe, ist die 
Sache nicht dahin zu verstehen, daB die saure Reaktion im ganzen Darm
rohr als normale Erscheinung aufzufassen ist." 

Ich glaube, jeder unbefangene Leser wird mit mir darin ubereinstimmen, 
daB, wennjemand sagt, er habe sich von etwas zu wiederholtenMalen uber
zeugt, und er nicht ausdrucklich hinzufugt, er habe sich noch ofter von dem 
Gegenteile uberzeugt, er damit gesagt haben will, daB er das, wovon er sich 
zu wiederholten Malen uberzeugt hat, fur den normalen Befund ansieht. 
Zweifel aber ist, wie aus den obigen Satzen hervorgeht, der gegenteiligen 
Ansicht, aber nicht etwa auf Grund von eigenen Forschungen, fur die es ihm 
wahrlich nicht an Gelegenheit gefehlt hatte, sondern auf Grund einer gewalt
samen dialektischen Aus- und Umdeutung der Worte von Biedert. 

Obwohl ich nun im vorhinein genau wuBte, wie Biedert seine Aussage 
gemeint hat, hielt ich es dennoch fur das richtigste, mich an ihn direkt zu wen
den, und habe nun von ihm die folgende Antwort erhalten: 

"Meine Darstellung bezweckt naturlich, die saure Reaktion des Darm
inhaltes bis weit hinab in den Diinndarm, beim Brustkinde selbst bis ans 
Ende, als den normalen Zustand darzutun." 
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Wie steht es nun nach alledem mit dem Salzmangel als. Ursache der 
Rachitis und mit der Prophylaxe und Therapie dieser Krankheit, welche 
nach Zweifel auf der Beseitigung dieses Salzmangels beruht? Es steht da
mit so, daB dieser Salzmangel, wenn er auch bestfmde, was tatsachlich nicht 
der Fall ist, die Aufnahme der Kalksalze im Darmtrakte nicht zu hindern 
vermochte, und daB daher die ganze Hypothese von Zweifel mit allen aus 
ihr abgeleite~en theoretischen und praktischen Deduktionen jeder tatsach
lichen Grundlage entbehrt. 

Nehmen wir aber dennoch einen Augenblick an, die gewaltsame Deutung 
des Biedertschen Ausspruches ware richtig, und dieser Forscher hatte 
wirklich den sauren Darminhalt des Sauglings fUr pathologisch gehalten, 
was wiirde daraus hervorgehen? Es wiirde sich daraus die interessante Kon
stellation ergeben, daB nur das Kind mit saurem (also nach Zweifel mit 
pathologischem) Darminhalte die Kalksalze auch im Diinndarm resorbieren 
und daher unter allen Bedingungen von der Rachitis verschont bleiben konnte, 
wahrend das Kind mit alkalischem (also nach Zweifel mit normalem) Darm
inhalte auf jeden in irgendeiner Weise eintretenden Chlormangel mit der 
Ausbildung der rachitischen Knochenaffektion antworten miiBte. Foiglich 
ware das gesunde Kind das pathologische und das rachitische Kind das 
normale, und die Prophylaxis und Therapie der Rachitis bestiinde darin, 
daB man den normalen Darminhalt in einen pathologischen verwandelt. 

Nach alledem glaube ich, die Kritik des Zweifelschen Buches nicht 
besser abschlieBen zu konnen, als mit dem Resiimee von Pfaundler, welches 
dahin geht, daB die Forschungen von Zweifel nur dazu beitragen, 
die Haltlosigkeit der langst zu Grabe getragenen Hypothese 
einer verminderten Kalkzufuhr zum rachitischen Knochen in 
neues Licht zu stellen. 



Die Gegner der Phosphortherapie1). 

Infolge der Einwendungen, welche im Laufe des Jahres 1900 von Monti 
und Zweifel gegen die Haltbarkeit des Phosphor-Lebertrans erhoben wurden, 
habe ich folgende Tatsachen als die Ergebnisse der von mir und anderen vor
genommenen Untersuchungen mitgeteilt: 

1. Die Mitscherlichsche Leuchtprobe mit den von mir angegebenen 
Phosphorolen ist nach zwei Monaten positiv ausgefallen (Mauthner und 
Kobler im Laboratorium des Hofrates Ludwig). 

2. Die Reaktion mit Silbernitrat nach der Gliicksmannschen Modi
fikation (in Azetonlosungen) gibt nicht nur nach Wochen dieselbe Fallung 
von Phosphorsilber wie die frisch bereitete Losung, sondern die FiiJIung ist 
auch bei 14 Jahre alten Losungen ebenso stark wie bei der frischen Losung. 
Wenigstens konnte bei Beniitzung gleicher Volumina des Oles und der Rea
genzien in der graduierten Eprouvette ein Unterschied in der Nuance der Ver
far bung nicht wahrgenommen werden. 

1) Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 8. 

Anm. d. Herausg.: Eine ausfiihrliche Widerlegung der chemischen Einwande 
gegen die Wirksamkeit des Phosphors findet sich in einem Vortrag aus der Gesell
schaft der Arzte "Uber Phosphorlebertran" (erschienen in der Wiener Med. Presse 
1901, Nr. 2, 3 u. 5), der sich auf zahlreiche, eigens vorgenommene Untersuchungen der 
Chemiker Jolles, Kolbe, Prof. Mauthner, Hofr. Ludwig stiitzt und dessen Studium 
jedem empfohlen werden mag, der sich iiber die Bedeutung jener immer wieder auftauchen
den Einwande - K. nennt sie "im Dunkel geschmiedete Waffen" - gegen ein Hell
mittel, das nach dem Zeugnis der angesehensten Arzte seit Jahrzehnten ungezahlte 
Tausende von Kindern von den rachitischen Krankheitserscheinungen befreit hat, in
formieren will. "Derselbe Korper kann sich unmoglich in demselben Vehikel zu Boden 
schlagen, allmahlich durch den Flaschenhals entweichen und sich, wie Zweifel be
hauptet, gleich von vornherein in Oxydationsprodukte verwandeln. Ist eine dieser Be
hauptungen richtig, dann sind die beiden anderen ganz sicher faIsch. Nun wissen wir 
aber bereits, daB aIle drei Behauptungen durch die Leuchtproben und durch die quanti
tative Analyse widerlegt sind. Es kann uns also hochstens noch interessieren, auf welchem 
Wege der neueste Gegner des Phosphorlebertrans zu seiner faIschen Behauptung gelangt 
ist, und es ist in der Tat von nicht geringem psychologischen Interesse, ihn auf seinem 
Irrwege zu begleiten." - Wir konnten den Aufsatz, der zahlreiche Proben der glanzenden 
K.schen Polemik enthalt, wegen seines groBen Umfanges leider nicht aufnehmen und 
erwahnen nur noch, daB er nach der eingehenden Verfolgung jener chemischenArgumente 
"bis in ihre zum Teil trivialen Einzelheiten" im Anhang auch einige praktische Winke 
iiber die Indikation des Phosphors bei den verschiedenen Formen und Graden der Rachitis 
bringt, die in dieser iibersichtlichen Zusammenstellung dem Praktiker willkommen 
sein diirften. 
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3. Die von Dr. A. J olles vorgenommene quantitative Bestimmung des 
Phosphors in einem frisch bereiteten und einem zwei Monate alten Phosphor
Lebertran hat nur ein minimales, innerhalb der Fehlergrenzen fallendes Minus 
ergeben. 

4. Leuchtproben, die ich nach La tz ko (Erwarmen kleiner Mengen der 
Phosphorole in der Eprouvette) vorgenommen habe, ergaben, daB nicht nur 
der 14 Jahre alte Phosphor-Lebertran ebenso intensiv leuchtet wie der frische, 
sondern daB auch kleine Proben desselben Lebertrans, in offener Eprouvette 
in niichster Nahe des Fensters dem Licht und der Luft ausgesetzt, noch nach 
mehreren Wochen das Leuchten in unverminderter Starke zeigten. Viele 
Kollegen haben dies bei mir mit ihren eigenen Augen gesehen. 

5. Entgegen der Annahme von Zweifel, daB der Phosphor durch die im 
Lebertran enthaltenen Fettsauren oxydiert wird, habe ich gezeigt, daB er auch 
in Lipanin, welches 6% freie Fettsauren enthalt, nach mehreren Wochenso
wohl durch die Silberfallung, als durch die Leuchtprobe ebenso deutlich wie 
im Lebertran nachgewiesen werden kann. Da also die Oxydation nicht einmal 
durch den hohen Fettsauregehalt des Lipanins erfolgt, so kann von einer sol
chen durch den viel geringeren Fettsauregehalt des Lebertrans unmoglich die 
Rede sein. 

Damit schien mir, und, soviel ich horte, auch den meisten anderen die 
Sache in dem Sinne entschieden zu sein, daB die Phosphorole weit fiber die 
fiir die Praxis in Frage kommende Zeit die wirksame Substanz in unverander
ter Form als "metallischen" Phosphor enthalten. Aber durch die im Laufe 
der letzten Wochen von seiten der Herren Zweifel, Monti undHryntschak 
erfolgten Publikationen wurde ich bald eines Besseren oder, richtiger gesagt, 
eines Schlimmeren belehrt. 

Zunachst kam Zweifel mit einem in sehr erregtem Tone gehaltenen 
Artikel (Nr.2 dieser Wochenschrift), welchem ich bloB einen Passus behufs 
naherer Beleuchtung entnehmen will. Er schreibt namlich: 

"Natiirlich ist jetzt, nachdem ich ausgesprochen habe, daB es auf Ver
meidung von Fettsauren in den Olen ankommt, recht leicht, daB die Apotheker 
Hunderte von Proben liefern, in denen der Phosphor tadellos erhalten blieb, 
wenn sie darum wissen und die Destillation wenige Stunden nach der Her
stellung der Mischung erfolgt." 

Hier muB ich zur Orientierung des Lesers ausdriicklich betonen, daB der 
Artikel, aus dem diese Satze entnommen sind, direkt als Antwort auf meinen 
in Nr. 51 dieser Wochenschrift veroffentlichten Vortrag geschrieben wurde, 
in welchem ich die obigen Daten iiber den Nachweis des metallischen Phos
phors in Lipaninlosungen und in 14 Jahre altern Phosphor-Lebertran mitge
teilt hatte. Herr Zweifel weiB also bereits, daB die 6% Fettsauren im Lipanin 
den Phosphor nicht oxydieren, und dennoch schreibt er, daB es auf die Ver
meidung von Fettsauren in den Olen ankommt; und ebenso weiB er, daB der 
Phosphor noch nach 14 Jahren im Lebertran unverandert ist, und trotzdem 
nimmt er keinen Anstand zu schreiben" daB cler Phosphor tadellos erhalten 
bleibt, wenn die Destillation einige Stunden nach der Herstellung der 
Mischung erfolgt. Er wircl aber wahrscheinlich wieder sehr gekrankt sein, 
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wenn ich es fUr eine unwissenschaftliche Methode erklare, zu tun, als ob man 
die von dem Gegner vorgebrachten unbequemen Tatsachen gar nicht ver
nommen hatte. 

lch gelange nun zu den Herren Monti und Hryntschak. Auch hier 
will ich mich damit begnugen, je einen Passus aus den neuesten .AuBerungen 
dieser beiden Gegner zu reproduzieren, muB aber den Leser bitten, beide 
Stellen recht aufmerksam zu lesen und miteinander zu vergleichen. 

Mon ti schreibt in Nr. 3 dieser Wochenschrift auf S. 72 wortlich, wie folgt: 
"Die eigentumliche schwere Loslichkeit des Phosphors, sein Verhalten bei 

langerem Aufbewahren in oligen Losungen hat :rp.ich schon vor 14 Jahren ver
anlaBt, mit meinem damaligen Assistenten, Dr. Hryntschak, dies
bezugliche Untersuchungen anzustellen. Hryntschak hat sichdie
ser Muhe in objektiver Weise durch mehrere Monate unterzogen und die ge
wonnenen Resultate seinerzeit in der Gesellschaft der .Arzte mitgeteilt." 

Diese Mitteilung ist, wie aus den Protokollen der Gesellschaft hervorgeht 
und von zahlreichen Ohrenzeugen der damaligen Diskussion bestatigt wird, 
niemals erfolgt. Hr yn tscha k selbst stellt sie entschieden in Abrede und 
beschreibt den Hergang in folgender Weise (Autoreferat seines Vortrages in 
Nr. 7 dieser Wochenschrift): 

"Schon wahrend meiner Beobachtungen, uber welche ich im April 1885 
in der Gesellschaft der .Arzte referierte, fiel mir des (:ifteren auf, daB die letzten 
Reste des Phosphor-Lebertrans im Vergleiche mit den frischen Flaschchen 
nicht mehr nach Phosphor rochen. 1m Sommer 1885 ging ich nun der Frage 
nach, ob der Phosphor aus dem Phosphor-Lebertran und Phosphorol bei ge
wohnlicher Temperatur schwinde ... lch veroffentlichte diese Ver
suche, sowie deren Ergebnisse weiter nicht, teilte sie aber ge
legentlich Prof. Monti mit, und so kam die Mitteilung in der ,Wiener 
Klinik' zur Welt." 

Wahrend also Monti behauptet, er habe die Untersuchungen uber die 
Bestandigkeit der Phosphorole gemeinschaftlich mit Hryntschak gemacht, 
dieser habe sie sodann fortgesetzt und in der vor 15 Jahren in der Gesellschaft 
'cler .Arzte gepflogenen Diskussion veroffentlicht, stellt Hryntschak die 
Sache so dar, als ob er in der damaligen Diskussion noch nichts anderes ge
wuBt habe, als daB die letzten Reste des Oles nicht so nach Phosphor riechen, 
wie der lnhalt der ganzen Flasche, daB er dann im Sommer, also einige Monate 
nach AbschluB der damaligen Debatte, die Versuche allein gemacht habe, und 
daB er dann die ResuItate derselben "gelegentlich" Prof. Monti'mitgeteilt 
habe. Diese beiden Darstellungen differieren aber so bedeutend, daB zum 
mindesten die eine auf einem lrrtum beruhen muB; und der Leser wird es da
"her begreifen, daB ich, bevor diese sonderbaren Widerspruche nicht in be
friedigender Weise aufgekIart sind, es ablehnen muB, in eine sachliche Dis
kussion uber die strittigen Versuche mit diesen beiden Gegnern der Phosphor
therapie einzutreten. 
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In einem Aufsatze, den Professor Edlefsen in einer der letzten Num
mern dieser Zeitschrift veroffentlicht hat2 ), kam dieser Autor zu folgendem 
Resultat: 

"Alles in allem genommen scheinen also recht viele Tatsachen fur die 
infektiose Natur der Rachitis zu sprechen." ... 

. . . Ich muB nun gleich von vornherein erklaren, daB mir diese Hypothese 
nicht haltbar zu sein scheint, und zwar erstens, weil die fur sie angefiihrten 
Argumente nicht stichhaltig sind, und zweitens, weil bei der Aufstellung der 
Hypothese eine ganze Reihe von Tatsachen nicht berucksichtigt wurde, welche 
dieser hypothetischen Voraussetzung widersprechen ... 

. . . Als Argument fur den infektiosen Charakter der Rachitis wurde 
das angeblich haufige Vorkommen einer Milzschwellung angefiihrt. Von 
einer Haufigkeit kann aber nach meinen Beobachtungen an einem groBen 
Material unmoglich die Rede sein, wenn ich auch keineswegs in Abrede stellen 
will, daB bei besonders schweren Fallen und namentlich bei solchen, bei denen 
pseudoleukalnische Blutveranderungen vorhanden sind, die Milz vergroBert 
sein und mitunter enorme Dimensionen annehmen kann. Aber diese Ano
malie der Blutbildung und die sie begleitende Milzschwellung besteht nicht 
einmal bei allen schweren Rachitisfiillen; bei den unzahligen leichten und 
mittelschweren Fallen aber und auch bei solchen, die bereits ziemlich aus
gepragte Deformitaten de~ Skeletts darbieten, ist von alledem fast niemals die 
Rede. Dberhaupt ist es ein weitverbreiteter, aber deshalb um so bedauer
licherer Irrtum, daB die Rachitis immer mit Anamie und schlechtemErnahrungs
zustand einhergeht. Das ist eben so falsch, als das noch immer in manchen 
Lehrbuchern und selbst in neueren monographischen Darstellungen der 
Rachitis kursierende Schlagwort, daB diese Mfektion stets mit Durchfall 
oder anderen Verdauungstorungen einhergeht. Wer seine Kenntnis dieser 
Krankheit nicht aus den Buchern, sondern aus einer systematischen Beob
achtung eines groBeren Kindermaterials geschopft hat, der weiB ganz genau, 
daB solche Ausspruche nur das Produkt theoretischer Konstruktionen sind 
und mit den Tatsachen in schreiendem Widerspruche stehen. Namentlich 
das genauere Studium der Ossifikationsverhaltnisse an den Kindern der wohl-

1) Deutsche Arzte.Ztg. 1902, Heft 3 und 13 (im Auszug). 
2) Zur Atiologie der Rachitis. Deutsche Arzte.Ztg. 1901, Heft 22. 
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habenderen Bevolkerungsklassen belehrt uns, daB ziemlich weitgehende 
Knochenveranderungen, starkere Kraniotabes, gut ausgepragter Rosenkranz 
und namentlich die charakteristische Verbiegung der Schienbeine gar nicht 
selten bei bluhenden und vortrefflich gedeihenden Kindern vorkommen. DaB 
man unter den rachitischen Proletarierkindern viele schwachliche, anamische, 
dyspeptische und mit Durchfall behaftete Kinder vorfindet, ist ja doch gar 
nicht zu verwundern, weil die schlecht en Wohnungsverhaltnisse, die Unrein
lichkeit und die verkehrte oder kummerliche Ernahrung selbstverstandlich 
zu d~n verschiedensten Gesundheitstorungen ftihren mussen; und an einem 
solchen Material wird man sicherlich auch hin und wieder MilzvergroBerungen 
konstatieren konnen, wahrend von einer solchen bei den oben geschilderten 
bluhenden und pausbackigen Kindern der wohlhabenderen Klassen trotz der 
haufigen rachitischen° Knochenveranderungen fast niemals die Rede ist. 

Leider muB man sagen, daB eine jede Verstandigung uber Rachitis und 
uber alles, was mit dieser Krankheit zusammenhangt, dadurch in hohem MaBe 
erschwert ist, daB manche den Begriff der Krankheit in vollig willkurlicher 
Weise begrenzen oder beschranken. Wenn ich bei einer Obduktion die ana
tomischen Charaktere der rachitischen Knochenveranderungen (Hyperamie 
der knochenbildenden Gewebe, Einschmelzung der harten Knochentextur im 
Umkreise der hyperamischen und krankhaft vermehrten BlutgefaBe und 
Neubildung schlecht verkalkten osteoiden Gewebes an Stelle des eingeschmol
zenen normalen Knochens) oder in vivo die diesen anatomischen Veranderun
gen entsprechenden klinischen Charaktere (Kraniotabes, Auftreibung der 
Diaphysenenden, Rosenkranz, abnorme Biegsamkeit der Rippen und Rohren
knochen usw.) vorfinde, so sage ich: das Kind hat Rachitis, und lasse mich 
davon durch keinerlei Rucksichten abhalten. Wenn es aber Arzte gibt -
die Namen tun ja nichts zur Sache -, welche sagen: wenn ein gut aussehendes 
und normal verdauendes Kind weiche Stellen am Hinterhaupt oder aufge
triebene Rippenenden hat, so kann dies nicht rachitisch sein, weil Rachitis 
nur bei anamischen und dyspeptischen Kindern vorkommt, so ist das ungefahr 
ebenso berechtigt, als wenn jemand sagen wurde: fur mich ist niemand tuber
kulos, an dem ich keine Kaverne nachweisen kann, oder: ich kenne keinen 
Typhus ohne Darmblutung. Wahrend aber in diesen letztgenannten Fallen 
jedermann weiB, daB er sich mit einer solchen Behauptung lacherlich machen 
Wtirde, kann man sich bei der Rachitis derartige Velleitaten ungestraft ge
statten, weil man die doktrinare Lehrmeinung fur sich hat, daB diese Krankheit 
nur durch eine fehlerhafte Ernahrung zustande kommen kann. 

Nur so sind auch die ungeheuerlichen Differenzen in den Angaben der 
Beobachter uber die Haufigkeit der Rachitis zu erklaren. So findet man z. B. 
bei Koennen das Verhaltnis der rachitischen zu der Gesamtzahl der kranken 
Kinder auf der Rankeschen Kinderpoliklinik in Munchen mit 4,6% ange
geben, wahrend Seitz in derselben Stadt fUr die Universitatspoliklinik 42 
und fur die Kinder unter einem Jahr sogar 74% berechnet1). Fur die Poli-

1) Nach Feer, Zur geographischen Verbreitung und Atiologie der Rachitis. Separat
abdruck aus der Festschrift fiir Hagenbach-Burckhardt, 1897, S. 90. 
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klinik in Kiel, also fiir kranke Kinder, gibt Alexander in einer unter Edlef
sen verfaBten Habilitationsschrift 3,3% Rachitiker unter drei Jahren anI), 
wahrend Falkenheim in Konigsberg, wo die Verhaltnisse kaum wesentlich 
andere sein diirften als in Kiel, unter 800 lmpflingen, also bei vorwiegend als 
gesund geltenden Kindern, nur einen kleinen Prozentsatz frei von Rachitis 
gefunden hat. Diese letztere Angabe stimmt mit meinen Erfahrungen ziem
lich uberein, denn auch ich habe unter 400 lmpflingen meines Anbulatoriums 
nur 26,2% frei von Rachitis gefunden, wahrend ich in meiner wohlhabenden 
Klientel nur 41,9%, im Kranken-Ambulatorium dagegen nur 10,5% ohne 
deutliche und sicher nachweisbare Zeichen rachitischer Knochenveranderung 
auffinden konnte. Wenn also Alexander und Edlefsen in Kiel in der Poli
klinik nur 3,3% der Kinder fiir rachitisch erkliiren, und wenn der letztere 
Autor in dieser Zeitschrift berichtet hat, daB in 230 poliklinischen Wohnungen 
(also in den Wohnungen armer Leute) im Laufe von 23 Jahren nur je ein Fall 
von Rachitis vorgekommen ist, so ist dies nicht anders zu verstehen, als daB 
er nur die schweren FaIle von Rachitis als solche gelten laBt, und dann mag 
es wohl moglich sein, daB man in einem solchen kunstlich eingeengten Material 
verhaltnisma13ig ofter Milzschwellungen findet, als wir, die wir aIle Kinder als 
rachitisch bezeichnen, bei denen wir die charakteristischen Zeichen dieser 
Affektion in einem eben deutlich nachweisbaren Grade vorfinden. In der 
Wirklichkeit scheinen die Milzschwellungen aber nicht einmal in dem aus
gesuchten Rachitismaterial von Edlefsen gefunden worden zu sein, weil 
dieser Autor sich in dieser Beziehung nur auf fremde Erfahrungen beruft. 

lch gelange nun zu der Behauptung, daB bei vollkommen gut gedeihenden 
Kindern die Rachitis plotzlich unter Fiebererscheinungen einsetzen konne und 
daB zuweilen im Verlaufe der Rachitis wiederholte Fieberanfalle auftreten, 
die sich nicht aus einer nachweisbaren Komplikation erklaren lassen. Diese 
Behauptung muB ich nun auf Grund einer 30jahrigen Erfahrung in der Fami
lienpraxis, wo ich alles auf die Rachitis Bezugliche stets auf das sorgfaltigste 
beobachtet habe, als durchaus unzutreffend bezeichnen. Die Rachitis an sich, 
von iliren Komplikationen abgesehen, ist eine afebrile Kranklwit kat' exochen, 
die niemals plotzlich .auftritt, sondern sich entweder im extrauterinen Leben 
sehr allmahlich herausbildet oder, wie wir sogleich horen werden, sehr haufig 
schon in utero beginnt und nach der Geburt sich allmahlich verschlimmert. 
Es gibt ferner nach meinen Erfahrungen ebensowenig ein rachitisches Fieber, 
als es ein Dentitionsfieber gibt, wie sich jedermann durch fortlaufende Tempe
raturmessungen bei zahnenden oder mit unkomplizierter Rachitis behafteten 
Kindern sehr leicht uberzeugen kann. Wenn ein zahnendes oder rachitisches 
Kind fiebert, dann ist es sicher mit einer von dem Zahnen und von der Rachitis 
unabhangigen fieberhaften Krankheit behaftet. Was andererseits die soge
nannte "akute Rachitis", recte: Barlowsche Krankheit betrifft, auf welche 
sich Edlefsen ebenfalls beruft, so ist dieselbe, wie wir jetzt schon bestimmt 
wissen, uberhaupt keine Rachitis, sondern eine der Gruppe der hamorrhagi
schen Krankheiten zugehorige spezifische Affektion, welche allerdings mit Vor-

1) Statistik der Rachitis und des Spasmus glottidis usw. Inaug.-Diss. Breslau 1888. 
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liebe rachitische Kinder befallt. Es kann also auch das Fieber, welches diese 
relativ seltene Komplikation der Rachitis begleitet, unmoglich fur die in
fektiose Natur der letzteren angefUhrt werden. 

Was endlich die Beobachtung von Edlefsen anlangt, daB sich die Er
krankungen an Rachitis in einigen Hausern im Laufe der Jahre wiederholt 
haben, so kann ich nur sagen, daB es mir nach meinen Erfahrungen uber die 
auBerordentliche Haufigkeit der Rachitis unbegreiflich ware, wenn es sich in 
einem stadtischen oder gar in einem von Proletarierfamilien bewohnten Hause 
anders verhielte. Wenn von 100 ambulatorisch behandelten Kindern unge
fahr 90, von 100 zur Impfung uberbrachten 74 und von 100 Kindern wohl
habender oder reicher Eltern 59 deutliche Zeichen von Rachitis dargeboten 
haben, dann konnte ich mir hochstens vorsteIlen, daB einmal in einem von 
einer einzigen Familie bewohnten Palais durch mehrere Jahrzehnte keine 
Rachitis vorkommt - wenn nicht etwa die Portierskinder einen Strich durch 
die Rechnung machen -, aber in einem von Proletariern bewohnten Hause, 
und um solche handelt es sich bei Edlefsen, muB sich immer eine ganze 
Schar rachitischer Kinder zu gleicher Zeit vorfinden; und wenn nun in einem 
solchen Hause gelegentlich auch Pneumonie oder akuter Gelenkrheumatismus 
auf tritt, dann ware es auch ein leichtes, die Koinzidenz dieser Krankheiten 
mit der Rachitis in demselben Hause nachzuweisen, ohne daB man berechtigt 
ware, aus einem so selbstverstandlichen Zusammentreffen einen SchluB auf 
die infektiose Natur der Rachitis abzuleiten. Wenn aber gar Chaumier aus 
dem wiederhoIten Vorkommen der Rachitis in demselben Hause oder in der
selben Wohnung eine Erklarung fUr die "vermeintlich" erblichen FaIle dieser 
Krankheit finden will, wobei er sich offen bar vorsteIlt, daB die Kinder durch 
die in der Wohnung zuruckgebliebenen Keime der elterlichen Rachitis ange
steckt werden, so mochte ich vor allem bemerken, daB mir von der SeBhaftig
keit der Proletarierfamilien, wie sie dieser Erklarungsversuch voraussetzt, 
bisher nichts bekannt geworden ist. 

Der gewohnliche Fall ist vielmehr der, daB der Arbeiter oder der kleine 
Handwerker in einer anderen Wohnung oder gar in einem anderen Orte auf
gewachsen ist, als seine Kinder; und wenn wir nun trotzdem beobachten, daB 
in manchen derartigen Familien, wo die Eltern noch deutliche Spuren ihrer 
ehemaligen Rachitis an sich tragen, auch aIle Kinder schwer rachitisch werden, 
wahrend vielleicht ein Kostkind, das mit diesen Kindern dasselbe Zimmer be
wohnt, entweder frei bleibt oder nur sehr leicht erkrankt - beides wurde von 
Ritter beobachtet -, so kann ich daraus zwar die Vererbbarkeit der Rachitis 
Qder wenigstens der Disposition zu derselben, aber sicher nicht die infektiose 
Natur dieser Krankheit erschlieBen. 

Nachdem sich also gezeigt hat, daB die von Edlefsen fUr seine Hypo
these vorgebrachten Beweisstiicke versagen, will ich der Vollstandigkeit hal
ber noch auf eine Reihe von Tatsachen hinweisen, welche von diesem Autor 
nicht berucksichtigt worden sind, die aber meiner Ansicht nach mit seiner 
Hypothese nicht in Einklang gebracht werden konnen. 

Die wichtigste dieser Tatsachen ist die groBe Haufigkeit des intrauterinen 
Beginnes der Rachitis, wie sie zuerst von mir an dem Material der Wiener 

K~ssowitz, Gesammelte Abhandlungen. 6 
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Findelanstalt nachgewiesen und dann von Feyerabend auf der Gebiirklinik 
von Dohrn in Konigsberg, von Schwarz auf der Klinik Breisky in Wien, 
von Unruh in Dresden, von Cohn bei H. Neumann in Berlin, von Feer 
in Basel u. a. bestatigt worden istl). lch weiB nun allerdings, daB diese Re
sultate nicht ohne Widerspruch geblieben sind. Wenn man sich aber die Ein
wendungen genauer ansieht, so uberzeugt man sich sofort, daB dieser Wider
spruch nicht den Tatsachen seIber gilt, welche auch von den Gegnern zumeist 
ihrem vollen Inhalte nach bestatigt werden, sondern daB sich hier ungefahr 
dasselbe wiederholt, was ich oben als die Ursachen der groBen Differenzen 
in bezug auf die Haufigkeit der Rachitis dargelegt habe. Sowie es hier Be
obachter gibt, welche sagen: da die Rachitis nur bei schlecht genahrten Kin
dern vorkommt, so erklare ich aIle Knochenveranderungen bei gut genahrten 
Kindern fUr nicht rachitisch, so statuieren manche Autoren aus eigener Macht
vollkommenheit das Gesetz, daB die Rachitis sich erst in den spateren Lebens
monaten oder gar erst im zweiten Jahre entwickelt, und wenn sie nun seIber 
bei neugeborenen Kindern Kraniotabes oder rachitischen Rosenkranz oder 
selbst Verkrummung der Diaphysen beobachten, so kann es fur sie natfirlich 
keine Rachitis sein, und sie kreieren daher eine "physiologische Kraniotabes" 
oder eine "physiologische Anschwellung der vorderen Rippenenden" oder eine 
"Wachstumshemmung innerhalb der physiologischen Breite" und dergleichen, 
ohne sich darum zu kummern, daB diese angeblich physiologischen Knochen
veranderungen mit denjenigen bei der zweifellosen Rachitis der spateren Zeit 
vollkommen identisch sind, daB sie kontinuierlich in die spateren, starker aus
gesprochenen Erscheinungen der Rachitis ubergehen, daB sie haufig genug 
mit den bekannten Begleiterscheinungen der Rachitis, wie KopfschweiBe, 
Schlaflosigkeit, ja selbst mit deutlichem Laryngospasmus einhergehen und 
daB sie endlich auf die Phosphormedikation mit derselben Promptheit rea
gieren, wie die identische Affektion in den spateren Monaten. Es handelt 
sich also bei der ganzen Kontroverse mehr um einen W ortstreit, als um strittige 
Tatsachen, und man konnte uber den ersteren ruhig zur Tagesordnung iiber
gehen, wenn sich nicht aus der willkurlichen Bezeichnung der Friihsymptome 
der Rachitis als bloB physiologische Abweichungen wichtige Konsequenzen 
fur die Beurteilung des atiologischen Zusammenhanges ergeben wurden. 

Die wahre Ursache, warum sich manche so sehr gegen die Haufigkeit des 
intrauterinen Beginnes der Rachitis auflehnen, ist namlich die noch sehr ver
breitete Anhanglichkeit an die Kalktheorien, welche die Krankheit entweder 
von dem Mangel an Kalksalzen in der Nahrung oder von einer unvollstandigen 
Resorption derselben ableiten wollen. Natiirlich kommen dann denjenigen, 
die sich zu einer solchen Lehrmeinung bekennen, die haufigen FaIle von in-

1) Einige 8iitze des letztgenannten Autors mogen hier ihren Platz finden. In der 
friiher zitierten Arbeit heiBt es: "Die Hiiufigkeit der intrauterinen Entwicklung der 
Rachitis ist, trotzdem Kassowitz sie schon vor zwolf Jahren bewiesen hat, vielfach 
unbeachtet gebIieben oder hat keinen Anklang gefunden •.. Ich bin iiberzeugt, daB 
sich jeder von der Richtigkeit der Auffassung von KasBowi tz vergewissern wird, der 
regelmaBig Neugeborene nach dieser 8eite hin untersucht ... Die auBerordentliche 
Haufigkeit der angeborenen Rachitis laBt es als wahrscheinlich erscheinen, daB iiberhaupt 
fast aIle FaIle ange boren sind." 
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trauterin entstandener Rachitis ziemlich ungelegen, well man nicht verstehen 
kann, wie die dem wachsenden Fotus zugefiihrten Emahrungsafte an Kalk
salzen verarmen sollen. 

Ahnlich verhalt es sich aber auch mit der neuen Theorie der rachitischen 
Infektion, denn es erschiene doch recht schwer verstandlich, daB das hypothe
tische Virus den mutterlichen Organismus passiert, ohne in demselben sicht
bare Veranderungen hervorzurufen und erst in dem Fotus seine krankmachende 
Wirkung entfaltet; wahrend wir ganz gut verstehen konnen, wie die fluchtigen 
organischen Riechstoffe, welche wir als das hauptsachlichste Irritament fur 
die Entwicklung und Unterhaltung des rachitischen Prozesses ansehen mussen, 
in dem ausgewachsenen mutterlichen Organismus vielleicht nur geringe Sto
rungen des Allgemeinbefindens hervorrufen, wahrend sie an den ein besonders 
lebhaftes Appositionswachstum unterhaltenden Knochen des Fotus infolge der 
besonderen, durch das appositionelle Knochenwachstum geschaffenen Verhalt
nisse (physiologische Hyperamie, lebhafte Neublldung junger, zartwandiger 
GefaBsprossen usw.) eine entztindliche Reizung mit den daraus resultierenden 
Storungen der Knochenblldung und Verkalkung hervorrufen konnen. 

So sicher es aber auf der einen Seite ist, daB in den meisten, wenn nicht in 
allen Fallen von Rachitis der Beginn del" Erkrankung in die letzten Fotal
monate fallt, wo durch das uberaus energische Wachstum des Skelettes die 
gunstigsten Bedingungen ffir die Entwicklung der rachitischen Knochen
affektion gegeben sind, so wenig kann man sich der Tatsache verschlieBen, 
daB in der Regel erst die auf das geborene Kind einsturmenden Schadlich
keiten die Krankheit zu ihrer vollen Entwicklung bringen, und daB es von 
dem Grade dieser Schadlichkeiten abhiingt, bis zu welcher Hohe diese Ent
wicklung vorschreiten kann. Wird das Kind im Friihjahr oder im Sommer 
geboren, ist es in groBen und luftigen Wohnriiumen untergebracht, oder kann 
es gar den groBten Tell des Tages in einem Garten oder einem Parke zubringen, 
dann wird seine angeborene Affektion entweder stationiir bleiben oder auch 
in kurzem verschwinden. Kommt das Kind aber am Anfang des Winters zur 
Welt und muB es gar seine ersten Monate oder selbst Jahre in einer uber
fullten und ubelriechenden Proletarierbehausung1 ) verleben, dann hat es eine 
nahezu sichere Anwartschaft auf eine schwere oder allerschwerste Form seiner 
Krankheit. Das widerspricht aber durchaus unseren Erfahrungen bei den 
zweifellosen Infektionskrankheiten, well uns keine derartige Krankheit be
kannt ist, deren Verlauf in solchem MaBe von den auBeren Verhiiltnissen 
beeinfluBt werden konnte. Am nachsten Iage ja der Vergleich mit der ver
erbten Syphilis und dieser Vergleich ist auch. tatsachlich von Hagenbach 
herangezogen worden, einerseits wegen des ebenfalls hiiufigen intrauterinen 
Beginnes dieser Affektion und well auch sie nicht selten sich in den wachsen
den Knochen lokalisiert. Aber abgesehen davon, daB sich diese beiden Krank
heitenin dem einen fundamentalen Punkte unterscheiden, daB wenigstens 

1) Nach Wolfhiigel (Arch. f. Hygiene 18. Bd.) beruht die scMdigende Wirkung 
der verunreinigten Luft in schlecht ventilierten und iiberfiillten Raumen nicht so sehr 
auf dem vermehrten Kohlensauregehalt als auf den in ihr verteilten organischen "Riech
und Ekelstoffen". 

6* 
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einer der Eltern des syphilitischen Kindes bei der Zeugung mit derselben 
Krankheit behaftet sein muB, wahrend die Eltern des rachitischen Kindes 
bei der Zeugung niemals rachitisch sind, hangt der Verlauf der angeerbten 
Syphilis, was die spezifischen Erscheinungen dieser Krankheit anlangt, nur 
von der Schwere der Infektion, in keiner Weise aber von den Bedingungen 
ab, unter denen das Kind heranwachst. Naturlich kann auch das syphilitische 
Kind durch ein ungiinstiges Milieu in schwerstem MaBe geschadigt werden, 
aber seine Syphilis wird darum nicht milder und nicht schwerer verlaufen, 
ob sie im Sommer oder im Winter, in einem Palast oder in einer Spelunke zur 
Entwicklung gelangt. Der groBe Unterschied ist eben der, daB es sich bei der 
Syphilis urn eine Infektion, bei der Rachitis dagegen geradezu urn eine In
toxikation handelt. Eine Infektion findet in einem Momente statt und zwar 
in demjenigen, in welchem die pathogenen Organismen in den Korper ein
dringen, und weiterhin nimmt dann die Krankheit ihren typischen Verlauf. Die 
Intoxikation dagegen kann sich - siehe Alkohol und Nikotin - iiber Jahre er
strecken, sie kann sich summieren, sie kann in starkerem oder sch wacherem MaBe 
erfolgen, sie kann eine Zeitlang sistieren und dann wieder von neuem beginnen, 
und aile diese Moglichkeiten sehen wir tatsachlich bei der Rachitis effektuiert. 

Freilich hat hier auBer der verschiedenen Intensitat der toxischen Ein
wirkung auch noch ein anderes Moment ein gewichtiges Wort zu sprechen 
und das ist die Energie, mit welcher das Wachstum der Knochen vor sich geht. 
Je schneller das Wachstum erfolgt, desto giinstiger sind die Bedingungen fur 
die Entstehung und die Weiterentwicklung der Rachitis. Ein energisches 
Wachstum bedingt eine reichliche Zufuhr von Ernahrungsaften zu den raum
lich eingeengten Wachstumstellen der Knochen (Knochenknorpelgrenzen der 
Rippen und Diaphysen, Periost, Perikranium, Fontanell- und Nahtrander 
usw.) und auBerdem eine fortwahrende Neubildung von jungen, zartwandigen' 
GefaBsprossen; und wenn nun in diesen Saften reizende und krankmachende 
Stoffe enthalten sind, also z. B. die Ammoniakdampfe der stinkenden Windeln 
oder andere organische Verunreinigungen der Atemluft, dann werden diese 
Irritamente selbstverstandlich ihre deletare Wirkung in besonders energi
scher Weise entfalten konnen. Erfolgt aber das Wachstum aus irgendeinem 
Grunde nur trage, dann ist einerseits die Zufuhr von Ernahrungsaften nur 
eine geringe und dann gibt es nur wenig junge GefaBsprossen an der Knochen
knorpelgrenze und im Periost, die reizenden und krankmachenden Stoffe 
konnen also ihre Wirkung in den knochenbildenden Geweben nicht viel starker 
entfalten, als in den ubrigen Geweben oder in den Knochen der ausgewachsenen 
Individuen und die Folge davon wird sein, daB es entweder uberhaupt nicht 
zur Entwicklung des rachitischen Entzundungsprozesses kommen kann oder 
daB der bereits entwickelte ProzeB sich wieder zuruckbildet. 

Mit diesen theoretischen Folgerungen stimmen auch die Tatsachen vor
trefflich u berein. 

Vor allem kommt es niemals zur Entwicklung des rachitischen Prozesses 
an den trage wachsenden Knochenenden, z. B. an den hinteren Enden der 
Rippen, welche daher selbst bei den schwersten Affektionen eine normale Be
schaffenheit darbieten konnen. Dasselbe Verhaltnis kann sich aber an dem 
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ganzen Skelett eines selbst unter den ungunstigsten Bedingungen lebenden 
mehrmonatlichen Kindes vorfinden, wenn sich infolge einer hartnackigen 
chronischen Dyspepsie oder einer anderen abzehrenden Krankheit, z. B. einer 
Phthise, das bekannte Bild der Padatrophie oder Athrepsie entwickelt hat. 
80lche "atmende Skelette" wachsen uberhaupt nicht und es bleiben daher 
die Knochen auch dann von der Rachitis verschont, wenn das Kind in einem 
Milieu aufwachst, welches sonst eine Brutstatte der schwersten Rachitis
formen geworden ware und vielleicht bei den alteren Geschwistern auch wirk
lich die ausgedehntesten Skelettveranderungen hervorgerufen hat. Diese 
hochwichtige Tatsache, welche zuerst von Friedleben und dann von Heub
ner nachdrucklich betont und auch von mir in zahlreichen Fallen verifiziert 
worden ist, besitzt eine nicht hoch genug anzuschlagende Bedeutung fur die 
richtige Beurteilung der Atiologie der Rachitis. Denn auf der einen Seite ist 
das auffallige Verschontbleiben des Skeletts bei den allerschwersten, zur 
Atrophie fiihrenden Dyspepsien im Zusammenhalte mit dem steilen Ab
sinken der Rachitiskurve im unmittelbaren AnschluB an die Sommerdiarrhoen 
und Sommerdyspepsien geradezu vernichtend fur die nutritiven und Kalk
theorien der Rachitis, die noch immer in manchen Lehrbuchern und selbst 
in neueren monographischen Darstellungen dieser Krankheit ihr atavistisches 
Unwesen treiben; dann aber bildet diese auffallende 1mmunitat der atrophi
schen Kinder gegen die Rachitis eines der schlagendsten Argumente gegen die 
1nfektionstheorie, weil wohl niemand glauben wird, daB ein so schweres Siech
tum, anstatt die Disposition fur die Ansteckung mit den hypothetischen 
Rachitis-Organismen zu erh6hen, wie dies z. B. fUr die Tuberkelinfektion in 
so hohem MaBe der Fall ist, geradezu einen Schutz gegen diese Ansteckung 
gewahren soIl. 1ch denke, schon mit Rucksicht auf diese eine Tatsache sollte 
man den Gedanken an eine 1nfektion der Rachitis wieder fahren lassen. 

Das enge Gebundensein der rachitischen Knochenaffektion an das in
tensive Appositionswachstum des Skelettes hat aber weiterhin zur Folge, daB 
in den meisten Fallen der ProzeB im zweiten Jahr zum Stillstande kommt 
und im dritten oder vierten spontan ausheilt, weil nunmehr das Wachstum 
sowohl absolut als namentlich relativ ein ziemlich geringfugiges geworden ist. 
Wahrend namlich das relative Wachstum des Kindes im erst en Jahre (nach 
Zeising) noch 56,1 % betragt, sinkt es im zweiten und dritten Jahr auf 14,1 
und 10,0% herab und betragt im 5. bis 7. Jahr nur noch ungefahr ein halbes 
Prozent. Noch bedeutsamer fur unsere Frage ist aber eine andere Folge der 
abnehmenden Wachstumsenergie, namlich der Umstand, daB ein Kind, 
das im ersten Jahre von der Rachitis vollstandig verschont ge
blieben ist, diese Krankheit auch spater nicht mehr akquiriert. 
Ware die Rachitis eine 1nfektionskrankheit, dann konnten wir unmoglich 
verstehen, warum ein dreijahriges Kind, das in eine mit Rachitiskeimen in
fizierte W ohnung gelangt oder mit rachitischen Kindern in engste Beruhrung 
kommt, nicht ebenfalls infiziert werden solI. Auf der anderen Seite ist es aber 
in hohem Grade bemerkenswert, daB das rapidere Skelettwachstum der Ado
leszenten wieder eine ganze Reihe von Knochenveranderungen zeitigt, welche, 
wie die Skoliose, das Genu valgum und der entzundliche PlattfuB, sowohl 
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in ihrer anatomischen Grundlage als in ihren Folgen eine weitgehende Ana
logie, urn nicht zu sagen 1dentitat, mit dem rachitischen Prozesse des erst en 
Lebensalters aufweisen. Am ekIatantesten zeigt sich aber dieser EinfluJ3 des 
beschleunigten Wachstums beim Myx6dem, wenn das bis dahin stagnierende 
Skelettwachstum durch die Schilddrusenbehandlung pl6tzlich einen kraftigen 
AnstoJ3 erhalt. 1ch selbst habe in zwei derartigen Fallen, bei einem dreizehn
jahrigen und einem zwanzigjahrigen Kretin, neben dem rapiden Langenwachs
tum im Laufe eines Jahres die Ausbildung einer hochgradigen Skoliose be
obachtet, so daJ3 ich beschlossen habe, in solchen Fallen die Schilddrusen
behandlung immer mit der Verabreichung von Phosphorlebertran zu kom
binieren1 ). Auch diese interessante Beobachtung laJ3t sich ohne Schwierig
keit mit unserer Auffassung des rachitischen Prozesses als einer krankhaften 
Outrierung der physiologischen Wachstumshyperamie der Knochen in Ein
klang bringen, wahrend zwischen dieser Tatsache und der 1nfektionstheorie 
der Rachitis kein logischer Zusammenhang herzustellerr ist. 

Zum Schlusse noch einige Worte uber die Phosphortherapie ... 
. . . Bei der Rachitis und der Osteomalacie handelt es sich urn eine patholo

gische Vaskularisation der Knochen und der knochenbildenden Gewebe, und 
die Heilwirkung des Phosphors bei diesen beiden Krankheiten beruht meiner 
Ansicht nach auf der Einschrankung dieser krankhaft gesteigerten Vaskulari
sation. Fur eine bakterizide oder antitoxische Wirkung des Phosphors ist 
also in dieser ErkIarung kein Raum ubrig gelassen ... 

. . . Fassen wir zusammen, so hat eine Revision der auf die Rachitis bezug
lichen anatomischen, kIinischen und therapeutischen Tatsachen mit ziemlicher 
Evidenz ergeben, daJ3 dieselben fur die 1nfektionstheorie der Rachitis nicht 
zu verwerten sind und daJ3 ein recht erheblicher Teil dieser Tatsachen mit 
einer solchen Auffassung nicht in EinkIang gebracht werden kann. Trotzdem 
halte ich es nicht fur ausgemacht, daJ3 diese so wenig begrundete Theorie 
nicht noch weitere Anhanger gewinnen wird. Der Zug der Zeit ist einer solchen 
Auffassung gunstig, denn heutzutage sind die Bakterien Trump£. Eine weitere 
Etappe ware dann die Serumtherapie der Rachitis und in der Ferne winkt 
auch bereits der Nobel-Preis fUr den glucklichen Erfinder dieser Therapie. 

Zweiter ArtikeI 2). 

Am Schlusse einer langeren Auseinandersetzung, in welcher Edlefsen 
meine Einwande gegen die von ihm verteidigte 1nfektionstheorie der Rachitis 
zu widerlegen sucht (diese Zeitschrift, 15. April 1902), finde ich eine Bemer
kung, welche der weiteren Diskussion uber diese Frage jeden Boden entzieht. 

1) Telford Smith und Carpenter haben ebenfalls unter solchen Umstanden die 
Ausbildung von Knochendeformitaten (bending of the bones) beobachtet, und der letzt
genannte Autor spricht geradezu von der Entwicklung von Rachitis unter dem Einflusse 
der Schilddriisenbehandlung. 

2) Zur Atiologie der Rachitis. Infektion oder Intoxikation. Deutsche Arztezeitung. 
1902. Heft 13. 



1st die Rachitis eine Infektionskrankheit? 87 

Dort heiBt es namlich, daB das Krankheitsgift, welches nach Edlefsen die 
Rachitis erzeugt, "nicht nach Art der Bakterien nach einmaliger 
Aufnahme in das Blut sich unbegrenzt im Korper vermehrt, 
sondern immer von neuem aus der Wohnungsluft in denselben 
eindringt". Was ich aber vor kurzem hier bekampft habe, lautete ganz 
anders; denn in seinem erst en Artikel kam Edlefsen zu dem Schlusse, daB 
recht viele Tatsachen fur "die infektiose Natur der Rachitis" zu spre
chen scheinen. Unter Infektion versteht man aber ganz allgemein das Ein
dringen von Bakterien oder anderen pathogenen Mikroorganismen in einen 
lebenden Organismus und ihre Vermehrung auf Kosten dieses Organismus. 
DaB die Rachitis durch eine solche Invasion von Mikroorganismen zustande 
kommt, das habe ich bestritten, und zwar, wie ich glaube, mit triftigen Argu
menten, welche auch bei Edlefsen, trotz seines heftigsten Widerstrebens, 
ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben scheinen. Denn seine jetzige Anschau
ung, die aus den eingangs zitierten Worten hervorgeht, ist durchaus verschieden 
von der von mir bekampften Infektionstheorie und weicht kaum mehr von 
derjenigen ab, die ich von jeher, und erst kurzlich Edlefsen gegenuber an 
dieser Stelle, vertreten habe. Denn wenn die Rachitis nicht mehr durch ein 
Gift hervorgerufen werden solI, welches sich im Korper unbegrenzt vermehrt, 
sondern von einem solchen, welches immer von neuem "aus der W ohnungs
luft" in denselben eindringt, dann handelt es sich nicht mehr um eine I nfe k
tion, sondern um eine Intoxikation, und der ganze Unterschied zwischen 
meiner Anschauung und derjenigen, welche Edlefsen jetzt vertritt, besteht 
nur mehr darin, daB ich "die aus der Wohnungsluft immer wieder von neuem 
eindringenden" giftigen Stoffe genauer definiere und konkreter auffasse, 
wahrend E dlefse n nur· ganz allgemein von giftigen Stoffen spricht, ohne 
sich daruber zu auBern, was er unter denselben versteht. Immerhin freue 
ich mich der nunmehr erzielten Dbereinstimmung und begruBe es mit be
sonderer Genugtuung, daB sich Edlefsen auch dem wichtigsten Teil meiner 
Rachitistheorie angeschlossen hat, welcher darin besteht, daB das apposi
tionelle Knochenwachstum die Bedingungen schafft, unter denen erst die 
Rachitis erzeugenden Schadlichkeiten ihre Wirksamkeit entfalten konnen. 

Nachdem also das eigentliche Streitobjekt, namlich die "infektiOse Natur 
der Rachitis", beseitigt ist, halte ich es fur uberflussig, auf die Einzelheiten 
der Polemik von Edlefsen einzugehen, und mochte mich nur auf einige 
Worte uber die ammoniakalisch riechenden Windeln beschranken. 

Die einem jeden Kinderarzt nur allzugut bekannte Tatsache, daB die 
Windeln und manchmal auch das Bettzeug noch nicht kontinenter Kinder 
einen penetranten Ammoniakgeruch verbreiten, scheint Edlefsen nicht 
bekannt gewesen zu sein, da er es fur notwendig gehalten hat, mich darauf 
aufmerksam zu machen, daB man den ammoniakalischen Geruch nicht mit 
dem "urinosen" verwechseln durfe. Diese Belehrung erscheint um so uber
flussiger, als ich auch ausdrucklich betont habe, daB man diesen Dbelstand 
sicher beseitigen konne, wenn man die Mutter anweist, die Windeln mit 
kochendem Wasser zu behandeln, weil durch das Kochen der Erreger der 
ammoniakalischen Harnstoffgarung, der Micrococcus ureae, abgetotet wird. 
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Das Ganze bekommt aber nur darum eine Bedeutung fur die Rachitisiitio
logie, weil ich beobachtet habe, daB die Kinder, welche dauernd gezwungen 
sind, in dieser ammoniakalischen Atmosphiire zu atmen, von besonders schwe
ren Graden der Rachitis heimgesucht sind. Diese Tatsache, von deren Richtig
keit sich jeder leicht uberzeugen kann, wenn er seine Aufmerksamkeit diesem 
Umstande zuwendet, habe ich in der Weise erkliiren zu kannen geglaubt, 
daB diese Kinder nicht nur die verunreinigte Luft ihres Wohnraumes, son
dern auBerdem auch die Ammoniakdiimpfe einatmen mussen, welche sich 
aus ihrcn mit Harn impriignierten Hullen entwickeln, und daB diese Diimpfe 
besonders reizend und entzundungerregend auf die Appositionstellen der 
Knochen einwirken. Edlefsen hat nun dagegen eingewendet, daB der Am
moniak nach seiner Aufnahme ins Blut sich sehr rasch in Harnstoff ver
wandelt und als solcher im Harn ausgeschieden wird, daB er daher schwerlich 
eine entzundungerregende Wirkung auf irgendein Gewebe ausuben kanne. 

Dieser Einwand ist aber aus dem Grunde nicht zutreffend, weil er von 
der irrigen Anschauung ausgeht, daB ein giftiger Stoff, welcher im Organis
mus in eine ungiftige oder weniger giftige Verbindung umgesetzt wird, des
halb seine giftige Wirkung in diesem Organismus nicht entfalten kann. Diese 
Anschauung ist deshalb irrig, weil es kaum zweifelhaft sein kann, daB jeder 
giftige Stoff wiihrend seiner Giftwirkung derartige Umwandlungen erfiihrt, 
und weil er offenbar nur dadurch giftig wirkt, daB seine Molekule bei ihrem 
ZusammenstoBe mit den labilen Molekulen der reizbaren lebenden Substanz 
infolge ihrer Affinitiit zu gewissen Atomgruppen dieser Molekule jene Um
setzungen hervorrufen, denen sowohl die eigene chemische Integritiit als auch 
diejenige der labilen Molekule des Protoplasmas zum Opfer fiillt. Dafur haben 
wir den besten Beweis an der Giftwirkung des Alkohols. Dieser wird bekannt
lich im Organismus verbrannt und in Kohlensiiure und Wasser verwandelt, 
also in Verbrennungsprodukte, welche sicherlich nicht jene spezifischen Gift
wirkungen des Alkohols hervorrufen, welche den meisten nur allzu genau be
kannt sind. Ahnlich verhiilt es sich wahrscheinlich auch mit dem Ammoniak. 
Denn auch seine Umwandlung in Harnstoff erfolgt wahrscheinlich nur in 
molekularer Niihe und unter dem Einflusse des lebenden Protoplasmas und 
wiihrend dieser gegenseitigen chemischen Beeinflussung kommt auch das 
Protoplasma seIber zu Schaden. Die entzundungerregende Wirkung einer 
giftigen Substanz beruht aber ohne Zweifel darauf, daB diese imstande ist, 
protoplasmatische Teile zu schiidigen und zu zerstoren. 

Nach alledem glaube ich also sagen zu kannen, daB der Einwand Edlef
sens gegen den von mir vermuteten kausalen Zusammenhang zwischen den 
ammoniakalisch riechenden Hullen und der schwereren rachitischen Erkran
kung der mit ihnen bekleideten Kinder keine Berechtigung besitzt. 
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In einem "Beitrage zur Rachitis" (in der erst en Januarnummer dieser 
Wochenschrift) hat Ri b bert eine Veranderung an den vergroBerten Knorpel
zellen in der Nahe der vordringenden Markraume rachitischer Knochen be
schrieben und hat an diesen Befund weitgehende Folgerungen uber die Ent
stehungsweise der Rachitis und uber die Ursachen der mangelhaften Kalk
aufnahme geknupft, die mir einer kritischen Beleuchtung bedurftig zu sein 
scheinen. 

Ein verandertes Verhalten des Inhaltes der vergroBerten Knorpelhohlen 
gegen Farbstoffe ist bereits vor langer Zeit von verschiedenen Autoren (Ran
vier, Heitzmann, E. Neumann u. a.) beschrieben worden, und ich selbst 
habe mich in meiner 1881 erschienenen "Normalen Ossifikation" (S. 150ff.) 
mit diesem Gegenstand ziemlich eingehend beschaftigt. Es ist also nicht ganz 
richtig, wenn Ri b bert sagt, daB die Zellen bei der Rachitis bisher zu wenig 
beachtet worden sind. Ich habe damals, in Ubereinstimmung mit Heitz
mann, diese Veranderungen als eine Vorbereitung fur die Umwandlung des 
Knorpelhohleninhaltes in Mark- und Blutzellen angesehen, wahrend Ri b bert 
annimmt, daB die von ihm bei gewissen tinktorischen MaBnahmen beobachtete 
Gelbfarbung der von dies en Hohlen umschlossenen Zellen als ein Zeichen 
ihres Untergangs durch Nekrose anzusehen sei. Die zerstorende Wirkung solI 
von einer toxisch wirkenden Substanz ausgehen, die zugleich die Kalkab
lagerung im Knorpel und im Knochen verhindert und auBerdem durch eine 
nicht uberall gleich schnell erfolgende Einwirkung das ungleichmaBige Ein
dringen der Markraume mit sich bringt. Fur die Herkunft dieser toxisch 
wirkenden Substanzen bliebe, nachdem ihre bakterielle Abstammung abge
lehnt wurde, nach Ri b bert nur die durch falsche Ernahrung bedingte Stoff
wechselstorung ubrig. Diese solI durch "abnorme Verabreichung von Milch" 
zustande kommen, und in der Tat habe er in einem charakteristischen Falle 
von sogenanntem Milchschaden eine "maBig hochgradige Rachitis" mit viel
facher Zellnekrose wahrnehmen konnen. 

Wie man sieht, stellt sich auch Ri b bert an die Seite jener Forscher, 
welche die Ursache der Kalkarmut der rachitischen Knochen nicht in einer 

1) Deutsche med. Wochenschr. 1913. 
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Kalkarmut der Nahrung oder in einer mangelhaften Resorption der Kalk
salze oder iiberhaupt in einer gestorten Kalk6konomie des ganzen Organismus 
erblicken, sondern in einer Veriinderung der osteogenen Gewebe, die einer 
Ablagerung der - in genugender Menge vorhandenen - Kalksalze in die 
erkrankten Gewebe hinderlich sind. Auch ich habe diese Ansicht schon in 
meinen ersten Publikationen uber Rachitis, speziell in der 1885 erschienenen 
"Pathogenese der Rachitis", vertreten und neuerdings wieder auf Grund ein
gehender histologischer Untersuchungen und ausgedehnter klinischer Be
obachtungen begrundet1). Ich habe aber den histologischen Beweis fur die 
irritative Natur des rachitischen Knorpel- und Knochenprozesses nicht wie 
Ri b bert in dem abgeiinderten tinktoriellen Verhalten der Knorpelzellen er
blickt (dem ja fUr die nicht knorpelig priiformierten Knochen jede Beweis
kraft fehIt), sondern mit Virchow, Rokitansky, Volkmann und vielen 
anderen aIten und neueren Autoren in der krankhaft gesteigerten GefiiB- und 
Markraumbildung, die einerseits eine stiirkere Einschmelzung der bereits ver
kalkten Texturen zur Folge hat und anderseits in den von vermehrten und 
erweiterten GefiiBen durchzogenen osteogenen Geweben eine Ablagerung der 
Kalksalze in iihnlicher Weise verhindert oder erschwert wie in den osteo
phytischen Auflagerungen bei einer traumatischen oder aus anderen Grunden 
entstandenen Ostitis oder Periostitis, wo auch niemand daran denkt, die 
Kalkarmut der Knochenneubildung auf einen verminderten Kalkgehalt der 
Nahrung oder der Safte zu beziehen. Aber auch von einer direkten Behinde
rung der Kalkablagerung durch etwa im Elute zirkulierende Reizstoffe kann 
bei den Osteophyten nicht gut die Rede sein, wei! erstens bei einer durch ein 
Trauma hervorgerufenen Hyperostose an solche Reizstoffe nicht zu denken 
ist und weil dort, wo solche wirklich vorhanden sein mogen, die Art und Weise, 
wie die Kalkverarmung durch eine direkte Einwirkung der Reize auf die zur Ver
kalkung bestimmten Gewebe zustande kommen soll, vollstandig im Dunkeln 
bliebe. Ich wenigstens konnte nicht begreifen, wie die von Ri b bert suppo
nierte, aber keineswegs bewiesene Nekrose der in den Knorpelhohlen einge
schlossenen Zellen daran schuld sein soIl, daB die Ablagerung der Kalksalze 
in der umgebenden Grundsubstanz unterbleibt; und noch weniger einleuch
tend scheint mir diese Hypothese bei den periostalen Auflagerungen der 
rachitischen Rohren- und Schadelknochen, bei den ebenso kalkarm bleiben
den Randappositionen an den Fontanell- und Nahtrandern und bei der kra
niotabischen Erweichung fruher normal verkalkter Partien des Schadel
daches, wo keinerlei Anzeichen fUr die supponierte Zellnekrose vorhanden 
sind. In allen diesen Fallen aber sind vermehrte und krankhaft erweiterte 
BlutgefaBe in den zur Verkalkung und Verknocherung bestimmten Geweben 
und im Inneren der fruher normal verkalkten und spater erweichten Knochen 
in auffiilliger Weise entwickelt, und wir brauchen daher nach keiner anderen 
Ursache fur das Kalkarmwerden der alteren und das Kalkarmbleiben der neu 
a pponierten Teile zu suchen. 

Wahrend wir aber fur die ausbleibende Verkalkung der periostal ge-

1) 69. u. 75. Band des Jahrbuches fUr Kinderheilkunde. 
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bildeten Knochen in der krankhaft vermehrten Saftstromung in der Um
gebung der abnorm zahlreichen und abnorm weiten GefaBe einen vollig zu
reichenden Grund erblicken konnen, ist die Sache bei der provisorischen 
Knorpelverkalkung etwas komplizierter. Auch hier sind zwar lokale Beziehun
gen zwischen den kalklos bleibenden Knorpelpartien und den sich im Knor
pel verteilenden GefaBen nicht zu verkennen, und zwar in der Weise, daB, 
solange der rachitische ProzeB noch im Fortschreiten begriffen ist, die Ver
kalkung in der unmittelbaren Nahe der GefaBkanale ausbleibt und in schweren 
Fallen sich auf wenige, von der Vaskularisation verschont gebliebene Inseln 
beschrankt. Wenn man aber die Zone der vergroBerten Knorpelzellen bei der 
Rachitis genauer studiert, so findet man, daB das Ausbleiben der Verkalkung 
nicht direkt durch die Nahe der GefaBkanale bedingt ist, sondern dadurch, 
daB die Knorpelzellen in der Nahe dieser GefaBe ihre Teilungen ungebiihrlich 
lange fortsetzen. Unter normalen Verhaltnissen findet man namlich in den 
den Markraumen zunachst gelegenen untersten Zellen keinerlei Anzeichen von 
Zellteilung. Man sieht in dies en untersten Kapseln immer nur einen Zell
korper mit einem Kern, und diese vollig ausgewachsenen und sich nicht mehr 
teilenden Zellhohlen umgeben sich dann auch sofort mit Kalkringen, die mit 
den benachbarten zur zusammenhangenden Verkalkung der Grundsubstanz 
verschmelzen. In der Umgebung der krankhaft erweiterten KnorpelgefaBe 
h6rt aber die Zellteilung auch in den untersten Anteilen der (infolge der ab
norm gesteigerten Proliferation ungebiihrlich verlangerten) Zellsaulen nicht 
auf; man findet auch in den den Markraumen zunachst gelegenen Kapseln 
haufig noch zwei gesonderte, mit je einem Kern versehene Zellkorper und -
was besonders charakteristisch ist - die Zellteilung erfolgt nicht, wie sonst, 
nur in der Richtung der Achse mit iibereinander gelagerten Teilungsprodukten, 
sondern auch der Quere nach, so daB man in den noch nicht eroffneten Kap
seln nicht zwei flache Zellen iibereinander, sondern oft auch zwei oder mehrere 
plumpe Zellen nebeneinander erblicken kann. Dadurch verlieren die Zell
reihen auch ihre normale Konfiguration, indem sie statt der schlanken Saulen 
mit einzeln iibereinandergeschichteten Zellen plumpe Spindeln bilden, die auf 
manchen Querschnitten selbst fiinf bis sechs und auch mehr junge Knorpel
zellen enthalten. Solange aber die abnormen Zellteilungen vor sich gehen, 
bleibt auch die Verkalkung in der umgebenden Grundsubstanz aus und 
sie erscheint erst dann wieder, wenn der irritative ProzeB und mit ihm 
die abnorme GefaBbildung und die abnorm gesteigerte Proliferation der 
Knorpelzellen zum Stillstande kommt. Dann verschwinden die kalklosen 
Inseln und die Unterbrechungen der Kalkzone, und deren obere Grenze 
steigt sogar an den in der Involution begriffenen Knorpelkanalen und am 
Perichondrium in die Rohe, wodurch die bekannte Guirlandenform dieser 
Grenze entsteht. 

Wenn ich aber auch seit jeher denselben prinzipiellen Standpunkt ein
genommen habe, den Ri b bert neuerdings verteidigen will, daB die Kalk
armut der rachitischen Knochen nicht in einem fehlerhaften Kalkstoffwechsel, 
sondern in krankhaften Vorgangen an den Orten der Knochenanbildung be
griindet ist, und wenn ich auch immer meine Meinung dahin abgegeben habe, 
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daB es sich dabei nur um die Wirkung reizender Stoffe handeln kann, die im 
BIut und in den Saften zirkulieren und ihre krankmachende Wirkung be
sonders an den Stellen der lebhaften Knochenapposition entfalten miissen, 
wo schon normalmaBig wegen der an begrenzten Stellen zusammengedrangten 
Gewebsneubildung eine Art physiologischer Hyperamie bestehen muB und 
allen Anzeichen nach auch wirklich besteht, so kann ich doch wieder nicht 
mit ihm iibereinstimmen, wenn er diese reizenden Stoffe von Digestionstorungen 
infolge abnormer Verabreichung von Milch oder von dem sogenannten Milch
schaden herleiten will. Diese Anschauung, die Ri b bert nur fliichtig mit dem 
Befunde seiner "ZeIlnekrose" bei einem einzelnen FaIle von Milchschaden 
begrundet, steht mit einer ganzen Reihe sicherer Tatsachen in Widerspruch, 
die ich, auf meine fruher zitierten ausfUhrlichen Darstellungen verweisend, 
hier nur ganz kurz und pragnant vorlegen will. 

I. Von allen erfahrenen Kinderarzten wird ausdrucklich betont, daB 
man nicht selten ausgepragte Rachitis und namentlich hochgradige rachi
tische Erweichung der Schadelknochen bei normal verdauenden und gliinzend 
gedeihenden Brustkindern findet. 

2. In den heiBen Sommermonaten, in denen Dyspepsien und Darm
katarrhe in auBerordentlichem MaBe grassieren, sinkt die Rachitiskurve all
jahrlich sowohl bezuglich der Zahl als auch namentlich in bezug auf die Schwere 
der FaIle auf einen Tiefpunkt herab, um im Verlaufe des Winters, wo die 
Digestionstorungen relativ selten und milde sind, mit jedem Monate immer 
hoher und hoher anzusteigen. Dasselbe gilt auch von den nervosen Storungen 
der Rachitiker (Stimmritzenkrampf, Tetanie, galvanische Dbererregbarkeit 
usw.), die in jedem Sommer nahezu vollstandig verschwinden. 

3. In den tropischen Gegenden fehlt die Rachitis entweder ganz, oder 
sie kommt nur in wenigen leichten Fallen vor, z. B. (nach Commentz) in 
St. Jago de Chile nur in 0,4% des poliklinischen Materials (gegen 90 und mehr 
in den Stadten von Mittel- und Nordeuropa); wahrend derselbe Beobachter 
iiber groBe Kindersterblichkeit infolge von Enterokatarrhen und Kinder
cholera in dieser Stadt berichtetl). 

Diese Tatsachen sind aber nicht nur nicht mit der Annahme in Einklang 
zu bringen, daB das Agens fur den irritativen ProzeB an den Appositionstellen 
der Knochen aus den kranken Verdauungsorganen stammt, sondern sie geben 
uns auch einen deutlichen Fingerzeig fUr den wahren Ursprung dieser krank
machenden Stoffe. Wenn wir daran denken, daB in unserem Klima "mit der 
RegelmaBigkeit eines Gesetzes" (M. Cohn) die Rachitis in jenen Monaten an 
Haufigkeit und an Schwere zunimmt, wo viele SaugIinge und junge Kinder 
oft wochenlang ihre Behausung nicht verlassen; daB die Rachitis vorwiegend 
eine Krankheit des stadtischen Proletariats ist, dessen Wohnungselend zum 
Himmel schreit; wenn statistisch nachgewiesen wurde, daB die Haufigkeit 
und Schwere der rachitischen Affektionen mit der Zahl der in einem Wohn
raum untergebrachten Personen ansteigt; wenn Hansemann bei seinen 
Obduktionen aIle Kinder, die im Herbst geboren waren und im Fruhjahr 

1) Jahrbuch fUr Kinderheilkunde, Bd. 74. 
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starben, schwer rachitisch gefunden hat, wahl'end die im Fl'uhling geborenen 
und im Herbst gestol'benen verschont geblieben waren!); wenn derselbe Be
obachter unter 1480 untersuchten Affenschadeln bei den Tieren, die direkt 
aus der Freiheit stammten, nicht die Spur von Rachitis nachweisen konnte, 
wahrend aile jung in die Gefangenschaft geratenen sich als rachitisch er
wiesen haben2); wenn nach Ha u bner junge Ziegen und Schweine, die monate
lang im Stall behalten wurden, bei tadellosem Futter schwer rachitisch wer
den und wenn dieselben Tiere, ins Freie gelassen, ihre Krankheit bei derselben 
Nahrung binnen kurzem verlieren, so kann man sich dabei doch kaum etwas 
anderes denken, als daB jene Verunreinigungen der Atemluft, die unser Ge
ruchsinn als den "Armeleutegeruch" der Proletarierwohnungen oder als die 
"kIoakige Luft" mancher Viehstalle verspurt, durch die Lungen in den Kreis
lauf gelangen und in den BlutgefaBen der osteogenen Gewebe, die wegen 
ihres Ie bhaften appositionellen Wachstums besonders reichlich mit Blut versehen 
werden, jene Veranderungen hervorrufen, die als krankIlaft gesteigerte GefaB
neubildung mit ihrem Gefolge von pathologischer Knorpel- und Knochen
einschmelzung und von mangelhafter Verkalkung der neu apponierten Ge
webe in die Erscheinung treten. 

Fur die Richtigkeit meiner Charakterisierung der Rachitis erzeugenden 
Reizstoffe als "respiratorische Noxen" und gegen ihren Ursprung aus den 
Verdauungsorganen spricht endlich auch die groBe Haufigkeit des angeborenen 
Rosenkranzes und der angeborenen Schadelweichheit, die nicht nur histologisch 
aIle Charaktere der rachitischen Knorpel- und Knochenstorung, mit EinschluB 
der krankhaft gesteigerten GefiiB- und Markraumbildung, an sich tragen, son
dern sich auch insofern der spater entstehenden Rachitis an die Seite stelIen, 
als sie, wie ich an einem groBen Material (1376 Neugeborene der Schauta
schen Gebarklinik) gefunden habe, viel haufiger bei den im Winter und im 
Friihjahr, als bei den im Sommer und im Herbst geborenen Kindern gefunden 
werden und auch viel haufiger bei den Kindern, deren Mutter die letzten 
Schwangerschaftsmonate in Wien verbracht hatten, als bei jenen, deren Mut
ter nur zur Entbindung vom Lande hereingekommen waren3). Diese Be
obachtungen sind fur die uns hier beschaftigende Frage von zweifacher Be
deutung. Erstens zeigen sie uns, daB die rachitische Knorpel- und Knochen
storung schon zu einer Zeit zur Entwicklung gelangt, wo weder von einer 
Verdauung noch von einer Verdauungstorung die Rede sein kann; und dann 
wird uns durch diese Beobachtungen, von deren Richtigkeit sich jeder Nach
priifende uberzeugen wird, die Vorstellung formlich aufgedrangt, daB jene 
Verunreinigungen der Atemluft, die bei Kindern und bei jungen Tieren 
durch direktes Eindringen in den Kreislauf die rachitische Skeletterkran
kung herbeifuhren, auch durch Vermittlung der schwangeren Mutter in 
den Kreislauf des heranwachsenden Fotus gelangen und daselbst in dem 
besonders energischen Appositionswachstum der Knochen in den letzten 

I) Berl. klin. Wochenschr. 1906, Nr. il. 
2) Die Rachitis des SchadeIs. 1901, S. 18. 
3) Vgl. meine Abhandlung iiber "Rachitis bei Neugeborenen" im 77. Bande des 

Jahrbuches fUr Kinderheilkunde und die dcmnachst erscheinende Fortsetzung. 
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Fotalmonaten die gunstigsten Bedingungen zu ihrer pathogenen Wirkung 
vorfinden. 

lndem ich fur die ausfuhrlichere Begrundung dieser Auffassung der 
Pathogenese und .Atiologie der Rachitis nochmals auf die friiher zitierten 
Publikationen verweise, mochte ich am SchluB dieser fluchtigen Skizze meine 
Meinung noch dahin aussprechen, daB das Problem der Rachitis nicht ein
seitig durch den Histologen oder den Chemiker oder den Kliniker gelost wer
den kann. Nur die Zusammenfassung aller, auf den verschiedensten Wegen 
zu eruierenden Tatsachen kann zu einem gedeihlichen theoretischen und 
praktischen Resultate fiihren. 



II. 
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"Es gibt keine andre Linderung flit 
die Leiden der Menschheit als Wahrhaf
tigkeit im Denken und Handeln und ein 
beherztes Anschauen der Welt, wie sie 
ta tsachlich ist." 

Huxley, Selbstbiographie. 



Vollstandiges Verzeichnis der Arbeiten. 
(Fortsetzung). 

Infektionskrankheiten. 

Zur Heilserumfrage. 
1. Wie steht es mit der Serumbehandlung der Diphtherie? Vortrag in der k. k. Gesellsch. 

der Xrzte. Wien 1895, M. Perles (auch Wiener med. Wochenschr.). 
2. Epilog zur Heilserumdebatte. Gesellsch. der Arzte, 1. Febr. 1895~ Wiener med. 

Presse und sep. bei Urban & Schwarzenberg, Wien u. Leipzig 1895. 
3. Wirkt das Diphtherieheilserum beirn Menschen immunisierend? Eine kritische 

Studie aus AnlaB des Falles Langerhans. I. u. II. Aufl. Wien 1896, Perles. 
4. Zur Diphtherieserumstatistik. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 7. 
5. Zur Heilserumfrage. Berl. klin. Wochenschr. 1898, Nr. 37. 
6. Heilserumtherapie und Diphtherietod. 2 Vortrage in der Gesellsch. der Arzte am 

27. V. und 3. VI. und Diskussion am 24. VI. 1898. Klin. therap. Wochenschr. 1898, 
Nr. 24, 27, 28. 
Ausfiihrlichere Bearbeitung: "Diphtheriebazillen und Heilserum." 1898 ( ?), 
Manuskript. 

7. Die Erfolge des Diphtherieheilserums. Therap. Monatshefte Juni 1898. 
B. Antwort auf die Bemerkungen Tavels. Therap. Monatshefte August 1898. 
9. v. Korosi tiber die Serumstatistik. Eine Entgegnung. Therap. Monatshefte Oktober 

1898. 
10. Kritisches tiber Diphtheriebazillen und Heilserum. I. 1st der Bacillus Loffler dem 

Menschen gefahrlich? Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 3B. 
U. Kritisches tiber Diphtheriebazillen usw. II. Mischinfektion. Wiener med. Wochenschr. 

1899, Nr. 49. 
12. Ein Beitrag zur Geschichte des Serumenthusiasmus. Centralbl. f. Kinderheilk. 1899, 

Nr.9. 
13. Kritisches tiber Diphtheriebazillen und Hellserum. III. Diphtherie ohne Diphtherie. 

bazillen. Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 8, 9. 
14. Audiatur et altera pars. Bemerkungen zu der Serumstatistik des Herrn Dozenten 

Siegert. Jahrb. f. Kinderheilk. 1900, Bd. 42, S. 844. 
15. Die Erfolge des Diphtherieheilserums. Zweiter Artikel. Therapeut. Monatsh. Mai 

1902. 
16. Die Erfolge des Diphtherieheilserums. Dritter Artikel. Therap. Monatshefte Oktober 

1902. 
17. Bemerkung zu den Bemerkungen von Heiberg. Therapeut. Monatshefte Januar 1903. 
lB. Les sucres du serum antidiphthllrique. Le medecin, Bruxelles 1904, Nr. 6. 

Metabolismus und Immunitat. Ein Vorschlag zur Reform der Ehrlichschen 
Seitenkettentheorie. Wien 1907, Perles. 

Syphilis und andere Infektionskrankheiten s. III. Abteilung, S. 179. 

Ka ssowi tz, Gesammelte Abhandlungen. 7 



Wie steht es mit der Sel'umbehandlung der Diphtherie 1 
Vortrag, gehalten am 18. Januar 1895 in der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien 1). 

"MeinDiphtherie-Heil- undSchutz
mittel hat kein Analogon in der 
Geschichte der Medizin." 

Behring (1894). 

Meine Herren! Seitdem es Behring gelungen war, Tiere durch Ein
spritzung steigender Dosen des aus den Diphtheriebazillenkulturen ge
wonnenen Giftes gegen sonst todliche Dosen dieses letzteren unempfiinglich 
zu machen, seitdem er femer imstande war, durch Einspritzung des Blut
serums dieser immunisierten Tiere dieselbe Unempfiinglichkeit auch auf 
andere sonst hochempfiingliche Tiere zu ubertragen, und seitdem er ver
kiindet hatte, daB es ihm moglich sei, nicht priiventiv immunisierte Tiere 
vor den todlichen Folgen der Giftinjektion auch dann noch zu schiitzen, 
wenn er einige Zeit nach der Einfiihrung des Giftes genugende Dosen des 
immunisierenden Serums in ihre Siiftemasse einverleibte, war man sicher
lich zu der Hoffnung berechtigt, daB man auf dies em Wege auch einmal 
dahin gelangen werde, ein wirksames Heilverfahren ffir die Diphtheriekrank-

1) Wiener med. Wochenschr. 1895 und sep. b. M. Perles, Wien. 
Anm. d. Herausg.: Die Sensation, welche sich gerade in Wien an die wissen

schaftliche Debatte iiber das Diphtherieheilserum kniipfte, die sogar in erregten Aus
einandersetzungen in der Tagespresse zum Ausdruck kam und in die Sphiire der 
Parteipolitik hineingezogen wurde, - wiihrend die liberalen Bliitter fiir die "groBartige 
Errungenschaft" alsbald mit Eifer die Reklametrommel riihrten, wurde in der anti
semitischen Presse gegen den "jiidischen Schwindel" zu Felde gezogen und mit Genug
tuung konstatiert, daB ihm von dem eigenen Stammesgenossen jener begeisterten Herolde, 
"dem sie zwar sonst auch keinen Glauben schenken wiirde", der Garaus gemacht 
worden sei - diese sensationelle Fiirbung der ganzen Kontroverse war nicht zum 
mindesten auch auf die groBen rednerischen Erfolge zuriickzufiihren, die K. mit seineD 
Vortriigen in der Gesellschaft der Arzte (1895 und 1898) erzielte. Obwohl schon 
damals die allgemeine Stimmung gegen ihn war, machten seine Ausfiihrungen doch 
auf aIle Zuhorer einen auBerordentlich tiefen Eindruck und ihre Form riB selbst die 
Gegner zur Bewunderung hin. Wenn K., der urspriinglich seIber die enthusiastischesten 
Erwartungen in das neue Heilmittel gesetzt, diese iiuBerst undankbare Kassandrarolle 
auf sich genommen und sich gerade dadurch vielleicht im vulgiiren Sinne am meisten 
"geschadet" hat, so mochte man doch in der Erinnerung an jene denkwiirdigen 
Debatten auch diesen Zug von riicksichtslosem Bekennermut in seinem Charakterbilde 
nicht missen und heute noch wird man sich der zwingenden Argumentation dieser 
ersten Antiserum-Vortrage kaum entziehen konnen. 

7· 
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heit des Menschen zu gewinnen, und ich seIber habe seither, so oft sich mir 
die Gelegenheit bot, das Thema der Diphtheriebehandlung vor meinen Schii
lern zu besprechen, dieser Hoffnung in der entschiedensten Weise Ausdruck 
gegeben. 

1m September des abgelaufenen Jahres schien es nun, als sollte sich diese 
Hoffnung wirklich erfiillen, und zwar gleich mit einem Male in einem Umfange, 
wie es sich wohl nur wenige hatten traumen lassen. Denn wir haben ja hier 
in Wien aus Behrings eigenem Munde vernommen, daB wir es n unmehr 
in der Hand ha ben, die Mortalitat der Diphtherie bis auf ein Zehn
tel der jetzigen Todesfalle herabzudriicken und durch die Ver
einigung der Serumtherapie mit der schutzenden Vorbehand
lung zahllose Menschenleben ihrer Familie und dem Staate zu 
erhalten; ja es wurde uns sogar mit der gr6Bten Bestimmtheit und, wie 
Behring sich ausdriickte, "ohne jede Einschrankung" in Aussicht gestellt, 
daB es gelingen werde, die Diphtherie zu einer ebenso unschadlichen 
Krankheit zu machen, wie es die Pocken iiberall dort geworden 
sind, wo die Schutzimpfung gegen dieselben eingefiihrt ist. 

Seitdem sind nun etwas mehr als drei Monate ins Land gegangen, Tau
sende und Abertausende von Kindern sind mit diesem Mittel behandelt wor
den, die Fabrik in H6chst hat mehr als 50000 Flaschchen des Heilserums 
in alle Weltgegenden versandt, zahllose Berichte aus Krankenhausern und 
von praktischen A.rzten wurden ver6ffentlicht, fast samtliche arztliche Gesell
schaften haben iiber die Serumtherapie verhandelt, ich selbst und viele von 
uns haben Gelegenheit gehabt, das Mittel in Anwendung zu ziehen, und es 
muB nun wohl gestattet sein, uns jetzt schon die Frage vorzulegen, wieviel 
von den uns gemachten Versprechungen sich erfiillt hat, und ob wir uns wirk
lich auf dem Wege zu jenem verheiBungsvollen Ziele befinden, das uns Beh
ri ng in so sichere Aussicht stellen zu k6nnen glaubte. 

Nun, meine Herren, ich stehe nicht an, frei und offen zu bekennen, daB 
ich im Laufe dieser drei Monate den harten und dornenvollen Weg von der 
£estesten Zuversicht bis zu der tiefsten Entmutigung zuriickgelegt habe, 
daB ich bereits zu der Vberzeugung gelangt bin, daB die wichtigsten Teile 
der uns gemachten Versprechungen nicht in Erfiillung gegangen sind, und 
daB ich mich nur noch an einige wenige, vorderhand scheinbar gunstige 
Momente ankiammere, um nicht jede Hoffnung auf die Wirksamkeit des 
neuen Mittels, wenigstens in seiner jetzigen Gestalt, aufgeben zu miissen. 

Diese meine Auffassung kontrastiert nun so sehr mit den optimistischen 
A.uBerungen, welche wir in dieser Diskussion vernommen haben, daB Sie 
mir wohl gestatten werden, dieselbe in ausfiihrlicherer Weise zu begriinden. 

Da das ganze kiihne Gebaude der antitoxischen Diphtheriebehandlung 
beim Menschen auf den Tierversuchen von Behring ruht, so ist es, wenn man 
sich ein zutreffendes Urteil iiber die theoretische Begriindung dieses Heil
verfahrens verschaffen will, unbedingt geboten, einen Einblick in die speziellen 
Resultate dieser Experimente zu gewinnen. Ich habe nun in der Literatur 
eifrig nach solchen eingehenderen Mitteilungen gesucht und zu meinem 
Staunen gefunden, daB solche, trotz der groBen literarischen Fruchtbarkeit, 
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die dieser Forscher in den letzten Jahren entwickelt hat, dennoch in einem 
nur irgendwie nennenswerten AusmaBe bloB in einer einzigen Abhandlung 
enthalten sind, und zwar in derjenigen, welche unter dem Titel: "Dber Im
munisierung und Heilung von Versuchstieren bei der Diphtherie, von Beh
ring und Wernicke" im zwolften Bande der Zeitschrift fur Hygiene yom 
Jahre 1892 veroffentlicht wurde. Es ist dies dieselbe Arbeit, auf welche sich 
Behring in seinen zahlreichen spateren Publikationen immer wieder beruft, 
und in diesem Aufsatze hat er auch bereits angekundigt, daB es nunmehr 
an der Zeit sei, die Heilversuche mit der von ihm gewonnenen antitoxischen 
Flussigkeit auch beim Menschen zu beginnen. 

In diesem Aufsatze sind nun 60 Versuchsprotokolle enthalten, von 
denen sich jedoch die ersten noch nicht auf das Heilserum beziehen, sondern 
sich nur mit der immunisierenden Wirkung anorganischer Substanzen beschiif
tigen. Die eigentlichen 44 Heilserumversuche, die dann folgen, teilen sich 
naturgemiiB in drei Gruppen, namlich 

1. in solche, bei denen die antitoxische Flussigkeit vor der Infektion 
oder Intoxikation des Tieres eingespritzt wurde; 

2. Versuche, in denen Gift und Gegengift gleichzeitig oder unmittelbar 
nacheinander zur Verwendung kamen, und 

3. jene Versuche, in demm das Heilserum bei schon fruher infizierten 
oder vergifteten Tieren zur Anwendung kam, also die eigentlichen Heilungs
versuche. 

Wenden wir uns nun zunachst zu den Versuchen, bei denen das Heil
serum eine gewisse Zeit vor dem Diphtheritisgifte eingespritzt wurde, also 
zu den Immunisierungsversuchen im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Dieselben betrafen alles in all em zwolf Meerschweinchen, und von dies en 
sind trotz der vorausgegangenen Immunisierung nicht weniger als acht 
zugrunde gegangen, wahrend nur vier die sonst todliche Dosis des Giftes 
ohne Schaden ertrugen. Wie lange aber die Unempfanglichkeit dieser wenigen 
nicht zugrunde gegangenen Tiere angedauert hat, das erfahren wir leider 
nicht und wir konnen uns auch unmoglich daruber ein Urteil bilden, weil 
andere Immunisierungsversuche von Behring nicht veroffentlicht worden 
sind. In einer vor kurzem erschienenen, popular gehaltenen Broschure meint 
Behring allerdings, daB die Immunitat der Meerschweinchen "zum min
desten einige Wochen" anhalte. An derselben Stelle heiBt es aber auch, 
daB es sich zunachst auf Grund der bei Tieren gewonnenen Erfahrungen 
empfehlen werde, die praventiven Impfungen beim Menschen von lO z u 
10 Wochen zu erneuern, wahrend Behrings Mitarbeiter Kossel (im 17. Bd. 
der Zeitschrift fur Hygiene) sogar behauptet, daB die immunisierenden Anti
toxine wahrscheinlich nach 8 bis 14 Tagen aus dem Korper wieder aus
geschieden werden. 

Sie sehen also, meine Herren, wie mangelhaft und unbestimmt die Grund
lagen sind, auf denen selbst die bloBe Immunisierung der Tiere und Menschen 
gegen die Diphtherie beruht; und dennoch hat Behring auf diese schmale 
und schwankende Basis die Hoffnung gebaut, daB es uns gelingen werde, 
die Menschheit vor der Diphtherie ebenso zu schutz en, wie vor den Blattern. 
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Man muBte also, um dieses Ziel zu erreichen, nach Behring allen Menschen 
von 10 zu 10 Wochen, nach seinem Interpreten Kossel dagegen aIle 8 bis 
14 Tage das "immunisierende" Serum unter die Haut einspritzen. Da aber 
dies in der Praxis einfach unausfUhrbar ist, so kann auch von einem Schutze 
der Menschheit vor der Diphtherie auf diesem Wege unmoglich die Rede 
sein, und man ist daher wohl berechtigt, ohne Dmschweife zu sagen, daB 
kaum jemals von einem Manne der Wissenschaft ein so schwer
wiegendes Versprechen mit weniger Berechtigung und gerin
gerer Dberlegung abgegeben worden ist. 

Wir wenden uns nun zu der zweiten Gruppe, namlich zu jenen Tieren, 
bei denen Gift und Gegengift gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander 
eingespritzt wurden. Auch hier sind von 21 Tieren 12, also mehr als die 
Halfte, trotz der sofortigen Anwendung des Gegengiftes zugrunde gegangen. 
Trotzdem sind diese Versuche gewiB von groBem Interesse, indem sie die 
antitoxische Wirkung des Serums immunisierter Tiere demonstrieren. In 
hohem Grade befremden muB es aber, wenn Behring bei den gunstig ver
laufenden Fallen dieser Kategorie von einer "glatten Heilung" der Diphtherie
vergiftung sprechen zu durfen glaubt. Wie kann man denn etwas heilen, 
was noch gar nicht existiert ~ Hochstens konnte man in diesen Fallen von 
einer Neutralisierung des Giftes oder von einer Verhinderung der Krankheit 
sprechen, aber heilen kann man doch wohl nur eine Krankheit, die bereits 
irgendein Stadium ihrer Entwicklung erreicht hat. Fur die Heilung der mensch
lichen Diphtherie besitzen aber diese angeblichen glatten Heilungen schon 
aus dem Grunde keine Bedeutung, weil wir nicht in der Lage sind, die Be
handlung bereits im Augenblicke der Infektion zu beginnen. 

Die dritte und kleinste Gruppe, welche im ganzen nur sie ben Versuchs
tiere umfaBt, enthalt die eigentlichen Heilungsversuche, indem nam
lich hier den Tieren zuerst das Gift eingespritzt wurde und das Antitoxin 
erst nach einiger Zeit nachfolgte. Wie war nun das Resultat dieser fur die ganze 
Frage ausschlaggebenden Versuche1 Nun, meine Herren, ich kann wohl 
sagen, daB ich kaum in meinem Leben eine groBere Dberraschung erfahren 
habe, als in dem Augenblicke, wo ich nach genauem und gewissenhaftem 
Studium der Versuchsprotokolle zur Kenntnis dieses Resultates gelangte. 
Denn von diesen sieben Tieren sind nicht weniger als sechs der 
vorausgegangenen Vergiftung erlegen und ein einziges, sage ein 
Meerschweinchen hat die bereits sichtbar gewordene Wirkung des Giftes 
uberstanden. Dieses eine gerettete Meerschweinchen aber ist zugleich das 
sechzigste und letzte der ganzen Versuchsreihe und, sobald diese eine Ret
tung gelungen war, wurden die Versuche abgebrochen und der Offentlichkeit 
ubergeben. 

Es ist nun jedenfalls in hohem Grade bemerkenswert, daB in einer Ab
handlung, welche ihrem Titel nach nicht nur von der Immunisierung, sondern 
auch von der Heil u ng von Versuchstieren bei der Diphtherie handeln solI, 
nur ein einziger Fall einer solchen Heilung enthalten ist. Dnd in der Tat 
lautet auch das Resume Behrings uber diese Versuche ziemlich kleinlaut 
wie folgt: 
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•• Die Heilresultate, soweit sie aus der Zahl der am Leben gebliebenen 
Tiere heurteilt werden konnen, sind nicht so gut geworden, wie wir sie haben 
wollten." 

Soweit Behring. 
lch aber meine, daB diese Heilungsresultate jedenfalls nicht so gut ge

worden sind, daB man berechtigt war, auf Grund derselben bereits an die 
Heilungsversuche beim Menschen heranzutreten. 

Leider sind dies aber die einzigen, der kritischen Kontrolle des wiB
begierigen Lesers zuganglichen Versuche von Behring in bezug auf die Im
munisierung und Heilung der Diphtherievergiftung bei Tieren, und wir sind 
daher, so unzulanglich dieselben auch erscheinen mogen, dennoch auf sie 
angewiesen, wenn wir in Erwagung ziehen wollen, wie weit diesel ben fur die 
Therapie der menschlichen Diphtherie verwertet werden konnen. 

Hier sind vor allem zwei fundamentale Fragen zu beantworten. 
Zunachst handelt es sich darum, ob sich der Mensch dem immunisierenden 

Serum gegenuber ahnlich verhalt wie das Meerschweinchen, ob es also moglich 
ist, denselben fur kurzere oder langere Zeit gegen die Toxine des Diphtherie
bazillus unempfindlich zu machen. 

Zweitens aber fragt es sich, ob sich beim Menschen die antitoxische 
Wirkung des Serums auch noch nach einem groBeren Intervalle zwischen 
Infektion und Seruminjektion geltend mach en wird, als beim Meerschwein
chen. Denn es liegt ja auf der Hand, daB der Wert des Mittels fur die Praxis 
nahezu illusorisch ware, wenn, wie Wernicke im Auftrage von Behring 
in der Berliner physiologischen Gesellschaft (vom 3. Februar 1892) fur das 
Meerschweinchen angegeben hat, die neutralisierende Wirkung des 
Gegengiftes nur 8 bis 24 Stunden nach der Infektion zur Geltung 
gelangen konnte. 

Es ist nun vollkommen klar, daB eine strikte durchaus einwurfsfreie 
Beantwortung dieser beiden Fragen nur in einem, allerdings von vorn
herein illusorischen FaIle moglich ware, namlich wenn es anginge, beim Men
schen nicht bloB die immunisierende Flussigkeit in Anwendung zu ziehen, 
sondern auch die Krankheit oder die Krankheitserscheinungen auf experi
mentellem Wege zu erzeugen. Da dies aber ein fur allemal ausgeschlossen 
ist, so sind wir darauf angewiesen, die heilende und die praventive Wirkung 
des Mittels an spontan erkrankten Menschen und an den mit ihnen in Be
ruhrung kommenden gesunden Individuen zu erproben, und dies ist nun 
die groBe und schwierige Aufgabe, welche gegenwartig die arztliche Welt 
in Atem halt. Aber es muB noch einmal und mit Nachdruck betont werden, 
daB wir keineswegs berechtigt sind, diese beiden Fragen gleich von vornherein 
im bejahenden Sinne zu beantworten, wie es z. B. Prof. Paltauf in seinem, 
von warmem Enthusiasmus fur die neue Heilmethode erfullten Vortrage 
getan hat. Paltauf hat namlich gemeint, wenn man einmal zu der tJber
zeugung gelangt sei, daB die Diphtherie durch den LOfflerschen Bazillus 
hervorgerufen werde und daB dieser im menschlichen Organismus seine spezi
fischen Toxine erzeugt, dann musse die Behringsche Therapie von Erfolg 
begleitet sein, weil sie dem Korper jene immunisierenden Substanzen zufuhrt, 
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welche er wahrend der Erkrankung selbst erzeugt und die ihn vor der schiid
lichen Wirkung der Toxine schiitzen. Aber diese Argumentation leidet an 
dem Fehler, daB sie dasjenige voraussetzt, was eben erst durch die Beobachtung 
entschieden werden soIl. Denn wenn man auch die Ansicht teilt, daB der 
Bazillus LOfflers der Erreger der Diphtheriekrankheit beim Menschen ist 
- und ich stehe nicht an, mich zu dieser Ansicht zu bekennen - dann ist 
es doch von vornherein noch keineswegs ausgemacht, daB das Serum der gegen 
die Diphtherietoxine immunisierten Tiere beim Menschen dieselbe Wir
kung entfaltenmiisse, wie beim Meerschweinchen. Wie sehr man sich in einer 
solchen aprioristischen Voraussetzung irren kann, wie groB die Kluft zwischen 
den Ergebnissen des Tierexperimentes und der auf ihnen basierenden Heil
versuche beim Menschen sein kann, das haben wir erst vor kurzem zu unserem 
groBen Leidwesen beim Tetan us erfahren. Auch bei dieser Krankheit ist 
es nicht mehr zweifelhaft, daB sie durch den Tetanusbazillus hervorgerufen 
wird und daB die charakteristischen Krampferscheinungen auf der Wirkung 
der von diesem Parasiten produzierten Giftstoffe beruhen; auch hier ist es 
gelungen, mit allmahlich gesteigerten Dosen des Toxins sonst hochempfang
liche Tiere gegen die Wirkungen dieses Giftstoffes unempfanglich zu machen, 
und diese Unempfanglichkeit mit dem Blutserum dieser immunisierten Tiere 
auf andere, sonst ebenfalls empfangliche Tiere zu iibertragen. Auch die schon 
beginnende und durch Krampferscheinungen charakterisierte Erkrankung 
hat man bei Tieren auf diese Weise in mehreren Fallen wieder beseitigen kon
nen. Hier hat man nun gleichfalls gesagt: da der Tetanusbazillus auch die 
Ursache des Starrkrampfes beim Menschen ist und da auch bei ihm die krank
haften Erscheinungen durch seine Toxine hervorgerufen werden, m iis s e 
das Serum hochimmunisierter Tiere diese Erscheinungen wieder beseitigen 
und die sonst dem Tode verfallenen Kranken am Leben erhalten. Und den
noch ist man bereits vollkommen sicher und wird dies auch von Behring 
selbst und seinen Mitarbeitern offen eingestanden, daB die Vers uche 
mit dem Tetanusheilserum bis jetzt den gehegten Erwartungen 
nicht entsprochen haben; und Bergmann hat erst vor wenigen Wochen 
in der groBen Diskussion iiber das Diphtherieheilserum in der Berliner medi
zinischen. Gesellschaft, ohne irgendwie auf Widerspruch zu stoBen, von einem 
Fiasko der Heilserumtherapie beim menschlichen Tetanus gesprochen. 

Bei der Diphtherie kommt aber noch ein anderes sehr wichtiges Moment 
hinzu, welches von vornherein es durchaus nicht ausgemacht erscheinen laBt, 
daB die bei der experimentellen Erkrankung der Tiere gewonnenen Resultate 
sich einfach auf die Krankheit des Menschen iibertragen lassen. Es wird nam
lich jetzt schon allseitig anerkannt, daB bisher eine spontane, ohne Eingreifen 
des Experimentators durch Ansteckung entstandene Diphtherie mit Sicher
heit nur beim Menschen beobachtet ist, daB speziell diejenigen Tiere, 
die man zur Erzeugung des Heilserums und zur Erprobung desselben be
niitzt, selbst unter den giinstigsten Bedingungen niemals an Diphtheritis 
erkranken, und daB dies nicht einmal geschieht, wenn man zum Beispiel 
ein Meerschweinchen langere Zeit in dem Bette eines diphtheriekranken Kindes 
belaBt. Damit ist aber dargetan, daB der Mensch diesen Krankheitserregern 
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gegenuber ein ganz anderes Verhalten zeigt als die Tiere, und daB wir daher 
gewiB nicht das Recht ha,ben, von vornherein anzunehmen, daB die bei den 
kunstlich erzeugten Tierkrankheiten gewonnenen Antitoxine bei den fur die 
Diphtherieinfektion so auBerordentlich empfanglichen Menschen dieselbe 
Wirkung hervorrufen mussen, wie wir sie bei jenen Tieren beobachten, bei 
denen man auf kunstlichem Wege und gewaltsam einen nicht identischen, 
sondern hochstens verwandten Krankheitszustand hervorgerufen hat. 

Verlassen wir nun aber die Theorie und betreten wir endlich das Gebiet 
der Tatsachen, so erleben wir sofort die erste und meiner Ansicht nach zugleich 
die schwerste Enttauschung, wenn wir erfahren, daB die praventive Immu
nisierung noch nicht erkrankter Kinder in zahlreichen Fallen nicht verhindern 
konnte, daB dieselben Kinder in den nachsten Tagen oder Wochen an Diph
therie erkrankten. Solche FaIle sind von Sonnenburg, Strahl mann, 
Hager, Bo kai, Schuler, Hilbert u. a. berichtet worden, und in der 
letzten Diskussion der Berliner medizinischen Gesellschaft hat Hansemann 
eine ganze Reihe ahnlicher FaIle, die ihm von praktischen .Arzten mitgeteilt 
worden waren, mit Berufung auf diese Gewahrsmanner zitiertl). 

Man wird nun vielleicht einwenden, es seien doch immer nur einzelne 
aus einer groBeren Zahl von praventiv behandelten Kindern erkrankt und die 
anderen seien gesund geblieben, obwohl sie mit Diphtherif.'kranken in Beruh
rung gewesen sind. Aber einem jeden praktischen Arzte ist es bekannt, daB 
mehrfache Erkrankungen an Diphtherie in einer und derselben Familie zwar 
vorkommen, daB sie aber glucklicherweise keineswegs die Regel bilden, indem 
in der Mehrzahl der FaIle die Geschwister und die anderen Hausgenossen ver
schont bleiben. Es ist also, sobald einmal festgestellt ist, daB Kinder trotz 
der immunisierenden Einspritzung tatsachlich von der Krankheit ergriffen 
worden sind, nicht der Schatten eines Beweises dafiir vorhanden, daB auch 
nur eines der nicht erkrankten Kinder bloB aus dem Grunde verschont ge
blieben ist, weil es die immunisierende Einspritzung erhalten hat. 

Wenn aber jemand trotz der positiven Beobachtungen, die dagegen 
sprechen, dennoch an der immunisierenden Wirkung des Behringschen 
Serums beim Menschen festhalten woIlte, muBte er in seinem Glauben erschut
tert werden, seitdem von mehreren Seiten ubereinstimmend gemeldet wird, 
daB Kinder, welche wegen ihrer diphtheritischen Erkrankung mit groBen 
Serumdosen behandelt wurden und ihre Krankheit iiberstanden haben, nach 
kurzer Zeit neuerdings an echter, bakteriologisch sichergesteIlter Diphtherie 
erkrankt sind. Solche FaIle sind von Kossel und von Wolff- Lewin in 
Berlin und von Goebel in Hamburg mitgeteilt worden, und wir haben in 
der vorletzten Sitzung aus dem Munde des Herrn Hofrates Widerhofer 
und des Herrn Primarius Gnandinger Berichte uber ahnliche FaIle erhalten. 
Bei dem FaIle von Wolff- Lewin ist noch besonders hervorzuheben, daB 
das Kind zuerst mit 60 Einheiten praventiv immunisiert worden war, daB 
es gleichwohl einige Wochen spater an Diphtherie erkrankte, wegen deren 

1) Bezirksarzt Dr. Perl in Sereth (Bukowina) meldet amtlich, daB von 67 praventiv 
immunisierten Personen nachtraglich 13 erkrankten und 2 starben. (Wiener klin.Wochen
schrift 1895, Nr. 3.) 
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es ausgiebige Dosen des Serums erhielt, daB es aber trotz alledem zwolf Tage 
spater eine neuerliche Erkrankung durchmachte, die sich durch den Bazillen
befund als echte Diphtherie dokumentierte. Auch der Fall Widerhofers 
ist von besonderem Interesse, weil die Rezidive noch im Spitale erfolgte, das 
Kind also sofort zum zweiten Male mit Serum behandelt werden konnte und 
dennoch seiner Rezidive erlegen ist. 

Ich glaube, meine Herren, diese Fane und ganz besonders der letzt
erwahnte mussen uns sehr viel zu denken geben. Denn hier wurde nicht nur 
die ursprungliche Dosis von 60 Einheiten, die Behring noch vor kurzem 
fur ausreichend ansah, und auch nicht die neuerdings erhohte Immunisierungs
dosis von 150 Einheiten angewendet, sondern es wurden 600, 1000 oder noch 
mehr Einheiten verwendet, wie sie von Behring fur die Heilung der Diph
therie fur notwendig angesehen werden. AuBerdem hat aber das Kind 
auch noch seine eigene Diphtherie durchgemacht, welche ja nach 
Behrings Ansicht ebenfalls die immunisierenden Antitoxine in groBerer 
Menge entwickeln solI; und dennoch ist das Kind nicht nur von neuem er
krankt, sondern trotz der neuerlichen Anwendung der entsprechenden Serum
menge seiner Krankheit erlegen. Damit ist aber meiner Ansicht nach un
widerleglich dargetan, daB wir selbst mit den groBten anwendbaren 
Dosen des Antitoxins nicht imstande sind, beim Menschen eine 
Immunisierung gegen die Diphtherie, sei es auch nur fur wenige 
Wochen zu erzielen. 

Man sonte nun glauben, daB diese Beobachtungen von Rezidiven kurz 
nach der Einfuhrung groBer Heilserumportionen auch bei den enthusiastischen 
Anhangern der Serumtherapie einiges Bedenken erregen mussen. Aber der 
Enthusiasmus fur das neue Mittel ist derzeit noch immer so groB, daB man sich 
leichten Herzens uber 80 schwerwiegende Tatsachen hinwegsetzt. Ja man hat 
sich sogar nicht gescheut, die paradoxe Behauptung auszusprechen, daB man 
eigentlich solche Rezidiven vom Standpunkte der Serumtherapie als etwas 
Selbstverstandliches ansehen musse, und zwar riihrt diese merkwiirdige 
AuBerung von Kossel, dem Mitarbeiter Behrings und Assistenten an dem 
unter Kochs Leitung stehenden Institute fur Infektionskrankheiten, her. 
Kossel meint namlich, es sei leicht zu begreifen, daB nach der Serumbehand
lung Rezidiven auftreten, ja man musse sich sogar wundern, daB sie bei fruh 
behandelten Kindern nicht noch haufiger auftreten, "da man" - ich zitiere 
wortlich - "durch die Seruminjektion allerdings die Krankheit, 
damit aber auch den SelbstimmunisierungsprozeB bei dem Kran
ken kunstlich abbricht". 

Sie sehen also, meine Herren, wir sind bereits in jenem kritischen Stadium 
angelangt, wo sich die Anhanger einer ins Wanken geratenden Lehre uber 
unbequeme Tatsachen mittels einer waghalsigen Dialektik hinwegzusetzen 
suchen, und ich kann mir nicht versagen, einen geistreichen Satz Pasteurs 
zu zitieren, den er einmal vor langerer Zeit in einem ahnlichen Fane nieder
geschrieben hat: 

"Rien n'est plus subtil, que l'argumentation d'une theorie, qui suc
combe." 
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Nichts ist in der Tat spitzfindiger, als die Beweisfiihrung einer unter
liegenden Lehre. Aber nichts ist zugleich widerspruchsvoller und inkonse
quenter, als eine solche Beweisfuhrung. Bis jetzt wurde uns immer gesagt, 
daB wir durch das Heilserum die Selbstimmunisierung des erkrankten Or
ganismus unterstfitzen, indem wir zu dem Antitoxin, das dieser sich seIber 
erzeugt, auch noch dasjenige hinzufugen, welches auBerhalb des kranken 
Organismus auf kunstlichem Wege gewonnen wurde. Jetzt aber horen wir 
auf einmal, daB wir durch die Einspriztung des Heilserums die Selbstimmu
nisierung nicht nur nicht unterstutzen, sondern im Gegenteile sogar ver
hindern, daB wir also nicht immunisierend, sondern sogar ent
immunisierend wirken. 

Ich weiB nun nicht, wie viele von den Anhangern Behrings geneigt 
sein werden, diese merkwurdige Interpretation zu akzeptieren. Wer aber die 
Tatsachen nicht mit der Brille der Voreingenommenheit, sondern mit objek
tivem Blicke betrachtet, muB in dem Fehlschlagen der praventiven Immuni
sierung beim Menschen und in der relativen Haufigkeit der Rezidiven kurz 
nach der Verwendung groBerer Heilserumdosen Erscheinungen sehen, wie sie 
ungunstiger fur die Serumbehandlung der menschlichen Diphtherie kaum 
gedacht werden konnen. Ich kann mich daher unmoglich der Ansicht der
jenigen anschlieBen, welche es zwar bedauern, daB wir nicht imstande sind, 
wie uns bestimmt versprochen wurde, unsere Kinder vor der Diphtherie 
ebenso zu schutzen, wie vor der Variola, welche aber die Hauptsache, nam
lich die Heil u ng der bereits ausgebrochenen Krankheit mit Hilfe des anti
toxischen Serums dadurch nicht tangiert sehen. So steht die Sache in keinem 
Falle. Die Immunisierung ist kein bloBes Anhangsel der Serumtherapie, 
sondern sie ist die Basis, auf welcher sie beruht. So wenig jemals in den Tier
versuchen eine Heilung ohne Immunisierung stattgefunden hat, so wenig 
durfen wir erwarten, diphtheriekranke Menschen mit dem Serum zu heilen, 
wenn dieses nicht einmal imstande ist, sie fur eine kurze Zeit unempfanglich 
gegen die Diphtherievergiftung zu machen. Ich berufe mich in dieser Be
ziehung ganz direkt auf Behring selbst, der noch in der letzten Zeit ausdruck
lich betont hat, daB uns nur der Immunisierungswert einen siche
ren MaBstab fur den Heilwert seines Mittels abgeben kann. Wenn 
also der Immunisierungswert des Mittels fur den Menschen gering oder 
gleich Null ist, dann kann der Heilungswert desselben unmoglich ein groBerer 
sein; und es bedeutet daher das Fehlschlagen der praventiven Immunisierung, 
selbst nach den groBten Heildosen, zum mindesten eine schwere Erschutte
rung, im Grunde aber einen formlichen Zusammenbruch des Fundamentes, 
auf welches die spezifische Therapie der menschlichen Diphtherie aufgebaut 
worden ist. 

Wenn wir nun das Gesagte resiimieren, so hat sich gezeigt, daB wir die 
erste Kardinalfrage, welche dahin geht, ob wir mit dem antitoxischen Serum 
auch den Menschen fur irgendeine bestimmbare Zeit gegen das Diphtherie
gift unempfanglich machen konnen, fast mit Bestimmtheit verneinen durfen. 
Diese Verneinung involviert aber bereits eine nahezu minimale Wahrschein
lichkeit fur die gunstige Beantwortung der z wei te n Frage, ob es namlich 
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moglich sein wird, die bereits beginnende Giftwirkung nach Ablauf von einem . 
oder mehreren Tagen durch die nachtragliche Einfuhrung des Antitoxins 
zu paralysieren. 

Wenn es nach Behring ginge, ware allerdings diese zweite Frage trotz 
alledem durch die Erfahrung am Menschen mit voller Bestimmtheit zu be
jahen, denn in seiner bereits mehrfach erwiihnten popularen Broschure, 
die vor wenigen Monaten erschienen ist, behauptet er steif und fest, es sei 
eine "allgemein bestatigte Beobachtung", daB bei einer genugenden 
Dosierung seines Mittels die Diphtherie-Erkrankungsfalle yom ersten 
Krankheitstage aIle gerettet werden und die yom zweitenTage fast aIle. 

Wie steht es nun aber in der Wirklichkeit mit dieser angeblich allgemein 
bestatigten Beobachtung? 

Horen wir daruber zwei der warmsten Anhanger der Behringschen 
Serumtherapie, namlich Korte und Baginsky in Berlin. Von diesen beiden 
Beobachtern hat der erste nachdrucklich betont, daB in mehreren Fallen 
trotz fruhzeitiger Behandlung und groBer Serumdosen der tod
liche A usgang nicht a bgewendet werden konnte; und auch Ba
ginsky muBte zugestehen, daB unzweifelhaft FaIle zur Beobachtung 
kommen, in denen das Serum nicht wirksam ist und selbst fruh 
behandelte FaIle trotz kolossaler Dosen von Antitoxin erlagen. 
Es hat ferner Hansemann eine ganze Reihe von Fallen aus der Praxis 
verschiedener Berliner Arzte zitiert, in denen Kinder sofort bei Beginn der 
Krankheit in Behandlung gezogen wurden und dennoch erlagen. Auch hier 
in Wien ist Ahnliches vorgekommen. Ich will Sie nur noch einmal an den 
hochwichtigen Fall erinnern, den wir der Mitteilung des Herrn Hofrates 
Widerhofer verdanken, in welchem das im Spitale zuruckgehaltene Kind 
zum zweiten Male an Diphtherie erkrankte und dieser zweiten Erkrankung 
erlag. Hier ist der Beginn der zweiten Krankheit gewiB nicht ubersehen 
und demgemaB auch die Behandlung sicherlich sofort in Angriff genommen 
worden. Auch Herr Primarius Gnandinger hat uns uber einen Fall berich
tet, der sofort am ersten Tage der Erkrankung in Behandlung ge
zogen wurde, bei dem aber dennoch der lokale ProzeB unaufhaltsam fort
geschritten ist und schlieBlich zum Tode gefuhrt hat. 

Wenn wir also sehen, daB in direktem Widerspruche mit der Behauptung 
Behrings selbst eine so fruhzeitige Behandlung mit Serum so haufig im Stiche 
laBt, wie sollen wir uns vorstellen, daB dasselbe Mittel, welches selbst bei 
den Versuchstieren in den ersten 24 Stunden so haufig versagt, nach dieser 
Zeit aber eine Wirkung nicht erzielt, wie sollen wir, sage ich, erwarten, daB 
dasselbe Mittel gerade beim Menschen auch noch am dritten, vierten oder 
funften Tage eine Wirksamkeit entfalten solI? Wir konnen es also unter sol
chen Umstanden den Skeptikern durchaus nicht verdenken, wenn sie an die 
Wirkungen in vorgeschritteneren Stadien der Krankheit nicht recht glauben 
wollen und wenn sie sich gegenuber den Angaben uber wunderbare Heilungen 
in diesen spateren Stadien darauf berufen, daB auch vor der Serumbehandlung 
haufig genug selbst in schweren Fallen unerwartete gunstige Ausgange be
obachtet worden sind. 
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Bekanntlieh hat nun Behring fur die trotz friiher Behandlung letal 
verlaufenden FaIle eine Erklarung bereit, welche allerdings, wenn sie zutref
fend ware, in prinzipieller Beziehung seiner Theorie zu Hilfe kame, ohne daB 
sie aber an dem praktisehen MiBerfolge in den betreffenden Fallen irgend 
etwas zu andern vermoehte. Er behauptet namlieh, die trotz friih eingelei
teter Behandlung dem Tode verfallenden Diphtheriekranken erliegen gar 
nieht der Diphtherie, sondern der Misehinfektion mit anderen pathogenen 
Organismen und ganz speziell derjenigen mit Streptokokken. Da aber sein 
durch Immunisierung mit den Toxinen der Diphtheriebazillen gewonnenes 
Antitoxin naturgemaB nur gegen die Gifte dieses Bazillus wirksam sein kann, 
so konne man eigentlich der Serumtherapie keine Schuld an diesen Todes
fallen zuschreiben. 

Nehmen wir vorlaufig die Richtigkeit dieser Lehre an - obwohl ich 
spater zeigen werde, daB gewiehtige Einwande gegen dieselbe erhoben worden 
sind -, so ginge daraus fur aIle Anhanger der Serumtherapie und uberhaupt 
fur aIle diejenigen, welche das Heilserum in der Praxis verwenden, die Lehre 
hervor, daB man keineswegs dazu bereehtigt ist, sich nach Behrings Vor
sehrift bei der Behandlung der Diphtheriekranken einfach auf die Injektion 
der immunisierenden Flussigkeit zu beschranken und der Invasion der ge
fahrlichen Streptokokken mit verschrankten Armen entgegenzusehen. Da 
namlich das Diphtherieheilserum gegen diese verderblichen Organismen 
eo ipso machtlos ist und da wir noch kein Streptokokkenheilserum besitzen, 
um es gleichzeitig mit dem Diphtherieserum praventiv oder kurativ in An
wendung zu ziehen, so sind wir, wie ich glaube, unbedingt dazu verpflichtet, 
diesen Mischinfektionen direkt an den Leib zu rucken und dieselben mit 
bakteriziden Mitteln zu bekampfen. DaB eine solche lokale Antiseptik nicht 
aussiehtslos ist, dafur besitzen wir eine gewichtige Autoritat in dem Ent
decker des Diphtheriebazillus, also in LOffler selbst, welcher erst vor kurzem 
auf Grund von eingehenden Untersuchungen mehrere solehe bakterizide 
Mischungen fur die Diphtheriebehandlung angegeben und auch in der Praxis 
mit sehr zufriedenstellendem Erfolge erprobt hat. Ich seIber habe es in keinem 
einzigen meiner FaIle, in denen ieh das Diphtherieheilserum in Anwendung 
zog, unterlassen, lokal antiseptiseh vorzugehen. Ich habe mehrere Male 
taglieh nach der Vorschrift LOfflers die kranken Teile mit einer der neuen 
LOfflersehen Mischungen (Creolin, Toluol, Menthol, Alkohol) betupft, altere 
Kinder muBten jede Stunde mit einer Sublimatlosung von 1 : 10 000 gurgeln 
und bei Nasendiphtheritis wurden fleiBig Ausspulungen und Einblasungen 
vorgenommen. Man moge nur nicht einwenden, daB dadurch die Reinheit 
des Experimentes gestort werde. Denn abgesehen davon, daB ich es nicht 
fur zulassig halte, dieser Reinheit zuliebe eine MaBregel zu unterlassen, 
Von der ich mir einen Nutzen fur die Heilung des Kranken versprechen darf, 
muBte die Wirkung der spezifischen Diphtheriebehandlung, wenn diesel be 
wirklieh dasjenige leistet, was man ihr nachruhmt, auch ne be n der Lokal
behandlung in unzweideutiger Weise hervortreten. 

Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung zu der Frage zuruek, ob 
namlich wirklich, wie Behri ng behauptet, die trotz der Serumbehandlung dem 
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Tode verfallenden Diphtheriekranken nicht eigentlich der direkten Wirkung 
des Diphtheriegiftes, sondern derjenigen der Streptokokken und anderer se
kundar hinzutretender Bakterien erliegen, so muB allerdings konstatiert wer
den, daB diese Theorie von zahlreichen Beobachtern akzeptiert wird. Es darf 
aber nicht verschwiegen werden, daB gerade in der letzten Zeit mehrere 
Tatsachen bekannt wurden, welche dieser Auffassung ganz direkt widerspre
chen. So hat Baginsky, welcher sonst zu den entschiedenen Anhangern 
der Behringschen Methode geziihlt werden muB, in der letzten Zeit mit 
groBem Nachdruck betont, daB es gerade der LOfflersche Bazillus sei, welcher 
an und fur sich alle moglichen Abstufungen des diphtheritischen Prozesses 
von der einfachen katarrhalischen Entzundung bis zu der schwersten Nekrose 
herbeifuhrt. Zu diesem Resultate ist auch Genersich gelangt, welcher 
nachgewiesen hat, daB sich bei der Diphtherie die klinischen Erscheinungen 
der Sepsis keineswegs mit dem Streptokokkenbefunde decken; indem einer
seits die Erscheinungen der Sepsis ohne Streptokokken und umgekehrt 
wieder Streptokokkenbefunde ohne klinische Sepsis vorgekommen sind. 
AuBerdem aber behauptet Baginsky; was jedenfalls noch wichtiger ist, 
daB von denjenigen Kindern, die trotz der Serumbehandlung 
hingerafft wurden, der bei weitem groBere Teil unter den Er
scheinungen der Herzparalyse zugrunde gegangen ist. 

Diese Angaben Baginskys uber den Herztod der mit Serum Behan
delten stehen aber keineswegs vereinzelt da. Auch Korte beobachtete bei 
fruhzeitiger Behandlung Liihmung mit todlichem Ausgange, und zwar sollen 
von 40 Gestorbenen nicht weniger als 19 der Herzliihmung erlegen sein. 
AuBerdem wurden Todesfiille durch Herzliihmung - trotz Serumbehandlung 
- auch noch von Roux und seinen Mitarbeitern Martin und Chaillon, 
von Kossel, Canon, Sonnenburg, Grutzner und Gnandinger be
richtet. Diese erschreckende Anzahl von Todesfiillen unter den Symptomen 
der spezifisch diphtherischen Herzliihmung diirfen also gewiB nicht den Misch
infektionen in die Schuhe geschoben werden, von denen allein nach Behring 
die Gefahr fiir die mit Serum Behandelten herriihren soIl, sondern sie miissen 
direkt dem Diphtheriebazillus mit seinen giftigen Produkten zugeschrieben 
werden, deren Bekiimpfung und Unschiidlichmachung eben die Serumbehand
lung anstrebt. 

Mit diesen iiberraschenden, jedenfalls aber hochwichtigen Tatsachen 
stimmen auch die Angaben von Washbourn in London iiberein, der in einer 
kiirzlich erschienenen Publikation auf Grund von zahlreichen und, wie es 
scheint, sehr sorgfaltigen Untersuchungen zu dem Schlusse gelangt, daB 
diejenigen Fiille, bei denen er reine Diphtheriebazillenkulturen erzielte, auch 
unter der Serumbehandlung viel schwerer verliefen, und daB von diesen 
sogar ein Drittel zugrunde ging, wiihrend diejenigen FaIle, wo neben 
den Bazillen auch andere Organismen gefunden wurden, eine viel geringere 
Mortalitiit aufwiesen, und daB speziell dem Auftreten der Streptokokken 
in prognostischer Beziehung keineswegs eine ungiinstige Bedeutung zukommt. 

Weitere Untersuchungen werden jedenfalls dariiber entscheiden miissen, 
welche von den beiden Anschauungen richtig ist, ob niimlich die septischen 
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Erscheinungen durch die Mischiufektionen oder durch den Diphtheriebazillus 
allein hervorgerufen werden. Wie immer sich dies aber auch verhalten moge, 
das eine steht fest, daB durch die Mitteilung Bagi ns k ys und anderer, nach 
welcher bei der groBeren Zahl der Serumtodesfalle der Tod unter 
den Erschein ungen der diphtheritischen Herzparalyse erfolgt, 
der Serumtherapie Behrings ein furchtbarer Schlag versetzt wird. Wenn 
man namlich die wichtigsten Todesarten, die bei der Diphtheritis beobachtet 
werden, ins Auge faBt und im vorhinein die Chancen abwagt, welche eine 
spezifisch antitoxische Behandlung fiir sich hat, so miiBte man sich sagen, 
daB die Todesfalle an Sepsis schwer zu verhindern sein werden, besonders 
wenn sie nach der Annahme Behrings durch sekundare lufektion der bereits 
diphtheritisch affizierten Schleimhaut zustande kame. Ebenso miiBte man 
sich eingestehen, daB man von vornherein nicht wissen konne, inwieweit 
das Fortschreiten des Prozesses auf den Larynx und die Bronchien werde ver
mieden oder seltener gemacht werden konnen. Aber diejenigen Zufalle, welche 
nicht nur ganz bestimmt dem Diphtheriegifte seIber zugeschrieben werden 
konnen, sondern die noch auBerdem die Eigentiimlichkeit besitzen, daB sie 
gewohnlich erst in einer spateren Periode der Krankheit aufzutreten pflegen, 
bei denen also das Antitoxin immer noch geniigend Zeit haben kann, seine 
neutralisierende und giftzerstorende Wirkung zu entfalten, also gerade 
die spezifisch diphtherischen Lahmungserscheinungen diirften, 
wenn das Serum wirklich eine spezifische Wirkung besaBe, ent
weder gar nicht oder doch nur selten und in einer auffallend ab
geschwachten Form auftreten. Dnd nun horen wir zu unserer groBten 
Bestiirzung, daB gerade der spezifisch diphtherische Herztod bei den meisten 
Serumtodesfiillen als die Todesursache angesehen werden muB, und diese 
sensationelle Nachricht erfahrt noch eine iiberaus charakteristische Erganzung 
durch die weitere Angabe von Baginsky, daB auch bei den iiberlebenden 
Serumfallen Galopprhythmus, Tachykardie und Arhythmie als Zeichen der 
spezifisch diphtherischen Herzaffektion sehr haufig zu beobachten sind. 

Auch die Mitteilung iiber Lahmungen der Augen- und Extre
mitatenmuskeln bei mit Serum behandelten Diphtheriekranken werden 
immer haufiger, und es haben unter andereq Kossel, Roux und seine Mit
arbeiter, ferner Treymann, Rembold, Hilbert, B6kai, Wash bourn 
und Legendre iiber solche FaIle berichtet. lch seIber habe in meiner An
stalt zwei Kinder in Beobachtung, die in hiesigen Kinderspitalern mit Serum 
behandelt wurden und die dennoch ausgebreitete Lahmungen von nicht ganz 
gewohnlicher Hartnackigkeit dargeboten haben. Auch Herr Hofrat Wider
hofer hat, wie Sie sich erinnern, schon bei seinen allerersten Serumversuchen 
eine postdiphtherische Lahmung beobachtet, und er hat uns auch erzahlt, 
wie groB die Verwunderung Behrings gewesen ist, als er ihm diese Tatsache 
zur Kenntnis brachte. In der Tat, yom Standpunkte Behrings ist diese 
Dberraschung nur aIlzu begreiflich. Wenn aber schon dieser eine Fall das 
Staunen Behrings hervorgerufen hat, dann sind wir doch gewiB berechtigt, 
das gehaufte Auftreten dieser Paralysen und die Tatsache, daB die Mehrzahl 
der Serumtodesfalle dieser Spatwirkung des Diphtheriegiftes zugeschrieben 
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werden muB, als ein fiberaus ominoses Moment ffir die Beurteilung dieser spe
zifischen Therapie anzusehen. 

1ch wende mich nun zu den Angaben von Behring fiber die auffallende 
Beeinfl uss ung des Fie berverla ufes durch das Heilserum. Noch iii 
der allerletzten Zeit - ich zitiere wieder die Broschfire Behrings fiber 
das neue Diphtheriemittel - behauptet dieser Forscher, daB in weniger als 
24 Stunden nach der Serumeinspritzung bei den Diphtheriekranken "de
finitiv eine der Krisis ahnliche Umwandlung des Krankheits
bildes" erfolgt, und nach Behrings Mitarbeiter Kossel ware das Serum 
bei der Diphtherie sogar "ein Antipyretikum ersten Grades". 

Nun, meine Herren, Sie erinnern sich noch, daB selbst ein so warmer An
hanger der Serumtherapie wie Hofrat Widerhofer ausdrficklich betonte, 
daB er einen auffallenden Temperaturabfall nur in vereinzelten Fallen be
obachtet habe, und dassel be melden, mit Ausnahme Roux', welcher die 
Ansicht Behri ngs teilt, samtliche Autoren, die sich fiber diesen Punkt haben 
vernehmen lassen, wie B6kai, Korte, M ery, Weibgen, Voswinkel 
u. a. Die meisten dieser Beobachter behaupten sogar, daB sehr haufig oder 
sogar regelmaBig (Mery) am ersten Tage nach der 1njektion ein Ansteigen 
der Temperatur zu beobachten sei. Dagegen gehen die Angaben der 
Beobachter fiber das Verhalten des Pulses ziemlich weit auseinander. Wah
rend Widerhofer und Washbourn ein rasches Absinken der Pulsfrequenz 
beobachtet haben, sah Roux eine Verminderung der Pulszahl erst viel spater, 
nach dem Absinken der Temperatur; und M ery will sogar in den meisten 
Fallen zuerst eine Steigerung der Pulsfrequenz beobachtet haben. 

Meine eigenen Beobachtungen erstrecken sich - da ich fiber kein Spitals
material verffige und eine Diphtheriebehandlung im Ambulatorium sich von 
seIber ausschlieBt - auf 8 FaIle teils in der eigenen, teils in der Konsiliar
praxis und auch diese haben in bezug auf PuIs und Temperatur absolut nichts 
ergeben, was von dem gewohnlichen Verhalten abgewichen ware. Freilich 
handelte es sich teils urn leichtere, teils urn mittelschwere FaIle, die aber 
ohne Ausnahme das klinische Bild der Diphtherie dar bot en : rasches Aus
breiten der Auflagerungen fiber .die ganze oder den groBten Teil der Mandel
oberflache, in einem FaIle auch ein Dbergreifen auf die hintere Rachenwand, 
in einem anderen FaIle auf die Nase. AIle diese FaIle gingen unter Kombina
tion der lokalen und der Serumbehandlung der Genesung entgegen; aber in 
keinem einzigen derselben konnte ich irgendeine Erscheinung beobachten, 
die ich nicht auch ohne Serumbehandlung zu sehen gewohnt war. SpezieIl 
das Verhalten der Temperatur und der fibrigen Fiebererscheinungen lieBen 
nach keiner Richtung etwas fUr die Serumbehandlung Charakteristisches 
wahrnehmen. 

Wie solI man sich nun den Widerspruch zwischen den so bestimmt lau
tenden Angaben Behrings fiber den sicher eintretenden kritischen Fieber
abfaIl und den gegenteiligen Beobachtungen aIler oder fast aller iibrigen 
erklaren? 1ch denke, wohl kaum in einer anderen Weise, als daB Behring 
in seinem Entdeckerenthusiasmus den Fieberabfall, den er in einigen seiner 
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Fane zufallig in den ersten 24 Stunden nach der Injektion beobachtete, ohne 
weiteres auf die Gesamtheit seiner Falle iibertrug. DaB diesem Forscher 
ein machtiger Drang zur Generalisierung innewohnt, hat er schon dadurch 
deutlich genug bewiesen, daB er in einer Abhandlung, die einen einzigen 
gelungenen Tierversuch mit nachtraglicher Injektion des Serums enthielt, 
dennoch ohne weiteres von einer Heilung der diphtherisch gemachten Tiere 
als von einer ausgemachten Sache sprechen konnte und auch bereits die Zeit 
fiir gekommen hielt, diese Heilungsversuche auf den Menschen zu iibertragen. 
Wir diirfen uns daher nicht wundern, wenn er dieser Neigung zu generali
sieren auch bei der Beschreibung des Fieberverlaufes der mit Serum be
handelten diphtheriekranken Menschen nachgegeben hat. 

Nicht viel besser steht es mit der Behauptung, daB der lokale ProzeB 
nach der Einspritzung stille stehe, daB nach der Anwendung des Serums 
niemals ein deszendierender ProzeB zu beobachten sei (Kossel), daB bald 
nach der Einspritzung eine Losung der Membranen erfolge, ohne daB sich 
jemals neue Membranen bilden usw. Denn im Gegensatze hierzu hat Korte, 
sonst ein Anhanger der Serumtherapie, an einem groBeren Material bei den 
meisten Fallen keinen EinfluB auf den lokalen ProzeB beobachtet, auch 
Hil bert sah keinerlei Unterschied gegen sonst, Gala tti sah die AbstoBung 
ganz wie gewohnlich vor sich gehen, und auch bei den Obduktionen konnte 
Benda in Berlin keine Anzeichen eines spezifischen Heilungsvorganges auf
finden. Aber auch Fortschreiten und augenscheinliche Verschlimme
rung des lokalen Prozesses wird von mehreren Seiten gemeldet. So beobach
tete Rum pf in mehreren Fallen zunachst eine Ausbreitung des Lokalpro
zesses, Sigel sah nach 3 Tagen trotz der Injektion eine Erneuerung des bereits 
abgestoBenen Belages, Mendel und Katz berichten iiber Verschlimmerung 
des Rachenprozesses wahrend der Behandlung; Weibgen sah, wie nach der 
Einspritzung die zweite, vorher noch freigebliebene Tonsille sich mit einer 
Auflagerung bedeckte, und auch Herr Primarius Gnandinger hat uns 
erzahlt, daB sich in einem Fane der bereits abgestoBene Belag wieder erneuert 
habe, und daB in einem anderen Falle der lokale ProzeB trotz der Einspritzung 
sich fort mid fort verschlimmerte. Auch in meinen Fallen konnte ich mit 
dem besten Willen nichts Charakteristisches beobachten. Die AbstoBung der Auf
lagerungen und die Besserung der Nasenaffektion erfolgte ganz allmahlich, 
genau so, wie ich es auch sonst in giinstig verlaufenden Fallen beobachtet hatte. 

Ich will nun hier einstweilen innehalten und einen Riickblick auf die 
bisherigen Ergebnisse werfen. Dieselben lassen sich in folgenden Punkten 
zusammenfassen: 

1. Zahlreiche, mit den kleineren und groBeren Immunisie
rungsdosen von Behring praventiv behandelte Kinder sind in
nerhalb der nachsten Wochen an Diphtheritis erkrankt und ein
zelne derselben sind ihrer Krankheit erlegen. Dagegen besitzen 
wir keinen einzigen wissenschaftlich verwertbaren Beweis da
fiir, daB jemals durch die praventive Immunisierung die Erkran
kung eines Menschen an Diphtherie verhindert worden ware. 

Kassowi tz, Gesammelte Abhandlungen. 8 
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2. Kinder, welche bei einer ersten Erkrankung mit groBen 
Dosen von Heilserum behandelt wurden, sind einige Wochen 
spater neuerdings an Diphtherie erkrankt; sie waren also weder 
durch ihre Krankheit, noch durch die groBten, bis jetzt ange
wendeten Dosen des Antitoxins imm un gemacht worden. 

3. In zahlreichen Fallen sind Kinder, die am ersten oder zwei
ten Tage der Erkrankung mit ausreichenden Dosen des Heil
serums behandelt wurden, ihrer Krankheit erlegen. 

4. Es ist sicher, daB ein groBer Teil der trotz der Serumbe
handlung an Diphtherie Verstorbenen nicht an den Folgen einer 
Mischinfektion, sondern direkt durch die spezifische Wirkung 
des Diphtherie- Erregers getotet worden sind. 

5. Herzparalysen und andere postdiphtherische Lahmungen 
sind auch bei fruh und ausreichend mit Serum behandelten Kin
dern in groBerer Anzahl beo bachtet worden, und wir besitzen 
keinen Anhaltspunkt fur die Annahme, daB diese spezifischen 
Folgen der Diphtherie - Intoxikation bei den mit Serum Behan
delten seltener oder schwacher aufgetreten sind. 

6. Von einem k"ritischen Fieberabfalle in den ersten 24 Stun
den und von der eminent antipyretischen Wirkung, die das Se
rum bei der Diphtherie entwickeln solI, haben die meisten Be
obachter nichts oder fast nichts entdecken konnen. 

7. Die AbstoBung der Membranen erfolgt in den gunstig ver
laufenden Fallen in der gewohnlichen Weise. Vielfach ist aber 
auch eine A usbreitung des lokalen Prozesses undeine Erneuerung 
der bereits abgestoBenen Membranen wahrend und nach der 
Serumbehandlung beobachtet worden. 

Diese sieben Satze scheinen mir, da sie sich auf die Erfahrungen der uber
groBen Mehrheit der Beobachter stutz en, vollkommen festzustehen, und damit 
ist meiner Ansicht nach der groBte und wichtigste Teil des von Behring 
aufgefuhrten Gebaudes zusammengesturzt. Nun aber wende ich mich zu 
jenen Momenten, welche vorderhand noch zweifelhaft sind und aus 
denen jemand, der zum Optimismus neigt, auch jetzt noch eine relativ gun
stige Auffassung ableiten konnte. 

Das erste dieser Momente beruht darauf, daB von zahlreichen Beobachtern 
ziemlich ubereinstimmend angegeben wird, daB sich das Allge mein befinde n 
der Kinder, speziell in den schwereren Fallen, in auffallender Weise gebessert 
habe, und zwar nicht nur bei den Genesenen, sondern auch bei denen, die 
spater dennoch ihrer Krankheit erlegen sind. Dies wurde nicht nur von 
Roux, sondern auch von Korte, Sonnenburg, Baumler, Sigel, Lan
gen buch u. a. behauptet. Auch Baginsky hat mit groBem Nachdrucke 
von dem gunstigen subjektiven Eindrucke gesprochen, den er in vielen Fallen 
erhalten hat, und, wie Sie sich erinnern, hat sich auch Hofrat Widerhofer 
in einem ahnlichen Sinne ausgesprochen. Es darf aber auch nicht verschwiegen 
werden, daB einzelne dieser Beobachter, wie z. B. Sonnen burg, das Gewicht 
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ihrer Aussage dadurch wieder abgeschwacht haben, daB sie ausdrucklich 
betonten, sie hatten A.hnliches wohl auch fruher ohne Serumbe
handl ung gesehen. 

Auch ich kann mir nicht versagen, aus meinen Erfahrungen vor der 
Serumperiode einen Fall mit wenigen Worten zu skizzieren, um Ihnen zu 
zeigen, wie leicht man durch solche subjektive Eindrucke in seinem Urteile 
uber den Wert eines therapeutischen Verfahrens irregefuhrt werden kann. 

Es ist nun gerade ein Jahr, daB in meiner eigenen Praxis ein Knabe 
von 9 Jahren an Diphtherie unter den allerschwersten allgemeinen Erschei
nungen erkrankte. Unstillbares, durch mehr als 12 Stunden anhaltendes 
Erbrechen, fahler Teint, verfallener Gesichtsausdruck, schwacher PuIs und 
kalte Extremitaten; dabei rapide Ausbreitung des diphtherischen Prozesses 
in den Rachengebilden. Ich hatte nun damals in mehreren Fallen das Anti
diphtherin von Klebs mit anscheinend gunstigem Erfolge verwendet, 
und beeilte mich, dasselbe auch hier, wenn auch mit geringer Hoffnung, 
in Anwendung zu ziehen. Der Knabe wurde also innerhalb 24 Stunden drei
mal mit der Kle bsschen Flussigkeit gepinselt, und siehe da, er war am nach
sten Tage wie ausgewechselt. Das Erbrechen hatte aufgehort, der Kranke 
saB aufrecht im Bette, gurgelte gewissenhaft, so oft man es von ihm ver
langte, der Gesichtsausdruck war wieder normalgeworden, und auch die Ra
chenaffektion besserte sich allmahlich, so daB die Auflagerungen in wenigen 
Tagen beseitigt waren. Spater trat noch Albuminurie und Gaumensegel
Iahmung auf, aber das Kind ist schlieBlich genesen. Dieser uberraschend 
gunstige Verlauf schien mir nun damals ziemlich deutlich fUr eine spezifische 
Wirkung des Antidiphtherin, welches Kle bs bekanntlich aus abgeschwachten 
Diphtheriekulturen gewinnt, zu sprechen, und ich wendete das Mittel auch 
spater noch einige Male mit anscheinend gutem Erfolge an. Leider haben 
aber die Beobachtungen von Zappert im Karolinen-Kinderspital ergeben, 
daB in vielen Fallen der Erfolg dieses Mittels vollstandig ausgeblieben ist, und 
jetzt bin ich ebenfalls zu der Ansicht gekommen, daB in dem geschilderten 
FaIle die auffallend gunstige Wendung wahrscheinlich auch bei jeder anderen 
Behandlung eingetreten ware. 

Immerhin durfen aber die Aus.sagen so zahlreicher Beobachter, unter 
denen sich Kinderarzte von groBem Rufe und ausgedehnter Erfahrung be
finden, vorlaufig nicht auBer acht gelassen werden. 

Als zweites gunstiges Moment waren die von mehreren Beobachtern 
gemeldeten besseren Heilungsverhaltnisse bei den an Kehlkopfstenose 
erkrankten Kindem anzufiihren. Es wird namlich einerseits von mehreren 
Beobachtern eine geringere Mortalitat der Tracheotomierten (R 0 u x, Son
nenburg' Korte) und der Intubierten (B6kai) gemeldet, andererseits soIl 
das Aushusten der Membranen leichter vonstatten gehen, das Dekanulement 
nach der Tracheotomie soIl fruher moglich sein als sonst, und auBerdem solI 
es hiiufiger als sonst vorkommen, daB die Stenose ohne operativen Eingriff 
wieder verschwindet. 

Freilich wird von anderer Seite, wie von Moller in Magdeburg und von 
Gniindinger in Wien, nur eine Besserung der Mortalitiit bei den Tracheo-

8'" 
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tomierten urn wenige Prozente zugestanden (Moeller von 55,8 auf 48,7% 
und Gnandinger von 58,7 auf 53,8%), eine Besserung, wie sie ja auch 
sonst nicht selten in zwei aufeinanderfolgenden Perioden beobachtet wird. 
So ist z. B. nach den Angaben von Wei bgen die Mortalitat der Tracheoto
mierten auch ohne Serum von 79 auf 57% herabgegangen und erwies sich 
die Mortalitat der Operierten mi t Serum sogar weniger gunstig als ohne 
Serum. AuBerdem laBt sich nicht ubersehen, daB auch bei der Serumbehand
lung die Sterblichkeitsverhaltnisse der Tracheotomierten im allgemeinen 
recht hoch geblieben sind (meist um 50% herum); aber immerhin ist auch 
hier ein Moment gegeben, an welches vorlaufig jemand, der sich uber die 
fruher erhobenen schweren Bedenken hinwegsetzen kann, noch einige Hoff
nungen knupfen konnte. 

Dnd nun gelange ich zu dem dritten und wichtigsten Momente, welches 
von Behring selbst und von seinen Anhangern als die starkste Stutze des 
neuen Heilverfahrens angesehen wird, namlich zu der Herabsetzung des 
Mortalitatsverhaltnisses der in den Spitalern behandelten Diph
theriekranken. In der Tat wurden von Kossel, Baginsky und Korte 
in Berlin, von Roux und seinen Mitarbeitern in Paris, von B6kai in Buda
pest, von Costantini in Triest, von Washbourn in London und auch noch 
von anderen solche Herabsetzungen der prozentualen Mortalitatsziffern um 
die Halfte und mehr im Vergleiche mit den Vorperioden gemeldet und auch 
Herr Hofrat Widerhofer hat uns uber ein ahnliches Herabgehen der Sterb
lichkeitsziffer (bis auf 24%) in dem unter seiner Leitung stehenden Spitale 
berichtet. Freilich haben wir auch gleichzeitig aus einem anderen Wiener 
Kinderspitale durch Herrn Primarius Gnandinger gehort, daB diese Er
scheinung nahezu vollstandig ausgeblieben ist. Auch sonst ist es jedenfalls 
bemerkenswert, daB bei den ubrigen Beobachtern die verbesserten Mortali
tatsprozente untereinander ganz kolossale Differenzen aufweisen. So be
trugen diesel ben z. B. bei 

dagegen bei 

Baginsky 
B6kai 
Washbourn 

13% 
14% 
14% 

Costantini . 22% 
Kossel . . . 23% 
Widerhofer. 24% 
Korte (1. Serie) 30% 

" (II." ) 36% 
Gnandinger 40% 

Es zcigt sich also ein allmahliches Ansteigen der Klimax von den 13% 
Baginskys (die sich ubrigens nach den zuletzt veroffentlichten Ziffern im 
November 1894 bereits wieder auf 22,5% erhOhthaben) bis zu den 40% Gnan
di ngers, so daB von einer tJbereinstimmung trotz der Identitat des Mittels 
nicht einmal im entferntesten die Rede sein kann. 

Wenn wir uns nun fragen, welche Folgerungen wir aus diesen Ziffern 
ableiten konnen, und ob durch dieselben wirklich der Beweis erbracht ist, 
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daB die Sterblichkeit in diesen Anstalten nicht nur relativ, sondern auch ab
solut herabgemindert wurde, oder, um noch deutlicher zu sprechen, ob wir 
wirklich das Recht haben, anzunehmen, daB in einem Spitale, in wel
chem jetzt statt 50 von 100 Diphtheriekranken nur 25 sterben, 
wirklich 25 von 100 aufgenommenen Kranken durch das Mittel 
vor dem Tode bewahrt wurden, so mussen wir vor aIlem prinzipieIl 
aussprechen, daB wir zu einer solchen SchluBfolgerung nur in dem FaIle be
rechtigt waren, wenn wir wiiBten, daB in den Diphtheriespitalern wahrend 
der Serumbehandlung und infolge derselben keinerlei Anderung der Ver
haltnisse Platz gegriffen hat. Nur wenn wir sicher wuBten, daB spezieIl die Auf
nahme der FaIle genau in derselben Weise vor sich gegangen ist, wie sonst, 
waren wir berechtigt, aus diesen verminderten Zahlen zu schlieBen, daB 
durch die Serumbehandlung tatsachlich eine Rettung sonst dem Tode ver
faIlener Kinder stattgefunden hat. 

Wenn wir uns nun die Sache genau uberlegen, so mussen wir eigentlich 
schon von vornherein zu dem Resultate gelangen, daB in der Periode des 
allgemeinen Serumenthusiasmus die Verhaltnisse bezuglich 
der Aufnahme der Diphtheriekranken in die offentlichen Kran
kenanstalten unmoglich dieselben geblieben sein konnen, wie 
fruher. Bedenken Sie nur, meine Herren, daB, seitdem uberhaupt von der 
Wunderwirkung des Diphtherieheilserums die Rede ist, den Arzten und Laien 
fort und fort eingescharft wird, daB das Mittel nur dann sicher wirke, wenn 
es in den aIlerersten Tagen der Krankheit angewendet wird, daB man also ja 
nicht zu lange zogern durfe und die Kranken moglichst fruhzeitig der Be
handlung zufiihren musse. Wird aber dieser Rat befolgt, dann m uB dies 
notwendigerweise zur Folge haben, daB FaIle leichter und leichtester Art 
in die Spitaler gebracht werden, weil man ja in den ersten Tagen auch bei 
den leichten Fallen nicht vorhersagen kann, wie sich der weitere Verlauf der 
Krankheit gestalten wird. Vor der Serumbehandlung war aber das Diph
theriematerial der Spitaler ausschlieBlich oder nahezu ausschlieBlich aus schwe
ren und schwersten Fallen zusammengesetzt. Die Kinder wurden ins Spital 
gebracht, wenn die bereits ausgebildete Stenose einen chirurgischen Eingriff 
verlangte, oder wenn die Erscheinungen so schwere geworden waren, daB man 
an einem gunstigen Ausgange verzweifelte. Hochstens wurde hin und wieder 
ein leichterer Fall aus dem Grunde dem Spitale uberwiesen, weil die Sanitats
organe das Verbleiben des Kranken in seiner Behausung nicht gestatteten. 
Dementsprechend muBte auch fruher in den meisten Spitalern die Diph
theriemortalitat eine so erschreckend hohe sein und bleiben. Werden aber 
auch mittlere und selbst leichte FaIle in groBerer Zahl dem Spitale zugefiihrt, 
so muB das Mortalitatsverhaltnis unbedingt ein besseres werden und wir 
haben dann keinen Anhaltspunkt mehr, zu entscheiden, wieweit die Besse
rung des Sterblichkeitsverhaltnisses auf diese indirekte Wirkung des Heil
serums zuruckzufuhren ist, und ob daneben fur die direkte, d. h. fur die hei
lende Wirkung desselben noch irgend etwas ubrigbleibt. 

Dieser Einwand gegen die Beweiskraft der verminderten prozentueIlen 
Spitalsmortalitat, der auch von anderen Seiten bereits vielfach erhoben wor-
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den ist, ist aber nicht bloB theoretisch erdacht, sondern er ist auch wirklich 
und tatsachlich zu begrunden. 

So hat z. B. Gottstein in Berlin auf Grund von statistischen Daten, 
deren Richtigkeit bis jetzt von niemandem angezweifelt oder widerlegt wurde, 
den Nachweis erbracht, daB die Aufnahme von Diphtheriekranken 
in die Berliner Krankenhauser im Jahre 1894, in welchem das 
Serum bereits in groBer Ausdehnung verwendet wurde, fast 
doppelt so groB war als in den fruheren Jahren. Es wurden 
z. B. im Oktober und November 1894 712 Diphtheriekranke aufgenommen 
gegen 328 in den entsprechenden Monaten 1890 und gegen 320 im Jahre 1891. 
Gestorben sind aber in den Spitalern 131, d. i. ebensoviel als im Jahre 
1891 und sogar etwas mehr als im Jahre 1890, wo in diesen Monaten nur 
124 TodesfiiJle verzeichnet sind. Die wirkliche Sterblichkeit ist also nicht 
geringer geworden, sondern ungefahr dieselbe geblieben wie fruher. Was 
sich in auBerordentlicher Weise verandert hat, das ist die Zahl der in die 
Spitaler aufgenommenen Kranken. 

Damit stimmen auch die Angaben von Korte uber die im stadtischen 
Krankenhause in Berlin mit Serum behandelten Diphtheriekranken vor
trefflich iiberein. Hier wurden namlich in einer ersten Serie von Januar bis 
Marz 1894 60 Falle behandelt, von denen 30, also gerade die Halfte, als schwere, 
ebensoviele aber, namlich 16 + 14, als mittlere und leichte Falle bezeichnet 
wurden. In einer zweiten Serie, bis Oktober desselben Jahres, in welcher 
61 Fane aufgenommen wurden, figurieren gar nur 13 als schwere (gegen 30 
in der erst en Serie), dagegen 31 als mittelschwere und 17 als leichte, also 
zusammen 48 der beideJ?- leichteren Kategorien gegen 30 in der friiheren 
Serie. Wir sehen also nicht nur, daB die Zahl der leichten und mittelschweren 
Falle in jeder der beiden Serien eine sehr betrachtliche ist, sondern wir beobach
ten auch noch die uberaus charakteristische Erscheinung, daB das Verhaltnis 
der weniger schweren FaIle zu der Gesamtzahl im Laufe des Jahres, wahrend 
dessen uberall so viel von der Wunderwirkung des neuen Mittels gesprochen 
wurde, noch erheblich gestiegen ist, indem dieselben nicht mehr, wie in 
der ersten Serie bloB die Halfte, sondern sogar mehr als drei Viertel (78,8%) 
alIer FaIle betrugen. 

Betrachten wir nun aber in der Statistik Kortes die Zahl der Toten 
und ihr Verhaltnis zu den Krankheitsfallen der verschiedenen Kategorien, 
so ergibt sich, daB von den 43 schweren Fallen zusammen 25, d. i. 58,1 %, 
einen todlichen Ausgang genommen haben, wahrend die Sterblichkeit 
der schweren FaIle in der zweiten Serie trotz der Serumbehand
lung sich sogar auf die enorme Hohe von 76,9% erhoben hat. Aber 
auch von den 47 Fallen mittlerer Intensitat sind 14, also 29,8%, trotz Serum 
zugrunde gegangen. Das sind aber Zahlen, meine Herren, von denen wohl 
jedermann zugeben muB, daB sie so ziemlich demjenigen entsprechen, was 
wir auch sonst zu sehen gewohnt waren. Denn auch ohne Serum starb von 
den schwer en Fallen die Mehrzahl, von den mittelschweren ging ebenfalls 
noch ein erheblicher Prozentsatz verloren, wahrend bei den leichten Fallen 
auch fruher nur vereinzelte Todesfalle vorgekommen sind. In dieser Be-
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ziehung ist also kaum eine nennenswerte Veranderung zu verzeichnen. Neu 
ist dagegen der immer groBere ZufluB von leichten und mittleren Diphtherie
fallen zu den Spitalern, und das hat allerdings einzig und aIle in die Serum
therapie Behri ngs herbeigefuhrt. 

DaB auch in anderen Stadt en ahnliche Verhaltnisse obwalten, ist nicht 
nur von vornherein in hohem Grade wahrscheinlich, sondern es ist zum Teile 
auch tatsachlich zu erweisen. So hat z. B. in der Sitzung der Triester medi
zinischen Gesellschaft am 18. Dezember des abgelaufenen Jahres, in welcher 
sonst eine uberaus gunstige Stimmung fUr das neue Mittel herrschte, der 
Prosektor desselben Spitals, in welchem die Mortalitat von 43 auf 22% herab
gegangen war, ausdrucklich darauf aufmerksam gemacht, daB in fruheren 
Epidemien die ins Spital aufgenommenen FaIle entweder aIle oder fast aIle 
sehr schwer gewesen sind, daB aber wahrend der jetzigen Epidemie dadurch, 
daB man den Leuten sagt, daB ihre Kinder nur dann gerettet werden konnen, 
wenn man sie sofort zur Behandlung bringt, ein sehr groBer ZufluB von 
leichten Fallen stattfindet, und daB daher groBe Vorsicht in der Beurteilung 
der statistischen Zahlen geboten sei. 

DaB auch in Wien sich dieselben Umstande geltend machen, kann fur 
jemanden, der den tatsachlichen Verhaltnissen seine Aufmerksamkeit zuwen
det, nicht einen Augenblick zweifelhaft sein. Es sind mir z. B. aus den Mit
teilungen von Kollegen ganz konkrete FaIle bekannt, wo Diphtheriekranke 
leichteren und mittleren Grades, die sonst ruhig zu Hause behandelt worden 
waren, ins Spital geschickt wurden, und zwar einfach aus dem Grunde, weil 
das Serum in den Apotheken nur schwer zu beschaffen und der dafur gefor
derte Preis fur die Verhaltnisse der betroffenen Familien zu hoch war. Wir 
haben ja aus dem Munde des Herrn Hofrates Widerhofer vernommen, 
daB unter 100 in sein Spital Aufgenommenen 22 als leichte FaIle bezeichnet 
werden muBten, so daB bei ihnen von vornherein eine gunstige Prognose 
gestellt wurde, wahrend die nachste Kategorie, in welche die von Anfang an 
weniger gunstig beurteiIten FaIle eingereiht wurden, auch noch 36 FaIle 
umfaBte. Die dritte und vierte Kategorie hingegen, welche die schweren 
und allerschwersten FaIle umfaBte, enthielten zusammen nur 42 von 100. 
Dies ist aber sicherlich nicht das gewohnliche Material des Kinderspitales 
in normalen ZeitIauften und durch diese Veranderung muB auch die Spitals
mortalitat in entsprechender Weise geandert werden. 

Darin liegt auch meiner Ansicht nach die einzige Erklarung fUr den 
sonst absolut unverstandlichen Unterschied zwischen den Ergebnissen der 
Serumbehandlung in zwei Kinderspitalern einer und derselben Stadt; in un
serem FaIle zwischen denen des St.-Annen- und des Rudolf-Kinderspitals. 
In dem letzteren sind eben, einerseits wegen des geringeren Belegraumes fur 
Diphtheriekranke, moglicherweise aber auch wegen der mehr exzentrischen 
Lage des Spitals die Aufnahmeverhaltnisse ungefahr dieselben geblieben, 
es sind also im groBen und ganzen nur solche FaIle aufgenommen worden, 
wie sie auch in anderen Zeiten aufgenommen worden waren, wahrend das 
Universitatskinderspital mit seinem neuen geraumigen Diphtheriepavillon 
und gewiB auch der Name seines Vorstandes, der von der Publizistik in so 
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enge Verbindung mit der neuen Heilmethode gebracht wurde, unter den jetzt 
herrschenden exzeptionellen Verhaltnissen eine groBere Attraktionskraft auch 
auf die leichteren und mittelschweren Fiille ausuben muBte. 

Aber auch ein zweiter Umstand darf nicht vemachlassigt werden, wenn 
er auch nicht so schwer ins Gewicht fallen mag, wie derjenige, den wir so eben 
besprochen haben. Wenn man namlich, wie dies in der neueren Zeit der Fall 
ist, nicht das klinische Bild der Diphtherie, sondem den Befund der LOffler
schen Bazillen als maBgebend fur die Diphtheriediagnose ansieht, so ist es 
bei dem von allen Seiten anerkannten Umstande, daB diese Bazillen auch 
bei geringfugigen lokalen und allgemeinen Krankheitserscheinungen gefunden 
werden, ganz unausweichlich, daB mehr leichte FaIle der Serumbehandlung 
unterzogen und zu diesem Zwecke auch in groBerer Anzahl in die Spitaler 
aufgenommen werden, als sonst. So finden wir z. B. bei Kossel ausdruck
lich erwahnt, daB sich unter 22 im Spitale mit Serum behandelten Fallen 
3 mit bloB stecknadelkopfgroBen A uflagerungen und 4 mit Auf
lagerungen, die nur einen Teil der Tonsillen bedeckten, befunden haben. 
Auch von einem hiesigen Kinderspitale ist mir durch die Mitteilung der an 
demselben tatigen Arzte bekannt geworden, daB sie FiiIle mit nicht sehr 
ausgebreiteten Auflagerungen auf den Tonsillen aus ihrer Ambulanz bloB 
aus dem Grunde ins Spital aufgenommen haben, weil sie bei ihnen die charak
teristischen Bazillen gefunden hatten. Dabei betonten die Herren ausdruck
lich, daB es ihnen sonst niemals eingefallen ware, solche FaIle der Spitals
behandlung zuzufiihren und daB sie sich friiher begniigt hatten, den Kindem 
die gewohnlichen Gurgelwasser zu verordnen. DaB aber durch diese ver
anderten Prinzipien in der Krankenaufnahme auch das Mortalitatsprozent 
in einem gewissen Grade alteriert werden muB, liegt klar auf der Hand. 

Eine dritte Fehlerquelle, welche die Spitalsstatistik in hohem Grade 
beeinflussen und das Urteil iiber die Wirkung des Serums beirren kann, hat 
darin ihren Ursprung, daB man in gewissen Spitalem gleichzeitig einen 
Teil der FaIle mit und einen anderen ohne Serum behandelt hat. Dies war 
z. B. der Fall im Leopoldstadter Kinderspitale, tiber welches uns Herr Kollega 
Unterholzner berichtet hat. Wie ich namlich aus dem offiziellen Sitzungs
berichte entnehme, wurden in diesem Spitale im Oktober 12 FaIle mit und 
8 FaIle ohne Serum behandelt, im November 10 mit und 19 ohne, im Dezember 
5 mit, 9 aber ohne Serum, und nur in den erst en Tagen des Januar wurden 
aIle 5 FaIle mit Serum behandelt. Wie stand es nun bei dieser gemischten 
Behandlung mit der Mortalitat? Dariiber haben wir erfahren, daB von den 
Serumfallen nur 25,8%, von den serumlosen Fallen dagegen die enorme 
Ziffer von 66,6% gestorben sind; und diese kolossale Differenz scheint auf den 
ersten Blick ganz entschieden zugunsten der Serumbehandlung zu sprechen. 
Allerdings miissen wir uns fragen, wie man sich denn die ganz enorme Morta
litat der ohne Serum Behandelten erklaren kann, eine Mortalitat, die alles, 
was wir in dieser Beziehung von den Wiener Kinderspitalem wissen, um ein 
sehr Erhebliches iibersteigt. Was das Leopoldstadter Spital anlangt, so vari
ierte daselbst die Sterblichkeit der Diphtheriekranken in den Jahren 1888 
bis 1893 zwischen 32 und 44,5%, und es muB daher die Frage gestattet sein, 
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wie es denn moglich sei, daB diese Ziffer plotzIich auf 66,6% hinaufschnellen 
konnte, und zwar gerade nur in einer Zeit, in welcher parallel mit dies en 
serumlosen Fallen auch eine gewisse Zahl von Kindern mit Serum behandelt 
wurde. Die Serumbehandlung der einen Reihe kann doch unmogIich, wenn 
die Verhaltnisse sonst die gleichen gebIieben sind, den Krankheitsverlauf 
in der anderen Reihe in so ungunstigem Sinne influenzieren. Dieses Ratsel 
lost sich aber in ganz einfacher Weise, wenn man beide Reihen miteinander 
vereinigt und dann ausrechnet, wie viele Kinder uberhaupt in diesem Spitale 
wahrend dieser Zeit an Diphtherie behandelt und wie viele von ihnen gestorben 
sind. Von vornherein muBte man naturIich erwarten, daB, wenn das Serum 
wirkIich so AuBerordentliches leistet, daB die Sterblichkeit statt 66,6% nur 
25,8% betragt, die Gesamtmortalitat auch dann in auffalliger Weise herab
gedruckt werden muBte, wenn nur etwa die Halfte der FaIle mit diesem Mittel 
behandelt wurde. In der WirkIichkeit sind aber von allen 67 Fallen zusammen
genommen 32, d. i. 47,7% gestorben, die Mortalitat ist also hoher ge
wesen als in den vier zum Vergleiche herangezogenen Jahren, 
und es geht aus den von Herrn Primarius Un ter holz ner mitgeteiIten Zahlen 
ganz unwiderleglich hervor, daB die Serumbehandlung eines groBen TeiIes 
aller FaIle an der DiphtheriemortaIitat dieses Spitals ohne jede sichtbare 
Spur vorubergegangen ist. 

Aus alledem folgt aber klar genug, daB es nicht angeht, aus der nackten 
Tatsache, daB seit der Serumbehandlung in vielen, wenn auch keineswegs 
in allen Spitalern die prozentuelle SterbIichkeitsziffer herabgegangen ist, 
den SchluB abzuleiten, daB die Verkleinerung dieser Ziffer tatsachlich durch 
die lebensrettende Wirkung des Serums zustande gebracht wurde. Wir 
mussen vielmehr als Erganzung und Kontrolle unbedingt ver
langen, daB in jenen Stadten, in denen die Serumbehandlung 
in groBerer Ausdehnung geubt wird, entsprechend der herab
geminderten prozen tuellen Spitalsmortalitat auch die allgemeine 
Diphtheriesterblichkeit eine unzweideutige Wendung zum Bes
seren wahrnehmen lasse. 

Ich habe nun bereits erwahnt, daB Gottstein fur Berlin aus den offi
ziellen Daten berechnet hat, daB die absolute Mortalitat auch in den Spitalern 
trotz der fast allgemein geubten Serumbehandlung nicht vermindert worden 
ist. AuBerdem behauptet er aber auch unter Berufung auf Zahlen, daB die 
allgemeine MortaIitat an Diphtherie im Serumjahre 1894groBer war, als in 
den Jahren 1890 und 1891, und er zogerte auch nicht, gestutzt auf diese Ziffern, 
den wenig erfreulichen Satz auszusprechen, daB an der allgemeinen 
Diphtheriemortalitat in Berlin die Serumbehandlung spurlos 
vorubergegangen sei. 

Wie steht es nun in dieser Hinsicht in Wien? Hier begann, wie Ihnen 
wohlbekannt ist, die eigentliche Serumperiode nach der Naturforscherver
sammlung, also anfangs Oktober, wahrend friiher nur vereinzelte Versuche 
gemacht worden sind. Seit dieser Zeit werden aber nicht nur in den funf 
Kinderspitalern und an der Poliklinik die meisten Diphtheriekranken mit 
Serum behandelt, sondern es wurde diese Behandlung auch auBerhalb der 
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Spitaler in auBerordentlich groBem Umfange geubt. Wenigstens ist es noto
risch, daB von den meisten Apotheken groBe Mengen von Serum aus der 
Fabrik bezogen wurden (von drei Apotheken allein ist es mir bekannt, daB sie 
zusammen mehr als 250 Flaschchen zumeist in Wien verkauft haben) und 
dieselben wurden ihnen von den Anten zum Behufe praktischer Verwendung 
geradezu aus den Randen gerissen. Wenn es nun wahr ware, daB das Serum 
in einer groBeren Zahl von Fallen lebensrettend gewirkt hat, so muBte dieses 
Resultat bei der extensiven Anwendung des Mittels doch auch in der allge
meinen Statistik ziffermaBig zum Ausdruck kommen. 

Wir besitzen nun infolge der allgemein und strenge durchgefuhrten 
Anzeigepflicht fur die Erkrankungen an Krupp und Diphtheritis und anderer
seits in der amtlichen Statistik der in jeder Woche an diesen Affektionen 
Verstorbenen ein vortreffliches Material, um das VerhaItnis der Gestorbenen 
zu den Erkrankten wenigstens approximativ zu schatz en. Freilich deckt 
sich wahrscheinlich die Ziffer der Angezeigten nicht vollstandig mit der
jenigen der Erkrankten, weil auf der einen Seite leichtere FaIle Ofter nicht 
angezeigt werden und weil moglicherweise auch gelegentlich einmal ein Fall 
von sogenannter Pseudodiphtherie angezeigt wird, also eine Affektion, welche 
zwar das klinische und anatomische Bild der Rachendiphtherie darbietet, 
aber nicht durch den spezifischen Diphtheriebazillus hervorgerufen wird. 
Es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, daB selbst diese Zahlen in geringem 
MaBe indirekt durch die Serumtherapie. beeinfluBt werden, und zwar in 
dem Sinne, daB leichtere FaIle in groBerer Zahl als sonst zur Anzeige gebracht 
werden, weil der Arzt in dem Augenblicke, wo er einen solchen Fall der Serum
behandlung unterzieht, gewissermaBen die diphtherische Natur der Krankheit 
anerkennt. Da aber die letztgenannte Fehlerquelle, wenn sie uberhaupt in 
nennenswerter Ausdehnung vorhanden ware, nur eine scheinbare V er bes
serung des Mortalitatsverhaltnisses der angezeigten Diphtheriefalle herbei
fuhren konnte, so darf man wohl behaupten, daB, wenn trotzdem das Ver
haItnis der Verstorbenen zu den Angezeigten in der Serumperiode dasselbe 
geblieben ist, wie in den serumfreien Perioden, damit der untrugliche Beweis 
geliefert ist, daB das Serum gegenuber der faktischen Diphtheriemortalitat 
ohne jede Wirkung geblieben ist. 

Um nun ein Urteil uber diese Verhaltnisse zu gewinnen, habe. ich die 
Zahlen, wie sie in dem offiziellen Sanitatsberichte des Stadtphysikates all
wochentlich enthalten sind, fur die Jahre 1892, 1893 und 1894 tabellarisch 
zusammengestellt, und zwar habe ich mit Vernachlassigung der letzten Jahres
woche je 50 Wochen dieser 3 Jahre in 10 funfwochentliche Perioden ein
geteiIt. Die beiden letzten Perioden, welche die 40. bis 50. Woche umfassen 
und sich im Jahre 1894 yom 7. Oktober bis zum 15. Dezember erstreckt 
haben, habe ich als die Serumperiode angesehen, welche mit den fruheren 
serumlosen Perioden verglichen werden solI. (Siehe TabeIle I.) 

Betrachten wir nun die Tabelle I, so enthaIt dieselbe in 3 Kolumnen 
die in diesen 10 Perioden zur Anzeige gebrachten FaIle von Diphtherie und 
Krupp; und Sie ersehen aus diesen Ziffern, daB wir es in den letzten Monaten 
des abgelaufenen Jahres keineswegs mit einer besonders extensiven Epidemie 
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zu tun gehabt haben. Speziell im Vergleiche mit den entsprechenden Perioden 
des Jahres 1893 und der erst en Perioden 1894 ergibt sich eine sehr bedeutende 
Herabminderung der Morbiditat, indem z. B. 439 Fallen der 10. Periode des 
Jahres 1894 704 des Vorjahres gegenuberstehen. 

1. Tabelle. 

Angezeigte Diphtheriefalle. 

Woche 1892 1893 1894 

1.-5. 461 345 593 
6.-10. 433 468 647 

11.-15. 469 442 517 
16.-20. 516 460 506 
21.-25. 422 490 417 

26.-30. 363 394 342 
31.-35. 281 269 283 
36.-10. 362 342 374 
41.-45. 460 563 4S3} ff 
46.-50. 411 704 439 S 

4178 4477 4571 

II. Tabelle. 

Todesfalle an Di ph therie. 

Woche 1892 1893 1894 

1.-5. 171 
I 

122 206 
6.-10. 163 144 223 

11.-15. 166 i 148 208 
16.-20. 157 

I 
171 176 

21.-25. 159 161 141 

26.-30. 121 ll8 114 
31.-35. III 104 101 
36.-10. 122 

i 
110 122 

41.-15. 161 i 191 12S} go 
46.-50. 148 268 US ~ 

1479 1537 1569 

Dementsprechend sind auch die absoluten Zahlen der an Krupp und 
Diphtherie verstorbenen Individuen in den zwei fUnfwochentlichen Serum
perioden bedeutend geringer als in den entsprechenden Perioden des Vorjahres 
und in den ersten Perioden desselben Jahres. Sie sind aber erheblich hoher, 
als die Ziffern der unmittelbar vorhergegangenen Perioden und auBerdem 
ergibt sich, daB in der Halfte aller in dieser Tabelle verzeichneten serum
losen Perioden we niger Menschen an dieser Krankheit gestorben sind als 
in der letzten der beiden funfwochentlichen Serumperioden (mit 153 Todes
fallen). Obwohl wir uns also zweifellos in einer relativ schwachen Diphtherie
Epidemie bewegen, wie alle Kollegen bezeugen werden, die in der Praxis 
tatig sind, sehen wir doch trotz des Serums absolute Mortalitatszahlen, die 
in keiner Weise aus dem Rahmen des Gewohnlichen heraustreten. 
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III. Tabelle. 
:Mortali ta ts proze n t. 

Woche 1892 1893 1894 

1.-5. 37,0 35,3 34,7 
6.-10. 37,6 30,7 34,4 

1l.-15. 35,4 33,2 40,2 
HL-20. 34,2 33,1 34,7 
21.-25. 37,6 32,8 33,8 

2£\.-30. 33,3 29,9 33,3 
31.-35. 39,4 38,6 35,6 
36.--40. 33,7 32,1 32,6 
41.--45. 35,0 33,9 21,6} ~ 
46.-50. 36,0 37,9 3",8 ~ 

35,4 34,3 34,3 

Betrachten wir nun aber die dritte Tabelle, in welcher die Zahlen der 
zweiten durch die der erst en dividiert sind, welche also eine Dbersicht uber 
das Verhaltnis zwischen den Verstorbenen und den angezeigten Krankheits
fallen enthalt, so zeigt sich vor allem, daB dieses Verhaltnis, wenn wir die 
Durchschnitte der ganzen Jahre miteinander vergleichen, eine merkwiirdige 
und vielsagende Konstanz aufweist, denn die Zahlen: 35,4, 34,3 und 34,3 
differieren untereinander nur um etwas mehr als ein Prozent, so daB man fast 
verleitet ware, von einem ehernen Mortalitatsgesetze fur die Diphtherie zu 
sprechen. Jedenfalls geht aber aus dieser merkwiirdigen Dbereinstimmung 
hervor, daB die auf diese Weise berechneten Verhaltnisseeinen gewissen Wert 
fur die Beurteilung der tatsiichlichen Verhaltnisse fur sich in Anspruch nehmen 
kann. 

Was lehren uns aber diese Zahlen fur die Serumtherapie 1 Sie zeigen 
uns allerdings fur die erste der beiden funfwachentlichen Perioden eine nie
drigeZahl, aberwirfinden ahnlich niedereZahlen auch in zwei anderenPerioden 
namlich in der zweiten Periode 1893 mit 30,7% und in der sechsten Periode 
desselben Jahres mit 29,9%. Wichtiger ist aber die zweite der beiden funf
wachentlichen Serumperioden mit einem VerhiiJtnisse von 34,8%. Auch diese 
Periode ist ohne Zweifel voll und ganz unter dem Einflusse des Serums ge
standen, und dennoch ergibt sie ein Verhaltnis, welches nicht nur das Jahres
mittel noch um ein Geringes uberschreitet, sondern auch haher ist als die 
Zahlen in der Mehrzahl der serumlosen Perioden, da 16 von den 28 serum
freien Perioden ein noch niedrigeres Mortalitatsverhaltnis 
zeigten. 

Hier darf man wohl billig fragen, wo denn nach alledem der Effekt 
der Serumbehandlung geblieben ist. In den Kinderspitalern allein und an 
der Poliklinik sind zirka 230 Kinder dieser Behandlung unterzogen worden. 
Die Zahl der auBerhalb der Spitaler behandelten FaIle ist allerdings nicht 
bekannt; aber bei dem enormen Verbrauche von Serum und bei dem noto
rischen Umstande, daB die groBe Mehrzahl der Eltern diphtheriekranker 
Kinder die Serumbehandlung fast sturmisch verlangt, ist es gewiB nicht uber-
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trieben, wenn man diese Zahl mindestens ebenso hoch schatzt. Aber selbst 
wenn die Zahl geringer ware, wiirde die Gesamtzahl der mit Serum Behandelten 
doch immerhin eine 8ehr erhebliche Quote der in dieser Zeit Erkrankten aus
machen, da im ganzen 992 FaIle von Diphtherie angezeigt worden sind. 1st 
es nun denkbar, daB, wenn das Heilserum wirklich, wie behauptet wird, 
in so vielen Fallen lebensrettend wirkt, ist es, frage ich, denkbar, daB diese 
vielen geretteten Kinder keinerlei sichtbaren Eindruck in diesen Zahlen 
hinterlassen haben? MiiBten wir nicht vielmehr mit alIer Bestimmt
heit Prozentziffern erwarten, wie sie bisher noch niemals da
gewesen sind? Dnd statt dessen sehen wir, daB die Zahlen kaum von den 
gewohnlichen abweichen und daB sie einmal sogar hoher sind, als in der 
Mehrzahl der serumlosen Zeitraume. 'Vir konnen also den Satz Gottsteins 
leider auch auf unsere Stadt ausdehnen und sagen, daB auch in Wien 
die ausgedehnte Anwendung des Diphtherieheilserums an der 
alIgemeinen Diphtheritismortalitat ohne jede sichtbare Spur 
voriibergegangen ist. 

Erinnern wir uns aber noch einmal, daB uns der Erfinder der Serumthe
rapie noch vor wenigen Monaten versprochen hat, daB die Sterblichkeit 
an Diphtherie auf ein Zehntel der bisherigen Todesfalle herab
gehen werde, was nach unseren 'Viener Verhaltnissen etwa 3,4% der an
gezeigten FaIle bedeuten wiirde, und daB er uns ausdriicklich die Erhaltung 
zahlloser, sonst verlorener Menschenleben in Aussicht gestellt hat, so miissen 
wir uns traurigen Herzens eingestehen, daB wir bis jetzt auch nicht einmal 
den schiichternsten Anfang zu einer solchen Wendung beobachten. Es hat 
sich also dieses Versprechen ebensowenig erfiillt, wie die praventive Schutz
impfung, wie die Verhiitung der Rezidiven, wie die sichere Heilung der am 
ersten Tage Behandelten usw. usw. 

Mitdieser pessimistischen Auffassung stehe ich aber keineswegs allein. 
Die Berliner Arzte zum Beispiel, welche nicht, wie wir, erst seit einigen Mo
naten, sondern bereits iiber Jahr und Tag Gelegenheit hatten, die Wirkungen 
des Serums zu studieren, haben sich in der Diskussion, die gegen SchluB des 
Jahres in der Medizinischen Gesellschaft stattgefunden hat; mit vereinzelten 
Ausnahmen skeptisch, die meisten aber geradezu ablehnend geauBert. Noch 
auffallender aber ist es, daB diese skeptische Auffassung auch bereits in den 
AuBerungen solcher Beobachter zum Ausdrucke gelangt, die sich aus anderen 
Griinden noch zu den Anhangern der Serumtherapie zahlen. Zu diesen gehort 
zum Beispiel Baginsky, dessen scheinbar so giinstige Statistik selbst einen 
Virchow in seinem prinzipiellen MiBtrauen gegen diese Methode wankend ge
macht hat. Man sollte nun sicherlich envarten, daB jemand, der solche Ziffern 
aufzuweisen vermochte, sich iiberhaupt einem weitgehenden Optimismus 
hingeben wird. Statt dessen lesen wir aber aus der Feder dieses selben Autors 
(in Nr. 52 der Berliner klinischen Wochenschrift) folgende Satze voll schmerz
licher Resignation: 

"Leider ist die Mortalitatsziffer noch immer so hoch, daB die Krank
heit als eine sehr verderbliche bezeichnet werden m uB, und die 
stiirmischen Erwartungen der Erfinder gehen nicht vollig (1) in Erfiillung." 



126 II. Zur Heilserumfrage. 

So, meine Herren, spricht jetzt schon einer der ersten Bewunderer und 
Vorkampfer der Behringschen Therapie! 

Wenn ich nun zum Schlusse noch meine Meinung liber das weitere Vor
gehen in dieser Frage aussprechen solI, so muB ich bei der Entwicklung, die 
dieselbe einmal genommen hat, trotz der schwer en und, wie ich glaube, nur 
zu wohl begrundeten Zweifel dennoch dafur pIadieren, daB die Versuche 
in maglichst groBer Ausdehnung fortgesetzt werden. Durch die Fortsetzung 
dieser Versuche in groBem Stile wird die Wahrheit uber kurz oder lang voll
kommen klar zutage treten, und es wird sich deutlich genug herausstellen, 
ob die Bewunderer oder die Zweifler im Rechte sind. Obwohl ich mich nun 
bei der jetzigen Lage der Dinge mit aller Entschiedenheit auf die Seite 
der letzteren stellen muB, wurde ich dennoch den vollstandigen Sieg der 
Gegenpartei mit der graB ten Freude begruBen. 

Epilog zur Diphtherieheilserumdebatte. 
Vortrag, gehalten in der k. k. Gesellschaft der Arzte am 1. Februar 1895,1) 

Meine Herren! lch werde mir erlauben, auf die Ausfuhrungen der Herren 
Vorredner, soweit sie meinen erst en Vortrag tangiert haben, der Reihe nach 
zu antworten. 

Herr Hofrat Drasche hat sich als ein noch entschiedenerer Gegner der 
Serumtherapie bei der Diphtherie bekannt als ich seIber. Denn wahrend ich 
einstweilen noch auf mildernde Umstande pliidierte, hat er uber dieselbe ein 
Todesurteil sans phrase ausgesprochen. 

Zum Unterschiede von mir hat aber Drasche den Schwerpunkt auf die 
mannigfachen Schadigungen gelegt, welche immer haufiger als Folgen der 
Seruminjektionen beobachtet werden. Auch mir ist selbstverstandlich diese 
Seite der Frage nicht entgangen und es waren mir siimtliche von Drasche 
zitierten Beobachtungen ganz genau bekannt. lch weiB auch, daB von mehre
ren Seiten selbst Todesfalle auf die Wirkung des Serums zuruckgefuhrt wer
den. Jedenfalls hat sich die von Behri ng behauptete absolute Unschadlich
keit des Mittels ebensowenig bewahrheitet, wie so viele seiner anderen Be
hauptungen. Dennoch habe ich es in meinem ersten Vortrage absichtlich 
vermieden, auf die Nachteile einzugehen, um die Frage nicht noch mehr zu 
komplizieren: Denn meiner Ansicht nach muB vor allem die Hauptfrage 
entschieden werden, ob namlich das Serum bei der menschlichen Diphtherie 
eine Heilwirkung entfaltet oder nicht. Wurde diese Frage im positiven Sinne 
entschieden, dann muBten wir uns eben mit den nachteiligen Folgen der 
Behandlungsmethode, so gut es geht, abzufinden trachten. Wird es sich aber, 
wie ich ffirchte, herausstellen, daB man diese Frage verneinen muB, dann wird 
man die Serumbehandlung auch ohnedies wieder aufgeben. 

Mit Rucksicht auf diesen meinen, wie ich glaube, durchaus korrekten 
Standpunkt, hat mich in der Rede Drasches hauptsiichlich derjenige Teil 
interessiert, in welchem er uns mitteilte, daB er an den Beobachtungen des 

1) Wien. Med. Presse und sep. b. Crban & Schwarzenberg, Wien u. Leipzig, 1895. 
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Herrn Prim. Gnandinger im Rudolfs-Kinderspitale teilgenommen habe, 
welche, wie Sie wissen, ein so wenig giinstiges Resultat fUr die Serumbehand
lung der Diphtherie ergeben haben. Die Mitteilung dieser ungunstigen Er
gebnisse der Serumbehandlung folgte, wie Sie sich wohl erinnern, unmittel
bar auf die dithyrambische Verherrlichung der neuen Therapie durch Hof
rat Widerhofer und sie ware wohl geeignet gewesen, selbst bei den en
thusiastischesten Bewunderern derselben Bedenken zu erregen. Denn es war 
ein ehemaliger Schuler und langjahriger Assistent Wider hofers, ein Mann, 
der seit Jahren einem groBen Kinderspitale vorsteht und in diesem, sowie in 
seiner ausgebreiteten Praxis gewiB ausreichende Gelegenheit gehabt hat, den 
gewahnlichen Verlauf der Diphtherie zu studieren; und dieser Mann trat nun 
vor uns hin und berichtete, gewiB nicht in der Absicht, seinen ehemaligen 
Lehrer zu kranken, sondern einzig und allein, um der Wahrheit die Ehre zu 
geben, daB in seinem Spitale die Mortalitat durch die Serumbehandlung fast 
gar nicht herabgesetzt worden sei, daB fruhzeitig behandelte Kinder sterben, 
daB der ProzeB im Rachen fortschreite, daB sich trotz der Behandlung ab
steigender Krupp entwickle, daB die Kinder an der spezifisch diphtheritischen 
Herzlahmung zugrunde gehen, daB trotz reichlicher Seruminjektionen binnen 
kurzer Zeit Rezidiven auftreten, mit einem Worte, daB eine Menge von Er
scheinungen zur Beobachtung kommen, die mit der antitoxischen Wirkung 
des Serums durchaus nicht in Einklang zu bringen sind. 

Das Gewicht dieser Aussage wird aber noch dadurch um ein Erhebliches 
vermehrt, daB sie auch von anderer sehr maBgebender Seite ihrem vollen 
Inhalte nach bestatigt wurde. Es geschah dies namlich in einem Berichte, 
den vor wenigen Tagen Professor Soltmann,- Vorstand der Universitats
Kinderklinik in Leipzig, an die Offentlichkeit gebracht hat und in welchem 
er auf Grund von 89 mit Serum behandelten Diphtheriefallen folgende wich
tige Tatsachen konstatieren konnte: 

In der Mehrzahl der FaIle erfolgte ganz gewiB keine raschere Ab
lasung der Belege und Membranen in Nase, Rachen und Kehlkopf. 

Nicht weniger als 13maI" entwickelte sich deszendierender diph
theritischer Krupp bis in die feinsten Bronchien und bis in die Alveolen 
hinein unter Bildung ausgedehnter pulmonaler Entzundungsherde. 

Die Temperatur sank sehr selten rasch ab, in der Mehrzahl der Falle 
wurde vielmehr ein allmahliches, lytisches Abklingen in 6-14 Tagen beobachtet. 

Der PuIs blieb - im direkten Gegensatze zu Widerhofer, der ein 
rasches Absinken der Frequenz bald nach der Injektion beobachtet zu haben 
glaubt -fast in allen Fallen auch nach der Einspritzung schnell und schwach. 

Von einem tonisierenden EinfluB auf das Herz war keine Rede. In vier 
Fallen kam es unerwartet bald nach der Einspritzung zu tOdlichem Kollaps. 

Es wurden multiple und ernste postdiphtheritische Lah m u nge n bei 
seruminjizierten Kindern beobachtet. 

Unter den Serumtodesfallen geharten fast die Halfte solchen Kindern 
an, die mit annahernder Sicherheit in den ersten vier Tagen injiziert 
wurden. Dagegen wurde eine Reihe von Kindern am Leben erhalten, die 
erst am 6. bis 10. Tage mit Serum behandelt wurden. 
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Bei den Obduktionen fand man so haufige und hochgradige Degene
rationen an Herz, Leber und Nieren, wie man sie sonst niemals zu Gesichte 
bekommt. 

Diese Degenerationen, sowie die haufigen postdiphtheritischen Lahmun
gen lassen aber - nach Soltmann - die supponierte Antitoxinwirkung 
zum mindesten sehr zweifelhaft erscheinen. 

Ich frage nun, meine Herren, was fangen die Bewunderer und Enthusia
sten des Heilserums mit diesen Tatsachen von Gnandinger und Soltmann 
an, die sich ja doch nur wieder an die bereits in meinem erst en Vortrage er
wahnten Beobachtungen vieler anderer anreihen? Giinstige Beobachtungen, 
besonders in Einzelfi-illen, konnen immer auch so gedeutet werden, daB die 
Krankheit auch ohne Serum einen guten Verlauf genommen hatte. Die 
schlecht en Resultate hingegen, wenn sie sich in der geschilderten Weise 
haufen, lassen absolut keine andere Deutung zu, als daB die Serumtherapie 
eben unwirksam geblieben ist, und es bleibt daher fiir die Enthusiasten kein 
anrlerer Ausweg iibrig, als diese unbequemen Tatsachen, solange es eben geht, 
zu ignorieren. Von diesem Auskunftsmittel wird nun in der Tat, wenigstens 
vorlaufig, der ausgiebigste Gebrauch gemacht. Aber, meine Herren, wie 
viele solche Soltmanns wird der Heilserum-Enthusiasmus noch auszuhalten 
vermogen? 

Ich gelange nun zu den Ausfiihrungen des Herrn Professor Gru bBr und 
kann nicht umhin, ihm fur die vornehme und sympathische Form, in die er 
seine gegen mich gerichtete Polemik gekleidet hat, meine Anerkennung aus
zudriicken. Mit einem so ritterlichen Gegner ist es eine Ehre und ein Ver
gniigen, die Waffen zu kreuzen, und dies urn so mehr, wenn es sich heraus
stellt, daB es sich eigentlich nur urn einen Kampf mit Salondegen gehandelt 
hat. Denn im Grunde genommen waren die Differenzen zwischen unseren 
beiderseitigen Anschauungen ganz minimale. Auch Gruber schlieBt sich 
namlich durchaus der von mir vertretenen Anschauung an, daB sich die bei 
den Versuchstieren gefundenen Verhaltnisse nicht ohne weiteres auf den 
Menschen iibertragen lassen und ebenso stimmt er mit mir darin uberein, 
daB die Besserung der Spitalsmortalitat nur in dem Fane als Beweis fiir die 
Wirksamkeit der Serumbehandlung herangezogen werden durfte, wenn paral
lel mit derselben auch eine unzweideutige Besserung in der allge mei ne n 
Mortalitat zum Vorschein kommen wiirde. Allerdings hat er gemeint, ich 
hatte zu friih aus dem Ausbleiben dieser Besserung in Wien auf das Fehl
schlagen der Serumtherapie geschlossen. Dieser Vorwurf ist aber aus dem 
Grunde nicht gerecht, weil es ja nicht meine Schuld war, daB wir schon so 
kurze Zeit nach dem Beginne der Heilversuche in Wien eine Diskussion uber 
die neue Therapie zu fiihren genotigt waren und weil ich andererseits nur ge
zeigt habe, daB in dies en wenigen Monaten in Wien dasselbe negative Resul
tat sich ergeben hat, wie in Berlin im ganzen abgelaufenen Jahre. 

Sehr wichtig scheint es mir auch, daB ein so ausgezeichneter Bakterio
loge, wie Herr Professor Gruber, ausdriicklich die geringere DiphtheriB
empfanglichkeit des Meerschweinchens im Vergleiche mit dem 
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Mensehen hervorgehoben hat. Sie werden nun vielleicht fragen, warum 
ich diesem Ausspruche eine so groBe Bedeutung beilege, obwohl er ja doch nur 
dasjenige bestatigt, was jetzt allgemein anerkannt ist, daB niimlich an keiner 
anderen Spezies als am Menschen eine spontan auftretende, also durch An
steckung akquirierte Diphtherieerkrankung beobachtet worden ist. Dieser 
Satz ist aber deshalb von ganz besonderer Wichtigkeit fur unsere spezielle 
Frage, weil gerade Behring die entgegengesetzte Anschauung vertritt. 
Denn in seiner 1893 erschienenen "Geschichte der Diphtherie" behauptet 
er (S. 187), der Mensch konne nicht in gleichem MaI3e wie die 
Meerschweinchen als diphtherieempfanglich angesehen werden 
und wir seien daher berechtigt, vorauszusetzen, daI3 die Hei
lung beim Menschen leichter gelingen werde, als bei den Ver
suchstieren. DaB Behring dies en Satz, der der allgemein verbreiteten 
Annahme und dem nackten Tatbestande diametral widerspricht, nieder
schreiben konnte, ist psychologisch nur allzugut verstandlich. Denn da die 
Rettung eines kiinstlich krank gemachten Tieres niemals durch eine s pii ter 
als 24 Stunden nach der Infektion angewandte Einspritzung gelungen ist, 
da aber andererseits bei der menschlichen Diphtherie das arztliche Handeln 
immer erst in einer viel spateren Periode beginnen kann, so ware ja eigent
Iich die Serumbehandlung der menschlichen Diphtherie von vornherein aus
sichtslos, wenn man sich nicht der Illusion hingabe, daB die Verhaltnisse beim 
Menschen guns tiger stehen, als bei den Versuchstieren. Nehmen wir aber, 
trotz besserem Wissen, einen Augenblick an, daB wirklich der Mensch noch 
weniger diphtherieempfanglich ware, als das Meerschweinchen, das niemals 
spontan an der Diphtherie erkrankt, was ware dann die Folge? Es wurde 
auch der Mensch niemals spontan an Diphtherie erkranken, wir hatten also, 
da der Mensch die einzige bekannte Fundstatte fUr Diphtheriebazillen ab
gibt, auch keine solchen Bazillen zu unserer Verfugung, wir konnten also auch 
die Versuchstiere weder vergiften, noch immunisieren, es gabe demnach kein 
Heilserum und folgerichtig auch keine Heilserumdebatte und wir konnten 
unsere Zeit in ersprieI3licherer und angenehmerer Weise verwenden. 

lch wende mich nun zu den pathologisch-anatomischen Befunden, uber 
welche uns Herr Prof. Kolisko auf Grund seines reichen Obduktionsmate
rials berichtet hat. Kolis ko glaubt, wenn auch nicht qualitative, so doch 
quantitative Unterschiede in dem AblosungsprozeB der Membranen kon
statiert zu haben, im Gegensatz zu Benda in Berlin, der keine Anderung 
gegen sonst beobachten konnte. Wichtiger aber als diese zunachst noch 
strittige Frage scheint mir die nackte Tatsache, daB es Herrn Prof. Kolisko 
schon in so kurzer Zeit moglich geworden ist, so viele Erfahrungen bei den 
Obduktionen mit Serum behandelter Kinder zu sammeln. Fiirwahr, der Tod 
halt reiche Beute unter den Objekten der neuen Behandlungsmethode, und 
Baginsky ist nur zu sehr im Rechte, wenn er daruber klagt, daB die Krank
heit noch immer als eine sehr verderbliche bezeichnet werden musse. 

Kolisko hat ferner mit einem gewissen Nachdruck betont, daB er in 
den Leichen der mit Serum behandelten Kinder die krankhaften Verande
rungen der Niere nicht Oiter gefunden habe, als dies vor der Serumbehand-

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 9 
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lung der Fall war. Wir sind in der Tat schon recht genugsam geworden! Von 
Rechts wegen diirften wir ja doch verlangen, daB die spezifischen Veranderungen 
der Niere, welche ja zweifellos von den Toxinen der Diphtherieerreger her
riihren, wenn diese Giftstoffe wirklich durch die im Heilserum supponierten 
Antitoxine unschadlich gemacht oder doch wenigstens abgeschwacht werden, 
wie man uns versprochen hat, durch die Serumbehandlung entweder ganz
lich hintangehalten werden oder doch in geringerer Haufigkeit und Starke zum 
Vorschein kommen sollen. Aber davon ist keine Rede mehr, und wir sind schon 
zufrieden, wenn auch in dieser Beziehung alles beim alten geblieben ist. 

Herr Prof. Palta uf hat mir zweierlei vorgeworfen: Erstens solI ich in Ab
rede gestellt haben, daB man Tiere mit Hilfe des Diphtherieheilserums immu
nisieren und die bereits vorhandenen kunstlich erzeugten Krankheitserschei
nungen wieder beseitigen kann; und zweitens solI ich verschwiegen haben, 
daB Behring auch nach seiner ersten Publikation (im zwoiften Bande der 
Zeitschrift fur Hygiene) noch weitere Immunisierungs- und Heilversuche an 
Tieren ausgefuhrt hat. 

Der eine dieser Vorwiirfe ist aber ebensowenig berechtigt wie der andere. 
Denn vor allem ist es nicht richtig, daB ich die Immunisierung und Heilung 
der Tiere in Abrede gestellt habe. Ich habe z. B. ausdrucklich gesagt, es sei 
gewiB von groBem Interesse, daB man bei Tieren sonst todliche Giftdosen 
durch vorhergehende oder gleichzeitige Einfuhrung der notigen Antitoxin
einheiten unwirksam machen kanne. Beanstandet habe ich nur, und, wie 
ich glaube, mit vollem Recht, daB Behring, obwohl ihm eine so groBe Zahl 
der Immunisierungs- und Neutralisierungsversuche miBlungen war und er bloB 
ein einziges schon erkranktes Meerschweinchen am Leben erhalten konnte, den
noch bereits die Zeit fur gekommen hielt, an die Heilversuche bei der mensch
lichen Diphtherie heranzutreten. Ebenso habe ich davon Akt genommen, 
daB Wernicke im Auftrage von Behring mitgeteilt hat, daB es noch 8 bis 
24 Stunden nach der experimentell herbeigefuhrten Infektion gelungen sei, 
die Folgen dieser Infektion durch entsprechende Dosen des Heilserums zu be
seitigen. Darum bleibt es aber nicht weniger richtig und nicht weniger be
fremdend, daB spat ere Versuchsprotokolle weder von Behring selbst, noch 
von seinen Mitarbeitern veroffentlicht worden sind, und daB Behring und 
seine Mitarbeiter sich immer wieder auf diese ersten Versuche berufen, ob
wohl gerade die fur die Diphtheriebehandlung allein maBgebenden Versuche 
mit nachtraglicher Anwendung des Serums in dieser ersten Versuchsreihe 
so uberaus klaglich ausgefallen sind. 

So lesen wir z. B. in einer Abhandlung, die Behring in Gemeinschaft 
mit Boer herausgegeben hat, daB zur Prufung der Wirksamkeit des Serums 
einerseits die Prufung des Immunisierungswertes gegen Infektion und 
Intoxikation, und andererseits die PrUfung des Heilungswertes gegenuber 
der Infektion oder Intoxikation offensteht. Dann wird aber hinzugefugt, 
daB nur der erstere, also der Immunisierungswert, wirklich bestimm t, der 
andere dagegen, also der eigentliche Heilungswert, der uns bei der Diphtherie
behandlung doch hauptsachlich interessiert, aus dem ersteren berechnet 
wurde. (Gesammelte Abhandlungen, 1893, S. 335.) 
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Auch Kossel, ein Mitarbeiter Behrings, beruft sich in seiner 1894 er
schienenen Abhandlung (im 17. Bande der Zeitschrift fUr Hygiene) nicht etwa 
auf spatere Versuche, sondern auf den von Behring und Wernicke im 
12. Bande derselben Zeitschrift veroffentlichten Aufsatz; und obwohl wir 
wissen, daB in dieser Versuchsreihe nur ein einziges nachtraglich mit Serum 
behandeltes Tier am Leben erhalten werden konnte, behauptet Kossel den
noch, daB an dieser Stelle der Nachweis erbracht worden sei, daB auch kranke 
Tiere (im Plural!) geheilt werden kOnnen. 

Endlich sagt auch Behring selbst in seiner vielbesprochenen Broschiire 
uber das neue Diphtheriemittel (S. 17), daB die Eigenschaften des Diphtherie
heilserums von ihm in Gemeinschaft mit Wernicke im Jahre 1891 so genau 
studiert waren, daB die in ihrer gemeinschaftlichen Arbeit im 12. Band der 
Zeitschrift fur Hygiene - wo das eine gerettete Meerschweinchen vorkommt 
- hieruber gemachten Angaben seither durch keine einzige Tatsache 
von prinzipieller Bedeutung eine Erganzung zu erfahren brauch
ten. Aber auf eine Erganzung hatten wir doch unbedingt Anspruch machen 
konnen, namlich in bezug auf die Zahl der mit dem Heilserum von ihren 
bereits entwickelten Krankheitserscheinungen befreiten Versuchstiere. Wir 
hatten erwarten mussen, daB Behring sich beeilen muBte, die Scharte aus
zu wetzen, die er zweifellos in seiner ersten Versuchsreihe erlitten hat, und daB 
er uns durch Veroffentlichung der Ergebnisse seiner weiteren Versuche in die 
Lage versetze, uns ein Urteil zu bilden uber das nunmehrige Verhaltnis zwi
schen den gelungenen und miBlungenen Versuchen und uber etwaige Fort
schritte, die seine in der ersten Reihe jedenfalls noch uberaus mangelhafte 
Methode gemacht hat. Von solchen VerOffentlichungen ist aber niemals und 
nirgends etwas zu finden gewesen; auch Herr Prof. Paltauf war nicht in der 
Lage, auf solche spatere und besser gelungene Versuchsreihen in der Literatur 
hinzuweisen und er war daher gewiB nicht berechtigt, mil' die Verheimlichung 
von Versuchen vorzuwerfen, die von ihrem Urheber niemals an die Offentlich
keit gebracht worden sind. 

Das groBe arztliche Publikum, welches weder Zeit, noch Gelegenheit hat, 
auf die bakteriologischen und experiment ellen Einzelheiten einzugehen, ist 
offenbar in einer groben Tauschung befangen, indem es aus dem siegesbe
wuBten Auftreten Behrings und seiner literarischen Fruchtbarkeit auf eine 
ebenso groBe Fulle von tatsachlichen experimentellen Belegen fur seine neue 
Heilmethode schlieBen zu durfen glaubt. Aber selbst Manner, die in dieser 
Frage literarisch tatig waren, haben mir gegenuber aus der Dberraschung kein 
Hehl gemacht, welche ihnen meine Analyse der Behringschen Fundamental
versuche und die nachtragliche Bestatigung derselben durch die eigene Lekture 
bereitet hat. lch zweifle auch keinen Augenblick daran, daB aIle diejenigen, wel
che derzeit noch fur die Serum behandlung derDiphtherie schwarm en, recht bald in 
eine kuhlere Stimmung versetzt werden wurden, wenn sie sich entschlOssen, die 
Behri ngschen Schriften der beidenletzten Jahre im Originale zu studieren, weil 
sie gleich mir erfahren wurden, daB in denselben das Tatsachliche weit in den 
Hintergrund tritt gegenuber den Konjekturen, Voraussetzungen und Prophe
zeiungen, aus denen der groBte Teil dieser Emanationen zusammengesetzt ist. 

9* 
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Indessen will ich nicht versaumen, einen konkreter lautenden Ausspruch 
Behrings aus del' allerletzten Zeit (Bekampfung del' Infektionskrankheiten, 
1894, S. 240) zu zitieren, weil mil' derselbe fiir die praktische Ausfuhrung 
del' Serumtherapie von Bedeutung zu sein scheint. Behring sagt namlich, 
er glaube, daB auch bei Menschen eine 24 Stunden nach del' ersten Injektion 
injizierte gleich groBe Dosis nicht den zehnten Teil von dem leisten konne, 
was durch die erste therapeutisch erzielt wird; und er fiigt ausdrucklich hin
zu, er habe bei del' Antitoxinbehandlung von kranken Kindern nur mit Wider
streben gestattet, daB bei einer Exazerbation von neuem eingespritzt \Verde. 
Da abel' die meisten, die nach Behri ng behandeln, die Schriften von Behri ng 
nicht gelesen haben, so hat sich ziemlich allgemein del' Usus eingebiirgert, 
bei einem und demselben Kinde ohne weiteres 2-3 Injektionen aufeinander 
folgen zu lassen, ja wir haben sogar gehort, wie in diesel' Diskussion einer del' 
Redner sich geriihmt hat, daB er of tel' auch 4 und 5 Injektionen bei einem 
Kinde gemacht habe, was angesichts del' theoretischen Nutzlosigkeit diesel' 
kumulierten Antitoxindosen und im Hinblick auf die sichel' nachgewiesenen 
Schadigungen als ein schwer zu verantwortendes Beginnen bezeichnet werden 
muB. 

In bezug auf die Einwendungen, welche Herr Primarius Unterholzner 
gegen meine Kritik seiner Spitalstatistik erhoben hat, kann ich nur wieder
holen, daB es meiner Ansicht nach in allen Fallen, wo nul' ein Teil del' 
Diphtheriekranken eines Spitals mit dem Serum behandelt wird und ein 
anderer Teil des Materials, aus welchem Grunde immel', diesel' Behandlung 
entzogen bleibt, nicht gestattet sein kann, aus den Mortalitatsverhaltnissen 
del' mit Serum Behandelten allein irgendeinen SchluB auf die Wirksamkeit 
del' Serumbehandlung abzuleiten, weil bei del' Auswahl del' Serumfalle und 
bei del' Ausscheidung del' nicht mit Serum Behandelten del' Zufall odeI' das 
subjektive Ermessen zu entscheiden hat. Dagegen ist es gewiB durchaus 
korrekt, wenn man in einem solchen FaIle, wie ich vorgeschlagen habe, die 
Gesamtmortalitat dieses Spitals wahrend del' Serumbehandlung ins Auge 
faBt und zu eruieren trachtet, ob die Serumbehandlung eines Teiles del' Diph
theriekranken eine sichtbare Besserung in del' prozentualen Mortalitat del' 
Diphtheriekranken iiberhaupt herbeigefiihrt hat. 1m Leopoldstadter Kinder
spitale ist abel' trotz del' Serumbehandlung eines ansehnlichen Teiles del' 
FaIle die Mortalitat eine so hohe geblieben, daB man aus diesen statistischen 
Zahlcn unmoglich einen SchluB auf die positive Wirkung del' Serumbehand
lung ableiten kann. 

Ich gelange nun zu del' Rede des Herrn Hofrats Widerhofer. Wahrend 
bis zu derselben die Diskussion in ruhiger und sachlicher Weise gefiihrt wurde, 
ist es dem Herrn Hofrate vorbehalten geblieben, ohne jeden AnlaB von meiner 
Seite einen personlich gereizten, hochfahrenden Ton anzuschlagen, wie er in 
einer Versammlung, die dem Meinungsaustausche gleichberechtigter Mit
glieder dienen soIl, kaum jemals vernommen worden sein diirfte. Freilich, in 
:;;einen Augen habe ich ein schweres Verbrechen begangen, denn ich habe es 



Epilog zur Diphtherieheilserumdebatte. 133 

gewagt, mieh zu einer anderen Ansieht zu bekennen, als zu derjenigen, die 
er hier vertreten hat. Anstatt aber meinen Beweisen mit Gegenbeweisen zu 
begegnen, hat er es fur gut befunden, mieh mit ungereehten Vorwurfen zu 
uberhaufen; anstatt mieh zu widerlegen, hat er es versueht, mich einzusehueh
tern und zu terrorisieren. Ware er aber meiner wissensehaftliehen Vergangen
heit nur mit ein wenig Aufmerksamkeit gefolgt, so hatte er wissen mussen, 
daB diese Methode gerade bei mir am allerwenigsten verfangt. Denn, meine 
Herren, ieh befinde mich nieht zum ersten Male in einer solehen Situation. 
Vor zehn Jahren, kurz naehdem ieh meine durch volle funf Jahre in aIler Stille 
gesammelten Erfahrungen uber den EinfluB des Phosphors auf die rachitisehe 
Knoehenaffektion vor die Offentliehkeit gebraeht hatte, wurde ein iihnlieher 
Feldzug gegen mieh in Szene gesetzt. Die Rollen waren gut verteilt, es wurden 
Seharen von Kindern vorgefiihrt, die man fruher nie gesehen hatte, an denen 
aber dennoeh die Wirkungslosigkeit der Behandlung demonstriert werden 
sollte; man bereehnete mir mit mathematiseher Seharfe aus Ziffern des Kopf
umfanges und der Thoraxweite, daB die Phosphorbehandlung vollkommen 
wertlos sei; diese merkwurdigen Beweise wurden aueh damals von einem 
Teile des Auditoriums mit frenetisehem Beifalle begleitet, mit einem Worte, 
meine Niederlage sehien eine vollkommene zu sein. Und was hat die Folge 
ergeben? Die Phosphorbehandlung der Rachitis ist zu einem unverauBer
lichen Inventarstueke des arztliehen Heilsehatzes geworden; diese Behand
lungsmethode wird von den Lehrstuhlen gelehrt, in den Lehrbuehern pro
pagiert; Tausende von Kindern werden jahrlieh dureh diese einfaehe Methode 
vor Sieehtum und Verunstaltung bewahrt, und nicht ein Titelehen von dem, 
was ieh damals behauptet habe, hat sieh als unhaltbar erwiesen. 1m Gegen
teiI, aueh dasjenige, was ieh damals bloB theoretiseh vorhergesagt habe, 
daB namlieh der Phosphor seine spezifisehe Wirkung auch bei der Osteoma
lazie der Erwaehsenen entfalten werde, aueh das hat sieh bereits zweifellos 
erfullt. 

Leider muB ieh befurehten, daB ich aueh diesmal trotz des groBen Larms, 
der sieh gegen mieh erhebt, zum Sehlusse reeht behalten werde. Wie dem 
aber aueh immer sei, in keinem FaIle werde ieh es dulden, daB mir das Recht 
der freien MeinungsauBerung eingesehrankt werde, und ieh will daher aueh 
ohne Zogern daran gehen, die gegen mieh erhobenen Vorwurfe der Reihe naeh 
zu entkraften. 

Wie Sie sieh wohl erinnern, habe ieh eine Reihe von Beobaehtern nament
lieh angefuhrt, welehe beriehtet haben, daB praventiv immunisierte 
Kinder in den naehsten Tagen oder Wochen naeh der Einspritzung der 
immunisierenden Flussigkeit an zweifelloser Diphtherie erkrankt und einige 
von ihnen aueh gestorben sind; und ieh habe gemeint, daB dieses haufige Fehl
schlagen der Praventiveinspritzung zugleich als ein ungunstiges Omen fur 
die Heilwirkung des Serums beim Mensehen angesehen werden musse, well 
naeh Behring der Heilwert des Serums auf seinem Immunisierungswerte 
beruhe. 

Widerhofer wirft mir nun vor, ich habe die Immunisierung "ver
dachtigt", er fragt mich, ob mir denn schon ein Kind infolge der Immuni-
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sierung gestorben sei, und beruft sich triumphierend auf eine Depesche von 
Professor B6 kai in Budapest - den ich ebenfalls unter denjenigen zitiert 
hatte, welche Erkrankungen immunisierter Kinder gemeldet haben - weil 
B6 kai in dieser Depesche ankundigt, daB er die Immunisierungsversuche 
fortsetzen werde. 

Aus diesen Vorwiirfen und Einwendungen geht fUr mich nur das eine 
zweifellos hervor, daB Herr Hofrat Widerhofer mir entweder nicht zuge
hort hat oder daB er den von mir in der Immunisierungsfrage eingenommenen 
Standpunkt nicht erfaBt. Denn ich habe auch hier wieder mit keiner Silbe 
von den etwaigen Schaden gesprochen, die durch die immunisierenden Ein
spritzungen herbeigefuhrt werden konnten; ich habe auch nicht einmal von 
ferne die Frage berUhrt, ob man die Immunisierungsversuche fortsetzen solIe 
oder nicht, sondern ich habe ganz einfach das haufige MiBlingen der Immu
nisierungsversuche konstatiert und daraus nur allzu berechtigte Schlusse auf 
die Heilwirkung des Serums gezogen. Ob und wie lange man trotz dieser ge
hauften MiBerfolge die Immunisierungsversuche fortsetzen soIl, das bleibt 
naturlich dem Ermessen jedes einzelnen uberlassen. 

Man hat mir freilich auf der anderen Seite auch eingewendet, daB es 
gar nicht zu verwundern sei, daB die praventiv immunisierten Kinder bald 
an Diphtherie erkranken, weil ja die durch das Serum erzeugten Schutz
stoffe den Korper in verschiedenen Absonderungen, besonders im Harne 
wieder verlassen. Ich bin also eigentlich auf beiden Seiten geschlagen; denn 
auf der einen Seite wirft man mir vor, ich habe die Immunisierung verdach
tigt, weil ich die das MiBlingen derselben beweisenden Tatsachen zitiert habe, 
und auf der anderen Seite beweist man mir wieder haarscharf, daB die Im
munisierung gar nicht gelingen konne, weil die immunisierenden 
Stoffe den Korper nach kurzer Zeit wieder verlassen. 

Herr Hofrat Widerhofer hat mich ferner gefragt, wie man denn uber
haupt beweisen konne, daB die Immunisierung in einem speziellen FaIle ge
holfen habe, da man ja immer werde sagen konnen, das betreffeDde Indivi
duum ware auch ohne die Immunisierung gesund geblieben. Nun, meine 
Herren, fur einen speziellen Fall kann man dies allerdings niemals mit Sicher
heit beweisen; und dennoch fehlt es nicht an sicheren Anhaltspunkten, um 
zu beurteilen, ob ein Immunisierungsverfahren wirksam ist oder nicht. 

Nehmen wir z. B. den Fall, es wurde jemand behaupten, er habe, was 
ja theoretisch denkbar ware, nachdem Prinzipe des Diphtherieschutzserums 
ein Variolaschutzserum bereitet, welches nun an die Stelle der Vakzine zu 
treten hatte. Denken wir uns weiter, es wurden mit diesem Serum Kinder 
in groBerer Anzahl immunisiert und es wurde sich herausstellen, daB von 
67 auf diese Weise immunisierten Kindern in den nachsten Wochen 13 oder 
gar, wie neuerdings Pavlik von der Diphtherie-Immunisierung meldet, von 
sec h s angeblich immunisierten Kindern bald darauf drei an Variola er
krankt sind. Nicht wahr, meine Herren, es wurde sich ein Hohngelachter 
erheben und wir wurden sagen, wir bleiben lieber bei unserer bewahrten 
Vakzination, von welcher wir zwar niemals in einem bestimmten Fane mathe
matisch beweisen konnen, daB sie das betreffende Individuum vor den Brat-
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tern beschiitzt hat, von welcher wir aber dennoch ganz bestimmt wissen, 
daB sie einen auBerordentlich hohen Schutz gegen die Blatternkrankheit ge
_wahrt, wei! wir ein geimpftes Kind niemals in den nachsten Jahren nach 
der Impfung an den Blattern erkrankensehen, und wei! wir, nicht ohne ein 
gewisses Gefiihl von Neid, beobachten, wie in einem Nachbarstaate, in wel
chem die obligatorische Impfung und Wiederimpfung strenge durchgefiihrt 
ist, die Blatternkrankheit bis zu dem Grade unterdriickt wurde, daB sie der 
jiingeren Generation der Arzte fast durchweg unbekannt geblieben ist. Das, 
meine Herren, ist eine Schutzimpfung, die ihren Namen mit Recht verdient, 
und ich muB es geradezu fur eine Blasphemie erkHiren, wenn man die angeb-
1iche Immunisierung der Menschen gegen die Diphtherie in einem Atem 
nennt mit der Schutzimpfung gegen die Blattern. Man denke nur, welche 
machtige Waffe man den fanatischen Gegnern der Blatternimpfung in die 
Hand druckt, wenn man diese letztere auf gleiche Stufe stellt mit der Pra
ventivimpfung gegen die Diphtherie, welche beim Menschen theoretisch und, 
wie sich zeigt, auch empirisch als nutzlos angesehen werden muB. 

Ich habe ferner, wie Sie wissen, in meinem ersten Vortrage die Ansicht 
vertreten, daB man gerade vom Standpunkte Behrings, welcher die Todes
faIle bei der Serumbehandlung den Mischinfektionen mit Staphylokokken 
und Streptokokken zuschreibt, verpflichtet sei, der gefurchteten Invasion 
dieser Mikroorganismen, gegen welche das Diphtherieserum von vornherein 
machtlos ist, durch eine energische Lokalbehandlung mit bakteriziden 
Substanzen entgegenzuwirken, und ich habe dementsprechend auch gesagt, 
daB ich in meiner Praxis in allen Fallen neb en der Serumeinspritzung auch 
die von LOffler empfohlenen antiseptischen Losungen in Anwendung ge
zogen habe. Auch dieser Teil meines Vortrages, der sich wegen seiner zwin
genden Logik, wie ich zu wissen glaube, auch den Beifall derjenigen errungen 
hat, die im iibrigen meinen Standpunkt in dieser Frage noch nicht teilen 
wollen, hat unbegreiflicherweise den Zorn des Herrn Hofrates erregt. Er 
warf mir vor, ich habe meine FaIle nicht nach den Angaben von Behri ng, 
sondern Behringisch-LOfflerisch behandelt, und ich muBte logischer
weise die Genesungen auf das Konto LOfflers und die Gestorbenen auf das 
Konto von Behring buchen. Sie sehen also, meine Herren, auch hier ist 
von einer Widerlegung meiner Argumente nicht die Rede, sondern es wurden 
dieselben mit einem Witze von nicht ganz tadellosem Geschmacke abgetan. 
Sachlich ware nur noch zu bemerken, daB es einfach undenkbar ist, daB die 
Applikation der Lofflerschen Flussigkeiten an den diphtheritisch affizierten 
Stellen die Heilwirkung des Serums, wenn dieselbe wirklich vorhanden ware, 
verhindern oder abschwachen soIl; daB LOffler, dem wir doch auch eine 
gewisse Kenntnis des Diphtherieprozesses zuschreiben durfen, mit seiner 
lokalen Behandlungsmethode ohne Mithilfe des Serums vorzugliche Heil
erfolge erzielt hat und daB Widerhofer in demselben Vortrage, in welchem 
er mich wegen der gemischten Behandlungsmethode abkanzelte, an einer 
anderen Stelle ausrief: "Mir ist die Ha u ptsache, daB schlieBlich das 
Kind genest! Damit bin ich zufrieden!" Was aber fur den einen 
recht ist, muB auch fur den anderen billig sein. 
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Zum Dber£lusse will ieh noeh erwahnen, daB Professor Soltmann in 
seinem eingangs erwahnten Vortrage, in welehem er seine so wenig gunstigen 
Erfahrungen uber das Heilserum mitgeteilt hat, ebenfalls zu dem Sehlusse ge
langt ist, daB er die Versuehe mit dem Serum zwar fortsetzen werde, daB er 
aber sowohl vom praktisehen als vom theoretisehen Standpunkte sieh fUr 
verpfliehtet halte, die Serumbehandlung nur in Verbindung mit der Lokal
behandlung in Anwendung zu ziehen. leh kann mieh also damit trosten, 
daB ieh aueh in diesem Punkte nieht der alleinige Dbeltater bin. 

leh habe in meinem ersten Vortrage auf die groBe Zahl von peripheren 
Lahm ungen und auf die zahlreiehen Todesfalle an Herzparalyse hinge
wiesen, welehe von vielen Beobaehtern trotz der Serumbehandlung gesehen 
worden sind und habe zugleieh, mit vielen anderen, die Meinung ausge
sproehen, daB diese Tatsaehen nur schwer mit der angebliehen giftzerstoren
den Wirkung des Serums in Einklang zu bringen sind. Widerhofer sagt 
nun darauf, ieh hatte beweisen mussen, daB diese Lahmungserseheinungen 
jetzt haufiger als vor der Serumtherapie auftreten. Dann erst ware mein 
Einwurf begrlindet gewesen. Damit hat aber Widerhofer nur neuerdings 
bewiesen, daB er meinen Standpunkt in dieser Frage durehaus nieht begriffen 
hat und daB er sieh immer wieder von neuem in die Fiktion hineinredet, 
als wurde ieh die Serumtherapie wegen ihrer naehteiligen Folgen bekampfen, 
wahrend ieh tatsaehlieh diese Seite der Frage mit Absieht beiseite gesehoben 
und mieh ausdrueklieh darauf besehrankt habe, die Wirksamkeit oder Un
wirksamkeit des Mittels in Erwagung zu ziehen. DaB aber die Haufigkeit 
der spezifiseh diphtherisehen Lahmungen bei den mit Serum Behandelten 
mehr fur die Unwirksamkeit als fUr die Wirksamkeit sprieht, das liegt fUr 
jeden objektiv Denkenden klar auf der Hand. 

leh gelange nun zu der wiehtigen Frage, ob man berechtigt ist, aus der 
von vielen Seiten gemeldeten Verminderung der Spitalsmortalitat auf 
eine Lebensrettung diphtheriekranker Kinder dureh das Heilserum zu sehlie
Ben. leh habe in meinem erst en Vortrage darauf hingewiesen, daB trotz reieh
lieher Verwendung des Serums die allgemeine Diphtheriemortalitat in Berlin, 
Wien und, wie neuerdings von Adams fUr einen Londoner Stadtbezirk naeh
gewiesen wurde, aueh in London keine wahrnehmbare Veranderung zum 
Besseren gezeigt hat, und ieh habe, gleieh vie len anderen, den Verdaeht 
ausgesproehen, daB die Verbesserung der Spitalsmortalitat nur eine sehein
bare sein konnte und darin ihre Erklarung finden moehte, daB infolge der 
in den Zeitungen so vielfaeh wiederkehrenden Mahnung, die diphtherie
kranken Kinder mogliehst fruhzeitig der neuen Behandlungsmethode zuzu
fuhren, seit der Popularisierung der Serumtherapie notwendigerweise viel 
mehr leiehte Diphtheriefalle als sonst in die Spitaler gebraeht werden. 
Auf diesen Einwand antwortet nun Wider hofer mit der Frage, woher ieh 
denn wisse, daB in seinem Spitale leichte FaIle aufgenommen werden. Er habe 
ja ausdrueklieh gesagt, daB bei ihm nur sehwere und sehwerste FaIle 
mit Serum behandelt werden. 

leh be sitze nun trotzdem einen sehr zuverlassigen Gewahrsmann dafUr, 
daB im Annenspital aueh leiehte FaIle in nieht geringer Anzahl mit Serum be-
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handelt werden, und dieser Gewahrsmann ist niemand anderer als der Direk
tor dieses Spitals, Herr Hofrat Widerhofer selbst. Denn er hat uns ja hier 
an dieser Stelle mitgeteilt und es seIber in den Reproduktionen seines Vor
trages niedergesehrieben, daB er seine Serumfalle je nach der Seh were der 
Mfektion und der bei der Aufnahme gestellten Prognose in vier Kategorien 
eingeteilt habe. Die erste Kategorie nun, in wel9he naeh Widerhofers 
eigener Angabe "leiehte" FaIle mit einer gunstigen Prognose eingereiht wur
den, umfaBte 22 von 100 Fallen, und von diesen 22 Fallen mit gunstiger Pro
gnose sind, nebenbei gesagt, trotz der eingeleiteten Serumbehandlung zwei 
gestorben, was gewiB nieht fur eine groBartige Wirkung der Serumtherapie 
spricht; denn zwei Todesfalle unter 22 leiehten Fallen, bei denen 
man von vornherein eine gunstige Prognose stellen zu durfen glaubte, wurden 
aueh bei jeder anderen Behandlung als ein beklagenswertes und unerwartet 
schleehtes Resultat bezeichnet werden mussen. Die zweite, etwas weniger 
gunstige Kategorie umfaBte gar 36 FaIle, wahrenddie sehwersten und aIler
sehwersten FaIle zusammen nur 42 von 100 Fallen betrugen. AuBerdem hat 
Widerhofer aber noeh ausdriieklieh angegeben, daB die Kinder unter einem 
Jahre und solehe, deren Gesehwister an Diphtherie gestorben waren, a ueh mi t 
leichten I_okalerseheinungen gespritzt worden sind. Es kann also naeh 
diesen ganz unzweideutigen Angaben von Widerhofer keinem Zweifel unter
liegen, daB in seinemSpital nicht nur sehwere und schwerste, sondern aueh leiehte 
FaIle in nieht unerheblieher Zahl mit dem Serum behandelt worden sind. 

Aber noeh eine andere Erwagung fiihrt mich genau zu demselben Re
sultat. Es ,kann namlieh bestimmt behauptet werden, und aIle Kollegen, 
die in der Praxis tatig sind, werden es mir gewiB bestatigen, daB wir jetzt 
in Wien eine der leiehtesten und gutartigsten Diphtherieepidemien haben, 
die wir seit Vielen Jahren verzeiehnen konnten. Ein mir befreundeter, sehr 
besehaftigter Kinderarzt, der in unserer Mitte weilt, hat mir erst vor wenigen 
Tagen erzahlt, er habe seit Anfang Oktober, also seit Beginn der Serum
kampagne, keinen einzigen Diphtherietodesfall in seiner Praxis gehabt, er 
habe aber auch noeh nicht ein einziges Mal das Heilserum ver
wendet, weil die Falle einen so milden Charakter zeigten, daB er mit seinen 
gewohnliehen Behandlungsmethoden auszukommen hoffte. Aueh mehrere 
sehr besehaftigte Praktiker aus den Vorstiidten teilten mir mit, daB sie seit 
Monaten keinen sehweren Diphtheriefall in ihrer Praxis gehabt haben, sie 
fugten aber hinzu, daB sie uberhaupt jetzt nur selten in die Lage kommen, 
Diphtherie zu behandeln, weil selbst sehr wohlhabende Leute, sobald von 
Seite des Arztes das Wort Diphtherie ausgesproehen wird, ihr krankes Kind 
sofort zu Hofrat Widerhofer ins Spital sehieken, von wo es gewohnlich 
naeh kurzer Zeit wieder als geheilt entlassen wird. Besonders im Vergleiehe 
zum vorigen Winter, wo jeder besehiiftigte Arzt immer gleiehzeitig mehrere 
sehwere Diphtheriefiille aufzuweisen hatte, ist der jetzige Charakter der 
Diphtherie als ein ungemein milder zu bezeiehnen. Dnd nun frage ieh, woher 
nimmt das Annenspital bei einer so milden Epidemie in den wenigen Woehen, 
seit Wider hofer seine erste Beobaehtungsreihe abgesehlossen hat, schon 
wieder 130 sehwere und sehwerste FaIle von Diphtherie? 
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Aber auch aus einem anderen Grunde besitzt die Verbesserung der Mor
talitat bei den im Annenspital mit Serum Behandelten keinerlei Beweiskraft 
fur die Heilwirkung des Serums. Es sind namlich auch in diesem Spital wah
rend der Serumperiode ziemlich viele FaIle ohne Serum behandelt worden, 
und zwar nach Widerhofers eigenen Worten, schon bei der A ufnahme 
als verloren betrachtete und arg verschleppte FaIle. Wird aber 
das Versuchsmaterial von den desperaten Fallen entlastet, so muB schon da
durch allein, auch ohne jede lebensrettende Wirkung des Serums, die Mor
talitat bei den gespritzten Fallen eine geringere werden. Trotzdem betrug 
dieselbe auch in diesem gesichteten Material 25%, und da nun nach Wider
h ofer die Mortalitat in demselben Spitale in den entsprechenden Monaten des 
Jahres 1891 nur 34,8% ausmachte, so wurde sich selbst in dem gesiebten 
Versuchsmaterial nur eine Differenz von 9,2% ergeben, nicht aber, wie Wider
hofer, um seine Resultate nur ja recht glanzend darzustellen, behauptet hat, 
eine Differenz von 28%. Halt man sich aber nicht an die Mortalitat der 
Serumfalle allein, welche ja aus dem oben angefuhrten Grunde keinerlei 
Bedeutung besitzt, sondern an diejenige des gesamten Diphtheriematerials 
wahrend der Serumperiode, so erhalt man, nach Widerhofers eigenen 
Zahlen, 96 Serumfalle mit 24 Toten und 50 ohne Serum Behandelte mit 21 
Toten, also zusammen 146 Diphtheriefalle mit 45 Todesfallen. Es ergibt sich 
also fur die Serumperiode eine Gesamtmortalitat von 30,8%, und diese unter
scheidet sich nur so wenig von den 34,2% in der korrespondierenden Periode 
des Jahres 1891, daB man diese geringe Differenz wohl ohne weiteres auf den 
groBeren ZufluB von leichteren Krankheitsfallen beziehen kann. 

Auch derjenige Teil meiner Ausfuhrungen, in denen ich mit nament
licher Anfuhrung der betreffenden Autoren konstatierte, daB in 
den ersten Tagen ihrer Krankheit mit Serum behandelte Kinder der Diph
therie erlegen sind, hat Wider hofer in eine auBerordentliche Erregung ver
setzt, so daB er sich hinreiBen lieB, mich deswegen der "lrrefiihrung" zu be
schuldigen. lch halte es fur uberflussig, darauf irgend etwas zu erwidern; 
denn cine solche Form der Diskussion einer wissenschaftlichen Frage richtet 
sich von selbst. 

Hofrat Widerhofer hat dann ferner gefragt, wie ich denn behaupten 
konne, daB sich in der Diskussion der Berliner medizinischen Gesellschaft 
die groBe Majoritat der Redner skeptisch oder ablehnend uber das Heilserum 
geauBert habe. Nun, meine Herren, die Antwort auf diese Frage ist ganz ein
fach die, daB ich dies aus den Berichten der medizinischen Zeitungen ent
nommen habe, welche Widerhofer ebensogut zur Verfugung gestanden 
haben wie mir. Aus diesen Berichten war nun zu ersehen, daB sich in dieser 
Diskussion nur Korte und Baginsky auf Grund ihrer eigenen Beobach
tungen gunstig uber das Heilserum ausgesprochen haben; daB Virchow 
zwar schwere theoretische Bedenken gegen die Serumtherapie geauBert hat, 
daB er aber sagte, er musse sich der brutalen Gewalt der Zahlen - die ihm 
Bagins ky aus dem von ihm geleiteten Spitale vorgelegt hatte - beugen; 
daB aber Baginsky selbst einige Woehen spater daruber Klage gefiihrt hat, 
daB die Krankheit noeh immer eine sehr verderbliehe geblieben sei, woraus 
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man schlieBen darf, daB die Zahlen seither manches von ihrer Brutalitat ein
gebuBt haben durften; daB Bergmann sich dahin geauBert hat, daB ihm die 
von Behring vorgefiihrten Tierversuche so wenig Vertrauen eingefloBt hat
.ten, daB er die Versuche am Menschen wieder aufgegeben habe, daB ersie 
jetzt aber auf die Erklarung Virchows hin wieder aufnehmen wolle; daB 
aber Hansemann, Benda, Gottstein, Ritter, Scheinmann und 
Lie breich sich im ungunstigen Sinne ausgesprochen haben. trberhaupt 
scheint der Enthusiasmus in Berlin bereits sehr in der Abnahme begriffen zu 
sein, obwohl er offenbar dort niemals eine solche Hohe erreicht hat wie bei 
uns. Wenigstens hat das Komitee, welches die Geldsammlungen zur unent
geltlichen Beschaffung des Heilserums ubernommen hatte, wie ich einem 
Privatschreiben entnehme, offentlich erklart, daB es einstweilen kein Geld 
mehr ubernehme, weil es 12000 Mark ubrig hat, und daB von 2000 zur Ver
fugung gestellten Flaschchen noo bis Mitte Januar nicht requiriert worden 
sind. Diesmal weht also der kuhle kritische Wind nicht in Wien, sondern 
in Berlin, wahrend wir hier noch den heiBen Samum des kritiklosen Enthu
siasmus verspuren. 

lch gehe nun zu denjenigen Satzen in der Rede Widerhofers uber, 
welche gar nicht mehr die Sache selbst betrafen, sondern direkt gegen meine 
Person gerichtete Vorwurfe enthielten. Er hat z. B. gemeint, der von mir 
vertretene Standpunkt sei dem Ernste und der Bedeutung der 
deutschen Wissenschaft gegenuber ein nicht zu billigender;es 
gehe nicht an, in so absprechender Weise die ernst en und kritischen Bemuhun
gen der deutschen Forschung und Therapie zu behandeln. 

Um die ganze Ungeheuerlichkeit dieses Vorwurfes in das rechte Licht 
zu stellen, bitte ich Sie, meine Herren, sich an die vor vier Jahren von uns 
erlebte Tuberkulinperiode zu erinnern. Auch die Tuberkulintherapie war 
das Produkt der ernsten ·Bemuhungen eines deutschen Forschers, den wir 
aIle trotz seines damaligen therapeutischen MiBerfolges hochachten und ver
ehren. Dieses Produkt deutscher Forschung wurde aber damals von Virchow, 
Henoch, Niemeyer, Naunyn und anderen guten deutschen Mannern 
mit Eifer und Erfolg angefochten und heutzutage ist wohl jedermann davon 
uberzeugt, daB sie in ihrem Rechte waren - vielleicht mit alleiniger Aus
nahme Behri ngs, welcher noch Ende 1894 in seiner Bekampfung der In
fektionskrankheiten (S. 232) behauptet, Koch habe mit seinem Tuberkulin 
unsere therapeutische Machtlosigkeit gegenuber der Tuberkulose gebrochen. 
Nach Widerhofer haben sich also diese Forscher an der deutschen Wissen
schaft versundigt und derselbe harte Vorwurf ware auch an aIle jene zahl
reichen deutschen Gelehrten zu richten, welche es gewagt haben, ihren Zwei
feln an der Wunderwirkung des Diphtherieheilserums Ausdruck zu geben. 

Herr Hofrat Wider hofer hat aber noch einen zweiten, spitzeren Pfeil 
in seinem Kocher und er hat nicht einen Augenblick gezogert, auch diesen 
gegen mich abzuschnellen. Er wirft mir namlich vor, ich habe mit meinem 
Vortrag in unverantwortlicher Weise Beunruhigung in die Bevolkerung ge
tragen und das Vertrauen derselben in das Heilserum zu erschuttern gesucht. 
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Wenn also jemand in einer Diskussion, in der er vermoge seiner SteHung 
genotigt ist, das Wort zu ergreifen, seiner dureh nuehternes und eingehendes 
Studium der Frage gewonnenen Dberzeugung in ruhiger und objektiver 
Weise Ausdruek verleiht, wird er dafUr mit dem sehiirfsten Tadel uberhiiuft, 
und zwar ausdrueklich aus dem Grunde, weil er sieh nur darum gekummert 
hat, ob sein Resultat riehtig oder unriehtig ist und nieht zugleich auch darum, 
ob dasselbe angenehm oder unangenehm sein werde. Wurde Herr Hofrat 
Widerhofer an meiner Stelle anders gehandelt haben und hiitte er seine 
Dberzeugung unterdruekt oder gar verleugnet, um das Publikum nicht zu 
beunruhigen? Oder nehmen wir einen anderen Fall, der ja ganz gut denkbar 
ist; nehmen wir an, er wurde im Laufe dieses Jahres schlechte Erfahrungen 
mit dem Heilserum machen, wie sie ja bereits von anderer Seite gemaeht 
worden sind; wurde er mit diesen sehleehteren Resultaten hinter dem Berge 
halten, nur um keine Beunruhigung in die Bevolkerung zu tragen? Nein, 
meine Herren, er wurde dies ganz gewiB nieht tun und ieh bin weit entfernt 
davon, ihm etwas so Schimpfliehes zu insinuieren. Wer gibt ihm aber dann 
das Recht, Derartiges gerade von mir zu verlangen? 

Wenn jemand in dieser Saehe tinverantwortlieh gehandelt hat, so sind 
es diejenigen, welche diese Frage fruhzeitig, bevor eine wissenschaftliche 
Entscheidung derselben moglich war, vor das groBe Publikum gebraeht haben, 
welehe mittels einer bisher noeh nie erlebten raffinierten Ausnutzung der 
nieht fachmiinnischen Tagespresse, mittels Tag fUr Tag, im Morgen- und 
im Abendblatte wiederholter Notizen und einseitiger Beriehte, mit volliger 
MiBachtung und Vorenthaltung aller negativen oder warnenden AuBerungen, 
den Enthusiasmus des Publikums bis zu einer Hohe gesteigert haben, von der 
es selbst im besten Falle in einen Abgrund von Enttiiuschung herabsturzen 
wird. Glaubt man vieHeieht, daB sieh die Welt damit zufrieden geben wird, 
wenn man mit Muhe und Not einige Prozente verringerter Spitalsmortalitiit 
herausrechnen wird, oder wenn der Prosektor auch ferner bei den Obduk
tionen gunstige Veriinderungen zu sehen glaubt und nicht mehr Nierenent
zundungen findet als fruher, oder wenn jemand, wie dies tatsiichlich ge
schehen ist, behauptet, daB die tracheotomierten Kinder um einige Tage 
spiiter sterben als sonst, oder gar, wie ebenfalls einer der Enthusiasten ge
meint hat, daB die Kinder eines schmerzloseren Todes sterben als fruher? 
Nein, meine Herren, die Enttiiuschung wird in allen Fiillen eine bittere sein, 
und die Schuld an derselben werden nieht diejenigen tragen, welehe fruh
zeitig ihre warnende Stimme erhoben haben, sondern diejenigen, welche 
in ihrem blinden Eifer ihnen dafur die bittersten Vorwurfe machen zu mus
sen glauben. 

Meine Herren! Genau an demselben Tage, an welchem Herr Hofrat 
Widerhofer uns seinen enthusiastischen Berieht erstattet hat, hat sieh aueh 
ein anderer osterreichischer Professor der Kinderheilkunde, niimlieh Gang
hofner in Prag, uber denselben Gegenstand offentliGh ausgesprochen. Er 
sagte: 

"leh stehe cler neuen Behandlungsmethode nicht ablehnend gegen
iiber. leh habe vielmehr einen im ganzen gunstigen Eindruck empfangen. 
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Dennoch muB ich sagen: no behandelte FaIle und ein Zeitraum von einigen 
Monaten genugen nicht zu einem aIle Fragen umfassenden Urteil, wenn das
selbe abgegeben werden soll uber den Wert der Behandlung der Diphtherie." 

So spricht ein Mann, der sich der groBen Verantwortung wohl bewuBt 
ist, die er bei der Abgabe eines solchen Urteils ubernimmt. Auch ich habe 
mein anders lautendes Urteil in die vorsichtigste Form gekleidet und Pro und 
Kontra genau gegeneinander abgewogen. Fur Hofrat Widerhofer bestand 
aber schon nach 21/2 Monaten nicht mehr der geringste Zweifel, und 
er hat dies in seiner bekannten These mit lapidaren Worten verkundet. Wer 
weiB, ob er es nicht bald genug bedauern wird, sich ohne jede Notigung den 
Ruckzug fur immer abgeschnitten zu haben. 



Wirkt das Diphtherieheilserum beim Menschen 
immunisierend 1 

Eine kritische Studie aus Anla.G des Falles Langerhans 1). 

Der stolze Siegeszug des Diphtherieantitoxins ist dureh den Fall La nger
hans in unsanfter Weise unterbroehen worden. Bis dahin sehien alles vor
trefflieh zu gehen. Die anfangs noeh etwas storrige Opposition war nahezu 
verstummt und ihre vereinzelten sehuehternen Regungen wurden ganzlieh 
ignoriert. Ihre Einwande hatte man allerdings nieht widerlegt. 1m Gegenteil! 
Fast eine jede neue Publikation hatte neue und immer kraftigere Beweise 
fur deren Bereehtigung erbraeht. Denn nieht nur die Zweifler und Gegner, 
sondern aueh die Anhanger und Bewunderer muBten wahrheitsgemaB berieh
ten, daB bei den sehweren Fallen weder das Fieber noeh die anderen toxisehen 
Erseheinungen dureh die Injektionen in siehtbarer 'Veise alteriert werden; 
selbst enthusiastisehe Verehrer des neuen Heilmittels waren aufriehtig genug, 
zu gestehen, daB sie im Ablaufe des lokalen Prozesses keine Veranderungen 
gegen fruher beobaehten; es wurde zweifellos festgestellt, daB die postdiph
therisehen Lahmungen in groBer Anzahl und in sehweren Formen auftreten 
und daB aueh die FaIle von plotzliehem Herztod nieht ausgeblieben sind; 
es wurde nahezu einstimmig angegeben, daB Nierenreizung und Albuminurie 
gewiB nieht seltener auftreten als sonst; es konnte nieht in Abrede gestellt 
werden, daB aueh in den allerersten Tagen mit groBen Serumdosen behandelte 
FaIle haufig genug einen ungunstigen Ausgang nehmen; und sehlieBlieh 
wurde dureh die Sammelforsehung des deutsehen Reiehsgesundheitsamtes 
in unanfeehtbarer Weise bewiesen, daB aueh bei der Serumbehandlung die 
Mehrzahl der Todesfalle dureh absteigenden Krupp herbeigefuhrt wird 2), 

daB also in allen dies en zahlreiehen Fallen dem Fortsehreiten des Prozesses 
nieht haltgeboten werden konnte. 

Diesen sehwerwiegenden Tatsaehen gegenuber, welehe sieher nieht zu
gunsten der Serumtherapie aussagten, berief man sieh immer wieder auf die 
Statistik und wies triumphierend daraufhin, daB die Sterbliehkeit in den 
Spitalern von 60 oder 50% auf 25, 15, 10, ja selbst auf 5% und noeh tiefer 

1) Wiener med. Wochenschr. u. sep. b. Perles, 1896, II. Auf!. 
2) Ergebnisse der Sammelforschung iiber das Diphtherieheilserum fiir das erstc 

Quartal 1895, S. n. 
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herabgesunken sei. Vergeblich hatte man von vielen Seiten darauf aufmerk
sam gemacht, daB diese Zahlen infolge der total geanderten Verhaltnisse bei 
der Aufnahme der Diphtheriekranken jeder Beweiskraft entbehren, daB friiher 
in der Regel nur die schwersten Falle ins Spital gebracht wurden, wahrend 
jetzt leichte und mittelschwere Falle in nie erlebter Anzahl die Diphtherie
spitaler bevolkern; und daB endlich die kolossalen Differenzen in der rela
tiven Mortalitat bei den verschiedenen Beobachtern1) ganz ungezwungen 
in der Weise erklart werden konnen, daB eben dieses rein auBerliche Moment 
in den verschiedenen Spitalernin ungleicher Starke zur Geltung gelangt. 
Alles umsonst I Denn nachdem man anfangs versucht hatte, dieses vermehrte 
Zustromen der leichten Falle in Abrede zu stellen, half man sich spater, als 
die Sache doch gar zu auffallig geworden war, einfach damit, daB man den 
ganzen Einwand ignorierte; und so redete man sich immer mehr und mehr 
in einen Enthusiasmus hinein, welcher in einem grellen Gegensatze stand zu 
den wirklichen, einer objektiven Beurteilung zuganglichen Tatsachen. 

Einen kraftigen Sukkurs erhielten die Bewunderer des Heilserums 
durch die stetige Abnahme in der In- und Extensitat der Epidemie, 
welche in einem groBen Teile Europas, zum Teile schon vor der Einfiih
rung des Serums, zum Teile aber erst im Laufe des Jahres 1895 Platz ge
griffen hatte. Aber nur ausnahmsweise findet sich in den zahllosen Serum
publikationen ein deutlicher und unumwundener Hinweis auf diese, fiir jeden 
Unbefangenen iiberaus auffallige Tatsache. Zu diesen wenigen Ausnahmen 
gehort auch Professor Sorensen in Kopenhagen, welcher in einem hochwich
tigen Aufsatze, den er in der Marznummer 1896 der therapeutischen Monats
hefte erscheinen lieB, ausdriicklich hervorhob, daB die Gutartigkeit der 
Epidemie im Jahre 1895 eine bis dahin unbekannte Hohe erreicht 
hat, und als Beweis dafiir unter anderem auch die stupende Tatsache mit
teilte, daB von 13 operierten Kruppfiillen, die nota bene aIle ohne Serum 
behandelt worden waren, nur ein einziger einen letalen Ausgang genommen 
hat, ein Resultat, wie es meines Wissens noch niemals in einer Serumreihe 
erreicht worden ist. Derselbe Beobachtcr hatte auch unter 246 in seinem 
Spitale ohne Serum behandelten leichten und mittelschweren Diphtherie
Hillen nicht einen einzigen Todesfall zu verzeichnen. Dagegen zeigten 
die mit Serum behandelten schweren FaIle nicht nur dieselbe 
Mortalitat, sondern auch denselben Verlauf und dieselbe Dauer, 
wie die FaIle derselben Kategorie, die ohne Serum geblieben 
waren. Daraus geht also klar hervor, daB die auch in Kopenhagen beobach
tete Abnahme der absoluten Mortalitat unmoglich dem Serum zugeschrieben 
werden darf. 

DaB aber nicht in allen Stadt en eine solche Abnahme stattgefunden 
hat, davon kann sich jeder leicht iiberzeugen, wenn er sich die geringe Miihe 
nicht verdrieBen lllBt, die allwochentlich in den Veroffentlichungen des deut
schen Reichsgesundheitsamtes erscheinenden Ziffern in Augenschein zu neh-

1) Wir Rennen nur: Gnandinger (Wien) und Muller (Halle) mit 40%, Papkow 
(Odessa) mit 38%, Rauchfuss (Petersburg) mit 36%, dagegen v. Muralt (Zurich) 
mit 3,4% und Stein (Saaz) mit 0%. 
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men und mit denen der frUheren Jahrgange zu vergleichen. Er wird dann 
finden, daB in London, in Leipzig, in Mailand die schon vor der EinfUhrung 
des Serums ziemlich hohen Ziffern keine merkliche Abminderung erfahren 
haben; er wird aber auch erfahren, daB diese Zahlen in anderen Stadten, wie 
in Triest, Moskau und Petersburg gerade seit der Einfuhrung des Serums 
bedeutend in die Hohe gegangen sind. Da aber in diesen Stadten das Serum 
mit demselben Eifer angewendet wird, wie anderwarts, so geht daraus mit 
aller Bestimmtheit hervor, daB es bei einer schwereren Epidemie keine nach
weisbare Wirkung hervorzubringen vermag. 

Aber weit entfernt davon, sich durch diese wenig befriedigenden Tat
sachen in ihrem Enthusiasmus herabstimmen zu lassen, glaubten die Be
wunderer des Heilserums ihrer Sache schon so sicher zu sein, daB sie sich 
bereits anschickten, die Skeptiker und Zuruckhaltenden mit Gewalt zu ihrer 
Ansicht zu bekehren. 

"Kein gebildeter Arzt (!) wird die Wirksamkeit der Serum
therapie jetzt noch in Abrede stellen"!). 

"Es ist ein Kunstfehler, von diesem Mittel keinen Gebrauch 
zu machen"2). 

"Es solI in Zukunft jedem Arzte zur Pflicht gemacht werden, 
daB er bei jedem ausgesprochenen FaIle von Diphtherie die Se
rumtherapie anwende"3). 

Es fehlt also nur noch, daB - abgesehen von der Einreihung unter 
die Ungebildeten - auch die Art und die Hohe der Strafe bestimmt werde, 
mit welcher in Zukunft der Zweifel an der Wirksamkeit des Serums geahndet 
werden wird. 

Ernsthafter aber als diese Ausbruche eines wenig gezugelten Dbereifers 
muB es genommen werden, wenn in der Eroffnungsrede des Wiesbadener 
Kongresses ohne jede Einschrankung behauptet wurde, daB wir in der 
Serumbehandlung ein ungemein wirksames Mittel zur Heilung 
der Diphtherie besitzen und daB das Diphtherieheilserum in den 
sicheren Besi tzstand unseres Heilmi ttelscha tzes a ufgeno mmen 
worden sei. Da diese Worte gesprochen wurden, nachdem eben die nieder
schmetternden Resultate Sorensens in einer der gelesensten deutschen 
Zeitschriften erschienen waren, so gewinnt man den Eindruck, als ob infolge 
der von allen Seiten erschallenden Siegeshymnen bereits die Fahigkeit ver
loren gegangen ware, die trockene Sprache der Tatsachen zu vernehmen. 

Aber mitten in diese Jubelsymfonie drang plotzlich wie ein schriller 
MiBton die Kunde des Falles Langerhans. Das Kind eines bekannten 
Arztes erhielt, weil in seiner Nahe eine vermeintliche Diphtherieerkrankung 
vorgekommen war, eine Einspritzung mit einer maBigen Dosis des Serums 
und war kurze Zeit darauf eine Leiche. Das Peinliche des Falles fur die Enthu
siasten lag aber nicht so sehr in dem Ereignisse selbst, weil ja vereinzelte FaIle 
von plotzlichem Tode im Anschlusse an die Anwendung des Heilserums auch 

1) Janowski (Warschau), Archiv f. Kinderheilkunde, 20. Bd., S. 90. 
2) Kobler, Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 5. 
3) Bl ume nfeld, Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 13. 
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friiher schon vorgekommen waren. Wahrend aber die Kenntnis dieser Faile 
auf die Leser der Fachpresse beschrankt geblieben ist, war das traurige Er
eignis in der Familie Langerhans zu einem Sensationsartikel in samtlichen 
politischen Zeitungen der zivilisierten Welt geworden, und nun muBte dasselbe 
Publikum, in welchem man mit virtuoser Ausnutzung des groBen publi
zistischen Apparates den Glauben an die wundertatige Wirkung und die vollige 
Harmlosigkeit des Mittels zu erhalten verstanden hatte und von welchem 
man bis dahin jede skeptische oder kritische AuBerung mit der peinlichsten 
Sorgfalt fernzuhalten wuBte, mit einem Male vernehmen, daB gegen dieses 
selbe Mittel aus arztlichem Munde die schwere Beschuldigung erhoben wurde, 
daB es den Tod eines gesunden Kindes herbeigefuhrt habe. 

Die Besturzung war anfangs nicht gering. Aber bald gewann man die 
notige Fassung wieder und nach der bewahrten Fechterregel, daB der StoB 
die beste Parade sei, uberhaufte man den unglucklichen Vater mit Vor
wurfen, weil er sich so weit vergessen hatte, zu behaupten, daB sein Kind 
infolge der Serumeinspritzung gestorben sei. Es sei doch allgemein bekannt, 
wie haufig scheinbar gesunde Kinder plotzlich sterben und daB man dann 
bei der Obduktion entweder gar keine oder nur ganz geringe Veranderungen 
auffinden konne. Warum soll es sich also nicht auch hier um einen solchen 
Todesfall gehandelt haben, der nur zufiillig kurze Zeit nach der Seruminjektion 
erfolgt ist 1 Freilich wurden auch Stimmen laut, welche an die friiheren Todes
falle nach der Serumanwendung erinnerten. Man rekapitulierte auch aIle 
schweren Krankheitserscheinungen, das hohe mehrtagige Fieber, die schmerz
haften Gelenkschwellungen, die haufig rezidivierenden Exantheme, welche 
so oft nach Heildosen, gelegentlich aber auch nach Immunisierungsdosen 
hervorgetreten sind, man berief sich darauf, daB man bei gesunden Menschen 
und Tieren durch die Serumeinspritzung Albuminurie hervorgerufen habe, 
und fragte dann, ob es denn gar so undenkbar sei, daB eine Substanz, die sicher 
Krankheitserscheinungen hervorzurufen imstande ist, auch einmal den Tod 
eines jugendlichen und weniger widerstandsfahigen Organismus herbeifiihren 
konne. Dann kam aber wieder die Duplik. Die fruheren Todesfalle seien 
gar nicht auf Rechnung des Serums zu setzen, der Fall Alfoldi (in welchem 
ebenfalls ein Kind nach einer praventiven Serumeinspritzung gestorben war) 
sei - par distance und hinterher - als ein nicht zum Ausbruche gekommener 
Scharlach oder als eine Diphtheria fulminans diagnostiziert worden und es 
sei uberhaupt ganz unverantwortlich, ein so unschuldiges und unentbehrIiches 
Mittel in dieser Weise zu verdachtigen. 

So wogte der unfruchtbare Streit ohne Moglichkeit einer Entschei
dung hin und her und niemand verfiel auf die Idee, den traurigen Fall 
auch von der anderen Seite zu beleuchten und endlich einmal die Frage 
aufzuwerfen, ob man denn nach dem jetzigen Stande der Dinge uber
haupt noch berechtigt sei, ein gesundes Kind zum Zwecke der Immu
nisierung den sicher konstatierten, wenn auch nicht gerade das Leben be
drohenden, Giftwirkungen des Diphtherieserums auszusetzen; oder, um noch 
deutlicher zu sprechen, ob eine wissenschaftliche Berechtigung fur 
die Annahme gegeben sei, daB dieses Serum beim Menschen 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 10 
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eine immunisierende Wirkung gegenuber der Diphtheriekrank
heit entfalte. 

Die Antwort auf diese Frage wollen wir nun trachten, an der Hand der 
bisher vorliegenden Tatsachen zu ermitteln. 

* * * 
Das eine steht vollkommen fest, daB man in dem Diphtherieheilserum 

eine Substanz besitzt, welche bei praventiver Anwendung imstande ist, Tiere 
gegen die sonst todlichen Fo1gen der kunstlich erzeugten "Injektionsdiphthe
rie" zu schutzen. Es war also immerhin denkbar, daB diese selbe Substanz 
auch die Fahigkeit besitzen werde, gesunde Menschen fUr kurzere oder lan
gere Zeit fur die Diphtherieinfektion unempfanglich zu machen. Aber zwei 
Umstande waren schon von vornherein von ubler Vorbedeutung. Erstens 
war namlich die Dauer der Immunitat bei den Tieren nur auf wenige Wochen 
beschrankt, so daB an eine allgemeine und dauernde Immunisierung der ganzen 
Bevolkerung nach dem Muster der Schutzpockenimpfung gar nicht zu denken 
war. Noch wlChtiger war aber ein zweites Bedenken und dieses muBte sich einem 
jeden aufdrangen, der nur irgendwie mit den Eigentfimlichkeiten der mensch
lichen Diphtheriekrankheit vertraut war. Wahrend namlich das Dberstehen 
der meisten akuten Infektionskrankheiten bei dem Genesenen einen hohen 
Grad von Unempfanglichkeit gegen diese Krankheit zurucklaBt, so daB zwei
malige Erkrankungen an Blattern, Schar1ach, Keuchhusten usw. zu den 
allergroBten Seltenheiten gehoren und diejenigen Individuen, die die Krank
heit vor kurzem durchgemacht haben, sich ungestraft der Infektionsgefahr 
aussetzen durfen, existiert eine solche natfirliche Immunisierung ganz sicher 
nicht fur die menschliche Diphtherie, da sowohl Rezidiven in den nachsten 
Tagen und Wochen, als auch neuerliche Erkrankungen zu irgendeiner belie
bigen Zeit recht haufig zu beobachten sind. Man kann sogar weiter gehen 
und behaupten, daB die bereits uberstandene Krankheit eher eine gewisse 
Neigung zu einer neuer1ichen Erkrankung hinterlaBt, oder wenigstens, daB 
es Individuen gibt, die infolge einer besonders groBen Disposition nicht nur 
zweimal, sondern auch noch ofter von dieser Krankheit befallen werden l ). 

Da also selbst das Dberstehen der Krankheit in diesem Fane keine Schutz
korper erzeugt, welche genugend kraftig sind, um eine neuerliche Erkrankung 
zu verhindern, war es auch nicht besonders wahrscheinlich, daB es gelingen 
werde, solche beim Menschen wirksame Schutzkorper durch Erzeugung der 
Injektionsdiphtherie bei Tieren zu gewinnen. Aber die theoretische Moglich
kei t war dennoch vorhanden, und deshalb muBte man, um daruber ins Reine 
zu kommen, an die empirische Erfahrung als die letzte und entscheidende 
Instanz appellieren. 

Wenn nun wirklich das Diphtherieheilserum die so sehr erwunschte Fahig
keit besaBe, jene Immunitat herbeizufuhren, welche das Dberstehen der 

1) lch selbst sah vor langerer Zeit ein einziges Kind an einer foudroyant verlaufen
den Diphtherie zugrunde gehen, welches in den letzten zwei Jahren drei mittelschwere 
Rachendiphtherien durchgemacht hatte. 
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Krankheit nicht zu verschaffen vermag, so hiitte man vor allem erwarten 
muss en, daB die Rezidiven bei denjenigen Individuen ausbleiben werden, 
welche groBe Dosen des Serums behufs Bekampfung ihrer Diphtheriekrank
heit erhalten haben. Dies ist aber keineswegs der Fall; vielmehr sind die Re
zidiven nach der Serumbehandlung gerade so aufgetreten, wie sonst, und 
haufig genug in solcher Intensitat, daB die Kranken trotz neuerlicher Anwen
dung des Serums derselben erlegen sind. Ein solcher Fall wurde z. B. von 
Widerhofer in seinem Wiener Vortrage uber das Heilserum erwahnt und 
in der Deutschen medizinischen Wochenschrift (Nr.2, 1895) mit folgendem 
W ortlaute beschrie ben: 

Ein Madchen, 5 Jahre alt, war vor vier Wochen mit Liifflerbefund, Rachendiphtherie 
Larynxkrupp und Albuminurie durch Serum behandelt; verblieb wegen lobularer Pneu
monie noch weiter im Spitale und erhielt am 25. Tage nach der ersten Injektion als voll
kommen rekonvaleszent wieder eine Rachendiphtherie mit hohem Fieber, mit exquisitem 
Liifflerbefund. Prognose schlimm. Das Kind starb bereits am 21. Dezember. 

Dieser Fall ist nach zwei Richtungen von besonderem Interesse. Denn 
erstens zeigt er uns, daB das Dberstehen einer schweren Diphtherie und die 
Injektion von groBen Heilserumdosen keine Immunitat zu verschaffen ver
mocht hat, da schon nach wenigen Wochen eine zweite schwere und todliche 
Erkrankung erfolgt ist; und zweitens lehrt er uns, daB auch die sofortige 
Anwendung des Heilserums im Beginne der zweiten Erkrankung, wie sie bei 
einem im Spitale erkrankten Kinde vorausgesetzt werden darf, den letalen 
Ausgang nicht hintangehalten hat. 

Ein zweiter Fall aus dem Landeshospitale in Sarajevo wurde von Ko bIer 
in der Wiener klinischen Wochenschrift (Nr.4, 1896) in folgender Weise be
schrieben: 

Ein fiinfjahriges Madchen wird am 31. Oktober 1894 mit einem dichten, weiB
gel ben Belag an beiden Tonsillen, starker Dyspnoe und Heiserkeit aufgenommen. 1m 
Belag Liifflersche Bazillen und Streptokokken. Es wird sofort eine Injektion Behring 
Nr. 2 vorgenommcn. Am nachsten Tage waren die Erscheinungen nicht zuriickgegangen. 
das Fie ber sogar hiiher u nd die Tracheostenose heftiger. Neuerliche Injektion 
von Serum Nr. l. Die Stenose nahm indessen immer mehr zu, so daB noch den
selben Nachmittag die Tracheotomie vorgenommen werden muBte. Dieselbe brachte 
groBe Erleichterung, ohne daB indessen der Proze13 seIber wesentlich beein
flu13t erschienen ware. Fieber und Rachenbelag schwanden erst, als am 5. November 
eine neuerliche Injektion von Serum Nr. 1 verabfolgt worden war. In der Zwischenzeit 
war eine leichte Urticaria aufgetreten, auch hatte sich nach 8 Tagen Albuminurie ge
zeigt. Nach 14 Tagen konnte die Kaniile entfernt werden. Am 2. Dezember, al~o vier 
Wochen nach der letzten Seruminjektion, erkrankte die Patientin neuerdings. Es zeigte 
sich eln starker Belag auf der linken Tonsille, Atemnot und Erstickungsanftille. Diesmal 
wurde, da die Kranke schon bei der eraten Attacke die groBe Menge Antitoxineinheiten 
erhalten hatte und auch eine sehr schwere Albuminurie aufgetreten war, von einer Serum
behandlung bei der Rezidive abgesehen. Die Kaniile mu13te wieder eingefiihrt werden. 
Eine rasch fortschreitende katarrhalische Pneumonie veranla13te indessen den Exitus 
letalis. 

Was lehrt uns nun dieser traurige Fall? Er zeigt uns vor allem die Macht
losigkeit des Serums gegeniiber dem Fieber und dem Fortschreiten des Lokal
prozesses; er zeigt uns, daB acht Tage nach der ersten Injektion eine friiher 
nicht vorhandene Nephritis sich einstellte, welche, wie der Berichterstatter 

10* 
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glaubt, auch bei dem todlichen Ausgange eine Rolle gespielt hat; er fiihrt 
uns aber endlich mit der groBten Deutlichkeit vor Augen, daB die uberstandene 
-sch were Diphtherie und die wiederholten Seruminjektionen in diesem FaIle 
ebensowenig wie in dem vorigen imstande waren, eine Immunisierung des 
betroffenen Kindes herbeizufiihren, da dasselbe nach wenigen Wochen neuer
dings an Diphtherie erkrankte und rlerselben auch erlag. 

Dies sind aber nicht etwa die einzigen FaIle, bei denen die Rezidiven 
nach ausgiebiger Serumbehandlung den Tod der Kinder herbeigefuhrt haben. 
Auch Muller von der Bramannschen Klinik in Halle erzahlt von einem 
Fall, wo die Rezidive 18 Tage nach der ersten Injektion eintrat und durch 
Ausfullung der Luftrohre, Bronchien und Bronchiolen den Tod herbeifuhrte1); 

Wesener in Aachen sah in drei Fallen nach reichlicher Serumeinspritzung 
Rezidiven, welche in allen drei Fallen zur Tracheotomie fUhrten, von denen 
ein Fall todlich endete2); Ger mo nig in Triest3) beschrieb nicht weniger 
als sechs FaIle, in denen trotz Serumbehandlung eine zweite Diphtherie
erkrankung stattgefunden hatte und auch hier erfolgte zweimal der todliche 
Ausgang, obwohl in einem FaIle 600, in dem anderen aber nicht weniger als 
4000 "Immunisierungseinheiten" zur Anwendung gekommen waren. Schwere 
Rezidiven beobachtete auBerdem Koh ts in StraBburg4), indem z. B. bei einem 
Kinde, das unter Serumbehandlung eine Tracheotomie und eine diphtherische 
Lahmung durchgemacht hatte, zwei Monate spater wegen diphtherischer 
Larynxstenose abermals tracheotomiert werden muBte. Schroder in Altona5 ) 

muBte 14 Tage nach der Einspritzung von 1000 "Immunisierungseinheiten" 
eine Tracheotomie vornehmen; in der Sammelforschung des deutschen Reichs
gesundheitsamtes fur das erste Quartal 1895 wird von einem FaIle erzahlt, 
in welchem 16 Tage nach der ersten Seruminjektion und der erst en Tracheo
tomie infolge einer schweren Rezidive eine zweite Tracheotomie notwendig 
geworden ist; auch Martin und Smith6) waren genotigt, ein reichlich mit 
Serum behandeltes Kind nach 5 Wochen wegen diphtherischen Krupps zum 
zweiten Male zu tracheotomieren usw. usw. 

Die Rezidiven nach reichlicher Serumbehandlung sind ubrigens so auBer
ordentlich haufig, daB kaum einer von den Autoren, welche uber eine groBere 
Erfahrung in puncto Serumbehandlung verfugen, nicht uber mehrere der
artige FaIle berichtet hatte; siehe: Baginsky, Soltmann, Kossel, Vier
ordt, Engel, van Nees, Kuskoff und Newjeskin, Seitz, Furth 
Goebel, Variot, Knopfelmacher, Sorensen, Lenhartz usw. 

Wenn wir nun sehen, daB weder die uberstandene Krankheit, noch die 
zu ihrer Bekampfung in Anwendung gezogenen groBen Dosen des Serums 
die Immunitat auch nur fur die kurzeste Zeit prokurieren konnen, da ja die 
zweite Erkrankung sich auch nach wenigen Tagen einstellen kann, so kann 

1) Berl. klin. Wochenschr. 1895, Nr. 37. 
2) Miinch. rued. Wochenschr. 1895, Nr. 38. 
3) Wiener klin. Wochenschr. 1895, Nr. 2l. 
4) Therapeut. Monatshefte, April 1895. 
5) Miinch. rued. Wochenschr. 1895, Nr. 15. 
6) British Med. Journ. 1896, Nr. 1830. 
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man wohl schon von vornherein behaupten, daB die von Behring zu Immu
nisierungszwecken - offenbar wegen der sich immer wieder erneuernden 
MiBerfolge - crescendo vorgeschlagenen Dosen von 60, 120, 150 und 300 
Immunisierungseinheiten unmoglich den gewfinschten Zweck erreichen kon
nen, es ware denn, daB diese Substanz die wunderbare Eigenschaft besaBe, 
in kleinen Dosen wirksamer zu sein als in groBen. 

In der Tat hat die Erfahrung die ausgedehntesten Beweise fur die Richtig
keit dieser logischen Folgerung erbracht, denn es gibt kaum einen einzigen 
Beobachter, der sich nicht bei seinen Immunisierungsversuchen am Menschen 
uber MiBerfolge zu beklagen gehabt hatte. Dber die relative Haufigkeit 
derselben gibt die folgende Tabelle AufschluB, deren erste Kolumne die Zahl 
der vorgenommenen Immunisierungen angibt, wahrend die Ziffern der zweiten 
Kolumne die Zahl der trotz der Immunisierung nachtraglich an Diphtherie 
Erkrankten bezeichnen: 

Baginsky 163 10 
Heu bner 64 2 
Hilbert. 46 7 
Escherich. 67 3 
Leuch 41 2 
v. Muralt . 10 1 
Pawlik 6 3 
Perl. 67 13 
Risel . 57 1 
Strahlmann 94 5 
Vuceti6 3 1 
Paltauf 248 17 

866 65 

Es sind also von 866 zum Zwecke der Immunisierung mit Heilserum 
injizierten Individuen nicht weniger als 65, d. i. ungefahr eines von 13, ganz 
sichel' im Laufe der nachsten Tage oder Wochen an Diphtherie erkrankt, 
wahrend man natiirlich nichts daruber weiB, wie viele von ihnen noch nach
traglich, als die Kontrolle aufgehort hatte, von der Krankheit befallen worden 
sind. 

Merkwurdigerweise gibt es aber Leute, welche ihre Anspruche in bezug 
auf das Diphtherieheilserum bereits so weit herabgestimmt haben, daB sie 
selbst in diesen klaglichen Resultaten noch einen Erfolg der Immunisierung 
bemerken wollen, indem sie namlich von der willkurlichen, durch nichts 
begrundeten Ansicht ausgehen, daB bei den nicht Immunisierten, wenn sie 
der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, die Erkrankungen in noch groBerer 
Anzahl vorkommen. Abel' ein jeder, der in dieser Beziehung uber eigene Er
fahrungen verfugt, wird gewiB mit mir ubereinstimmen, wenn ich behaupte, 
daB eine nachherige Erkrankung der Geschwister und ubrigen Hausgenossen 
eines Diphtheriekranken nicht nur nicht in der Regel, sondern im Gegenteile 
relativ selten beobachtet wird und daB jedenfalls die uberwiegende Zahl 
derselben auch ohne Immunisierung von der Krankheit verschont bleibt. 
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So hat z. B. Koh ts hervorgehoben, daB unter 50 Fallen, uber die er Auf
zeichnungen besitzt, nicht ein einziges Mal eine nachtragliche Erkrankung 
eines Hausgenossen vorgekommen sei. Besonders interessant in dieser Be
ziehung ist aber eine Mitteilung, welche Widerhofer auf der Wiener Natur
forscherversammlung am Schlusse seines Vortrages "Dber die Diphtherie 
in Wien" gemacht hat, und die ich hier wortlich reproduzieren will. 

"Ein weiterer Umstand ist die in unserem Spitale auBerordentlich selten 
a uftretende Kontagiositat der Diphtherie. Erst seit einem Jahre haben wir 
fUr die Diphtherie ein eigenes Haus. Bis dahin war dieselbe eigentlich von den iibrigen 
Krankenzimmern im alten Hause nur durch einen Korridor, in den aIle Tiiren einmiinden, 
getrennt, odcr besser, verbunden. Wenn wir nun erwagen, daB wir bei diesen Verhalt
nissen seit dem Jahre 1862 noch nie unter allen iibrigen Kranken in der An
zahl von ungefahr jahrlich 800 eine Endemie beobachteten, ja kaum zwei 
bis drei Kinder im Jahre an Diphtherie erkranken sahen, so ist dies sicher ein hochst 
auffalliges und unaufgeklartes Moment." 

Dies alles giltnaturlich von der Zeit vor der Einfuhrung des Serums, 
und wir besitzen in diesem Ausspruche jedenfalls ein klassisches Zeugnis fur 
die relativ geringe Empfanglichkeit gegen das Diphtheriekontagium; ubri
gens eine Tatsache, die gerade in den letzten Jahren von zahlreichen Autoren, 
wie Feer1 ), Flugge2), Wassermann3) und Gottstein4 ) ausdrucklich 
betont worden ist. 

Eine ungemein wirksame Illustration fur die LeistungsIahigkeit der 
Immunisierung besitzen wir aber in einem hubschen Experimente, welches 
K. Muller auf der Klinik Bramann in Halle angestellt hat 5). Es wurden 
namlich einerseits 125 Geschwister der auf die Klinik mit Diphtherie aufge
nommenen Kinder mit je 120 Antitoxineinheiten immunisiert, und es hat sich 
dabei, wie uberall, herausgestellt, daB ein Teil der angeblich Immunisierten 
in der nachsten Zeit an Diphtherie erkrankt ist; und zwar waren von 121 
kontrollierten Kindern drei ganz sicher von der Diphtherie ergriffen worden, 
wahrend bei zweien die diphtheritische Natur der Krankheit zweifelhaft ge
blieben war. AuBerdem wurden aber 50 Geschwister, welche unter 
denselben Verhaltnissen lebten, nicht immunisiert und von 
diesen erkrankte nur eines an Diphtherie. Wenn also Kohts in 
50 Familien diphtheriekranker Kinder ohne Immunisierung gar keine und 
K. Muller bei 50 nichtimmunisierten Geschwistern eine einzige Erkrankung 
gesehen hat, wenn endlich in dem Spitale Widerhofers vor der Immunisie
rung in 32 Jahren trotz mangelhafter Isolierung immer nur seltene und ver
einzelte Erkrankungen, niemals aber eine Endemie vorgekommen ist, 
80 hat man gewiB nicht das Recht, bei einem Verhaltnisse von einem Er-

1) "Sehr haufig sind die Falie, wo in einer kinderreichen Familie nur ein Glied 
trotz fehlender Absperrung erkrankt; es ist iiberhaupt die Regel, daB von einer Familie 
nur wenige Mitglieder erkranken." (.A.tiologie und klinische Beitrage zur Diphthcrie. 
Basel 1894.) 

2) Zeitschr. f. Hygiene Bd. XVII. 
3) Daselbst Bd. XIX. 
4) Rerl. klin. Wochenschr. 1896, Nr. 16. 
Ii) 1. c. 
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krankten zu 13 "Immunisierten" (s. obige Tabelle) auf eine immunisierende 
Wirkung dieses Mittels zu schlieBen. 

Aus den Angaben der Autoren, welche uber ihre Immunisierungsver
Buche beim Menschen berichtet haben, geht femer hervor, daB ebenso wie die 
Rezidiven zu jeder Zeit nach den Injektionen der Heildosen auftreten konnen, 
dies auch, wie ubrigens leicht vorauszusehen war, bei den Erkrankungen 
nach der Anwendung der kleineren Immunisierungsdosen der Fall ist. Es 
vergingen namlich zwischen der immunisierenden Einspritzung und der 
Erkrankung: 

2 Tage bei Kossel, Leuch, Nolen; 
3 Tage bei Hilbert und Muller (Halle); 
4 Tage bei Nolen; 
6 Tage bei Risel; 
7 Tage bei Schuler; 
9 Tage bei VulSeti6 und Robinson; 

10 Tage bei Grippius; 
12 Tage bei Hilbert; 
14 Tage bei Hilbert und Muller (Halle); 
18 Tage bei v. Muralt; 
27 Tage bei Muller (Zurich); 
4 Wochen bei Muller (Halle) und Leuch; 
6 Wochen bei Heubner und Strahlmann; 
7 Wochen bei Heubner; 

16 Wochen bei Strahl mann und Filatoff usw.1). 

Aus alledem geht also hervor, daB man nicht einmal die Ausflucht ge
brauchen kann, daB nur diejenigen erkranken, die zur Zeit der Injektion 
bereits infiziert waren, eine Annahme ubrigens, die man schon mit Rucksicht 
auf die Rezidiven der mit Serum Behandelten als haltlos bezeichnen kann. 

Wie steht es nun aber mit der Intensitat der Erkrankung bei den 
Immunisierten? Wirkt vielleicht die Immunisierung in dem Sinne, daB die 
Krankheit, wenn sie auch nicht verhindert werden kann, wenigstens milder 
verlauft als sonst? Auch diese Frage kann man eigentlich schon nach den 
Erfahrungen, die man in bezug auf die Rezidiven gemacht hat, im negativen 
Sinne beantworten. Aber auch die direkte Beobachtung bei den praventiv 
Immunisierten lautet so ungunstig als nur moglich. Wir wollen aufs Gerate
wohl einige der darauf bezuglichen Mitteilungen herausgreifen. 

Heubner: Ein immunisiertes Kind erkrankt in der 8. Woche an Diph
therie und Larynxstenose und stirbt am 9. Tage der Erkrankung 2). 

Baginsky: Von 11 immunisierten Kindem erkranken zwei mit tod
lichem Ausgange3). 

1) Bei den behordlichen Immunisierungen in der Bukowina wurden nachtragliche 
Erkrankungen beobachtet am 1., 2., 6., 7., 8., 13. und 15. Tage. (Jahrb. f. Kinderheilk. 
Bd. 41, S. 77.) 

2) Klinische Studien liber die Behandlung der Diphtherie mit dem Behringschen 
Heilserum. 1895, S. 45. 

3) Verhandlungen des Kongresses fUr innere Medizin in Miinchen, S. 5l. 
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Schokarew: Drei jmmunisierte Kinder erkranken in den niichsten 
Wochen und sterben samtlich1). 

Sanitiitsbericht aus der Bukowina: Von 67 immunisierten Kindern er
krankten 13 und starben zwei 2). 

Muller (Halle): Ein masernkrankes Kind wird mit 600 Einheiten immu
nisiert, erkrankt drei Tage spater an Rachendiphtherie, der es trotz weiterer 
1800 Einheiten nach wenigen Tagen erIiegt3). 

Filatoff: Tod an diphtheritischer Herzparalyse nach vorausgegangener 
Immunisierung 4) usw. 

So steht es in Wirklichkeit mit der Schutzwirkung, welche die praventive 
Anwendung des Heilserums gegenuber dem Diphtheriekontagium entfaltet. 

* * * 
Rekapitulieren wir die hier vorgefiihrten Tatsachen, so lassen sich die

selben in folgender Weise zusammenfassen: 
1. Weder das Dberstehen einer schweren Diphtherie, noch 

die Applikation einer groBen Menge von "Immunisierungs
einheiten" zum Zwecke der Heilung derselben ist imstande, 
beim Menschen eine Unempfanglichkeit gegen die diphtheri
tische Infektion herbeizufuhren. 

2. Nach groBeren oder kleineren Immunisierungsdosen sind 
die Erkrankungen an Diphtherie geradeso haufig wie ohne die
selben. 

3. Die Erkrankung der "immunisierten" Individuen kann 
zu jeder Zeit, sowohl nach wenigen Tagen, als auch nach Wo
chen und Monaten erfolgen. 

4. Die diphtheritische Erkrankung der angeblich Immu
nisierten ist sehr haufig eine schwere und hat in vielen Fallen 
trotz neuerlicher Anwendung groBerer Serummengen zum Tode 
gefuhrt. 

5. Es muB also der Versuch, den Menschen auf kunstlichem 
Wege gegen die Diphtheriekrankheit immun zu machen, wenig
stens vorlaufig als gescheitert angesehen werden. 

Nach diesem Stande der Dinge Iiegt aber meines Erachtens fur jeden 
gewissenhaften Arzt die Verpflichtung vor, genau zu uberlegen, ob er noch 
das Recht hat, einer bloB en theoretischen Voraussetzung zuIiebe, die durch 
die Tatsachen in keiner Weise bestatigt worden iat, ein geaundes Kind - ganz 
abgesehen von der von manchen behaupteten MogIichkeit einer todIichen 
Vergiftung - auch nur den von niemandem geleugneten und selbst bei den 
kleineren Dosen recht haufig beobachteten Gesundheitstorungen auazusetzen; 
ob es sich also verlohnt, fur einen durchaus problematischen Vorteil die nicht 

1) Allg. Wiener med. Ztg. 1895, Nr. 46. 
2) 1. c. 
3) Die Serumtherapie bei Diphtherie in Theorie und Praxis. 1896, S. 17. 
4) Therapeut. Monatshefte, Februar 1896, S. 102. 
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geringe Wahrscheinlichkeit eines Serumexanthems, eines Serumfiebers, einer 
Nierenreizung, einer schmerzhaften Polyarthritis u. dgl. einzutauschen. 
Was aber den Fall Langerhans betrifft, so scheint mir die eigentliche 
Tragik desselben darin zu Iiegen, daB diejenige Wirkung, die man bei der 
Einspritzung beabsichtigt hatte, nach den vorliegenden Erfahrungen selbst 
im gunstigen FaIle nicht zu erzielen gewesen ware. 

Der vollige MiBerfolg der immunisierenden Seruminjektionen hat aber 
noch eine andere, weit uber die Immunisierungsfrage hinausreichende Bedeu
tung. Denn nach Behrings eigener Aussage beruht der Heilungswert seines 
Serums ausschlieBIich auf seinem Immunisierungswerte; und ~enn nun die 
Beobachtung in unzweideutiger Weise ergeben hat, daB dieser Immunisierungs
wert fur den Menschen gleich null ist, so IaBt sich leicht berechnen, wie groB 
der Heilungswert sein wird, den man beim Menschen von diesem Mittel zu 
erwarten hat. Bringen wir uns aber in Erinnerung, 

1. daB in einem Spitale, in welchem die leichten, bei jeder Therapie 
gunstig verlaufenden FaIle von der Serumbehandlung ausgeschlossen wurden, 
die noch ubrigbleibenden unter der Serumbehandlung diesel be Mortalitat, 
denselben Verlauf und dieselbe Dauer zeigten wie diejenigen, welche der 
Serumbehandlung nicht unterzogen worden sind; und 

2. daB in einer Reihe von Stadten, die von schwereren Epidemien heim
gesucht sind, die Zahl der Diphtherietodesfalle trotz reichlicher Anwendung 
des Serums entweder gleich gebIieben ist oder eine nicht unerhebliche Stei
gerung erfahren hat; so konnen wir nur sagen, daB die Rechnung geradezu 
auffallend stimmt. 

* * * 
Und nun noch einige Reminiszenzen aus der Munchener und Lubecker 

Versammlung. 
In der Munchener Rede He u b n e r s findet sich folgende Stelle: 
"War es erlaubt, weil eine Methode beim Meerschweinchen eklatant war, gIeich 

groBe Hoffnungen zu hegen auf einen erheblichen ErfoIg beim Menschen ? ~ Nun, meine 
Herren, die groBen Entdeckungen werden nicht nur mit dem Verstande, sondern auch 
mit der Phantasie gemacht. Und wenn das Genie seine Phantasie zeitweilig 
den Tatsachen vorauseilen IaBt, so dad man deshalb mit ihm nicht aIIzu 
hart ins Gericht gehen." 

An einer anderen Stelle desselben Vortrages aber heiBt es im Anschlusse 
an die MiBerfolge der Immunisierung: 

"Aus diesen beiden Fallen ist der SchluB zu ziehen, der sich auch anderen Be
obachtern aus ihren Erfahrungen ergeben hat, daB die Dauer der Schutzwirkung des 
Diphtherieheilserums, wenn sie uberhaupt vorhanden ist (!!), nur eine kurze, 
auf wenige Wochen sich erstreckende sein kann." 

Aus diesen Worten geht also hervor, daB selbst Heubner, einer der 
eifervollsten Apostel des Diphtherieheilserums, schon vor einem Jahre die 
ernsthaftesten Zweifel an der immunisierenden Wirkung dieses Serums laut 
werden lieB. Und nun horen wir, wie Behri ng ein halbes Jahr spater seine 
Rede in Lubeck beschlossen hat: 
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"Wir sind jetzt geniigend vorbereitet, um ebenso energisch fiir die allgemeine 
Immunisierung zu wirken, wie wir es bisher'taten fiir die Therapie. Wenn dann in 
einem oder in zwei Jahren iiber die Immunisierungsresultate in allen Landem aus
reichende Erfahrungen vorliegen, dann wird auch die medizinisch-prophylaktische Sta· 
tistik zu ihrem Rechte kommen, und der vereinigten Wirkung von Prophylaxis 
und Therapie wird schlieBlich es gelingen mussen, die Furcht vor der Diph. 
therie zu einer aus friiheren Zeiten iiberkommenen Legende zu machen." 

Zu derselben Zeit aber, als diese stolzen Worte vor den versammelten 
deutschen Naturforschern und Arzten gesprochen wurden, war der groBte 
Teil der hier angefiihrten Tatsachen mit EinschluB derjenigen He u b ners 
bereits bekannt und damit die Erfolglosigkeit der immunisierenden Ein
spritzungen nahezu bis zur Evidenz erwiesen. Und nun wollen wir uns eine 
bescheidene Frage erlauben: 

1st die Nachsicht, welche Heubner fur die den Tatsachen 
vorauseilende Phantasie in Anspruch genommen hat, auch 
dann noch am Platze, wenn diese Phantasie sich in ihrem Fluge 
uber ein Heer von sicher erwiesenen Tatsachen hinwegsetzt? 

Um Antwort wird gebeten1 ). 

Erganzende Literaturangaben: 
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Pavlik, Wiener med. Presse 1895, 1. 
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Risel, Deutsche med. Wochenschr. 1895, Nr. 10. 
Strahl mann, Allg. med. Centralztg. 1894, Nr. 89. 
Vucetic, Allg. Wiener med. Ztg. 1895, Nr. 14. 

1) Nach AbschluB dieser Schrift erschien im Centralblatt fUr innere Medizin (Nr. 18) 
eine kasuistische Mitteilung von Auerbach, welche in hohem Grade bemerkenswert ist. 
Eine 22jahrige Patientin erhielt namlich wegen einer mittelschweren Rachendiphtherie 
eine Einspritzung des neuen hochwertigen Serums, welches in bloB zwei Kubikzenti
metem Fliissigkeit 1000 Antitoxineinheiten enthalten soll. Der erwartete Effekt blieb 
aber aus, da der Belag im Rachen, die Schwellung der seitlichen Halsregion 
und die Schmerzhaftigkeit bis zum vierten Tage nach der Injektion fort
wahrend zunahmen. Wohl aber entwickelte sich an diesem Tage unter Temperatur
steigerung ein Erythem in Form von mandel. bis dattelgroBen blauroten druckempfind
lichen Infiltraten in der Umgebung der meisten Gelenke mit schmerzhafter Anschwellung 
der letzteren, so daB die Patientin kaum eine Bewegung der Glieder ohne Schmerzen aus· 
fUhren konnte. Erst zwischen dem 19. und 23 .• Tage gingen die Infiltrate, die Gelenks
schwellungen und das Fieber allmahlich zuriick, aber am 24. Tage entwickelten sich neue 
Infiltrate, welche den Eindruck von periostitischen Schwellungen machten und erst nach 
weiteren 7 Tagen verschwanden. Die Einspritzung hatte also keinen EinfluB auf den 
Krankheitsverlauf geiibt, dafUr aber eine schwere, durch viele Wochen andauemde Ge
sundheitstiirung herbeigefUhrt. Das sind aber alles bereits sattsam bekannte Dinge, 
wegen deren ich den Fall nicht weiter beriicksichtigt haben wiirde. Was ihn interessant 
macht, ist bloB der Umstand, daB hier das hochwertige Serum zur Anwendung kam, 
von welchem Behring in der bereits erwahnten Liibecker Rede vorhergesagt hatte, 
"daB es Nebenwirkungen iiberhaupt nicht mehr haben werde". Man sieht also, die Tat
sachen weigern sieh hartnaekig, dem Fluge der Behringschen Phantasie zu folgen. 
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Ein Beitrag zur Geschichte des Serumenthllsiasmus1). 

In einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift (Nr. 7) findet sich an 
erster Stelle ein Referat tiber einen Aufsatz von E. W. Goodall, betiteIt: 
"Der Wert der Antitoxinbehandlung bei Diphtherie", in welchem unter 

1) Centralbl. f. Kinderheilk. 1899, Heft 9. 

Anm. d. Herausg.: Wir iibergehen die interessanten Publikationcn aus dem 
Jahre 1896 iiber die Diphtheriestatistik der Stadt Triest, wo in den letzten drei 
Monaten des Jahres 1894 unter Serumwirkung mehr Menschen an Diphtherie gestorben 
waren als 1888-1890 in einem ganzen Jahr und wo trotz rigorosester Durchfiihrung der 
Serumbehandlung - es wurden statt 78 Diphtheriefiillen im Jahre 1892 infolge der Ein
fiihrung des neuen Mittels 1283 im Jahre 1895 ins Spital aufgenommen - die groBte 
Diphtheriemortalitiit unter allen Stadten Europas (16,9 auf 10000 Einwohner) verzeichnet 
werden muBte: Tatsachen, die freilich in der iibrigen Serumliteratur konsequent ignoriert 
wurden. Ebenso verbot uns der Raummangel die Aufnahme der Publikationen iiber die 
furchtbare Diphtherieepidemie in St. Petersburg, der gegeniiber sich das Serum als voll
kommen ohnmiichtig erwies; im 3. Quartal des Serumjahres 1897 starben 12 mal so viel 
Personen an Diphtherie als im gleichen Quartal des serumfreien Jahres 1892. Die graphische 
Darstellung dieser Verhiiltnisse (siehe den ersten Artikel in den Therapeut. Monatsheften) 
ergab jenen merkwiirdigen "Turm von Petersburg", der durch K.s Vortrag vom Jahre 1898 
in der Wiener Gesellschaft der Arzte zu so sensationeller Beriihmtheit gelangt ist. Obwohl 
ein vollinhaltlicher Abdruck dieses sensationellen Vortrags, von dem ein ausfiihrliches 
Manuskript vorhanden ist, bisher iiberhaupt nicht stattgefunden hat (betr. d. Auszuges 
s. Nr. 6 unsres Verzeichnisses) und er nebst sehr scharfenAuseinandersetzungen mit denAn
wiilten des Serums auch eine Uberfiille von wichtigem und schlagendem Material enthiilt, 
wurde doch von seiner Publikation hier Abstand genommen, ebenso auch von der Wieder. 
gabe einer Serie von Artikeln aus dieser Zeit, in denen eine besonders scharfe polemische Ton
art angeschlagen ist. Wenn auch das Festhalten jener Dokumente von groBem historisch
psychologischem Interesse gewesen wiire, so diirfte doch eine ruhige Auseinandersetzung 
der endlichen Kliirung der Frage fOrderlicher sein. - Wir gehen daher nunmehr zu jenen 
spiiteren Diphtherie-Arbeiten von K. iiber, in welchen das Hauptgewicht nicht wie in den 
friiheren auf die klinische und statistische, sondern auf die bakteriologische Argumentation 
gelegt und die Bedeutung des Loffler-Bazillus £iir die Diphtherie in Zweifel gezogen wird. 
"Auf diesem Punkt des Schlachtfeldes wird ja die schlieBliche Entscheidung fallen." 
(Zur Heilserumfrage. Berl. klin. Wochenschr. 1898). Wir zitieren noch die SchluBworte der 
Wiener Serumdiskussion vom Jahre 1898: "Ich erwarte und hoffe, daB man aufhoren 
wird, die Serum- und Bazillenfrage als eine Res judicata zu betrachten, deren nochmalige 
Erorterung als wissenschaftlicher Hochverrat anzusehen ist. Ich denke also keinen Augen
blick daran, daB das vorzeitig gefallte Urteil demniichst kassiert werden wird. Es sind 
dabei zu viele Empfindlichkeiten tangiert und es ginge das wider die menschliche Natur, 
welche sich nach Goethe noch eher zum Eingestiindnis eines moralischen als eines in
tellektuellen Vergehens herbeilaBt. Was ich erwarte und verlange, das ist eine Wieder
aufnahme des Beweisverfahrens und eine objektive, unbefangene und gerechte Revision." 
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Berufung auf die Herabsetzung der prozentuellen Diphtheriemortalitat bei 
den Kindern unter funf Jahren in den Londoner Spitalern (von 51,5% des 
Jahres 1892 auf 25,9% des Jahres 1897) in der ublichen Weise das Lob des 
Heilserums verkundet wird. DaB die bloBe Verminderung der relativen 
Mortalitat nicht das mindeste beweist, weil einerseits infolge der dringenden 
Aufforderung, alle diphtherieverdachtigen Kinder moglichst fruhzeitig der 
Serumbehandlung zuzufuhren, und andererseits wegen des Ersatzes der 
klinischen Diphtheriediagnose durch die bakteriologische das Material der 
Spitaler ein total verandertes und unvergleichlich gunstigeres geworden ist, 
das wurde von mir und anderen wiederholt hervorgehoben, ohne daB wir 
damit bei den Verehrern des Serums einen merkbaren Eindruck hervorge
rufen hatten. Aber auch der Nachweis, daB in vie len Stadten, wo die relative 
Mortalitat in der Serumperiode bedeutend gesunke~ ist, dennoch die absolute 
Zahl der an Diphtherie Verstorbenen entweder gleich geblieben oder gar be
deutend in die Hohe gegangen ist, so daB beispielsweise in Petersburg 1892 
und 1893 nur 333 und 378, dagegen 1897 unter dem vollen Einflusse des Serums 
die erschreckende Zahl von 1949 Diphtherietoten verzeichnet worden ist, 
hat die Enthusiasten nicht merklich abgekuhlt. Denn jetzt will man wieder an 
der Herabsetzung der relativen Sterblichkeit in London die Heilwirkung 
des Serums demonstrieren, ohne sich darum zu kummern, daB auch hier die 
absolute Diphtheriemortalitat in der Serumperiode nicht nur nicht herabge
gangen, sondern sogar hoher geworden ist. Nach einer statistischen Zusam
menstellung von Cobbett (Lancet 1898 II, S.1457) star ben namlich 
in London in jedem einzelnen der drei Serumjahre 1895-97 mehr 
Menschen an Diphtherie als in irgendeinem der sieben Jahre, 
welche 1893 vorangegangen sind. 

Aber auch dieser grelle Kontrast zwischen der rosigen Auffassung der 
relativen Spitalmortalitat und der finsteren Sprache der absoluten Todes
ziffern hatte mich noch nicht dazu vermocht,. von neuem die undankbare 
Rolle desKritikers zu ubernehmen, wenn nicht in denAngaben von Good
all ein Novum zum Vorschein gekommen ware. Dort heiBt es namlich, daB 
von den im Spitale an "postskarlatinoser Diphtherie" erkrankten Kindern 
£ruher etwas uber 50% gestorben sind, daB aber seit der Einfuhrung des 
Serums die Mortalitat dieser Falle nur 5% und im Jahre 1897 gar nur 4,1 % 
betrug. Wahrend also die relative Mortalitat bei der Diphtherie im allgemeinen 
nur urn die Halfte vermindert erscheint, solI sie bei den Scharlachkranken, 
die nachtraglich mit echter Diphtherie infiziert wurden, gar bis auf ein Zehntel 
und noch tiefer gesunken sein. Nun ist aber bekannt, daB die sogenannte 
sekundare Diphtherie, d. h. diejenige, die sich zu anderen Infektionskrank
heiten, also namentlich zu Scharlach und Masern hinzugeselIt, im allgemeinen 
viel verderblicher ist als die primare, und speziell in den letzten Jahren konnte 
man von iiberzeugten Anhangern des Heilserums die Klage vernehmen, daB 
die Wirkung des Serums gerade bei diesensekundaren Diphtherien nicht 
deutlich hervorgetreten sei. Dnd nun horen wir plotzlich, daB das Serum 
hei den mit Scharlach komplizierten Diphtherien ein funfmal besseres ResuItat 
ergeben habe als bei den einfachen unkomplizierten Erkrankungen, und zwar 
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soIl sich dieses Wunder just in jener Stadt zugetragen haben, in der auch 
nicht die geringste Verminderung der absoluten Diphtheriemortalitat seit 
der Einfuhrung des Serums verzeichnet werden konnte. Wir stehen also 
vor folgendem Dilemma. 1st das Serum in London wirksam, dann begreifen 
wir nicht, warum dort jetzt ebensoviel oder noch mehr Menschen der Diph
therie erliegen als frUber. 1st es aber unwirksam, dann muB irgendein geheimer 
Grund vorhanden sein, warum gerade in London die anderwarts gegen das 
Serum refraktar gebliebenen sekundaren Diphtherien eine so auBerordentliche 
Verminderung der prozentuellen Mortalitat erfahren haben. 

Nach dem bisher bekannt Gewordenen ist es nun gar nicht besonders 
schwer, diesen geheimen Grund zu erraten. Da es sich namlich hier um Kinder 
handelt, die nicht wegen der Diphtherie ins Spital gebracht wurden, so ent
fallt fur diesen Fall das eine Moment, welches sonst uberall zur Verbesserung 
der relativen Spitalmortalitat beitragt, namlich das vermehrte Zustromen 
leichterer Falle mit von Haus aus gunstiger Prognose. Es kann sich also 
hier nur um die andere Fehlerquelle handeln, namlich um die Stellung der 
Diphtheriediagnose auf Grund des Befundes von "Diphtheriebazillen" bei 
Individuen, bei denen man sonst an Diphtherie vieIleicht gar nicht gedacht 
hatte. Wissen wir doch durch wiederholte Mitteilungen von Sorensen 
(Zeitschr. f. Hygiene 29. und 31. Band), daB man diese Bazillen uberaus 
haufig bei Scharlachkranken und Rekonvaleszenten findet, ohne daB klinisch 
von Diphtherie die Rede ist, und Todd (Lancet 1898, I, S. 1458) hat sogar 
bei 51 Scharlachrekonvaleszenten vollvirulente Lofflerbazillen gefunden, 
ohne daB, abgesehen von einer unschuldigen nicht exsudativen Rhinitis, 
auch nur die geringste Krankheitserscheinung, geschweige denn eine klinisch 
ausgesprochene Diphtherie zum Vorschein gekommen ware. Fur jemanden 
also, dem, wie dem Verfasser dieses, der Respekt vor den "Diphtheriebazillen" 
nachgerade verloren gegangen ist, enthalt die geringe Mortalitat dieser post
skar la tinosen "Di ph therien" keine besondere Dberrasch ung. 

Diese naheliegende Deutung des sonst vollig unverstandlichen Wider
spruches zwischen der unverminderten absoluten Mortalitat und der zehn
fach verminderten Letalitat der postskarlatinosen Diphtherien schwebte 
aber, trotz ihrer hohen Wahrscheinlichkeit, so lange in der Luft, als nichts 
Authentisches uber den Grad dieser Erkrankungen vorlag, und bei denjenigen, 
welche alles, was zugunsten des Serums gesagt und geschrieben wird, ohne 
jede Kritik hinzunehmen gewohnt sind, wird die emphatische Versicherung, 
daB es mittels des Serums gelungen sei, die Mortalitat der postskarlatinosen 
Diphtherien von uber 50% auf 5 und 4% herabzusetzen, immer noch mehr 
Wirkung erzielen, als die Bemangelungen eines unverbesserlichen Skeptikers. 

Durch einen Zufall ist aber einiges Licht uber das Dunkel dieser "post
skarlatinosen Diphtherien" verbreitet worden. Es findet sich namlich in der 
bereits zitierten Arbeit von Co b bett die interessante Angabe, daB, wahrend 
in den Londoner Spitalern 1890 bis 1894 im Durchschnitte jahrlich nur etwas 
uber 96 solcher FaIle vorkamen, seither infolge der bakteriologischen 
Untersuchung die Zahl der milden FaIle dieser Affektion ganz 
enorm angewachsen ist (that the bacteriological test has enormously 
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increased the number of mild cases, which are now recognised as postscarla
tinal diphtheria), so daB in den Jahren 1896 und 1897 statt der fruheren 96 
jahrlichen Falle die wirklich enormen Ziffern 695 und 796 verzeichnet worden 
sind. 

Hier haben wir es also schwarz auf weiB, was ja von vornherein gar nicht 
zweifelhaft sein konnte, daB die enorme Herabsetzung der relativen Morta
litat der postskarlatinosen Diphtherien, welche weder zu der unveranderten 
absoluten Mortalitat in London, noch zu den sonstigen Erfahrungen uber das 
Versagen der Serumwirkung bei den sekundaren Diphtherien stimmte, nur 
durch auBerliche Umstande und nicht durch eine spezifische Heilwirkung 
des Serums hervorgerufen worden ist. Hatte namlich die bakteriologische 
Untersuchung bei einem Scharlachrekonvaleszenten die Anwesenheit von 
"Diphtheriebazillen" konstatiert, dann wurde das Kind fur diphtheriekrank 
erklart und mit Serum gerettet, wahrend fruher niemand daran gedacht 
hiitte, diese Falle mit Diphtherie in irgendeine Beziehung zu bringen. AuBer
dem sehen wir aber hier an einem besonders eklatanten Beispiele, welche 
unsagliche Verwirrung durch den neuen Begriff der "bakteriologisch defi
nierten Diphtherie" Platz gegriffen hat. Es erscheint geradezu alles auf den 
Kopf gestellt. Was fruher eine groBe Seltenheit war, namlich die Kompli
kation des Scharlachs mit der wahren Bretonneauschen Diphtherie, das 
ist auf einmal auBerordentlich haufig geworden, und was fruher als einer 
der gefahrlichsten Zufalle mit Recht gefurchtet war, das soll jetzt - ganz 
gleich, ob mit oder ohne Serum - beinahe unschadlich geworden sein. Aber 
die bakteriologische Diagnose der Diphtherie hat auch eine gute Seite. Sie 
verhilft dem Heilserum zu immer neuen Triumphen. Und das ist mit ein 
biB chen Konfusion nicht zu teuer erkauft. 



Kritisches tiber Diphtheriebazillen und Heilserum. 
1. 1st der Bazillus Lijffler dem Menschen gefahrlich 11) 

Den AnlaB zu einer neuerlichen Aufwerfung dieser hochnotpeinlichen 
Frage geben mir einige Untersuchungen uber den "Diphtheriebazillus", 
welche vor kurzem bekannt geworden sind. 

Die eine derselben stammt aus einem Londoner Infektionsspitale und 
wurde von Todd unter Kontrolle und Mitwirkung des bekannten Bakteriolo
gen Washbourn ausgefuhrt2 ). In diesem Spitale herrschte auf den Schar
lachzimmern durch Hingere Zeit unter den Rekonvaleszenten eine endemische 
Rhinitis ohne Membranbildung, ohne Driisenschwellung, ohne Fieber und 
ohne Storung des Allgemeinbefindens, aber in allen 51 Fallen ohne 
Ausnahme mit einem positiven Befunde von echten LOffler
Bazillen. DaB es sich dabei wirklich um den besagten Organismus handelte, 
geht aus folgenden Umstanden in unzweifelhafter Weise hervor: 

1. Der Bazillus selbst zeigte die bekannten morphologischen Charaktere 
des Loffler- Bazillus. 

2. Er sauerte bei seiner Kultur den alkalischen Nahrboden. 
3. Er wuchs auf erstarrtem Blutserum, auf LOfflerschem Serum, auf 

Gelatine, Agar und Kartoffeln in so charakteristischer Weise, daB die Kul
turen unmoglich von jenen zu unterscheiden waren, welche man auf den
selben Nahrboden von einem Material gewonnen hatte, welches einem siche
ren, von Lahmungen begleiteten Diphtheriefalle entnommen worden war. 

4. In sechs Fallen wurde auch die Virulenz der Kulturen fur Meerschwein
chen gepruft, in allen Fallen unterlagen die Tiere unter den bekannten Er
scheinungen und zeigten den fur die "Injektionsdiphtherie" dieser Tiere 
charakteristischen 0 bduktions befund. 

5. In zwei Fallen wurde auch die entscheidende Serumprufung vor
genommen und es ergab sich, wie nach dem Vorausgehenden zu erwarten 
war, daB die gleichzeitige Einspritzung des Antitoxins den Tod des Tieres 
verhinderte. 

Es kann also nach alledem kein Zweifel daruber herrschen, daB man hier 
den echten und leibhaftigen Loffler- Bazillus vor sich hatte, welcher von 
der jetzt herrschenden Lehre als der Erreger der Diphtherie proklamiert 

1) Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 38. 
2) Lancet 1898, I. Bd., S. 1458. 
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wird und obwohl es sich in allen Fallen urn Kinder handelte, also um Indi
viduen, welche erfahrungsgemaB in hohem Grade fur diese Krankheit dispo
niert sind, erkrankte doch kein einziges derselben an Nasen- oder Rachen
diphtherie, es kam kein einziger Fall von Krupp und niemals eine diphtheri
tische Lahmung zu~ Beobachtung. Der angebliche Erreger der Diphtherie 
war also nicht nur auBerstande, auch nur ein einziges Mal das Gesamtbild der 
Diphtherie zu erzeugen, sondern er brachte es nicht einmal zu der Andeutung 
eines Einzelsymptoms dieser Krankheit, und auch davon war keine Rede, 
daB bei den zahlreichen Kindern, die mit den Tragern dieser Bazillen ver
kehrten, auch nur einmal eine diphtheritische Erkranku,ng hervorgerufen 
worden ware. Mit einem Worte, der so gefiirchtete Bazillus erwies sich wahrend 
der ganzen 18 Monate, wahrend deren die Rhinitis auf diesen Krankenzimmern 
endemisch herrschte, soweit es sich um Menschen und nicht urn Meerschwein
chen handelte, als jener harmlose Saprophyt, fur den er bereits seit einiger 
Zeit von einer, vorlaufig allerdings noch kleinen Minoritat der Bakteriologen 
angesehen wird. 

Eine ahnliche Erfahrung machte Sorensen in Kopenhagen bei den 
Insassen seiner Scharlachpavillons1 ). Er fand namlich im Verlaufe von drei 
Jahren bei nicht weniger als 326 Scharlachkranken oder Scharlachrekonvales
zenten den LOffler- Bazillus, und als er in den letzten Jahren regelmaBige 
Virulenzpriifungen an Meerschweinchen vornehmen lieB, ergab sich uberaus 
haufig die volle Virulenz dieser Bazillen (z. B. unter 79 Fallen 58 mal). Trotz
dem kam es in keinem einzigen Falle zur Entwicklung einer klassischen Diph
therie. In der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle (85%) zeigte 
sich iiberhaupt gar keine Krankheitserscheinung. In den iibrig
bleibenden 15% fanden sich Belage im Rachen, welche fUr die meisten Falle 
ausdrucklich als leicht bezeichnet wurden; daB aber diese Belage durch die 
Bazillen hervorgerufen wurden, dafur haben wir auch nicht den Schatten 
eines Beweises. Sicher ist nur, daB von diesen Runderten von fast ausschlieB
lich kindlichen Individuen, welche das angebliche Diphtheriekontagium in 
seiner virulenten Form in sich aufgenommen hatten, kein einziges an Krupp 
erkrankte und kein einziges jemals eine Lahmungserscheinung darbot, und, 
was dasAllerwichtigste ist: Wennman von einem zweijahrigen schwachlichen 
Madchen absieht, das von einer Pneumonie (ohne Krupp 1) dahingerafft wurde, 
ist unter 326 Bazillenfallen kein einziger Todesfall vorgekommen, 
obwohl Serum im ganzen nur zweimal angewendet worden war. Dnd doch 
wissen wir, daB die im Kindesalter ohnedies in hohem Grade vorhandene 
Disposition fur die Diphtherie durch eine vorhandene Scharlach- oder Masern
erkrankung in ganz auBerordentlicher Weise erhoht wird, und daB die "se
kundare" Diphtherie, d. h. diejenige, die sich zu Scharlach oder Masern ge
sellt, in den meisten Fallen todlich verlauft. Raben doch selbst die enthu
siastischesten Verehrer des HeiIserums zugeben mussen, daB bei den sekun
daren Diphtherien die Mortalitat trotz Serum eine erschreckend hohe ge
blieben ist. Dnd von allen diesen Greueln ist auf einmal gar nichts zu ent
decken. Auf der einen Seite einige hundert scharlachkranke Kinder - in 

1) Zeitschr. f. Hygiene, 29. u. 31. Bd. 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 11 
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20 Fallen sogar Scharlach und Masern kombiniert - auf der anderen Seite der 
vollvirulente "Diphtheriebazillus", der sich bei ihnen Eingang verschafft hat, 
und dennoch hat keines der Kinder auch nur den geringsten Schaden genommen. 
Das wahre Paradies,wo Wolf undLamm einidyllischesLeben miteinander fuhren t 

Aber sprechen wir doch lieber ernsthaft. Steht denn das Dogma, daB 
die Diphtherie des Menschen durch den Loffler- Bazillus hervorgerufen 
wird, wirklich so felsenfest, daB es durch nichts, aber auch durch gar nichts 
mehr erschuttert werden kann? 1st denn die famose Logik der Tatsachen 
bereits ganzlich auBer Kurs gekommen? Es war doch schon bedenklich 
genug, daB man diesen Bazillus bei 24% der nicht diphtheriekranken Pfleg
linge einer Kinderklinik (Charite) und bei 40% der ambulanten Besucher 
eines Kinderspitales (H6pital Troussea u) gefunden hat, ohne daB derselbe 
irgendeine schadliche Wirkung hervorgerufen hatte. Aber da konnte man 
sich noch dahin ausreden, daB die Bazillen auf den intakten Schleimhauten 
keine Wirkung entfalten. Dann zeigte sich wieder, daB die virulenten Bazillen 
bei Anginen, auf Tonsillotomiewunden, nach der Operation von adenoid en 
Vegetationen, bei Aphthen, bei Noma, auf syphilitischen Geschwuren, ja 
selbst in den Kavernen von Phthisikern, also auf lauter kranken und wunden 
Schleimhauten, gefunden werden, ohne daB irgendeine charakteristische 
Erscheinung der Diphtherie hervorgetreten war. Da hieB es dann wieder, 
diese 1ndividuen sind nicht disponiert, sie sind - Gott weiB wieso - in 
den Besitz von immunisierenden Substanzen gelangt. Aber hier sind nicht 
einmal diese so uberaus gezwungenen Ausfluchte zu gebrauchen. Denn die 
Scharlach- und Masernkranken sind notorisch fur die wirkliche Diphtherie 
in erschreckendem Mafie empfanglich, und auch die Schleimhaute waren 
nichts weniger aJs intakt, denn in dem Londoner Spitale litten aIle Bazillen
trager an Rhinitis, und auch von Sorensen horen wir, daB die Bazillen be
sonders bei skrofulosen, mit Schlund- und Nasenkatarrh behafteten Kindern 
einen gunstigen Boden zu finden schienen. Aber auf diesem gunstigen Boden 
bildeten sie zwar "eine schmarotzende Flora", sonst aber richteten sie bei 
ihren Wirten keinerlei Schad en an; und doch sind diese vollkommen unschad
lichen Bazillen das "Diphtherievirus", denn so wird es von allen Kathedern 
verkundet, so wird es in allen Lehrbuchern gelehrt, und wehe dem Kandidaten, 
der nicht auf die Frage: Wodurch wird die Diphtherie erzeugt? ohne mit 
der Wimper zu zucken, antworten wurde: Die Diphtherie wird durch den 
LOffler- Bazillus erzeugtt 

U nd dennoch zeigt diese scheinbar in ihrer V ollkraft befindliche Lehre 
bereits deutlich einen hippokratischen Zug. Hat doch, um nur ein einziges 
Beispiel anzufUhren, der ex offo bestellte Referent uber Diphtherie auf dem 
im Oktober 1898 in Turin tagenden Kongresse der italienischen Kinder
arzte dem LOffler- Bazillus eine noch zweifelhafte Bedeutung (un signi
ficato ancora dubbio) zugeschrieben und hinzugefUgt, daB die auBerordent
liche Verwirrung (il confusionismo straordinario), welche in der Diagnose 
und Prognose der Diphtherie Platz gegriffen hat, dazu zwingen werde, wieder 
zu den klinischen Kennzeichen dieser Krankheit zuruckzukehren1 ). Dieser 

1) Pediatria, Nov. 1898, S. 344. 
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selbe Referent hat aber, ohne einen Entrustungssturm hervorzurufen, gesagt, 
man konne in der groBen Maj6ritat der FaIle mit der Lokalbehandlung allein, 
also ohne Serum, zum Ziele gelangen, und ein erleuchtetes Jahrhundert werde 
uberhaupt das Serum nur fur die ganz desperaten FaIle reservieren. Es 
knistert also bereits horbar in dem stolz en, fur die Ewigkeit berechneten 
Bau der Loffler- Behringschen Doktrinen, und der Zusammenbruch 
desselben, den ich in etwa zwanzig Jahren erwartet hatte, wird uns vielleicht 
noch aIle durch sein antizipiertes Datum uberraschen. 

2. Mischinfektion 1). 

Die in meinem erst en Artikel mitgeteilten Tatsachen lassen meiner An
sicht nach keine andere SchluBfolgerung zu, als daB das Vorhandensein und 
Wuchern virulenter LOffler-Bazillen auf der gesunden oder kranken mensch
lichen Schleimhaut fur die betreffenden Individuen keinerlei Nachteil mit 
sich bringt, geschweige denn, daB diese Bazillen imstande waren, die morde
rische Diphtheriekrankheit zu erzeugen. Ob die subkutane Injektion von 
Kulturen oder Toxinen der Bazillen beim Menschen ahnliche Folgen nach 
sich ziehen wurde, wie beim Meerschweinchen oder Kaninchen, oder ob der 
Mensch auch gegen diese Form der Applikation sich refraktar erweisen wurde, 
wie dies bei einigen anderen Saugetieren der Fall ist, daruber besitzen wir 
keinerlei Kenntnis und werden sie auch schwerlich jemals erlangen, weil 
niemand die Verantwortung fur ein so nutzloses und moglicherweise ge
fahrliches Experiment auf sich laden wird. Denn selbst der positive Ausfall 
desselben wurde nicht im entferntesten beweisen, daB den Loffler- Bazillen 
irgendeine Rolle bei der Erzeugung der menschlichen Diphtherie zukommt, 
weil selbst die fur LOffler- Kulturen und LOffler- Toxine hoch empfiing
lichen Tierspezies durch diese Bazillen niemals gefahrdet werden, wenn sie 
ihnen nicht absichtlich unter die Haut eingefuhrt oder auf ihre wundgemach
ten Schleimhaute eingerieben werden. Wenn es sich also auch herausstellen 
wurde, daB die subkutane Injektion von LOffIer- Kulturen beim Menschen 
diesel ben oder ahnIiche Folgen nach sich zieht, wie beim Meerschweinchen 
- Erscheinungen, in denen der Unbefangene nicht die entfernteste AhnIich
keit mit denen der menschlichen Diphtherie herausfinden kann2) - so wurde 
dies dennoch an der feststehenden Tatsache nichts andern konnen, daB diese 
BaziIlen nicht etwa in vereinzelten Fallen, sondern in ganzen langen Beob
achtungsreihen die gesunde oder kranke Rachen- und Nasenschleimhaut 
jugendlicher und daher fur die Diphtherie im allgemeinen hochempfanglicher 

1) Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 49. 
2) Allmahlich beginnt man sich doch der miichtigen Suggestionswirkung zu ent

ziehen, mittels deren man den Glauben verbreitet hat, die durch subkutane Einspritzung 
virulenter Loffler - Kulturen bei Tieren, die niemals vom Menschen mit Diphtheric 
angesteckt werden konnen, hervorgerufenen Veranderungen seien identisch mit dem 
toto coelo verschiedenen Krankheitsbilde der menschlichen Diphtheric. So heiBt es Z. B 
in einem auch sonst bemerkenswerten Aufsatze von Henke im 154. Bande von Virchows 
Archiv: "Die Meerschweinchendiphtherie hat, wie selbst die enthusiastischesten An
hanger des Diphtheriebazillus zugeben miissen, bekanntlich (sic!) gar keine Ahnlichkeit 
mit der menschlichen Erkrankung." 

11'" 
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Individuen bevolkern, ohne bei den Gesunden irgendeine Gesundheitstorung 
oder bei den Kranken irgendeine fiir die Diplitherie charakteristische Modi
fikation des bestehenden Krankheitsbildes hervorzurufen. Hier kann von 
einem Zufalle oder einer zufiiJIig mangelnden Disposition unmoglich die Rede 
sein und so peinlich es auch fiir viele sein mag, so wird doch schlieBlich nichts 
anderes iibrig bleiben, als zuzugeben, daB ein Mikroorganismus, der von dem 
Locus praedilectionis der Diphtherie in einer ganzen Reihe jugendlicher In
dividuen Besitz ergreifen kann, ohne diese in irgendeiner Weise zu schadigen, un
moglich als der Erreger dieser morderischen Krankheit angesehen werden kann. 

Zu diesen, meiner Ansicht nach ausschlaggebenden Beobachtungsreihen 
ziihle ich auch diejenige, welche Prof. StooB in Bern im 31. Berichte des 
J e nne r schen Kinderspitals unter dem Titel: "Dber das regelmaBige Vor
kommen von Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen bei gewohnlichem 
Schnupfen der Kinder" mitgeteilt hat. Hier spricht eigentlich schon der 
Titel deutlich genug. In der Tat handelte es sich um mit gewohnlichem Nasen
katarrh behaftete Kranke des Berner Kinderspitales, der Ambulanz, der 
Privatpraxis, sowie endlich um Kinder aus einer anderen Schweizer Ortschaft, 
in welcher seit mehreren Jahren keine Diphtherie geherrscht 
hat; und dennoch wurden bei diesen Kindem im Sekrete der katarrhalisch 
affizierten Nasenschleimhaut fast ausnahmslos schon im Deckglaspraparate 
sicher zu erkennende LOffler- Bazillen nachgewiesen. Freilich ergab die 
Virulenzpriifung an Meerschweinchen nur bei einem kleineren Teile der FaIle 
die bekannte Giftwirkung der Kulturen, aber StooB bemerkt dazu ausdriick
lich, -daB sich in dies en virulenten Fallen der Schnupfen und die begleitenden 
Erscheinungen in gar nichts von den anderen unterschieden haben, in denen 
die Bazillen sich als avirulent herausgestellt hatten. Wir haben also hier 
genau so, wie in den Beobachtungsreihen von Todd und von Sorensen, 
eine groBe Reihe von Kindern vor uns, in deren kranken und daher nach der 
herrschenden Auffassung fUr die Diphtherieinfektion besonders empfang
lichen Schleimhauten sich der LOffler- Bazillus zum Teile in virulenter 
Form angesiedelt und vermehrt hat, ohne auch nur ein einziges Mal eine fiir 
die Diphtherie charakteristische Erscheinung, geschweige denn eine lebens
gefahrliche oder todliche Erkrankung hervorzurufen. Aber auch fiir die zahl
reich en Kinder, die mit den Bazillentragern in engste Beriihrung gekommen 
waren, erwiesen sich die Bazillen als vollkommen unschadlich, denn wir haben 
ja gehort, daB an einem Orte, an welchem zahlreiche mit Schnupfen behaftete 
Kinder avirulente und virulente LOffler- BaziIlen in ihrer Nase beherbergten 
und mit dem Nasensekret von sich gaben, dennoch seit Jahren kein einziger 
Diphtheriefall vorgekommen ist. 

Aber die Mitteilung von StooB gewahrt noch dadurch ein be sonde res 
Interesse, daB sie sich auch iiber die anderen, mit den Loffler- Bazillen 
assoziierten Bakterien verbreitet und dadurch unsere Kenntnis der vielbe
sprochenen "Mischinfektion" bereichert, welche in der herrschenden Lehre 
von der Entstehung der Diphtherie zu einer so groBen Bedeutung gelangt ist. 

Nachdem bereits LOffler in seinen ersten PubIikationen auf das Vor
kommen von Streptokokken neben den LOffler- Bazillen aufmerksam ge-
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macht hatte, wurde dieser Assoziation von den spateren Beobachtern eine 
immer groBere Bedeutung zugeschrieben, und als gar Roux und Yersin 
durch das Tierexperiment nachgewiesen zu haben glaubten, daB man abge
schwachte "Diphtheriekulturen" durch gleichzeitige Ziichtung mit Strepto
kokken zu neuer Virulenz anfachen konne, befestigte sich unter den Bakterio
logen immer mehr die Ansicht, daB der ominose Charakter gewisser Formen 
der Diphtheriekrankheit, welche man auch schon vor der bakteriologischen 
.Ara als "septische" Diphtherien .zu bezeichnen gewohnt war, nicht durch 
das eigentliche Diphtheriegift, welches man im Klebs- LOfflerschen Ba
zillus gefunden zu haben glaubte, sondern durch die Assoziation des letzteren 
mit Streptokokken und anderen gelegentlich neben den LOffler- Bazillen 
auf den Membranen schmarotzenden Mikroben (Staphylokokken, Koli
bazil1en usw.) bedingt sei. 

Mit besonderem Eifer bemachtigte sich aber Behring dieser Auffassung, 
und in einem Artikel, welcher ausdrucklich und eingestandenermaBen zu dem 
Zwecke verfaBt war, "urn Zweifel oder Bedenken betreffend die Leistungs
fahigkeit des Heilserums zu bekampfen," vertrat er mit der groBten Scharfe 
die Ansicht, daB Faulnis, Gangran und pyamischer Charakter der Diphtherie 
nicht durch die Diphtheriebazillen zustande kommen, sondern fast ausnahms
los durch die Streptokokken. Da aber das Diphtherieheilserum nur die durch 
das Diphtheriegift. hervorgerufenen krankhaften Storungen zu heilen vermag, 
so habe es gegen die durch andere Mikroorganismen bedingten Komplikationen 
nicht die geringste Wirkung. Nun konne zwar das Diphtheriegift auch an und 
fur sich einen schweren Krankheitsverlauf verschulden, z. B. durch die Aus
breitung des membranbildenden Prozesses auf die kleinsten Bronchien; aber 
solche Falle, deren Schwere und "bisherige" Unheilbarkeit durch den spezi
fisch diphtheritischen KrankheitsprozeB bedingt sind, konnen durch die im 
Blute diphtherieimmunisierter Tiere zirkulierenden Heilkorper gerettet wer
den, und zwar sicher und ausnahmslos, wenn nur das Mittel in hin
reichender Wirksamkeit und Dosis zur Anwendung kommtl). 

Heute, nach funf Jahren, wissen wir aber bereits, daB aIle diese mit so 
groBer Sicherheit vorgetragenen Satze ohne Ausnahme unrichtig sind, daB 
sie also nicht der objektiven und gewissenhaften Beobachtung am Kranken
bette entnommen, sand ern rein willkurlich und a priori konstruiert wurden. 
Wir wissen vor allem, daB bei schweren, dem Kliniker als septisch erscheinen
den Fallen zwar gelegentlich eine Streptokokkeninfektion vorkommen kann, 
daB diese aber in der Majoritat der "septischen" Diphtheriefalle durchaus 
vermiBt wird (Heubner und Genersich, Ranke, Riese u. a.). Dann 
wissen wir, daB Mischinfektion von Diphtheriebazillen und Streptokokken, 
d. h. FaIle, bei denen beiderlei Mikroorganismen auf der kranken Schleimhaut 
gewachsen sind, in zahllosen Fallen einen durchaus leichten und gutartigen 
Verlauf nehmen konnen (Variot, Bernheim, Mya, Richardiere u. a.). 
Die deutsche Sammelforschung hat ferner ergeben, daB der Fieberverlauf 
bei "reinen Diphtheriefallen", bei mit Streptokokken komplizierter Diph
therieinfektion und bei reinen Streptokokkeninfektionen keinerlei charak-

1) Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 23. 
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teristischen Unterschied wahrnehmen HiEtt); und endlich haben wir sogar ge
Mrt, daB die Sterblichkeit bei den Mischinfektionen - natiirlich zufallig 
- urn ein Bedeutendes geringer sein kann, als bei der "reinen Diphtherie" 
und bei der "reinen Streptokokkendiphtherie"2). Wir wissen jetzt aber auch, 
daB von den zahlreichen Diphtheriekranken, die trotz friihzeitiger und reich
licher Anwendung des Serums ihrem Leiden erliegen, die groBe Mehrzahl an 
absteigendem Krupp, also an jener Affektion zugrunde geht, von welcher 
Behring behauptet hat, daB sie durch das Diphtheriegift fiir sich allein her
vorgerufen wird, daB sie also "sicher und ausnahmlos" geheilt werden kann3 ). 

Von dieser Sicherheit habe ich mich seIber vor einigen Monaten iiberzeugt, 
als ich bei einem sechsjahrigen Madchen (welches seit seiner Geburt unter 
meiner arztlichen Obhut stand), trotzdem ich ihm in den ersten Stunden 
seiner Krankheit (also wohl rechtzeitig) und dann noch am folgenden 
Tage reichliche Serumdosen injizicrt hatte, das unaufhaltsame Fortschreiten 
der Exsudation auf den Kehlkopf und nach der notwendig gewordenen Trache
otomie auf die Trachea und die Bronchien beobachten muBte, und der letale 
Ausgang ohne das geringste Anzeichen von Sepsis, ohne Fotor, ohne Driisen
schwellung, einzig und allein durch den absteigenden Krupp am Ende des 
dritten Krankheitstages herbeigefiihrt wurde. So sieht, in der Nahe betrachtet, 
jene vielgepriesene sichere Heilwirkung aus, welche ein voreiliger Enthusias
mus als den Stolz unseres scheidenden Jahrhunderts ausgerufen hat. 

Kehren wir nun wieder zu unserem Ausgangspunkte, namlich zu den 
Mitteilungen von StooB iiber das regelmaBige Vorkommen von Diphtherie
bazillen bei gewohnlichem Schnupfen der Kinder zuriick, so horen wir zu
gleich, daB neben den virulenten und avirulenten LOffler- Bazillen sich 
immer auch andere Bakterien, und zwar insbesondere der gro13e Diplostrepto
kokkus und daneben wechselnd Staphylokokkus und Streptococcus pyogenes 
vorgefunden haben. Trotzdem erkrankte keines der Kinder an Diphtherie 
und selbstverstandlich auch keines an septischer Diphtherie; dort, wo die 
Bazillen schwach virulent oder avirulent waren, wurde ihre Virulenz durch 
die Mitwirkung dcr Kokken niemals "angefacht", und ebensowenig gelang 
es jemals den "Diphtheriebazillen", den schiitzenden Wall der Leukozyten 
zu durchbrechen und den Streptokokken den Eingang in die Blutbahn zu 
erleichtern. Das alles mag sich auf dem Papier und allenfalls "in vitro" ganz 
gut ausnehmen (obwohl Bernheim behauptet, er habe Mischgifte von Strep
tokokken und LOffler- Bazillen vor sich gehabt, welche im Tierexperiment 
we niger giftig waren, als das reine "Diphtheriegift"), aber beim Menschen 
und bei der wahren Diphtheriekrankheit hat es keinerlei Giltigkeit; und wenn 
angesichts so unertraglicher Widerspriiche zwischen Laboratoriumsforschung 
uncI Krankenbeobachtung selbst ein so eifriger Partisan des "Diphtherie-

1) Dieudonne, Ergebnispe der Sammelforschung iiber das Diphtherieheilserum 
1897, S. 23. 

2) Zuppinger, Wiener klin. Wochenschr. 1896, S. 461. 
3) "Die w!.'itaus haufigste Todesursache war der ab~teigende Krupp". (Ergebnisse 

der Sammelforschung tiber das Diphtherieheilserum von Dieudonn e 1897, S. 32.) 
Also doch nicht sieher und ausnahmRlos geheilt. 
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bazillus", wie Escherich es dermalen noch zu sein scheint, zugestehen muB, 
daB es noch nicht gelungen sei, den klinischen und bakteriellen Befund mit
einander in Einklang zu bringen, so mochte ich getrost die Prophezeiung 
riskieren, daB das niemals gelingen wird und niemals gelingen kann, wenn 
man nicht vor allem den "Diphtheriebazillus" von seinem Piedestal herab
steigen IaBt und ihn an den ihm von Rechts wegen gebuhrenden Rang eines 
unschadlichen Schmarotzers der gesunden und kranken menschlichen Schleim
haute verweist. 

3. Diphtherie ohne Diphtheriebazillen 1). 

Wenn es wahr 'ware, daB die Diphtherie des Menschen durch den Ba
zillus LOffler hervorgerufen wird, dann muBte dieser Bazillus in jedem FaIle 
dieser Krankheit zugegen sein, und wenn er zugegen ware, dann muBte man 
ihn auch leicht nachweisen konnen, weil dieser Mi kroorganis m us nich t 
wie die Erreger bei anderen Infektionskrankheiten im Inneren 
der Organe, sondern auf der Oberflache der erkrankten Teile 
gefunden wird. Diese hier gesperrt gedruckten Worte ruhren von niemand 
anderem her als von Loffler, 'dem Entdecker des "Diphtheriebazillus", und 
sie finden sich in einem Aufsatze, welcher geschrieben wurde, um die durch 
diese etwas verdachtige Eigentumlichkeit seines Bazillus hervorgerufenen 
Zweifel an dessen atiologischer Dignitat zu beschwichtigen2). In der Tat 
fehIt es an Beispielen dafur, daB eine Infektionskrankheit, welche noch dazu 
mit schweren Allgemeinerscheinungen verlauft, durch einen Mikroorganis
mus hervorgerufen wird, welcher - von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen 
- weder in den Kreislauf, noch in die Gewebe eindringt, sondern sich nur 
auf der Oberflache der Schleimhaut oder in den oberflachlichsten Schichten 
der Krankheitsprodukte vermehrt. Diese Lokalitat galt bis jetzt immer als 
der Tummelplatz eines ganzen Heeres von schmarotzenden SproB- und Spalt
pilzen, welche auf den gesunden und namentlich auf den kranken Schleim
hauten die gunstigsten Bedingungen fur ihre Fortpflanzung finden. Wenn 
man trotzdem nachgerade diese gewiB berechtigten Bedenken unterdruckt 
hat, so ist dies nur durch den gewaltigen Sturm von Begeisterung zu erklaren, 
welchen die Ankundigung eines mit Hilfe dieser Bazillen gewonnenen spe
zifischen und angeblich sicher wirkenden Mittels gegen die Diphtherie herauf
beschworen hat. Denn wenn das von diesen Bazillen erzeugte Antitoxin 
wirklich die Fahigkeit besitzt, die Diphtherie des Menschen prompt und sicher 
zu heilen, dann muBte man die Bazillen als die Erreger dieser Krankheit 
anerkennen; und wenn es einmal ausgemacht war, daB die Bazillen LOfflers 
die Diphtherie hervorrufen, dann muBte man sich auch mit der etwas sto
renden Tatsache befreunden, daB sie sich in bezug auf ihren Aufenthaltsort 
im menschlichen Korper nicht wie die anderen gut beglaubigten Krankheits
erreger verhalten, sondern eher wie die akzidenteIlen, auf den Schleimhauten 
schmarotzenden Lebewesen. 

1) Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 8 u. 9. 
2) Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 47. 
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Diese Sonderbarkeit hat aber auf der anderen Seite wieder das Gute, 
daB sie das Auffinden der Bazillen in auBerordentlichem MaBe erleichtert. 
Denn, wenn diese stets auf der Oberflache und in den oberflachlichsten Schich
ten der diphtheritischen Auflagerungen ihr Unwesen treiben, dann muB ihre 
Auffindung ein wahres Kinderspiel sein, natiirlich vorausgesetzt, daB sie 
wirklich zugegen sind. Namentlich dort, wo die Membranbildung noch im 
Fortschreiten begriffen ist, miiBte man die Bazillen unbedingt, und zwar 
in reichlicher Menge, erwarten; denn da man doch wenigstens die lokalen 
Krankheitserscheinungen der unmittelbaren Wirkung der Krankheitserreger 
zuschreiben miiBte und da diese ihren legitimen Wohnort auf der Oberflache 
oder in den oberflachlichsten Schichten der Pseudome:rp.branen angewiesen 
haben, konnten sie unmoglich dem nach ihnen fahndenden Schwammchen 
oder Wattebausch entgehen - \Venn sie iiberhaupt in dem untersuchten Falle 
vorhanden sind. 

Aber schon LOffler muBte in der allerersten Mitteilung angeben, daB 
seine Stabchen "in einer Reihe typischer Diphtheriefalle" vermiBt wurden; 
und diese hochwichtige Tatsache, zusammen mit dem Befunde virulenter 
BaziIlen auf der Rachenschleimhaut eines vollig gesunden Kindes, hatte 
auch zur Folge, daB Loffler sich in diescr ersten Publikation iiber die Be
deutung seiner Bazillen noch ungemein zuriickhaltend auBerte1). Seitdem 
haben aber die fortgesetzten, nach Tausenden zahlenden Untersuchungen 
mit voller Bestimmtheit ergeben, daB der negative Befund LOfflers bei 
seinen "typischen Diphtheriefallen" keineswegs auf einem Zufall beruhte, 
sondern daB diese Bazillen nahezu regelmaBig in zirka 25-30%, manchmal 
aber in einer noch viel groBeren Quote der untersuchten Falle von klinisch 
diagnostizierter Diphtherie vermiBt werden und trotz sorgfaltiger und wieder
holt vorgenommener Untersuchung auch mit Zuhilfenahme des empfind
lichen Kulturverfahrens einfach nicht aufzufinden sind. 

Dies beweist schon eine Zusammenstellung, welche von LOffler selbst 
herriihrt und in seiner oben zitierten Arbeit aus dem Jahre 1894 enthalten ist. 

Name der Beobachter 
Zahl der Negative Befunde 

Roux und Yersin 
Martin .. 
Morel ... 
Baginsky 
Park ... 
Chailo u und Marti n 
LOffler und Striibing. 

Zusammen 

Faile in Prozenten 

80 36,2 
200 36,0 

86 23,2 
154 23,3 
159 66,0 
99 29,3 

100 25,0 
im Durchschnitt 

878 35,9 

Also in mehr als einem Drittel der hier zusammengestellten FaIle von 
klinischer Diphtherie gab es keine Bazillen, und wenn man selbst die ganz 
ungiinstige Reihe von Par k mit 66 % nega tiver Befunde vernachlassigen woIlte, 

1) Mitteilungen aus dem kaiserl. Gesundheitsamte 1884. 
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blieben immer noch 719. FaIle mit 27,9% Diphtherien ohne Bazillen, also 
jedenfalls eine Zahl, die man unmoglich auf Untersuchungsfehler zuruckfuhren 
kann. Dies letztere folgt auch daraus, daB sich die Verhaltniszahlen auch 
spater, trotz der zunehmenden Dbung und der Vervollkommnung der Metho
den, kaum merklich gebessert haben. So berichtet Draer aus dem hygieni
schen Institut in Konigsberg uber 40,5% negativer Befunde bei 115 Fallen 
von klinischer Diphtherie1); Sh u ttleworth vom bakteriologischen Institute 
in Toronto 24,5% bei den Spitalsfallen, 28,8% in der Privatpraxis2 ); Riese 
bei 82 Fallen von unzweifelhafter klinischer Diphtherie (meistens Tracheoto
miefalle mit Aushusten langer Trachealmembranen) 18,4%3); Ma yer im 
AIlerheiligenspitale in Breslau bei 85 Spitalsfallen, ebenfalls zumeist Larynx
diphtherien, 18%4); Cuno in Christs Kinderspital in Frankfurt bei 363 Spi
talsfallen 19,9%5); StraBburger in Bonn bei 72 Diphtheriefallen 36,4%6); 
Hammer von der Kinderklinik in Heidelberg bei 177 Fallen 24% bazillen
frei, darunter schwere KruppHille7); Gerl6cz y in Budapest bei 331 Spitals
fallen, alles klinisch zweifellose Diphtherien, 25%8) usw. usw. Kurz und 
gut, es ist durch zahllose Untersuchungen in ubereinstimmender Weise fest
gestellt, daB ungefahr bei jedem dritten oder vierten FaIle der
jenigen Erkrankungen, die man von jeher nach dem klinischen 
Befunde und dem Krankheitsverlaufe als Diphtherie zu be
zeichnen gewohnt ist, auch bei sorgfaltigster fachmannischer 
Untersuchung die vermeintlichen Erreger der Krankheit abso
I ut nicht aufzufinden sind. 

Am einfachsten und naturlichsten ware es nun sicherlich gewesen, aus 
dieser unzweifelhaften und von niemandem mehr angezweifelten Tatsache 
den SchluB zu ziehen, daB die Bazillen LOfflers nicht die Erreger der Di
phtherie, sondern bloB haufig vorkommende akzessorische Begleiter der durch 
diese Krankheit hervorgerufenen Schleimhautaffektionen sein konnen. DaB 
diese Bazillen, die bei so vielen gesunden und an den verschiedensten nicht
diphtherischen Schleimhautaffektionen leidenden Individuen zugegen sind, 
sich auch bei sehr vielen Diphtheriefallen finden, kann uns doch unmoglich 
mehr uberraschen, seitdem sich herausgestellt hat, daB die Streptokokken 
fast in keinem einzigen FaIle von Diphtherie vermiBt werden. Trotzdem 
schlieBt man nicht etwa daraus, daB diese letztgenannten Bakterien die 
Diphtherie hervorrufen, und tut dies urn so weniger, als sie nicht nur bei der 
Diphtherie, sondern auch bei jedem gesunden oder irgendwie erkrankten 
Individuum nachzuweisen sind9 ). Wenn aber das regelmaBige Vorkommen 
der Streptokokken bei der Diphtherie keinen genugenden Grund dafiir ab-

1) Zentralbl. f. Bakt., Bd. 20, S. 334. 
2) Daselbst Bd. 19, S. 616. 
3) Archiv f. klin. Chir. Bd. 57, S. 787. 
4) Munch. med. Wochenschr. 1897, Nr. 26. 
5) Deutsche med. Wochmschr. 1896, Nr. 52. 
ti) Zeitschr. f. Hygiene Bd. 28, S. 391. 
7) Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 51. 
8) Wiener med. Presse 1897, Nr. 33. 
9) Vgl. hicruber: Hilbert, Zeitschr. f. Hygiene, Bd. 31. 
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geben kann, um sie in eine kausale Beziehung zu dieser Krankheit zu bringen, 
so kann doch das nur haufige Vorkommen der LOffler- Bazillen bei der
selben Krankheit neben dem sicheren Fehlen derselben bei einer sehr er
heblichen Quote der Diphtheriekranken noch weniger zu einem analogen 
Schlusse berechtigen. Die in j eder gesunden und in jeder irgendwie erkrank
ten Rachen- und Nasenschleimhaut des Menschen vorhandenen Streptokokken 
kommen eben auch in j eder diphtherisch erkrankten Schleimhaut vor, 
wahrend die nur in einer groBen Anzahl von gesunden oder verschieden
artig affizierten Schleimhauten aufzufindenden "Diphtheriebazillen" nur 
in jenen Fallen von Diphtherie in groBerer oder geringerer Zahl gefunden 
werden konncn, wo sie schon vor der Krankheit zugegen waren und nun auf 
den durch das unbekannte Diphtheriegift hervorgerufenen Krankheitspro
dukten einen besonders geeigneten Nahrboden finden. War der Bazillus 
aber vor der Krankheit nicht vorhanden und ist er auch nicht wahrend der 
Krankheit zufallig auf die kranken Teile ubertragen worden, dann konnte 
er selbstverstandlich auf den diphtherischen Pseudomembranen nicht wuchern, 
und dann hat man eben eine Diphtherie ohne Diphtheriebazillen vor sich. 

So hatte man nach der Konstatierung der hier mitgeteilten Tatsachen 
sicher auch allgemein geurteilt, wenn nicht unterdessen ungluckseligerweise 
die atiologische Beziehung der Loffler- Bazillen zu der Diphtherie infolge der 
sensationellen Veroffentlichungen von Behring als wissenschaftliches Dogma 
proklamiert worden ware. Ein Bazillus, dessen Antitoxin den Menschen 
gegen die Diphtherie immun macht, wie Behring, allerdings bloB auf Grund 
von Tierexperimenten verkundet hatte, und dessen Antitoxin zugleich 
die Fahigkeit besitzt, eine bereits ausgebrochene Diphtherie in den ersten 
zwei oder drei Krankheitstagen sicher zu heilen, wie man schon nach einer 
uberraschend kurzen Experimentierzeit steif und fest behauptete, ein solcher 
Bazillus konnte nicht mehr fur etwas anderes gelten als fur den Erreger der 
Diphtherie; und wenn es nun dennoch zahlreiche Diphtheriefalle gab, bei 
denen dieser Erreger nicht aufgefunden werden konnte, dann um so schlim
mer fur diese FaIle. Sie wurden eben ihres Charakters entkleidet und hor
ten auf, Diphtheriefalle zu sein. 

"Da es Erkrankungen der Luftwege gibt, welche klinisch 
als Diphtherie erscheinen, bei denen aber die Bazillen vermiBt 
werden, so mussen fortan aIle jene Erkrankungen als etwas 
ganz Heterogenes von der Diphtherie angesehen werden." 

Mit diesen Worten von LOffler 1) war die Degradierung der nicht
bazillaren Diphtherien vorerst auf theoretischem Wege vollzogen und nun 
handelte es sich darum, dieses a priori ausgesprochene Urteil auch durch die 
Beobachtung zu bestatigen. Dies geschah denn auch mit der groBten Be
schleunigung durch Kossel in einem Aufsatze uber Diphtherie und Pseudo
diphtherie im XX. Jahrgange der Chariteannalen. Hier wurde namlich mit
geteilt, daB in 16, sage sechzehn Fallen von klinischer Diphtherie, bei denen 
keine Bazillen nachweisbar waren, niemals die cler Diphtherie eigentumlichen 

1) Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 47. 
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Nachkrankheiten gefunden wurden. "Die Prognose war in allen diesen Fallen 
eine gute, die Mortalitat derselben gleich Null." 

In der Tat ein imponierendes Beweismaterial! Man denlm nur: 16 an 
leichter oder mittelschwerer Diphtherie erkrankte Kinder sind weder ge
storben, noch haben sie wahrend ihres Spitalsaufenthaltes - nur eines wurde 
auch spater ein einziges Mal vorgestellt - die Zeichen der postdiphtheri
schen Lahmung dargeboten. Und wie lange wahrte dieser Spitalsaufenthalt? 
Man hore und staune. Acht dieser Kinder blieben 2-9 Tage im Spital, also 
cine Zeit, innerhalb deren bei leichten und mittelschweren Diphtherien nie
mals Lahmungen aufzutreten pflegen; von den anderen acht Fallen blieben 
funf zwischen 2 und 3 Wochen und n ur drei wenige Tage uber die 
dritte Woche. Und darauf hin wurde mit Pathos verkundet, daB in keinem 
einzigen FaIle die der Diphtherie eigentumlichen Nachkrankheiten beobachtet 
wurden; und damit war die Lehre von der Pseudodiphtherie und von der 
Unschadlichkeit der bazillenfreien Diphtherien, wenigstens fur Kossel, felsen
fest begrundet. 

Als der eigentliche Kronzeuge fur diese Lehre kann aber Baginsky 
angesehen werden. Fur dies en Autor gibt es zwei Krankheitsformen, welche 
eine fur das bloBe Auge des Beobachters gleichartige Verande
rung der Pharynxschleimhaut und der Tonsillen bedingen. Das 
Charakteristische dieser Veranderung ist das Erscheinen pseudomembranoser 
schmutziggrauweiBer bis grunlicher Einlagerungen in das erkrankte Gewebe. 
Da beide Krankheitsformen in gleicher Weise mit Fieber, Prostration der 
Krafte und Schwellung der submaxillaren Lymphdrusen einhergehen, so ist 
eine klinische Scheidungderselben von Haus aus nicht moglich. U nd doch 
sind beide Krankheitsformen toto coelo voneinander verschie
den. Die eine durch den Diphtheriebazillus erzeugte ist hoch lebensgefahr
lich, in fast 50% der FaIle todbringend, die andere ist unschuldig und ver
lauft ohne Lebensbedrohung. Beide Krankheitsformen sind n ur durch die 
bakteriologische Kultur, durch diese aber mit absoluter Sicherheit vonein
ander zu trennen!). 

In demselben Artikel heiBt es dann weiter: 
"Das Fehlen des Diphtheriebazillus wird die Prognose des Falles ebenso 

gunstig gestalten, wie es die Therapie und die weiteren prophylaktischen 
MaBnahmen fur die Umgebung vereinfachen, respektive entbehrlich machen 
wird ... Bei Fehlen der Diphtheriebazillen kann der Kranke der nicht 
ansteckenden Abteilung des Krankenhauses (ipsissima verba!) ohne 
Notwendigkeit der Isolierung uberwiesen werden." 

In einer anderen Publikation desselben Autors finden sich aber noch 
folgende Satze: 

Der LOffler- Bazillus ist bei den von vornherein als echte Diphtherie 
angesprochenen Fallen konstant zu finden. 

Ein gefahrdrohender Verlauf einer Erkrankung, die sich als diphtheri
scher ProzeB darstellt, ist nur zu konstatieren, sobald der LOffler- Bazillus 
anwesend ist. 
--------

1) Archiv f. Kinderheilk. Bd. 13, S. 421. 



172 II. Zur Heilserumfrage. 

Das Fehlen des Loffler- Bazillus bei echt diphtherischen Erkrankungen 
kann nach unseren Erfahrungen mit voller Sicherheit abgelehnt werdenl ). 

Seitdem diese Satze niedergeschrieben wurden, sind nur wenige Jahre 
verstrichen und dennoch hat sich bereits Satz fur Satz als vollig irrtumlich 
herausgestellt. Bevor aber die Belege hiefur vorgefuhrt werden, mochte ich 
noch darauf aufmerksam machen, daB einige dieser Satze einen vollstandigen 
Widerspruch enthalten. Denn zuerst horen wir, daB beide Krankheitsformen 
fUr das bloBe Auge des Beobachters gleichartige Veranderungen der Rachen
gebilde hervorrufen, daB sie in gleicher Weise mit Fieber, Prostration up.d 
Drusenschwellung einhergehen und daB daher eine klinische Scheidung der
selben von Haus aus unmoglich ist. Dann aber heiBt es wieder, daB der 
LOffler- Bazillus bei den von vornherein als echte Diphtherie anzu
sprechenden Fallen konstant zu finden ist. Wenn aber eine klinische Schei
dung der echten und der falschen Diphtherien von Haus aus unmoglich 
ist, dann ist es auch nicht moglich, einen Fall von vornherein als echte 
Diphtherie anzusprechen, es ware denn, daB Baginsky eine fUr den nicht 
Eingeweihten unverstandliche Unterscheidung zwischen "von Haus aus" und 
"von vornherein" gemacht wissen wollte. 1st dies aber nicht der Fall, ist es 
also sowohl von Haus aus, als von vornherein unmoglich, eine Pseudodi
phtherie von einer echten Diphtherie zu unterscheiden, und ist es weiterhin 
richtig, daB beide Krankheitsformen nur auf bakteriologischem Wege von
einander getrennt werden konnen, dann hat es absolut keinen Sinn, zu behaup
ten, bei jedem FaIle von echter Diphtherie sei der LOffler- Bazillus kon
stant zu finden, weil Baginsky doch ausdrucklich nur jenen Fall fUr echt 
erklart, bei dem dieser Bazillus gefunden worden ist. DaB man aber den 
Bazillus konstant in allen jenen Fallen findet, wo man ihn eben findet, das 
braucht doch nicht erst in Form einer wissenschaftlichen These verkundet 
zu werden. 

Logischerweise kann es sich also nur darum handeln, ob es wahr ist, 
daB bei den bazillenfreien Fallen jene Erscheinungen oder Vorkommnisse 
regelmaBig ausbleiben, welche man bis dato nur den echten Diphtherien 
zugeschrieben hat. Als solche kann man aber fUglich bezeichnen: 

1. den todlichen Ausgang; 
2. das tJbergreifen des exsudativen Prozesses auf die Luftwege; 
3. die postdiphtherischen Lahmungen. 
Was nun den ersten Punkt anlangt, so behauptet Baginsky, wie wir 

gehort haben, ganz bestimmt: Die durch die Bazillen erzeugte Krankheit 
ist hoch lebensgefahrlich, die andere aber, die ohne bakteriologische Unter
suchung von ihr nicht abzutrennen ist, ist unschuldig und verlauft immer 
ohne Lebensbedrohung. Wir aber wissen bereits ganz bestimmt, daB die eine 
Behauptung ebenso wenig den Tatsachen entspricht wie die andere. 

Wahr ist es allerdings, daB unter jenen Diphtherien, bei denen auf der 
Oberflache der Membranen Bazillen zu find en sind, schwere Erkrankungen 
vorkommen, welche das Leben bedrohen und haufig genug, trotz Anwendung 
des Serums, wirklich vernichten. Aber ebenso wahr ist es, daB diesel ben 

1) Die flerumtherapie. 1895, S. 27. 
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Bazillen ungemein haufig bei diphtherieartigen Erkrankungen zu finden sind, 
welche auch ohne Therapie einen ganz harmlosen Verlauf nehmen und bei 
denen von einer Bedrohung des Lebens nicht im entferntesten die Rede ist. 
Denn daB man bei punktformigen oder disseminierten fleckigen Exsuda
tionen, ja selbst bei Angina lacunaris und Angina simplex haufig genug Ba
zillen findet, die sich in gar keiner Beziehung, auch nicht betreffs ihrer giftigen 
Wirkung auf Meerschweinchen, von jenen Bazillen unterscheiden, die man den 
schweren Diphtheriefallen entnommen hat, das ist eine Tatsache, die jetzt 
ganz allgemein anerkannt ist, weil sie von Hunderten von Beobachtern in 
vollig ubereinstimmender Weise bestatigt worden ist. Die "bazillare Di
phtherie" ist also nur in einer gewisseri Zahl von Fallen lebensgefahrlich; unver
gleichlich haufiger gilt aber von ihr, was Baginsky nur der "Pseudodi
phtherie" zuerkennen will: daB sie namlich unschuldig ist und ohne jede Le
bensbedrohung verlauft. 

Wie steht es nun mit der Unschuldigkeit und Gefahrlosigkeit der bazillen
freien Diphtherien? Daruber wollen wir einige ganz unverdachtige Zeugen 
vernehmen, namlich lauter uberzeugte Anhanger der herrschenden Lehre 
von der atiologischen Bedeutung des Bazillus LOffler. 

In einer 1898 erschienenen Arbeit schildert Bernhe i m drei FaIle aus 
dem Annenspitale in Wien, bei denen weder durch die mikroskopische, noch 
durch die bakteriologische Untersuchung Diphtheriebazillen nachgewiesen 
werden konnten, in folgender Weise: "Unbegrenzt sich ausdehnende Exsudate, 
Lymphdrusensch wellung mit 0 de m, sch were Storung des Allgemeinbefin
dens mit Blasse und subikterischem Kolorit, in einem FaIle kleinste Haut
hamorrhagien und Storung der Herztatigkeit." Sind dies wirklich gar so 
unschuldige FaIle? 

Sehr bezeichnend ist ferner ein Satz, den ich dem Berichte der Di
phtherieuntersuchungstation zu Breslau von Neisser und Heymann ent
nehme. Dort heiBt es namlich wortlich: "Es gibt eine groBe Anzahl 
leichter echter Diphtherien und nicht selten schwere ,Nicht
diphtherien'." Unter den leichten echten Diphtherien sind namlich 
die Bazillenfalle gemeint, welche nach B a gi n sky hoch Ie bensgefahrlich sein 
mussen, und unter den schweren Nichtdiphtherien sind die bazillenlosen 
FaIle verstanden, welche nach Baginsky immer unschuldig verlaufen. 

In einem Artikel in den "Annales de l'Institut Pasteur" vom Jahre 1895 
schreibt Le moine: die klinische Beobachtung habe ihn gelehrt, daB reine 
Streptokokkendiphtherien einen sehr schweren Verlauf nehmen, der 
dem einer schweren Diphtherie mit LOfflerschen Bazillen in keiner Weise 
nachsteht; in "La Diphtherie et la Serumtherapie" von Variot heiBt es auf 
S. 88: Die Streptokokkendiphtherien haben denselben klinischen Charakter, 
dieselbe Topographie und denselben schweren Verlauf, wie die bazil
laren Diphtherien; und nach Caille ist die "falsche Diphtherie" eine sehr 
gefahrliche Krankheit, welche nicht selten mit dem Tode endetl}. 

DaB letzteres wortlich zu nehmen ist, erfahren wir mit erschreckender 
Bestimmtheit aus den Ergebnissen der deutschen Sammelforschung uber das 

1) The modern treatment of diphtheria 1897. 
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Diphtherieheilserum. Es star ben namlich von 1009 Fallen ohne Bazillen 159, 
d. i. 15,7%, wahrend die Sterblichkeit bei den reinen Bazillenfallen nur 
14,1 % betrug. Es endeten also zufallig von den bazillenfreien Diphtherien, 
welche nach Baginsky unschuldig sind und ohne Lebensbedrohung ver
laufen, noch etwas mehr FaIle mit dem Tode als bei der sogenannten "echten 
Diphtherie" 1). 

Diesem ganz unzweideutigen Resuhate der Sammelforschung, welches 
den voreiligen Thesen Baginskys diametral gegenubersteht, entsprechen 
naturlich auch die Einzelberichte der Beobachter. So meldet RauchfuB 
aus seinem Kinderspitale in Petersburg unter den "nicht diphtherischen 
Anginen", d. h. unter den Diphtherien, bei denen keine Bazillen gefunden 
wurden, flinf FaIle von echter fibrinoser Laryngitis, aIle intubiert und tra
cheotomiert, darunter drei Todesfalle 2); Concetti in Rom hat eine kleine 
Epidemie von "Streptokokkendiphtherie" mit zwei Todesfallen beobachtet3). 

Variot hatte unter seinen schweren Fallen, bei denen trotz wiederhoher 
Untersuchung keine Bazillen gefunden wurden, mehrere Todesfalle; Zup
pinger vom Rudolfs-Kinderspitale in Wien berechnet die Mortalitat seiner 
bazillenfreien Diphtherien auf 21 %, wahrend er die angeblich so gefiihrliche 
Beimengung von Streptokokken zu den LOffler- Bazillen ausdrucklich als 
harmlos bezeichnet 4 ); Timmer hat in relativ vielen Fallen von klini
scher Diphtherie die Diphtheriebazillen nicht auffinden konnen, und dennoch 
entwickehe sich einige Male Larynxstenose mit todlichem Ausgang5 ); Pul
ley in New-York hatte unter 18 Fallen ohne Bazillen nicht weniger als 5 
Todesfalle6); Vedel sah zwei tOdliche FaIle von Diphtherie, bei denen nur 
Pneumokokken gefunden werden konnten7) usw. usw. 

Wir sehen also, der todliche Ausgang ist bei den bazillenfreien Fallen 
keineswegs eine Seltenheit und die Gefahrlosigkeit derselben ist nichts als 
eine von jenen Fabeln, mit denen die neue Lehre von der Diphtherie in so 
verschwenderischem MaBe ausgestattet ist. 

Die echte Diphtherie ist ferner charakterisiert durch die groBe Neigung 
des Krankheitsprozesses, auf den Kehlkopf und die tieferen Luftwege uber
zugreifen, und diese Tendenz bildet eine nur allzu reichliche Quelle der Lebens
gefahr bei dieser mit Recht so sehr gefurchteten Krankheit. Auch in dieser 
Beziehung haben wir schon oben die ganz bestimmt lautenden Angaben von 
Riese, Mayer, Hammer, RauchfuB, Variot und Timmer vernommen, 
nach welch en sich bei bazillenfreien Diphtherien haufig genug kruppose 
Laryngitis, zum Teile mit todlichem Verlaufe entwickelt hat. In demselben 
Sinne werden Prudden, Hullock, Park, Feer, Martin und Booker 
vielfach zitiert. Auch bei Escherich findet man mehrere bazillenfreie 

1) Ergebnisse der Sammelforschung tiber das Diphtherieheilserum, herausgegeben 
von Dieudonn e, Tab. XI, S. 13. 

2) Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 44, S. 418. 
3) Insegnamento della pediatria in Roma, 1898. 
4) Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 22. 
5) Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 35. 
6) Therapeut. Wochenschr. 1897, S. 262. 
7) Zentralbl. f. Kinderheilk. 1899, S. 60. 
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Kruppfiille mit Tracheotomie und zum Teile mit todlichem Ausgange ver
zeichnetl). Wieland in Basel hat bei einigen Fiillen von Krupp, die in
tubiert werden muBten, die Bazillen trotz mehrfacher Untersuchung der 
frischen Priiparate und trotz Impfung auf den gebriiuchlichen Niihrb6den 
nicht auffinden konnen 2); im Berichte des Baseler Kinderspitals pro 1897 
finden sich zwei Fiille von hochgradiger Stenose, bei denen zuerst intubiert 
und dann tracheotomiert werden muBte und dennoch bei wiederholter Unter
suchung keine Bazillen gefunden wurden; Caille hat uberhaupt bei 20% 
aller Fiille von diphtheritischem Krupp die LOffler- Bazillen vermiBt3); 
Lesser konnte auch bei wiederholter Untersuchung des Tubeninhaltes bei 
einem operierten FaIle die Bazillen nicht nachweisen 4) usw. usw. 

Bleiben also nur noch die postdiphtherischen Liihm ungen, welche 
der herrschenden Lehre zuliebe, die diese Liihmungen den Toxinen der Loff
ler- Bazillen zuschreiben will, bei den bazillenlosen Fiillen nicht vorkommen 
sollten. Sie sind aber bei solchen ganz sicher und gar nicht so selten beobachtet 
worden. Baginsky berichtet selbst im 18. Bande des Archivs fur Kinder
heilkunde uber einen solchen Fall, wo ein Kind an typischer Diphtherieliihmung 
zugrunde ging, ohwohl auf der erkrankten Schleimhaut nur Kokken und 
keine Bazillen gefunden wurden. Naturlich hat sich Baginsky bemuht, 
diesem fur seine Theorie hochst unbequemen FaIle eine andere Deutung zu 
geben, indem er meinte, die eigentliche Diphtherieattacke sei bei der Auf
nahme des Kindes schon voruber gewesen. Da es aber seitdem bekannt ge
worden ist, daB die Bazillen auch nach volligem Abheilen der Rachenaffek
tion selbst Wochen und Monate lang in groBer Zahl und in voller Virulenz 
gefunden werden - eine Tatsache ubrigens, die viel eher auf Schmarotzer 
als auf Krankheitserreger schlieBen liiBt - so ist nicht gut einzusehen, warum 
flie bei 2-3 Tage alten Beliigen schon geschwunden sein sollen; und da wir 
wenigstens keinen Grund haben, das Vorkommen von Liihmungen ohne 
LOffler- Bazillen von voruherein fur unmoglich zu halten, so werden wir 
uns jedenfalls eher an die Tatsachen, als an Baginsk ys so uberaus gezwungene 
Auslegung halten. Mir seIber fiillt dies um so leichter, als ich eine eigene Beob
achtung von todlich endender Herzliihmung bei einem Kinde zu verzeichnen 
hatte, in dessen frischen Rachenbeliigen keine Bazillen zu finden waren. 
Mittlerweile sind auch von anderen Beobachtern genug Fiille von postdi
phtherischer Liihmung nach bazillenfreien Diphtherien bekanntgegeben wor
den, z. B. von Concetti 5), Zielenziger 6) und namentlich von Hennig 7). 

Dieser letztere Beobachter beschreibt niimlich nicht weniger als acht solche 
FiilIe, bei denen die im hygienischen Institute in Konigsberg vorgenommene 
Untersuchung auf Diphtheriebazillen negativ ausgefallen ist und dennoch 

1) Diphtherie, Krupp und Serumtherapie. 1895, S. 65. 
2) Uber Intubation bei Kehlkopfkrupp. Festschrift fiir Prof. Hagenbach, 1897. 
3) Pediatrics 1898, I, S. 169. 
4) Medical Record, 9. Januar 1897. 
5) Archiv f. Kinderheilk., Bd. 21, S. 226. 
6) Deutsche med. Wochenschr. 1895, Nr. 35. 
7) Volkmanns Vortrage Nr. 157, S. 692. 
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mehr oder weniger schwere Liihmungen des Gaumensegels, des Akkommo
dationsapparates und der Extremitiitenmuskeln aufgetreten sind. 

Aus alledem geht also hervor, wie sehr wir im Rechte waren, als wir die 
ganze Lehre von der Pseudodiphtherie und die darauf bezuglichen Thesen 
von Baginsky fur vollkommen irrtumlich erkliirt haben; es ist nicht wahl', 
daB das Fehlen der "Diphtheriebazillen" die Prognose gunstig gestaltet; es 
widerspricht den Tatsachen, daB ein gefahrdrohender Verlauf nur dann zu 
konstatieren ist, wenn die LOffler- Bazillen anwesend sind; es ist vollkom
men unrichtig, daB das Fehlen der Bazillen bei echt diphtherischen Erkran
kungen mit voller Sicherheit abzulehnen ist, und keinem vernfmftig denken
den Arzte wird es nach aHem, was uns jetzt uber den Charakter del' bazillen
losen Diphtherien bekannt ist, in den Sinn kommen, ein diphtheriekrankes 
Kind bloB deshalb zwischen gesunde oder anderweitig kranke Kinder zu 
legen, weil es keine Bazillen beherbergt, und aus demselben Grunde alle ande
ren prophylaktischen MaBregeln absichtlich zu vernachliissigen. Eines sol
chen gefiihrlichen Doktrinarismus halte ich trotz allem, was wir in den letzten 
Jahren in der Diphtheriefrage erlebt haben, niemanden, nicht einmal Ba
gi ns k y mehr fUr fiihig. Hat doch selbst ein so eifriger Anwalt des Diphtherie
bazillus wie Paltauf in der Wiener Serumdebatte 1898 erkliirt, man 
musse klinisch und anatomisch sichere Diphtherien als solche 
auch dann anerkennen, wenn keine Bazillen bei ihnen nach
gewiesen werden konnen. Aber die damit implicite zugestandene Tat
sache, daB klinisch und anatomisch sichere Diphtherien die "Diphtherie
bazillen" vermissen lassen, ist ebensowenig mit ihrer Stellung als Erreger 
del' Diphtherie zu vereinbaren, als die andere ebenso sichere Tatsache, daB 
virulente Bazillen in ganzen Reihen gesunder oder nicht diphtheriekranker 
Kinder vorgefunden werden. Vielmehr sind beide Tatsachen meiner Ansicht 
nach voHkommen ausreichend, um den Satz zu begrunden, daB die soge
nannten Diphtheriebazillen nicht als die Erreger del' Diphtherie 
angesehen werden konnen. 

Anm. d. Herausg.: Wir beschlieBen diese Abteilung mit einem Zitat aus dem 
Wiener Diphtherievortrag yom Jahre 1898: "Zum Schlusse mochte ich mich noch aus
driicklich dagegen verwahren, daB ich etwa mit meiner strengen, aber, wie ich glaube, 
begriindeten Kritik der :Qiphtheriefrage der bakteriologischen Wissenschaft im all
gemeinen feindlich entgegentreten wollte. Niemand, glaube ich, ist mehr als ich davon 
durchdrungen, wieviel wir bereits dieser neuen Wissenschaft verdanken. lch hege auch 
die feste Zuversicht, daB wir von der Bakteriologie noch glanzendere Resultate als bisher 
zu erwarten haben. Eine der schonsten und hoffentlich auch lohnendsten Aufgaben dieser 
Wissenschaft wird aber darin bestehen, den wahren Erreger der Diphtherie zu entdecken." 



III. 

Ans verschiedenen Gebieten der 
Kinderheilknnde. 

Xassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 

Man gehorcht den Gesetzen der 
Natur, auch wenn man ihnen widerstrebt. 
Man wirkt mit ihr, auch wenn man gegen 
sie wirken will. 

Goethe, Die Natur. 
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Vber Kinderkrankheiten im Alter der Zahnung1). 

Meine Herren! Es durfte der Mehrzahl von Ihnen bekannt sein, daB 
ich vor nicht ganz einem Jahre eine groBere Arbeit veroffentlicht habe, in 
der ich die Frage, ob es Krankheitserscheinungen gebe, welche durch den 
ZahnungsprozeB hervorgerufen werden, einer kritischen Prufung unterzog 
und in welcher ich auf Grund sehr zahlreicher und, wie ich glaube, sorgfaltiger 
Beobachtungen zu dem Resultate gelangt bin, daB der DentitionsprozeB, 
wenn man von sehr seltenen und ganz unschuldigen lokalen Abnormitaten, 
von punktformigen Hamorrhagien, Zahnfleischzysten u. dergl. absieht, 
keinerlei wie immer geartete ortliche oder allgemeine Storungen 
herbeifuhrt und daB alle jene zahlreichen Krankheitsvorgange, welche 
die Kinder tatsachlich im Alter der Zahnung befallen, zu der Zahnung in 
keiner anderen Beziehung stehen, als daB sie be ide, namlich die Krankheiten 
einerseits und der physiologische DentitionsprozeB auf der anderen Seite an 
einem und demselben Individuum verlaufen. 

Es ist nun von Seite des Vorstandes der Gesellschaft fur Kinderheil
kunde die Aufforderung an mich ergangen, uber diese selbe Frage in unserer 
diesjahrigen Versammlung zu referieren, und ich bin diesem ehrenvollen Auf
trage gerne nachgekommen, nicht etwa deshalb, weil ich in dieser Frage noch 
etwas vorzubringen hatte, was nicht bereits in meiner vorjahrigen Publika
tion enthalten ware, sondern vielmehr aus dem Grunde, weil ich glaube, daB 
eine streng wissenschaftliche Diskussion dieser hochwichtigen Frage in jedem 
FaIle zur Klarung derselben beitragen durfte, und weil ich fur den Fall, als 
diese Diskussion sich vorwiegend in der von mir vertretenen Richtung bewegen 
wiirde, davon eine sehr bedeutende und wohltatige Wirkung auf weitere 
arztliche Kreise und in zweiter Linie auch auf das nicht medizinisch ge
bildete Publikum erwarten zu durfen glaube. 

Bevor ich aber auf das Meritorische der Sache und speziell auf das von 
mir gesammelte Tatsachenmaterial eingehe, muB ich zuerst eine Vorfrage er
ledigen. Es haben namlich infolge meiner Publikation einige kritische Stim
men die Sache so darzustellen versucht, als ob der Glaube an die krank
machende Wirkung des Zahndurchbruches nur noch von den Laien und 

1) Vortrag, gehalten in der padiatrischen Sektion der 65. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Arzte in Niirnberg 1893. 
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hochstens von einigen alteren, hinter den Fortschritten unserer Wissenschaft 
weit zuruckgebliebenen Praktikern aufrecht erhalten wurde, wahrend die 
modern gebildeten Arzte "den Wahn der Zahndiarrhoe, der Zahnkrampfe, 
des Zahnhustens usw;" bereits langst abgestreift hatten. 

Sie begreifen nun wohl, meine Herren, daB, wenn diese Darstellung der 
Wahrheit entsprechen wurde, es nichts Dberflussigeres auf der Welt geben 
konnte, als die Frage der Dentitionskrankheiten an dieser Stelle zu verhan
deln; und ich fur meine Person muBte fuglich Anstand nehmen, Ihre Zeit und 
Geduld fur die Widerlegung einer Lehre in Anspruch zu nehmen, welche unter 
den neueren Arzten keine Anhanger mehr zahlt. lch bin also infolge dieses 
uberraschenden Einwandes in die Notwendigkeit versetzt, gewissermaBen 
einen Kampf mit zwei Fronten aufzunehmen: ich muB namlich zuerst den 
Nachweis fuhren, daB die Lehre von den Dentitionskrankheiten 
nicht nur bei den Laien und einigen antiquierten Landarzten, 
sondern bei der groBen Majoritat der arztlichen Welt in aller
dings sehr variabler Ausdehnung in Geltung ist; und dann erst 
kann ich daran gehen, meine eigentliche These zu verteidigen, welche dahin 
geht, daB diese Lehre einer strengeren wissenschaftlichen Pru
fung nicht standzuhalten vermag und daB meine direkt auf diesen 
Punkt gerichtete Beobachtung eines groBen Materiales gesunder und kranker 
Kinder von Krankheiten, die durch den ZahnungsprozeB hervorgerufen wer
den, nicht das geringste ausfindig zu mach en imstande gewesen ist. 

Der erste Teil dieser Aufgabe ist nun ohne irgendwelche Schwierigkeit zu 
losen, weil ieh hier in der Lage bin, mich zum groBten Teil auf unanfecht
bare dokumentarische Beweise zu stfitzen. Die wertvollsten dieser Beweis
stucke finden sich in den Lehr- und Handbuchern der Kinderheilkunde und 
der Klinik uberhaupt; denn es existiert meines Wissens kein einziges in deut
scher Spraehe abgefaBtes Werk dieser Art, in welchem nicht die Dentitions
krankheiten im positiven Sinne, d. h. als wirklich existierend behandelt 
werden. In meiner Monographie sind die darauf beziiglichen Stellen der 
besten, anerkanntesten und verbreitetsten Bucher zum Teile wortlich zitiert 
und es ergibt sich aus diesen Zitaten, daB nahezu in samtlichen der Bestand 
von mehr oder minder schweren lokalen und allgemeinen Storungen, welche 
direkt durch den ZahnungsprozeB hervorgerufen werden sollen, also der so
genannten Stomatitis dentalis, der Zahndiarrhoe, des Zahnfiebers und der 
Zahnkrampfe, in einigen derselben aber auch die Existenz von Zahnhusten, 
von Zahnexanthemen, ja sogar von Tetanie, Niekkrampf, Chorea minor und 
selbst von spinaler Kinderlahmung als Folgen der Dentition mit der groBten 
Bestimmtheit behauptet und gelehrt wird. Selbstverstandlich sind hier nicht 
etwa veraltete Lehrbiicher aus den vierziger oder fiinfziger Jahren gemeint, 
sondern solche, die in den beiden letzten Dezennien verfaBt und zum Teile 
in den allerletzten Jahren in neuen Auflagen ersehienen sind. Wie nun jemand 
angesichts dieser unleugbaren und jeden Augenblick durch den Augenschein 
sicherzustellenden Tatsachen den Mut haben kann, zu behaupten, daB die 
jetzigen Arzte den Wahn der Zahnungskrankheiten schon gr6Btenteils auf
gegeben haben, ist einfaeh unverstandlich. Aber die Unbegreiflichkeit dieser 
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Behauptung wird noch dadurch nberboten, daB der eine dieser Kritiker 
wenige Monate frUher an dieser Stelle, in der Versammlung deutscher Kinder
arzte, den Nachweis zu fnhren gesucht hat, daB die Kinder wahrend des 
Durchbrechens der Zahne an Gewicht verlieren und diesen Gewichtsverlust 
auf die angeblich "bekannte" Tatsaehe zuruekfUhren wollte, daB die Kinder 
infolge des Zahndurchbruches an Katarrhen des Respirations- und des Darm-. 
traktus leiden; wahrend der andere in demselben Jahre unter seiner Agide 
eine Dissertation veroffentlichen lieB, in welcher mit Berufung auf wortlich 
zitierte Stellen aus den neuesten Werken uber Kinderheilkunde der ubliche 
Symptomenkomplex der Dentitio difficilis aufrechterhalten wurde. Wahrend 
man also bisher gegennber von Neuerungen, die der herrschenden Lehre 
widersprechen, naeh dem bekannten Ausspruehe von H u xle y nur zuerst 
gesagt hat: "Es ist falsch" und spater erst: "Das haben wir schon lange ge
sagt"; haben wir hier ein volliges Novum vor uns, indem dieselben Leute, 
welche eben seIber fUr die Existenz der Dentitionskrankheiten eingetreten 
sind, gleichzeitig und in demselben Atem behaupten, daB die neue Ansehauung, 
welche die Dentitionskrankheiten in Abrede stellt, schon allgemein ange
nommen oder gar selbstverstiindlich sei, und daB daher die Bekiimpfung der 
Dentitionslehre, welche sie ja seIber verteidigen, eigentlich eine ganz uber
flussige Anstrengung involviere. 

Die Tatsaehe also, daB die deutschen Lehrbueher der Kinderheilkunde 
und der speziellen Pathologie bis auf den heutigen Tag die Lehre von den 
Dentitionskrankheiten propagieren, ist unmoglieh wegzuleugnen, und die ganz 
naturliche Konsequenz davon ist, daB diejenigen, welche aus diesen Buehern 
ihre Belehrung sehopfen, diese Anschauungen, die sie nberdies gewissermaBen 
mit der Muttermilch aufgenommen haben und die bei den meisten Menschen 
zu dem Fundus instructus ihres medizinischen Wissensschatzes gehoren, auch 
in ihrer praktischen Tiitigkeit den Laien gegenuber zur Anwendung bringen. 
Wer sich daruber instruieren will, wie die Ansicht der jetzigen Arzte uber 
dies en Gegenstand lautet, moge einmal Umschau halten unter den zahllosen 
populiiren Buchlein nber Kinderpflege und uber Kindererziehung, wie sie 
jahraus jahrein zur Belehrung der Mutter auf dem deutschen Buchermarkte 
erseheinen. Mit ganz wenig en Ausnahmen, zu denen auch das merkwiirdige 
posthume Bueh von Brue ke gehort, schildern sie aIle die bekannten Er
seheinungen des ersehwerten Zahndurehbruches. In einem vor wenigen Wo
chen in Homburg ersehienenen, von einem Sanitatsrate verfaBten Werkehen 
dieser Art heiBt es z. B. wie folgt: "Es unterliegt keinem Zweifel, daB der 
ZahnungsprozeB nieht gam selten die Neigung zu bestimmten Krankheiten 
begiinstigt, ja sie in einzelnen Fallen direkt hervorruft." Und an einer 
anderen Stelle: "Unter Zahndiarrhoe leidet das Kind nieht; es behalt seinen 
Appetit und sein bliihendes Aussehen." Sie sehen also, meine Herren, das ver
hangnisvolle Axiom von der Unsehadliehkeit der Zahndiarrhoe, welehem 
alljahrlich, besonders zur Sommerszeit, zahllose Kinder zum Opfer fallen, 
wird den Miittern heute noeh gerade so, wie vor 50 und vor 100 Jahren von 
autoritativer Seite gepredigt, und da will man behaupten, daB es iiberfliissig 
sei, die Dentitionstheorie zu bekampfen. 



184 Ill. Aus verschiedenen Gebieten der Kinderheilkunde. 

Ich habe bis jetzt nur von den in deutscher Sprache geschriebenen Bu
chern und den in deutscher Sprache unterrichteten Arzten gesprochen und 
wende mich nun zu den fremdsprachigen. Hier tritt uns ein neuer Gradmesser 
fur die Verbreitung der Dentitionslehre entgegen, namlich die Skarifika
tion des Zahnfleisches als therapeutischer Behelf gegen die angeblichen 
Beschwerden der Dentitio difficilis. In Deutschland und in Osterreich ist 
dieses friiher allgemein geubte Verfahren seit einigen Dezennien vollstiindig 
auBer Gebrauch gekommen, und selbst bei den uberzeugten Anhiingern der 
Dentitionskrankheiten ist fast niemals mehr von dieser blutrunstigen Be
handlungsmethode die Rede. Hochstens daB man einmal in einem groBen 
Handbuche der Kinderheilkunde ganz unvermutet auf eine Stelle stoBen 
kann, wo ernsthaft erwogen wird, ob man nicht im Beginne der spinalen 
Kinderlahmung versuchsweise das Zahnfleisch einschneiden solIe. In den 
romanischen und den angloamerikanischen Landern hingegen ist dieses Ver
fahren noch heutzutage ungemein verbreitet und wird auch in den beruhm
testen Lehrbuchern ganz direkt empfohlen. In hohem Grade bezeichnend 
war auch in dieser Beziehung der Verlauf einer kurzen Diskussion in der 
"Societe medicale des hopitaux", welche im Februar dieses Jahres in Paris 
stattgefunden hat. Hier hatte es namlich ein Mitglied der besagten Gesell
schaft gewagt, das Einschneiden des Zahnfleisches wahrend der Zahnung fur 
uberflussig zu erkiaren. Dafur wurde er aber von einem anderen Mitgliede 
in ziemlich unsanfter Weise zurechtgewiesen, indem ihm bedeutet wurde, 
daB seine Erfahrungen im Spitale, auf die er sich berief, durchaus nicht maB
gebend seien; denn, wenn man die Kinder in der Privatpraxis beobachte, 
so uberzeuge man sich bald, daB man auf diese Operation unmoglich ver
zichten konne. Und dabei hatte es sein Bewenden. Denn weder wagte der 
kuhne Neuerer zu replizieren, noch kam ihm ein anderer von den versam
melten Arzten zu Hilfe. Unter solchen Umstiinden darf man sich auch nicht 
wundern, wenn in der franzosischen Literatur der allerletzten Jahre auch 
hin und wieder Berichte uber todlich verlaufende Blutungen nach dieser 
angeblich unerliiBlichen Operation verzeichnet sind. 

Ebenso interessant ist ein Aufsatz, der im September vorigen Jahres 
im italienischen Archiv fur Padiatrie erschienen ist. Der Autor desselben 
erziihlt niimlich, daB in einer Familie die beiden ersten Kinder im Alter von 
11 und 13 Monaten noch vor dem Erscheinen der erst en Ziihne unter menin
gealen Erscheinungen gestorben seien und daB auch das dritte und vierte 
Kind urn diesel be Zeit unter iihnlichen Erscheinungen erkrankten; daB diese 
aber dadurch gerettet wurden, daB man ihnen das Zahnfleisch in groBer Aus
dehnung durchschnitt. Dieselbe Operation muBte bei beiden Kindern wegen 
derselben Erscheinungen noch mehrere Male wiederholt werden. Der Autor 
gibt bei dieser Gelegenheit auch eine Anleitung uber die Methodik dieser 
Operation und der Referent des deutschen Archivs fur Kinderheilkunde 
knupft an diese Mitteilung die Bemerkung, es sei jedenfalls dankenswert, 
daB der Autor darauf hingewiesen habe, daB die Dentition auch gefiihrliche 
Folgen nach sich ziehen konne. 

In England und in Amerika wird die Skarifikation des Zahnfleisches, 
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wie ich aus den Mitteilungen meiner zahlreichen, aus diesen Landem stam
menden Horer entnehme, noch ziemlich allgemein geiibt. Einige dieser Herren 
schatzten die Zahl derjenigen, welche dort noch skarifizieren, auf minde
stens die Halfte aller praktizierenden Arzte. In einem, August 1881 
im englischen Archiv fiir Piidiatrie erschienenen Artikel wird die Indikation 
fiir die Stichelung des Zahnfleisches genauer prazisiert; in demselben Artikel 
wird aber auch mitgeteiIt, daB in England die "Dentition" noch als gesetz
liche Todesursache gelte und daB in London 4,8% aller verstorbenen Kinder 
unter einem Jahre und 7,3% der zwischen 1-3 Jahren verstorbenen als an 
der Zahnung gestorben in den Totenlisten erscheinen. 

So,meine Herren, steht es in der Wir klichkeit mit dem "Wahne 
der Dentitionsbeschwerden", von welchem einer meiner Kritiker be
hauptet hat, daB er bei der Mehrzahl der .Arzte bereits erloschen sei; und es 
entspricht jedenfalls der wahren Sachlage besser, wenn ein anderer Referent 
in einer sehr verbreiteten Berliner Wochenschrift prophezeite, daB mein 
Standpunkt "als ein zu radikaler" auf den Widerstand zahlreicher .Arzte 
stoBen werde. 

Nachdem ich nun durch diese Ausfiihrungen, wie ich hoffe, sowohl mich, 
aIs auch diese verehrte Gesellschaft vor dem Vorwurfe bewahrt habe, eine 
ohnehin bereits erIedigte Frage noch einmal zu behandeIn, will ich zu dem 
eigentlichen Thema meines Referates iibergehen, und zwar will ich mich 
ausschlieBlich darauf beschranken, Ihnen meine Beobachtungen iiber zahnende 
Kinder mitzuteilen. 

Das Material zu diesen Beobachtungen gewann ich auf folgende Weise: 
Ich verfiige, wie den geehrten Herren bekannt sein diirfte, iiber ein 

ambuIatorisches Material von ungewohnIicher ReichhaItigkeit, denn unsere 
AnstaIt wurde in den letzten Jahren im Durchschnitte von 12 000 Kindem 
jahrIich besucht. Dnter diesen nehmen nun diejenigen Kinder, welche mit 
Rachitis in den verschiedensten Intensitatsgraden behaftet sind und wegen 
dieser Affektion in unsere Anstalt gebracht werden, eine sehr bedeutende 
Quote fiir sich in Anspruch. Diese Kinder werden nun wahrend der ganzen 
Zeit, in der sie sich in unserer Behandlung befinden, genau beobachtet, und 
es werden neben allen anderen Erscheinungen auch die Vorgange am Zahn
kiefer ganz genau registriert. Eshat sich nun bei diesen vieIen Tausenden 
von Kindern ergeben, daB trotz der unter dem EinfIusse der spezifisch wirken
den antirachitischen Behandlung in gehaufter AnzahI hervorbrechenden 
Zahne nicht nur keine einzige von den angeblichen lokaIen oder allgemeinen 
Dentitionsbeschwerden zum Vorscheine kam, sondern daB im Gegenteil jene 
mannigfachen Storungen des Allgemeinbefindens, weIche durch die rachi
tische Affe,ktion herbeigefiihrt zu werden pfIegen, nach und nach verschwan
den, und daB daher gerade die zahIreichen und rasch aufeinanderfoIgenden 
Zahneruptionen dieser Kinder in den allermeisten Fallen von einem volIig 
ungetriibten WohIbefinden derseIben begIeitet waren. 

AuBerdem habe ich mir auch die giinstige Gelegenheit nicht entgehen 
lassen, an den zahIreichen (500-700) Kindern, an denen ich alljahrlich in 
meiner AnstaIt seIber die Schutzpockenimpfung vomehme, die Ver. 
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hliJtnisse des Dent~tionsprozesses genauer zu studieren und den EinfluB 
desselben auf die Gesundheit dieser Kinder durch genaue Aufzeichnung 
aller einschlagigen Tatsachen festzustellen. Auch diese Beobachtungen, 
welche ich mehrere Jahre hindurch fortgesetzt habe, sind in bezug auf etwaige 
Dentitionsbeschwerden vallig resultatlos geblieben, da ich in keinem einzigen 
FaIle irgend eine Gesundheitstarung konstatieren konnte, die in eine kausale 
Beziehung zu den Dentitionsvorgangen hatte gebracht werden kannen, ob
wohl die Mehrzahl dieser Kinder zu der Zeit, als sie uns uberbracht wurden, 
in voller Zahnung begriffen war. 

AuBer dies en zahlreichen Kindern, welche entweder, wie die rachitischen, 
durch lang ere Zeit in gewissen Intervallen oder, wie die Impfkinder, in der 
Regel nur zweimal, namlich bei der Impfung und bei der Revision beobachtet 
wurden, verfuge ich aber auch uber eine allerdings geringere Zahl von Beob
achtungen, welche an einem und demselben Kinde kontinuierlich durch 
langere Zeit, wahrend eines groBen Teiles der Dentitionsperiode oder auch 
wahrend der ganzen Dauer derselben fortgesetzt wurden. Bei diesen Kindern 
wurde Tag fur Tag jede in der Mundhahle sichtbare Veranderung notiert, 
es wurde ihre Karpertemperatur taglich einmal, in einem FaIle auch durch 
liingere Zeit zweimal taglich gemessen, es wurden taglich Wagungen vorge
nommen, es wurde die Zahl und die Beschaffehheit der Stuhlentleerungen ver
zeichnet und auBerdem jedes irgendwie bemerkenswerte Vorkommnis genau 
registriert. Hier konnte also keine, und ware es auch die allergeringste Ge
sundheitstorung, welche durch das Vordringen oder das Durchbrechen der 
Zahne hervorgerufen worden ware, ubersehen werden, und dennoch war auch 
in diesen Fallen das Resultat dieser Beobachtungen ein vollkommen nega
tives, da die Kinder, abgesehen von zufallig interkurrierenden vereinzelten 
Gesundheitstorungen, deren Ursachen fast immer genau bekannt und deren 
Verlauf in keiner Weise an die Vorgange im Zahnkiefer gebunden war, keiner
lei Abweichung von dem normal en Verhalten dargeboten haben. 

Was speziell die Vorgange an dem Zahnkiefer anbelangt, so lehrten 
uns diese Beobachtungen, welche zum Teile von den ubrigen Arzten unserer 
Anstalt und in sehr vielen Fallen auch von den Harem meiner Vorlesungen 
kontrolliert wurden, daB auBer jener Vorwalbung des Zahnfleisches, welche 
dem Durchbrechen der ~chneide- und Backenzahne - nicht aber jenem der 
Eckzahne - mehrere Wochen und selbst Monate vorhergeht, uberhaupt 
keinerlei Veranderung an dem Zahnfleische zu beobachten war. Diese Vor
walbung aber, welche stets von vollkommen normaler, zumeist etwas blas
serer, niemals aber hyperamischer oder gar entzundeter Schleim
haut bedeckt war, deren Beruhrung und selbst Druck den Kindem nicht die 
geringsten Schmerzen verursachte, kann doch unmaglich als etwas Abnormes 
angesehen werden, denn mit demselben Rechte muBte man auch' ein durch 
den graviden Uterus vorgewalbtes Abdomen als eine Krankheitserscheinung 
bezeichnen. 

Die genaue Beobachtung der Kinder vor und wahrend der Dentition 
hat uns femer gelehrt, daB die bei manchen Kindem wahrend einiger Zeit 
vorhandene Sali va tio n in keinerlei Zusammenhang mit dem Zahndurch-
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bruche stehen kann, da sie in den meisten Fallen lange vor der ersten Erup
tion beginnt und sehr haufig wieder sistiert, bevor diese stattgefunden hat, 
ohne daB sie bei den spateren Durchbriichen wieder zum Vorschein kommen 
wiirde. Auf der anderen Seite zeigen diejenigen Kinder, welche die Gewohn
heit zu speicheln noch ziemlich lange beibehalten, den vermehrten Speichel
fluB genau in derselben Weise auch wahrend der groBeren Pausen zwischen 
den einzelnen Gruppen, und in manchen Fallen iiberdauert das Speicheln 
auch das Ende der erst en Dentition. 

Ebensowenig steht die Gewohnheit mancher Kinder, die Finger in den 
Mund zu stecken, in irgendeinem kausalen oder zeitlichen Verhaltnisse zu 
den Vorgangen der Zahnung. 

Natiirlich gewahrt die Dentition den Kindem keinen Schutz vor jenen 
krankhaften Affektionen der Mundschleimhaut, von denen sie auch 
auBer derselben heimgesucht werden. Sowohl die Stomatitis aphthosa, 
als auch die Stomacace kommen bei zahnenden Kindem gerade so gut vor 
wie bei nicht zahnenden. Niemals aber, trotz der groBten auf diesen Punkt 
gerichteten Aufmerksamkeit, wurde ein Fall beobachtet, in welchem ein Kind 
auch nur bei zwei aufeinanderfolgenden Zahndurchbriichen, geschweige denn 
bei jedem Zahne einen Aphthenausbruch oder eine wirkliche Entziindung 
der Mundschleimhaut mit jenen Erscheinungen, wie sie bei den infektiosen 
Stomatitiden vorkommen, dargeboten hatte. Ja, ich kann sogar mit voller Be
stimmtheit behaupten, daB ich iiberhaupt noch niemals bei einem und dem
selben Kinde wahrend der Zahnung eine wiederholte, durch ein lange res 
Intervall geschiedene Aphthenerkrankung gesehen habe, und ich darf daher 
mit gutem Gewissen sagen, daB die so haufig wiederkehrende Angabe, daB 
aIle Kinder oder daB viele Kinder bei jedem Zahndurchbruche an ent
ziindlichen Erscheinungen des Zahnfleisches oder an Aphthen leiden, ganz 
gewiB nicht auf tatsachlichen Beobachtungen, sondem nur auf einer gliiubigen 
und unkritischen Wiederholung iilterer dogmatischer Lehrmeinungen beruht. 

lch habe ferner, wie bereits erwahnt, an vielen Hunderten von Kindem, 
und zwar sowohl bei den zur Impfung iiberbrachten, als auch bei solchen, 
die mit leichten Graden von Rachitis behaftet waren und die sich gerade in
mitten des Dentitionsprozesses befanden, bei welchen also Zahne entweder 
das Zahnfleisch vorwolbten oder gerade durchschnitten oder bei denen ein
zelne Hocker der Mahlzahne hervorgetreten waren, wahrend andere noch 
von der Schleimhaut bedeckt waren, kurz in allen Stadien des Dentitions
prozesses T em per at u r m e s sun g en mit aller Sorgfalt vorgenommen und 
solche auch an einzelnen Kindem durch Monate und selbst Jahre hindurch 
fortgesetzt, und es hat sich ergeben, daB niemals auch nur die aller
geringste Steigerung der Korpert3mperatur gefunden werden 
konnte, es ware denn, daB die Kinder an einer Angina simplex oder folli
cularis, an infektiosem Schnupfen oder an Bronchitis, . an einer Pneumonie 
oder an irgendeiner anderen mit Fieber einhergehenden Erkrankung gelitten 
hatten. Ein Zahnfieber existiert also in der Wirklichkeit nicht, 
es ist wenigstens mit den uns derzeit zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht 
nachzuweisen. 
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Ebensowenig sind bei den wahrend der Dentition beobachteten Kindern 
jemals Konvulsionen vorgekommen, welche nicht auf dieselben Ursachen 
hatten zuriickgefiihrt werden konnen, wie diejenigen, welche auBerhalb del' 
Dentitionsperiode oder in den groBen Zahnpausen erscheinen. In allen Fallen 
handelt es sich auch bei den zahnenden Kindern entweder um Muskelkrampfe, 
welche irgendeine fie ber hafte Krankheit einleiten, also solche, die den 
Ausbruch eines fieberhaften Exanthems, den Beginn einer Lungenentziin
dung, hin und wieder selbst den einer Angina oder Diphtherie begleiten 
oder die Stelle des Schiittelfrostes bei einem Intermittensanfalle vertreten; 
oder es handelt sich um fieberlose Konvulsionen bei Kindern, welche 
mit deutlichen Erscheinungen der floriden Rachitis, fast immer auch mit 
Erweichung der Schadelknochen behaftet sind. In den letzteren Fallen be
steht nun allerdings eine gewisse Beziehung zu dem Dentitionsprozesse, in
sofern als namlich, wie bekannt, bei allen rachitischen Kindern die Zahne 
langsam und zogernd durchbrechen und ungewohnlich lange in dem Stadium 
der Vorwolbung des Zahnfleisches verharren. Es gibt also tatsachlich Kinder, 
bei denen einerseits die Zahne schwer herauskommen und die zugleich an 
habitue lIen Konvulsionen leiden, und ich zweifle nicht daran, daB dieses 
Zusammentreffen, welches natiirlich auch schon zu einer Zeit beobachtet 
wurde, wo man von der Existenz der Rachitis und der Kraniotabes noch keine 
Ahnung hatte - die letztere ist ja erst seit 50 Jahren bekannt - eine der 
hauptsachlichsten Quellen der Lehre von der Dentitio difficilis abgegeben 
hat. Jetzt wissen wir aber, daB be ide Erscheinungen, namlich die habituellen 
Konvulsionen und die verspatete Zahnung, eine gemeinschaftliche Grund
ursache haben in der rachitischen Affektion, welche die Schadel- und die 
Kieferknochen ergriffen hat, und es steht auch in unserer Macht, be ide Er
scheinungen zum Schwinden zu bringen, wenn wir diese gemeinschaftliche 
Ursache durch eine wirksame Therapie der Rachitis beseitigen. Die Krampfe 
horen dann gerade zu einer Zeit auf, wo die Zahne in gehaufter Zahl gegen 
den Kieferrand vorriicken oder durchbrechen, weil die entziindliche Hyper
amie der Schadelknochen und die dadurch hervorgerufene abnorme Erregbar
keit der Krampfzentren in Wegfall gebracht worden ist. 

Genau dasselbe Verhaltnis waltet auch ob zwischen der verzogerten 
Zahnung der rachitischen Kinder und den anderen durch die Schadelrachitis 
bedingten nervosen Storungen: der nachtlichen Unruhe, der psychischen 
Verstimmung, den selteneren Nickkrampfen, dem Nystagmus, dem Stimm
ritzenkrampf und der Tetanie. AIle diese Erscheinungen konnen zweifellos 
durch die rachitische Affektion der Schadelknochen und durch die daraus 
folgende erhohte Reizbarkeit gewisser Nervenzentren hervorgerufen werden. 
Sie riihren also nicht daher, daB die Zahnung erschwert ist, sondern sie 
haben dieselbe Ursache wie die erschwerte Zahnung und deshalb 
fallen sie haufig mit einer Verzogerung des Zahndurchbruches zusammen. 
Auf der einen Seite kann sich jedermann durch die Beobachtung gesunder, 
vollig rachitisfreier Kinder iiberzeugen, daB bei ihnen die Zahne ohne Kon
vulsionen und ohne wie immer geartete nervose Erscheinungen zum V or
schein kommen. 
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Was nun die Krankheiten des Verdauungstraktes in der Den
titionsperiode betrifft, so haben unsere Beobachtungen folgendes ergeben: 

1. Kinder, welche wahrend ihrer Dentition in fortgesetzter, genau regi
strierender Beobachtung gestanden sind, haben nach dieser Richtung nicht 
die geringste Storung wahrnehmen lassen, so lange das Qua n tum und das 
Quale ihrer Nahrung derart eingerichtet war, daB daraus keine Schadigung 
ihres Verdauungsprozesses resultierte. Die Zahl und die Beschaffenheit 
ihrer Entleerungen zeigte in keinem Stadi urn des Zahnprozesses, 
weder wahrend der Protrusion, noch wahrend des Durchschnei
dens der Zahne, irgendeine Abweichung von der Norm. 

2. In unserem groBen Krankenmaterial zeigt sich ein E i nfl u B de s 
Alters der Kinder auf die Haufigkeit des Vorkommens von Darmerkran
kungen nur insofern, als die Zahl dieser Erkrankungen genau im umgekehr
ten Verhaltnisse steht zu dem Alter der Kinder. Das erste Halbjahr, in wel
chern von den Zahnen zumeist noch gar nichts wahrzunehmen ist, zeigt eine 
hohere Zahl als das zweite Halbjahr und auch innerhalb des ersten Semesters 
geben die frtiheren Monate groBere Zahlen als die spateren, obwohl diese 
sich doch schon eher der Zeit der beginnenden Zahnung annahern. Wenn 
also tatsachlich in der Periode der Zahnung die Diarrhoen noch sehr haufig 
sind, so ist nicht die Zahnung, sondern das jugendliche Alter und die groBe 
Empfindlichkeit der jugendlichen Individuen gegen aIle Schadlichkeiten, 
welche den Verdauungskanal betreffen, zu beschuldigen. 1m 4. Halbjahre 
z. B., in welchem gewohnlich die erst en "Stockzahne" und die so sehr ge
furchteten Augenzahne zum V orschein kommen, zeigt sich in unserer Statistik 
schon eine Herabminderung auf weniger als ein Funftel im Vergleiche 
zu dem ersten, zumeist noch ganz dentitionsfreien Semester (168 gegen 849). 

3. Ebenso dominierend wie der EinfluB des Alters ist derjenige der 
Jahreszeiten oder vielmehr der AuBentemperatur auf die Haufigkeit der 
Kinderdiarrhoen. Wahrend bekanntlich in der warmen Jahreszeit, spezieIl 
im Hochsommer, die Zahlen dieser Erkrankungen eine sehr bedeutende Hohe 
erreichen, sinken diesel ben in den Fruhjahrs- und Herbstmonaten ziemlich 
bedeutend herab und erreichen bei uns im Dezember, Januar und Februar 
einen so niedrigen Stand, daB in den hier verzeichneten ganz geringen Ziffern, 
wenn man die Darmkatarrhe auBerhalb der Dentitionsperiode und diejenigen 
in Abzug bringt, welche durch augenfallige Schadlichkeiten entstanden sind, 
absolut kein Raum mehr fUr die Zahndiarrhoe ubrigbleibt. Da 
sich aber der Zahndurchbruch selbstverstandlich nicht an die Jahreszeiten 
bindet und im Winter ebenso viele Zahne hervorkommen wie im Sommer, 
so sind diese Ergebnisse der Statistik mit der Lehre von der Zahndiarrhoe 
in keiner Weise zu vereinbaren. 

Dber den Zahnhusten, die Zahnexantheme und die angeblich durch 
die Dentition verursachten Storungen der Harnexkretion will ich mit 
wenigen Worten hinweggehen, indem ich als das Resultat meiner Beobachtungen 
nur das eine anfuhren kann, daB aIle diese Affektionen bei zahnenden Kindern 
ganz genau in derselben Weise verlaufen und durch dieselben Umstande her
beigefuhrt werden, wie vor und nach der Dentition. 



190 III. Aus verschiedenen Gebieten der Kinderheilkunde. 

Dagegen muB ich mich wieder etwas ausfuhrlicher mit der Frage be
schaftigen, ob die Zahnung einerseits die Empfanglichkeit der Kinder 
fur krankmachende Schadlichkeiten erhoht, und andererseits, ob die 
Zahnung den Verlauf von Krankheiten, die durch anderweitige Schad
lichkeiten hervorgerufen worden sind, im ungunstigen Sinne zu beein
flussen vermag? Diese Modifikation der Lehre von der Dentitio difficilis 
ist namlich auBerordentlich verbreitet und wird sehr haufig auch von solchen 
Arzten verteidigt, welche in Abrede stellen, daB die Dentition als solche im
stande sei, ohne Hinzutreten anderer Schadlichkeiten eine Erkrankung des 
Kindes herbeizufuhren. Forscht man aber nach den tatsachlichen Grund
lagen dieser Behauptung, so uberzeugt man sich bald, daB dieselben voll
standig fehlen, und daB die Verteidiger dieser Lehre nichts anderes fur die
selbe anzufi'thren wissen, als daB es ja allgemein bekannt sei, daB die Kinder 
wahrend dieser Zeit besonders empfindlich sind, und daB jedermann wisse, 
um wie vieles gefahrlicher die Krankheiten wahrend der Zahnung verlaufen. 

Erteilen wir aber auch hier den Tatsachen das Wort und befragen wir 
die Zahlen der Statistik, so ergibt sich folgendes: 

Bei allen Krankheiten des Kindesalters, welche sich in groBen Zahlen 
bewegen, also z. B. bei den akuten Erkrankungen der Respirationsorgane, 
zeigt sich dasselbe Verhaltnis, wie wir es bei den Darmaffektionen gefunden 
haben: daB namlich die Ziffern um so groBer werden, je junger die Kinder 
sind, daB also im allgemeinen die Morbiditat groBer ist in den Monaten vor 
der Dentition als in jenen wahrend derselben, und daB sie innerhalb der 
Dentitionsperiode groBer ist in den fruheren als in den spateren. Aber auch 
die Sterblichkeit der Kinder halt sich genau an dieselbe Regel, wie Sie 
aus den Zahlen entnehmen konnen, die ich Ihnen hier nach der offiziellen 
Mortalitatstatistik der Stadt Wien vorlegen werde. 

Es starben namlich in 5 Jahren (1884-1889) im 

1. Monat 10984 
2. 3183 
3. 2547 

1. Quartal 16714 
2. 4637 
3. 

" 
3194 

4. 2641 

1. Jahr 27186 
2. 6591 
3. 

" 
3113 

4. 
" 

1825 
5. 1120 

Aus diesen Ziffern geht also ganz klar hervor, daB auch die Mortalitat, 
wenn sie nach den groBen Zahlen beurteilt wird, in ganz auBerordentlicher 
Weise durch das Alter der Kinder beeinfluBt wird, daB aber von einer 
Steigerung derselben im Beginne oder im Verlaufe der Dentition 
absolut keine Rede sein kann. Es zerflieBt also auch dieser Teil der 
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Dentitionstheorie, sowie man sie in dem Lichte unanfechtbarer Tatsachen 
betrachtet. 

Ich bin am Ende und mochte nun die geehrten Herren Kollegen bitten, 
ihrerseits die Erfahrungen fiber den EinfluB der Zahnung auf den Gesundheits
zustand der Kinder mitzuteilen. Wenn ich mir aber erlauben darf, in dieser 
Beziehung noch eine Bitte hinzuzufugen, so wurde diese dahin gehen, daB auch 
die Herren Kollegen, ebenso wie ich es getan, sich moglichst auf die Mitteilung 
tatsiichlicher Beobachtungen beschriinken. Es ist ja immerhin moglich, daB 
andere Beobachter zu abweichenden Resultaten gelangen. Man wurde dann die 
eine Beobachtungsmethode gegen die andere abwiigen und sich zu entscheiden 
haben, welche derselben die groBte Gewiihr bietet fur die Richtigkeit der ge
wonnenen Resultate. Dagegen wiire es meiner Ansicht nach ziemlich uner
sprieBlich, wenn man sich in der nun zu erwartenden Diskussion vorwiegend 
auf allgemeine Eindrucke und auf vage Erinnerungen berufen wurde, wie dies 
gerade in dieser Frage von jeher fiblich gewesen, und wie es auch noch in der 
jungsten Zeit gegenuber meiner, mit einer Fulle wirklich beobachteter Tat
sachen ausgestatteten Arbeit geschehen ist. Denn wenn jemand meinen direkt 
zu dies em Zwecke angestellten und in extenso mitgeteilten Beobachtungen 
nichts anderes entgegenzusetzen weiB, als daB "mancher auch solche Kinder 
in Erinnerung haben wird, welche sich stets eines ungetrubten Wohlbefindens 
erfreuten, auBer in den W ochen oder Tagen vor dem Durchschneiden mancher 
Ziihne in der erst en Dentition", so entzieht er jeder streng wissenschaftlichen 
Diskussion von vornherein ihren Boden; denn gegen Erinnerungen liiBt sich 
ebensowenig ankiimpfen, wie gegen Glaubenssiitze oder Gefuhle. Dagegen 
wird jede sachliche, nach den Prinzipien wissenschaftlicher Beobachtung ge
wonnene Tatsache, in, welchem Sinne sie auch aussagen sollte, gewiB uns 
allen willkommen sein, weil sie dazu beitragen wird, die endIiche Entscheidung 
in dieser wichtigen Frage herbeizufuhren. 



Tetanie und Autointoxikation im Kindesalter. 
Vorgetragen im "Wiener Medizinischen Klub" am 9. Dezember 18961 ), 

Meine Herren! Ich mochte die Gelegenheit, die mir Ihre Verhandlung 
iiber das Thema "Autointoxikation" darbietet, nicht voriibergehen lassen, 
ohne auch das Verhaltnis zwischen Kindertetanie und Autointoxikation zur 
Sprache zu bringen. Diese Frage ist namlich im gegenwartigen Augenblicke 
ziemlich aktueIl, weil nicht nur einige franzosische Kinderarzte, wie Co m by 
und Oddo, in der letzten Zeit die Ansicht ausgesprochen haben, daB die 
Tetanie der Kinder und die iibrigen Krampfformen des friihen Kindesalters, 
wie Stimmritzenkrampf und Eklampsie, auf einer Autointoxikation beruhen, 
sondern weil auch Fischl in seinem Referate auf der letzten Naturforscher
versammlung in Frankfurt sich dahin geauBert hat, daB er geneigt sei, 
in der Atiologie dieser Krampferscheinungen toxische Einfliisse 
gelten zu lassen, wie sie sich auf Grund von Magendarmstorungen 
eta blieren k6nnen. 

Bevor ich aber zu der Kindertetanie iibergehe, mochte ich noch auf 
die beiden wichtigen Tatsachen zuriickkommen, welche uns Kollege Frankl 
von Hochwart iiber das Verhaltnis zwischen Tetanie und Magendilatation 
bei Erwachsenen mitgeteilt hat. Wir haben namlich erstens von ihm geh6rt, 
-daB die in der Literatur vorkommenden FaIle, in denen Tetanie mit auf
fallenden Magenstorungen und speziell mit Gastrektasie kombiniert war, nur 
gering an Zahl sind und daher im Vergleiche mit der Gesamtzahl der Tetanie
faIle bei Erwachsenen a1s Ausnahmen angesehen werden miissen; und dann 
hat er uns mitgeteilt, daB ihm ein genaueres Studium der in der Literatur 
vorfindlichen FaIle von Tetanie bei Magenerweiterung das Resultat ergeben 
habe, daB auch diese wenigen FaIle gerade in jenen Monaten aufgetreten sind, 
in denen auch sonst erfahrungsgemaB die Tetanie vorzukommen pflegt, also 
in den letzten Winter- und in den ersten Friihlingsmonaten, wahrend diese 
Neurose bekanntlich im Sommer und im Herbst nahezu voIlstandig ver
schwindet. Da dies aber kaum auf einem bloB en Zufalle beruht, so wiirde 
daraus hervorgehen, daB auch in den wenigen Fallen, wo neben der Tetanie 
tatsachlich ein krankhafter Zustand der Verdauungsorgane zugegen war, von 
dem man eine Produktion von giftigen Substanzen erwarten k6nnte, die 

1) Wiener med. Presse 1897, Nr. 4 u. 5. 
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Autointoxikation doch nicht als das einzige ursachliche Moment angesehen 
werden konnte, wahrend das Gebundensein aller iibrigen FaIle an die kaltere 
Jahreszeit und das Fehlen derselben in den Sommermonaten mit ihrer be
kannten Disposition zu Magen- und Darmstorungen der Theorie von dem 
gastrischen Ursprunge der Tetanie eigentlich direkt widerspricht. Jeden
falls geht aber daraus hervor, daB Oddo nicht im Rechte war, als er in seiner 
eben erschienenen Abhandlung iiber Kindertetanie die Behauptung aufstellte, 
daB der gastrische Ursprung der Tetanie der Erwachsenen von niemandem 
bestritten wurde. 

Ich will nun zu der Kindertetanie iibergehen und vor allem konstatieren, 
daB diese keineswegs eine so seltene Erkrankung darstellt, wie die Tetanie 
der Erwachsenen, in bezug auf welche wir gelegentlich von Schriftstellern, 
die sich speziell fUr diese Krankheit interessieren, die Klage vemehmen 
konnen, daB sie jahrelang umsonst nach einem solchen FaIle ausspahten. 
Hier befinden wir Kinderarzte und speziell diejenigen, die iiber ein groBeres 
Material verfiigen, uns in einer viel giinstigeren Lage. So konnen wir z. B. 
an unserer Anstalt bei einer Frequenz von mehr als 16000 Kindem jahrlich 
fast sicher auf 20-30 FaIle von manifester Tetanie und auf mehr als die 
doppelte Zahl von solchen Fallen rechnen, bei denen man die charakteristische 
Krampfstellung durch Druck auf die Nervenstamme hervorrufen kann. Wir 
haben also reichliche Gelegenheit, die Krankheit selbst zu studieren und uns 
ein Urteil iiber ihre Atiologie zu bilden; und ich kann gleich hinzufiigen, 
daB dieses Urteil nicht zugunsten jener Theorie ausfallt, welche 
die Tetanie der Kinder von gastrointestinalen Storungen abzu
lei te n vers uch t. 

In dieser Beziehung muB ich vor allem auf die fundamentale Tatsache 
hinweisen, daB sich bei der Kindertetanie in noch viel auffallenderer Weise 
als bei den Erwachsenen jene streng gesetzmaBige Verteilung auf die ein
zelnen Monate des Jahres geltend macht, infolge deren die Zahl der FaIle, 
vom Eintritte der schlechteren Jahreszeit angefangen gradatim ansteigt, urn 
im April den hochsten Stand zu erreichen. In den folgenden Monaten er
scheinen dann hochstens ganz vereinzelte FaIle und die eigentlichen Sommer
monate bleiben fast immer vollstandig frei von Tetanie, so daB ich in den 
Sommerkursen niemals imstande bin, meinen Horern diese interessanten 
Demonstrationsobjekte vorzufiihren. Diese wichtige Tatsache ist, soviel ich 
weiB, noch von keinem einzigen Beobachter in Abrede gestellt worden und 
selbst Fischl muBte in der Diskussion, welche seinem Frankfurter Referate 
folgte, das Zugestandnis machen, daB der Sommer mit seinen zahl
reichen Verda u ungs kran khei ten z ugleich die tetaniear mste 
J ahreszei t is t. Wenn dies aber der Fall ist, dann verliert die Autointoxi
kationstheorie nicht nur an Wert, wie Fischl seIber gemeint hat, sondem 
sie wird schlechterdings unhaltbar; weil wir unbedingt erwarten miiBten, 
daB im Sommer, wo sich die Verdauungskrankheiten, namentlich bei den 
Kindem, in enormem MaBe anhaufen, auch zahlreiche Tetanien vorkommen 
werden und daB dagegen im Winter, wo die Darmaffektionen nur vereinzelt 
auftreten, auch die Folgen der Autointoxikation im Nervensysteme nur 
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selten auftreten muBten. Da aber das gerade Gegenteil der Fall ist, so sollte 
eigentlich ein jeder, der an die Frage ohne vorgefaBte Meinung herantritt, 
zu der Einsicht gelangen, daB eine Theorie, aus der man das direkte Gegen
teil des wirklichen Tatbestandes deduzieren muB, als ein totgeborenes Kind 
zu betrachten sei. 

In der erwahnten Diskussion in Frankfurt hat nun Biedert den Ver
such gemacht, den Anhangern der Lehre von der Autointoxikation aus der 
Verlegenheit zu helfen, in welche sie dadurch versetzt werden, daB Tetanie 
und Sommerdiarrhoe einander wie Tag und Nacht aus dem Wege gehen. 
Er meinte namlich, der Zusammenhang bestehe vielleicht gar nicht zwischen 
akuten Darmaffektionen und Tetanie, sondern zwischen chronischen 
Digestionstorungen und Tetanie, und bei den letzteren konne sogar noch 
eher eine Resorption von to xis chen Substanzen stattfinden, als bei den akuten 
Storungen des Sommers, weil diese die Bildung der entsprechenden Gifte 
vielleicht nicht zulassen oder diesel ben moglicherweise per os et anum nach 
auBen befordern. Die Vis medicatrix naturae wurde sich also nach dieser 
Theorie gewissermaBen der Sommerdiarrhoen bedienen, um die tetanie
erzeugenden Gifte zu beseitigen - eine yom teleologischen Standpunkte 
nicht besonders zu lobende Einrichtung, weil die Tetanieerscheinungen meist 
harmloser Natur sind, wahrend die Sommerdiarrhoen zahllose Leben ver
nichten. Aber abgesehen davon gibt es ja auch im Sommer und im Herbste 
genug dyspeptische Kinder, welche nicht an Diarrhoen, sondern eher an 
Stuhlverstopfung leiden und nur muhsam ihre klumpigen, ubelriechenden 
Darmkontenta entleeren. Hier ware also sicher eine ausreichende Gelegen
heit zur Autointoxikation gegeben; und wenn die Tetanieerscheinungen wirk
lich auf diesem Wege zustande kamen, dann muBten sie unbedingt auch in 
dies en Jahreszeiten zum Vorschein kommen. 

Noch storender fur das Biedertsche Amendement erscheint aber die 
Tatsache, daB gerade diejenigen Kinder, welche mit den hochgradigsten 
Formen der Padatrophie behaftet sind, jene jammervollen Gestalten, deren 
Skelett bloB von einer welken schlottrigen Haut bekleidet zu sein scheint, 
fast niemals Tetaniekrampfe bekommen, obwohl sie in diesen schrecklichen 
Zustand nur durch eine anhaltende Dyspepsie versetzt werden und obwohl 
sie fast immer an Stuhlverstopfung leiden. Trotzdem bleiben aber diese 
pradestinierten Objekte der Autointoxikation von den Tetaniekrampfen ver
schont, und zwar aus dem Grunde, weil sie fast niemals rachitisch sind und 
weil, wie wir alsbald horen werden, die Rachitis in einem gewissen Sinne als 
Vorbedingung fUr die Entwicklung der Kindertetanie zu betrachten ist. 

Warum werden aber diese atrophischen Kinder nicht rachitisch? Aus 
dem einfachen Grunde, weil sie nicht wachsen. Da sie namlich ihre Nahrung 
nur unvollstandig assimilieren, fehlt ihnen nicht nur das Material zum Wachs
tum ihrer Weichteile, sondern auch dasjenige fur die VergroBerung ihres 
Skelettes; und so sieht man denn nicht selten atrophische Kinder von einem 
Jahre und daruber, deren Schadel nicht viel groBer ist als der eines neu
geborenen Kindes. Aber gerade diese kleinen Schadel der dyspeptischen 
und atrophischen Kinder zeigen nicht selten zum groBen Verdrusse der-
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jenigen, welche jede Rachitis von einer Dyspepsie ableiten wollen, geradezu 
ideale Verknocherungsverhaltnisse mit kleiner, scharf begrenzter Fontanelle 
und harten, unnachgiebigen Knochen. Dagegen findet man recht haufig bei 
gut verdauenden und daher auch rapid wachsenden Brustkindern ziemlich 
hohe Grade von Kraniotabes und diese Kinder leiden auch haufig an Stimm
ritzenkrampf und entwickeln gelegentlich den Symptomenkomplex der 
Tetanie. 

Wenn wir nun aber sehen, daB hochgradig dyspeptische, aber rachitis
freie Kinder von Stimmritzenkrampf und Tetanie verschont bleiben, wahrend 
normal verdauende, aber mit Rachitis behaftete Kinder recht haufig von 
diesen Krampfformen heimgesucht werden, so mijssen wir daraus den SchluB 
ziehen, daB die krankhaften Zustande der Verdauungsorgane an der Ent
stehung der Krampferscheinungen nicht beteiligt sein konnen, wahrend wir 
auf der anderen Seite dahin gedrangt werden, ihre enge Beziehung zur Rachitis 
ins Auge zu fassen, die ja seit Elsasser von allen vorurteilslosen Beobachtern 
mit besonderem Nachdrucke betont worden ist. 

DaB eine solche Beziehung besteht, dafur spricht ubrigens eine andere 
sehr bedeutungsvolle Tatsache, namlich die auffallende Ahnlichkeit zwischen 
der Jahreskurve der Tetanie und des Stimmritzenkrampfes auf der einen 
Seite und derjenigen der Rachitis. Auch die Rachitis zeigt namlich, wie ich 
vor langerer Zeit nachgewiesen habe und seitdem von zahlreichen Beobachtern 
fUr die verschiedensten Orte bestatigt worden ist, eine gesetzmaBige, Jahr 
fur Jahr in derselben Weise wiederkehrende Verteilung auf die einzelnen 
Abschnitte des Jahres, und zwar in der Weise, daB die Ziffern der in den 
groBeren Ambulatorien vorgefuhrten Rachitisfalle eine von November bis 
Juni ziemlich steil und stetig ansteigende und von Juli bis Oktober in der
selben Weise abfallende Kurve darstellt. Aber noch auffallender als in den 
Ziffern zeigt sich der Unterschied in der Schwere der einzelnen FaIle, indem 
namlich auf der Hohe der Kurve sich die besonders schwer en Falle in auf
falliger Weise haufen, wahrend im Hochsommer und im Herbst vorwiegend 
leichtere FaIle zum Vorschein kommen und auBerdem auch die Beobachtung 
des einzelnen Falles eine deutliche Neigung der Krankheit zur Spontan
heilung im VerIaufe der besseren Jahreszeit erkennen laBt. 

Aus alledem geht aber hervor, daB der zeitliche VerIauf der Rachitis
bewegung mit derjenigen des Stimmritzenkrampfes und der Tetanie eine auf
fallende Ahnlichkeit darbietet; und der Unterschied zwischen den Kurven 
besteht eigentlich nur darin, daB speziell diejenige der Tetanie etwa einen 
Monat fruher ihren Gipfel uberschreitet, wahrend die Respirationskrampfe 
sich genauer an die Rachitiskurve halten; und auBerdem noch darin, daB 
die Rachitiszahlen auch in der besseren Jahreszeit trotz der bedeutenden 
Abnahme noch ziemlich hohe sind, wahrend die Tetanie in den Sommer
monaten nahezu vollstandig verschwindet. Aber trotz dieser Abweichungen 
haben alle Autoren, welche uber groBere Zahlen verfugen, die auffallende 
Analogie zwischen den drei Kurven betont und selbst Loos, der noch immer 
gerne den Zusammenhang zwischen der Rachitis und den in Rede stehenden 
Krampferscheinungen in Abrede stellen mochte, sah sich durch die offen-

13* 
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kundigen Tatsachen genotigt, die Ahnlichkeit zwischen der Rachitiskurve 
und der Tetaniekurve zuzugeben. Der einzige Fischl hat sich, wie ich den 
Referaten uber die Frankfurter Diskussion entnehme, dahin ausgesprochen, 
daB es ihm nicht gelungen sei, eine zeitliche Koinzidenz zwischen Laryngo
spasmus, Tetanie und Rachitis herauszufinden. Da er aber in derselben 
Diskussion den Sommer fur die tetaniearmste Zeit erklart hat, da er ferner 
einer der ersten war, der an der Hand der Statistik meine Angaben uber 
die Rachitiskurve bestatigt hat und da endlich Ganghofner gerade in Prag, 
wo Fi s chI seine Beo bach tungen sammelt, eine besonders auffallende Koinzidenz 
zwischen diesen Krankheiten gefunden und graphisch dargestellt hat, so 
kann ich dieser vereinzelten Negation, welcher die anderen Beobachter mit 
ihren ubereinstimmenden positiven Angaben gegenuberstehen, unmoglich eine 
groBere Bedeutung beimessen; und wir konnen es daher als eine feststehende 
Tatsache betrachten, daB die Tetanie der Kinder fast ausschlieB
lich in derjenigen Jahreszeit beobachtet wird, wo die Rachitis 
in besonderer In- und Extensitat auftritt, und daB sie in jenen 
Monaten fast verschwindet, in denen die Rachitis ihren Tief
stand erreicht hat. 

Wenn nun schon dieses zeitliche Zusammentreffen auf eine engere Be
ziehung zwischen Tetanie und Rachitis hinweist, so wird diese Beziehung 
noch um vieles sicherer, wenn sich bei der Untersuchung der einzelnen FaIle 
von Kindertetanie herausstellt, daB, von sehr seltenen A usnahmen 
abgesehen, aIle Kinder, welche in den ersten Lebensjahren Te
taniesymptome darbieten, mit zweifellosen Erscheinungen flo
rider Rachitis behaftet sind. 

Auch diese Tatsache ist bereits langst bekannt und speziell die alteren 
Autoren, wie Elsasser, Wittmann, Koeppe, Bednar, Soltmann usw., 
welche der Frage noch unbefangen gegenuberstanden und einfach ihre Be
obachtungen ohne Rucksicht auf etwaige Theorien mitteilten, waren daruber 
einig, daB die "karpopedalen Spasmen" und die "Arthrogryphosis", wie man 
fruher die Tetanieanfalle der Kinder zu bezeichnen pflegte, entweder aus
schlieBlich oder fast ausschlieBlich bei rachitischen Kindern vorkommen. 
Aber auch die spateren Beobachter und speziell diejenigen, denen ein groBeres 
Material zu Gebote stand, wie Gay, Ganghofner, Szego und Schle
singer - welch letzterer die Kindertetanie an unserer Anstalt studierte -
haben ausdrucklich hervorgehoben, daB die tetaniekranken Kinder fast immer 
rachitisch waren; und selbst Loos, welcher so gerne die Tetanie von der 
Rachitis trennen mochte, muBte in seinem Frankfurter Vortrage zugeben, 
daB der groBte Teil der mit Stimmritzenkrampf und Tetanie 
behafteten Kinder seiner Beobachtung rachitisch war. Erst in 
der letzten Zeit haben einige Autoren mit Emphase behauptet, daB ein er
heblicher Teil der an Stimmritzenkrampf und Tetanie leidenden Kinder 
nicht rachitisch sei, und zwar sind dies zumeist solche Autoren, welche nur 
wenig eigene FaIle beobachtet haben und sich uberdies zur Theorie der Auto
intoxikation bekennen, so daB ihnen naturlich das nahezu regelmaBige Zu
sammentreffen von Tetanie und Rachitis nicht besonders behagt. Dem-
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gegenuber muB ich aber ausdrucklich betonen, daB an unserer Anstalt 
trotz der bereits erwahnten jahrlichen Frequenz von mehr als 
16000 Kindern viele Jahre vergehen konnen, ohne daB wir eine 
Tetanie bei einem nicht evident rachitischen Kinde zu Gesicht 
be k 0 m men. Das Auftreten von Tetanieerscheinungen bei einem nicht rachiti. 
schen Kinde gehort demnach zu den allergroBten Seltenheiten, und die Kollegen, 
welche an unserer Anstalt tatig sind, konnen sich nicht genug daruber verwun· 
dern, daB andere so oft Tetanie ohne Rachitis zu finden behaupten, wahrend 
es uns trotz eifrigen Suchens Jahre hindurch nicht gelingen will, diese Sym
ptome bei Kindern mit normalen Ossifikationsverhaltnissen zu beobachten. 

Dieser scheinbare Widerspruch lOst sich aber wahrscheinlich in der 
Weise, daB diejenigen, welche haufiger Tetanie ohne Rachitis zu sehen be
haupten, offenbar den Begriff der Rachitis viel zu enge fassen und z. B. 
nur solche Kinder als rachitisch ansehen, welche bereits sichtbare Verbil
dungen ihres Skelettes erlitten haben. Dies war sicherlich bei Oddo der 
Fall, der in seiner bereits erwahnten Abhandlung uber Kindertetanie zur 
Widerlegung der Lehre von den engeren Beziehungen der infantilen Tetanie 
zu der Rachitis sich darauf berief, daB von den ganzen vier Fallen, die er 
im Laufe von 21/2 Jahren gesehen hat, nicht aIle im Besitze von nen
nenswerten rachitischen Deformitaten gewesen sind. Darauf 
kommt es aber eben gar nicht an, denn jedermann weiB es, daB ein Kind 
mit hochgradiger florider Rachitis behaftet sein kann, ohne nennenswerte 
rachitische Deformitaten zu besitzen. Aber auch die anderen Autoren, welche 
ebenfalls zumeist auf Grund von sparlichen Beobachtungen behaupten, daB 
eine erheblichere Quote der Tetaniefalle bei nicht rachitischen Kindern vor
komme, haben es unterlassen, uns durch eine genauere Beschreibung ihrer 
FaIle die Sicherheit zu verschaffen, daB die Verknocherung der Schadel
knochen, die GroBe der Fontanelle, die Beschaffenheit der Nahte, der Zahn
durchbruch usw. bei diesen Kindern wirklich von der Art gewesen sind, 
daB man berechtigt war, dieselben fur frei von Rachitis zu erklaren. Bei 
der nicht unbedeutenden prinzipiellen Wichtigkeit dieser Frage und bei dem 
Umstande, daB gerade jene Beobachter, welche uber groBere Zahlen ver
fugen, nur sehr selten Tetanie und Stimmritzenkrampf bei nicht rachitischen 
Kindern gesehen haben, ware eine solche spezialisierte Motivierung der nega
tiven Diagnosen sicherlich am Platze gewesen. 

Dazu kommt aber noch, daB aHe Beobachter ohne Ausnahme in dem. 
einen Punkte miteinander ubereinstimmen, daB die Tetanie und der Stimm
ritzenkrampf in irgendwie nenneuswerten Zahlen nur im ersten und zweiten 
und aHenfalls noch im dritten Lebensjahre vorkommen, also gerade in 
jenem Alter, in welchem die Rachitis in voller Blute zu stehen 
pflegt. Da aber nicht zu verstehen ware, warum es im vierten oder funften 
Jahre nicht ebensogut Autointoxikationen geben solIe wie im zweiten oder 
dritten, so konnen wir auch aus dieser wichtigen Tatsache deduzieren, daB 
die Verdauungstorungen keine wesentliche Rolle in der Atiologie der Te
tanie spielen konnen, wahrend sie gerade so wie die fruheren Tatsachen mit 
groBer Bestimmtheit auf eine engere Beziehung zur floriden Rachitis hinweist. 
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Fur diese Beziehung spricht endlich die nur noch von wenigen be
strittene Tatsache, daB Stimmritzenkrampf und Tetanie, wenn sie bei rachi
tischen Kindern aufgetreten, durch eine korrekt durchgefUhrte Phosphor
behandlung ebenso prompt und nahezu sicher beseitigt werden, wie die 
eklamptischen Anfalle und die ubrigen nervosen Erscheinungen der mit 
£lorider Rachitis und Kraniotabes behafteten Kinder. Speziell ffir den Stimm
ritzenkrampf liegen in dieser Hinsicht bestimmte positive Angaben von einer 
ganzen Reihe von Beobachtern, wie Hagenbach, Soltmann, Heubner, 
B. Wagner, Toplitz, Canali, Montmollin, Schluter, Demme, 
RauchfuB, Hennig, Theodor, Master, Troitzky und vielen anderen 
vor; und auch das rasche Schwinden der Tetanieanfalle wurde in Dber
einstimmung mit meinen Angaben von Toplitz, Boral, Concetti und 
Szego ausdrucklich hervorgehoben. Auch Sie selbst haben Gelegenheit ge
habt, sich an dem FaIle, den ich Ihnen vor 8 Tagen zum ersten und heute 
zum zweiten Male vorgefUhrt habe, mit eigenen Augen von dieser merk
wlirdigen Wirkung zu uberzeugen. Das 8 Monate alte, kunstlich genahrte, 
aber normal verdauende und gut aussehende Kind war an demselben Tage, 
an dem ich es Ihnen demonstrierte, zum erst en Male wegen hochgradiger 
nachtlicher Unruhe und haufigen leichteren Anfallen von Stimmritzenkrampf 
in unsere Ambulanz gebracht worden und zeigte nebst den gewohnlichen 
Rachitiszeichen ma13igen Grades eine sehr bedeutende Kraniotabes, 
indem namlich, wie Sie sich selbst uberzeugen konnten, die beiden Parietalia 
und das Okzipitale in der Umgebung der Pfeil- und Hinterhauptnaht in 
groBer Ausdehnung weich und eindriickbar waren. Sie sahen ferner, daB 
sich durch leichtes Klopfen unter dem Jochbogen ein uberaus lebhaftes 
Fazialisphanomen produzieren lieB und daB ich durch die Konstriktion des 
Oberarmes uber dem Ellbogengelenk nach einer Minute die charakteristische 
Tetaniestellung der Finger hervorrufen konnte. Wir verordneten dem Kinde 
Phosphor in der gewohnlichen Dosis von einem Zentigramm auf 100 g Leber
tran und es bekam davon taglich einen Kaffeeloffel voll mit dem ungefahren 
GehaIte von einem halben Milligramm. Der Erfolg war nun der, daB die 
AnfalIe von Stimmritzenkrampf nach 2 Tagen ausblieben und daB das Kind, 
welches fruher die Pflegemutter nachtelang in Atem hielt, nunmehr die ganze 
Nacht in ruhigem Schlafe verbringt. AuBerdem haben Sie aber soeben ge
sehen, daB das Trousseausche Phanomen auch nach lange fortgesetztem 
Druck auf die Nervenstamme· nicht mehr hervorgerufen werden konnte, 
wahrend das Fazialisphanomen vorIaufig nur in geringem Grade abgeschwacht 
erscheint. Es ist dies der gewohnliche Gang in diesen Fallen, wie wir ihn 
immer wieder in derselben Weise beobachteten; und so wie Sie in diesem einen 
FaIle einen Teil des Heilerfolges kontrollieren konnten, so findet alljahrIich 
in einer ganzen Reihe von Fallen die Heilung des Stimmritzenkrampfes und 
der Tetanie, man konnte fast sagen, unter den Augen meiner Zuhorer statt. 
Da aber der Phosphor bei jenen Neurosen, welche in keinerIei Beziehung 
zur Rachitis stehen, wie z. B. bei Epilepsie oder Chorea, nicht die geringste 
Wirkung entfaltet und da diese Wirkung auch bei jenen recht seltenen Fallen 
ausgeblieben ist, wo die Tetanie bei Kindern jenseits des Rachitisalters oder 
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bei rachitisfreien Individuen der erst en Lebensjahre auftrat, da endlich nach 
dem Tierexperiment und der raschen Konsolidierung weicher Knochen bei 
Rachitis und Osteomalazie unter Phosphorgebrauch an der spezifischen Wir
kung des Phosphors auf das Knochensystem nicht gezweifelt werden kann, 
so konnen wir aus der therapeutischen Wirkung des Phosphors bei der Tetanie 
der Kinder zweierlei Schliisse ableiten: Erstens, daB wirklich eine Beziehung 
zwischen der Kindertetanie und der Rachitis bestehen musse; und zweitens, 
daB hier die Tetanie nicht auf einer Darmintoxikation beruhen konne, wei! es ja 
nicht zu verstehen ware, wie die Wirkungen der Giftstoffe durch ein halbes 
Milligramm Phosphor per Tag beseitigt werden sollten. 

Wenn Sie mich nun fragen, wie ich mir den Zusammenhang zwischen 
den Krampferscheinungen der rachitischen Kinder und ihrer Grundkrankheit 
vorstelle, so muB ich vor allem darauf hinweisen, daB die rachitische Mfektion 
der wachsenden Knochen auf einem entzundIichen Zustande ihrer Appositions
stellen beruht, welcher sich in einer sehr bedeutenden Vermehrung und in 
einer ebenso bedeutenden Erweiterung der BlutgefaBe an den genannten 
Stellen dokumentiert. Diese entzundliche Hyperamie ist keine theo
retische Fiktion, wie manche Kritiker zu glauben scheinen, son
dern sie ist eine anatomische Tatsache, von der sich jeder durch die 
Besichtigung eines makroskopischen Durchschnittes oder eines mikroskopi
schen Praparates sofort uberzeugen kann, und die bis jetzt noch von allen 
ernst zu nehmenden Autoren, wie Virchow, Rokitansky, Volkmann, 
Rindfleisch usw., in iibereinstimmender Weise beschrieben worden ist. Be
sonders auffallend ist aber diese Hyperamie an den rachitischen Schadel
knochen, und zwar nicht allein an jenen Stellen, welche durch ihre Nach
giebigkeit gegen Fingerdruck ihren krankhaften Zustand verraten, sondern 
auch in den ubrigen Teilen der Schadelkapsel und namentlich in denjenigen 
Knochen, welche das Schadelgewolbe zusammensetzen. Diese Hyperamie verrat 
sich nicht selten durch ausgedehnte Venen, welche als machtige dunkle Strange 
durch die Kopfhaut hindurchschimmern und sich dem tastenden Finger als 
in knochernen Halbkanalen verlaufend prasentieren. Dieselbe Blutfulle findet 
man aberauch in der harten Hirnhaut, welche ja nichts anderes ist, als das 
innere Periost der Schadelknochen, und von hier pflanzt sie sich auch auf die 
weich en Hirnhaute und auf die Hirnrinde fort, wo sie auch nach dem Tode 
noch sehr haufig persistiert und von vielen Beobachtern beschrieben worden ist. 

Es kann nun wenigstens das eine nicht in Zweifel gezogen werden, daB 
die bekannten psychischen Storungen der rachitischen Kinder, ihre fort
wahrende Unruhe, ihre Schlaflosigkeit, ihre zornige Erregbarkeit, ihr konvul
sivisches Zusammenfahren bei Gerauschen und unerwarteten Gesichtsein
drucken auf einem krankhaften Erregungszustande kortikaler Zentren be
ruhen, und ebenso konnen wir uns die vermehrte SchweiBsekretion, welche 
nicht nur am Kopfe, sondern sehr haufig am ganzen Korper beobachtet 
wird, kaum anders als durch die Reizung eines kortikalen Schwitzzentrums 
erklaren. Es liegt also gewiB recht nahe, auch die Krampferscheinungen der 
rachitischen Kinder auf einen krankhaften Erregungszustand motorischer 
Zentren in der Gehirnrinde zuruckzufiihren, und diese Vermutung wird in 
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bedeutungsvoller Weise durch die Experimente von Semon und Horsley, 
Krause, Unverricht und Preo braschensky unterstutzt, welche gezeigt 
haben, daB tatsachlich in der Hirnrinde von Hunden und Mfen zwei be
stimmte Stellen existieren, deren faradische Reizung das eine Mal einen 
VerschluB der Glottis und das andere Mal einen Atemstillstand in 
der Exspirationstellung hervorruft, also gerade diejenigen Erschei
nungen, welche wir bei den rachitischen Kindem am haufigsten beobachten, 
und von denen die letztere nicht selten den Tod durch Erstickung herbeifuhrt. 

Was nun die Tetanie anlangt, so kennen wir allerdings noch nicht das 
Zentrum fur die charakteristische Stellung der Hande und FftBe. Aber trotz
dem ist es im hochsten Grade wahrscheinlich, daB auch bei der Tetanie ein 
kortikales Zentrum beteiligt ist, weil wir haufig beobachten, daB die Krampfe 
durch eine psychische Erregung der Kinder hervorgerufen werden und weil 
wir auch das symmetrische Auftreten der Kontrakturen kaum anders zu 
deuten verstunden. lch glaube daher, daB wir jedenfalls auf der richtigen 
Fahrte sind, wenn wir samtliche neurom uskularen Storungen der 
rachitischen Kinder mit EinschluB der respiratorischen Krampfe 
und der Tetanie auf einen Reizungszustand kortikaler Zentren 
zurftckffthren, welcher durch die unmittelbare Nachbarschaft 
der in einem entzftndlich hypedimischen Zustande befindlichen 
Schadelknochen hervorgerufen wird. 

lch will aber gleich hinzufftgen, daB diese Erklarung fi'tr sich aHein nicht 
imstande ist, dem ganzen bis jetzt vorliegenden Komplexe von Tatsachen 
gerecht zu werden. Denn vor aHem ist damit noch nicht erklart, warum 
nicht aIle mit florider Rachitis und mit Kraniotabes behafteten Kinder 
von Respirationskrampfen, Konvulsionen oder tonischen Krampfen ihrer 
Extremitatenmuskeln heimgesucht werden. Nach meiner Schatzung haben 
vieHeicht 4% aller rachitischen Kinder Laryngospasmus und nicht ganz 1 % 
derselben leidet an Tetanie. Es muB also offenbar ein zweites Moment hinzu
treten, welches gewissermaBen die durch die Schadelrachitis gesetzte poten
tielle Neigung zu motorischen Storungen ins Aktuelle ubertriigt; und es 
fragt sich nun, wo wir dieses auslosende Moment zu suchen haben werden. 

Ein Fingerzeig hierfftr findet sich nun vielleicht in einer Tatsache, die 
ich bisher noch nicht zur Sprache gebracht habe, die aber sicher nicht ohne 
Bedeutung ist: daB namlich nicht nur die Tetanie der Erwachsenen, 
sondern auch die der Kinder fast niemals bei Wohlhabenden, 
sondern nahezu ausschlieBlich in der armeren Klasse beobachtet 
wird. DaB diese Tatsache mit der Lehre von der Autointoxikation in keiner 
Weise in Einklang zu bringen ist, das liegt klar auf der Hand. Aber auch 
von unserem Standpunkte ist dies speziell fi'tr die Kindertetanie um so auf
fallender, als ja die Rachitis bekanntlich auch Kinder in den gftnstigsten 
Lebensverhaltnissen befallt. Es ist ja sicherlich richtig und niemand hat es 
vielleicht lebhafter betont als ich selbst, daB die Rachitis mit besonderer 
Vorliebe und in besonders schweren Formen die Kinder der Proletarier heim
zusuchen pflegt. Aber dies schlieBt keineswegs die Rachitis bei den Wohl
habenden aus und besonders die Kraniotabes findet man nicht selten bei 
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gIanzend genahrten Brustkindern der besseren Familien, weil solche Kinder 
rasch wachsen und, wie wir fruher gehort haben, gerade das rasche Wachs
tum die gunstigsten Bedingungen fur die Entwicklung des rachitischen 
Knochenprozesses herbeifuhrt. Da wir also bei den Kindem wohlhabender 
Eltern nicht selten bedeutende Kraniotabes, aber fast niemals die Erschei
nungen der Tetanie beobachten, so vermute ich, daB hier zwar die durch 
die rachitische Erkrankung der Schadelknochen gegebene Disposition zu den 
motorischen Storungen vorhanden ist, daB aber das auslosende Moment fehlt, 
also diejenige Schadlichkeit, welche bei den disponierten Individuen den tat
sachlichen Ausbruch der Krampferscheinungen herbeifuhrt. Nun ist es aber 
zweifellos, daB in der armeren Bevolkerung, und hier wieder speziell wahrend 
der Wintermonate, diejenigen Momente, welche ich bereits vor liingerer Zeit 
als die "respiratorischen Noxen" bezeichnet habe, in besonders hervorragen
dem MaBe wirksam sind. Auch diese respiratorischen Schadlichkeiten sind 
nicht etwa hypothetischer Natur; denn wenn wir sie auch nicht chemisch 
definieren konnen, so gibt sich ihre Anwesenheit unseren Geruchsorganen 
in unzweifelhafter Weise zu erkennen. Es ist dies der bekannte "Armeleute
geruch", welcher sich in den engen, uberfullten und schlecht gelufteten Prole
tarierwohnungen so unangenehm bemerkbar macht und an den Insassen 
dieser Raume haufig auch auBerhalb der letzteren wahrzunehmen ist. In 
diesen W ohnungen ist nicht nur eine unverhaltnismaBig groBe Zahl von 
Menschen untergebracht, welche mit ihren Ausdunstungen die Luft verderben, 
sondem es wird in den Wohnraumen auch gekocht, gewaschen, gebugelt und 
nicht selten sogar noch ein Handwerk ausgeubt und alle dadurch erzeugten Ge
ruchstoffe werden uberdies im Winter sorgfaltig zuruckgehalten, weil man, teils 
urn Brennmaterial zu sparen, teils aus FUl'cht vor Erkaltungen nur selten die 
Fenster offnet. Die kleinen Kinder aber erzeugen sich eine noch ubelriechendere 
Spezialatmosphare, indem sie ihre Windeln oder ihre Kleider be schmutz en und 
der entleerte Harnstoff alsbald in die ammoniakalische Garung ubergeht. 

Diese mannigfaltigen Geruchstoffe sind nun offenbar, wenn sie lange 
genug eingeatmet werden, auch schon an und fur sich, ohne Intervention 
der Rachitis, imstande, bei manchen Individuen Tetaniekrampfe hervorzu
rufen; und so entstehen wahrscheinlich diese Krampfe bei den Schuster
und Schneidergesellen, welche nicht nur bei Nacht in erbarmlicher Weise 
untergebracht sind, sondern auch noch wahrend des ganzen Tages durch 
ihre Berufstatigkeit in ahnlichen Ubikationen zuruckgehalten werden, wahrend 
diejenigen Berufe, welche im Freien ausgeubt werden, eine formliche Im
munitat gegen diese Krankheit gewahren. Aber die bloBe direkte Einwirkung 
dieser giftigen Substanzen auf die Krampfzentren ist offenbar nur ausnahms
weise genugend, urn die krankhaften Erscheinungen hervorzurufen, und des
halb ist die Tetanie bei Erwachsenen und bei Halberwachsenen immerhin 
eine seltene Erscheinung. Anders aber bei den noch im lebhaftesten Wachs
tum befindlichen Kindem der beiden ersten Lebensjahre. Hier wirken offen
bar diese giftigen Stoffe, wenn sie mit der Atmungsluft in die Zirkulation ge
langen, in erster Linie auf das Knochensystem, indem sie an den Stellen des 
lebhaftesten Appositionswachstums, wo schon normalerweise eine bedeutende 
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Fluxion und eine energische Entwicklung junger BlutgefaBe stattfindet, einen 
krankhaften Reiz ausuben und daselbst jene entzundliche Hyperamie hervor
rufen, welche die Grundlage des rachitischen Prozesses bildet. Wenn nun 
aber diese entzundliche Hyperamie sich auch an den Knochen des Schadel
gewolbes etabliert, so geraten dadurch die in der GroBhirnrinde gelegenen 
motorischen Zentren in einen krankhaften Erregungszustand und es gelingt 
nunmehr den krampferregenden Reizen vielleichter als bei den Erwachsenen, 
die Krampfzustande ins Leben zu rufen. 

DaB aber wirklich dieselben schadlichen Momente, welche bei den Kin
dern die Erscheinungen der manifest en Tetanie und ihre Begleiterscheinungen 
hervorrufen, unter Umstanden auch bei den in demselben Raume lebenden 
Erwachsenen in analoger Weise tatig sein konnen, dafur spricht eine inter
essante Beobachtung, die wir einige Male gemacht haben, daB namlich 
die Mutter der mit Tetanie behafteten Kinder selbst ein schones 
Fazialisphanomen dargeboten haben. Diese Mutter standen eben 
unter dem Einflusse derselben Schadlichkeiten wie ihre Kinder; aber da sie 
bereits erwachsen waren, konnten diese Schadlichkeiten bei ihnen weder eine 
Rachitis zur Entwicklung bringen, noch eine bereits vorhandene Rachitis 
verschlimmern; sie hatten also keine hyperamischen Schadelknochen und 

. daher waren ihre motorischen Zentren nicht so sehr zur Krampfproduktion 
geneigt wie diejenigen ihrer Kinder. Aber die schadlichen Reize wirkten 

. dennoch erregend auf ihre motorischen Zentren; infolgedessen sandten diese 
fortwahrend Reize maBigen Grades in ihre zentrifugalen Bahnen und erzeugten 
in ihnen jenen Zustand, welchen die Physiologen als "Bahnung" zu bezeichnen 
pflegen; und wenn nun auf diese so veranderten Nervenbahnen ein gering
fugiger mechanischer oder elektrischer Reiz ausgeubt wurde, so gerieten die 
von ihnen innervierten Muskelgruppen in Kontraktion. 

Unsere Theorie erklart also die groBere Haufigkeit der Tetanie im Winter 
und im V orfruhling und ihre enorme Seltenheit im Sommer und im Herbste; 
sie erklart das haufige Erscheinen derselben bei Kindern und ihre relative 
Seltenheit bei Erwachsenen; iht nahezu ausschlieBliches Vorkommen bei 
den Armen und ihr Fehlen bei den Wohlhabenderen; sie erklart ferner die 
enge Ge bundenheit der Kindertetanie an die £Ioride Rachitis und an die 
Jahre des lebhaftesten Knochenwachstums; und endlich auch den Erfolg 
der Phosphortherapie bei den Tetanieanfallen der rachitischen Kinder, weil 
ner Phosphor in medikamentosen Dosen, wie ich annehmen muB, auf die 
erweiterten BlutgefaBe der kranken Knochen einwirkt und dadurch die ent
zundliche Hyperamie der Schadelknochen und mittelbar auch die krankhafte 
Erregbarkeit der kortikalen Zentren bekampft. 

Vielleicht wurde die hier entwickelte Theorie noch insofern einer Er
ganzung bedurfen, als sie auch das hereditare Moment und eine angeborene 
neuropathische Anlage in Erwagung zu ziehen hatte. Aber jedenfalls hat 
sie das eine fUr sieh, daB sie an keiner einzigen Stelle gegen eine sichergestellte 
Tatsaehe verstoBt, wahrend die Lehre von der Autointoxikation gerade mit 
denjenigen Tatsachen in Widerspruch gerat, die zu den bestfundierten in 
,cler Lehre von der Tetanie des Kindesalters gehoren. 



-ober Vererbung der Syphilis. 
Vortrag, gehalten in der k. k. Gesellschaft der Arzte am 13. Februar 19031). 

Ich werde zwar die Mahnung des Herrn V orsitzenden an die zum W orte 
Gemeldeten, sich in der Diskussion maglichst kurz zu fassen, gewiB beherzigen; 
ieh kann aber doeh nieht verspreehen, die Sache in einigen Minuten zu er
ledigen, weil das Thema naeh vielen Seiten hin beleuchtet werden muB und 
weil sieh die Ausfuhrungen des Kollegen Mat zen a u e r doch hauptsachlich 
gegen die von mir vertretene Auffassung der Syphilisvererbung gerichtet 
haben. Denn wenn es auch nicht ganz zutreffend sein mag, mich als den 
Urheber der Lehre von der paternen Vererbung der Syphilis zu bezeichnen 
und in dies em Sinne von "Kassowitz und seinen Anhangern" zu sprechen, 
wie es Matzenauer getan hat, weil die direkte Dbertragung der Syphilis 
vom Vater auf das Kind auch vor mir von vielen Forschern angenommen 
wurde, so ist es doch richtig, daB ieh in meiner im Jahre 1876 erschienenen 
"Vererbung der Syphilis" zum ersten Male zwischen der Dbertragung der 
Syphilis dureh die vaterliche oder mutterliche Keimzelle auf der einen Seite 
und der plazentaren Dbertragung auf der anderen Seite unterschieden und 
dadurch erst eine prazise Fragestellung fur das Problem der Syphilisver
erbung ermaglicht habe; und ebenso richtig ist es, daB ich mich auf Grund 
der von mir und anderen beobachteten Tatsachen mit Entschiedenheit fur 
die - jetzt von Matzenauer in Abrede gestellte - germinative Vererbung 
dieser Krankheit ausgesprochen habe. 

Ich kann nicht in Abrede stellen, daB ich dem von Matzenauer an
gekundigten Vortrage mit einer gewissen Neugierde und Spannung entgegen
sah. Ich hatte seinerzeit das Vergnugen, ihn unter meinen eifrigsten Harern 
zu sehen, mir waren auch seine von ernsthaftem Streben zeugenden Arbeiten 
bekannt, und als ich nun aus dem Titel seines Vortrages ersah, daB er die in 
allen Lehrbuehern gelehrte und von der Majoritat der Forscher akzeptierte 
paterne Vererbung anfeehten wollte, muBte ieh erwarten, daB er dem groBen 
Beweismaterial, welches ieh und andere fur dies en Modus der Syphilisuber
tragung herbeigesehafft hatten, ein zum mindesten gleiehwertiges eigenes 
Beobachtungsmaterial entgegensetzen werde, weil es ja doch nur auf diese 
Weise maglieh ware, die bisherigen Anhanger der paternen Vererbung, wenn 

1) Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 8. 
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auch nicht von der Unrichtigkeit ihrer Lehre zu iiberzeugen, so doch wenigstens 
in ihrer bisherigen trberzeugung zu erschiittern. Diese berechtigte Erwartung 
wurde aber auf das griindlichste getauscht. 

Es ist ja moglich, daB die von Matzenauer angekiindigte ausfiihr
lichere Publikation die erwarteten Beobachtungstatsachen enthalten wird, 
aber in seinem Vortrag selbst und in der Wiedergabe desselben in der letzten 
Nummer der Wiener klinischen Wochenschrift habe ich vergeblich nach einem 
solchen gesucht. Ich selbst habe seinerzeit die Sache in der Weise gefiihrt, 
daB ich trachtete, moglichst voIlkommene und fortlaufende Beobachtungen 
der ganzen in Frage kommenden Familien zu gewinnen und die Mutter, den 
Vater und aIle noch lebenden und im Verlaufe der Beobachtung hinzukommen
den Kinder in Evidenz zu halten. Jede dieser Familien wurde in einem fort
laufenden Protokoll verzeichnet, es wurde ein alphabetisches Register der 
Familiennamen angelegt, und wenn selbst nach Jahren einer der bekannten 
Namen, selbst bei anderen Erkrankungen, zum Vorschein kam, wurde die 
Gelegenheit ergriffen, die betreffende Familienchronik zu erganzen und zu 
vervollstandigen. AuBerdem habe ich aber auch seinerzeit die syphilitischen 
Abteilungen des allgemeinen Krankenhauses besucht und die dort vorhandenen 
syphilitischen Schwangeren in Augenschein genommen, ich ging ihnen auf 
die Gebarabteilungen nach, inspizierte die Friichte, verfolgte die lebend
geborenen Kinder in die Findelanstalt und gewann auf diese Weise eine be
sonders wertvolle Erganzung meines eigenen Materials. Dieses letztere 
wurde spater, als sich mein Interesse anderen Problemen zuwandte, durch 
Hochsinger mit besonderem Eifer verfolgt und in selbstandigen Arbeiten, 
wenn auch einverstandlich mit mir, verwertet, und ich glaube, daB wir berech
tigt sind, aus diesen nahezu uber drei Dezennien sich erstreckenden Beobach
tungsreihen auch theoretische SchluBfolgerungen abzuleiten. Ma tzena uer 
hat aber den umgekehrten Weg eingeschlagen. Er gelangte auf theoretischem 
Weg zu der Ansicht, daB eine trbertragung einer Infektionskrankheit auf die 
Deszendenz auf dem Weg der vaterlichen oder mutterlichen Keimzellen un
moglich sei, und seine Aufgabe bestand nun darin, die seiner vorgefaBten 
theoretischen Ansicht widersprechenden Tatsachen zu invalidieren, indem 
er entweder die Richtigkeit der Beobachtung in Zweifel zog, odeI' diese in 
seinem Sinn zu verwerten trachtete. Aber eigentlich war das Resultat seiner 
Untersuchungen schon von Anfang an entschieden. Dasselbe lautete kurz
weg: Es gibt keine paterne Vererbung der Syphilis, weil es eine solche nicht 
geben kann. 

DaB er wirklich nach dieser Methode vorgegangen ist, will ich an einigen 
seiner eigenen Satze erweisen. Er sagt z. B.: "Da es keine heredi tare 
Syphilis ohne Syphilis der Mutter gibt, so folgt daraus, daB wir 
eine Vererbung der Syphilis in jedem Fall von einer syphilitischen 
Mutter ableiten konnen." Das ist der ZirkelschluB, die Petitio principii, 
wie sie im Buche stehen: a = b, weil - nun, weil eben a = b ist. Die Sy
philis des Kindes stammt jedenfalls von der Mutter, weil es keine Syphilis 
des Kindes ohne die Syphilis der Mutter gibt. Es handelt sich ja aber doch 
darum, die Richtigkeit dieser beiden einander vollstandig deckenden Satze 
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zu erweisen, und diesen Nachweis habe ich in Matzenauers Ausfiihrungen 
vergebIich gesucht. Er verlangt zwar von uns "unumstoBIiche, beweiskraftige 
Tatsachen", er selbst aber bietet uns immer nur den Hinweis auf die angeb
liche theoretische UnmogIichkeit einer spermatischen Vererbung, wie z. B. 
in folgendem Satz: 

"Gegen die Annahme, daB die immunen Frauen bloB immun und nicht 
etwa latent syphilitisch seien, spricht: daB in der gesamten Pathologie der 
Infektionskrankheiten und auch bei Syphilis speziell eine spermatische Ver
erbung der Krankheit nicht zu erweisen ist, sondem eine Vererbung immer 
nur von Mutter aufs Kind stattfindet." 

Wir also sagen, die Mutter ist nicht syphilitisch, weil sie niemals Er
scheinungen der Krankheit dargeboten hat und weil sie sofort gesunde Kinder 
gebaren kann, wenn die Syphilis des Zeugenden durch intensive Behandlung 
oder durch Eingehen einer zweiten Ehe mit einem gesunden Mann ausge
schaltet wird. Matzenauer aber belehrt uns, daB die Frau latent syphilitisch 
sein muB, weil- die Vererbung immer nur von Mutter aufs Kind stattfinden 
kann. Also dasjenige, was erst zu erweisen ist, wird von ihm als wichtigstes 
und immer wiederkehrendes Beweismittel angefiihrt. Hierfiir noch ein drittes 
Beispiel: 

"Die wenngleich symptomlose, so doch bestehende Syphilis der Mutter 
wird geradezu durch die Geburt eines syphiIitischen Kindes entlarvt." 

Also wir sagen: Die Mutter ist nicht syphilitisch, weil sie trotz sorgfal
tigster und fortgesetzter Beobachtung niemals ein Zeichen von Syphilis, 
ja nicht einmal eine verdachtige Erscheinung dargeboten hat, weil sie von 
ihrem Mann nicht infiziert wurde, der zwar seine voreheliche Infektion und 
Syphilis zugibt, aber bestimmt behauptet, daB er bei Eingehung der Ehe 
und wahrend derselben keine Erscheinungen an sich wahrgenommen hat, 
und weil sie, wie ich selbst und viele andere wiederholt beobachtet haben, nach 
ausgiebiger Behandlung des Gatten und ohne selbst behandelt zu werden, gam 
gesundeKinder zurWelt bringt. Fiir Matzenauer besteht aber diese sym
ptomlose Syphilis dennoch und wird durch die Geburt des syphilitischen Kindes 
und durch die Immunitat der Mutter entlarvt, weil er von vomherein iiberzeugt 
ist, daB die Syphilis nur von der Mutter auf das Kind iibertragen werden kann. 

Warum ist aber die nach Matzenauer jedenfalls bestehende Syphilis 
der Mutter symptomlos? Nehmen wir an, die Frau ist seit einem Jahr ver
heiratet und gebart ein syphiIitisches Kind, dessen Vater seine friihere Infek
tion einbekennt, aber dermalen kein infizierendes Symptom derselben besitzt. 
Sie hat also eben ihre Schwangerschaft beendet, von der man weiB, in 
welch hohem Grade sie bei syphilitischen Weibem die Entwicklung kon
dylomatoser Produkte in der Genitalgegend begiinstigt. Horen wir hieriiber 
Fournier, dessen Kompetenz vielleicht auch von Matzenauer zugegeben 
werden diirfte, welcher diejenigen nicht fUr vollnimmt, welche studiert haben, 
als die Syphilis noch nicht zum obligaten Lehrgegenstand erhoben war: 

"Die Schwangerschaft als solche begiinstigt das Auftreten und Wuchem 
der papulosen und ulzerosen Formen an den Genitalien und die Papeln nehmen 
daselbst oft eine enorme Entwicklung." 
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Nach Matzenauer ist also diese junge Frau im Laufe des letzten Jahres 
infiziert worden, denn nur sie kann die Krankheit auf die Frucht ubertragen. 
Warum manifestiert sich aber diese Syphilis nicht ~ Rier handelt es sich ja 
nicht urn unsichere anamnestische Angaben, sondern wir haben das ganze Mate
rial vor unseren Augen und in unseren Randen. Das syphilitische Kind, den 
fruher infizierten, aber mit keinem sichtbaren infizierenden Produkt versehe
nen Vater und die symptomloseMutter, die trotz der begiinstigendenSchwanger
schaft kein Symptom darbietet und auch spaterhin bei fortgesetzter peinlicher 
Beobachtung von seiten des Gatten, des Rausarztes, der Gynakologen, ja in 
manchen Fallen auch des Spezialisten fUr Syphilis niemals irgendein Zeichen 
der Krankheit prasentiert und nach der Behandlung des Gatten gesunde Kinder 
zur Welt bringt. Da muB man denn doch fragen, warum ist denn diese an
geblich "doch bestehende" Syphilis in keiner Weise nachweisbar? 1st sie 
im Besitz einer °Tarnkappe, welche sie selbst dem eifrigsten Sucher unsichtbar 
macht? Will uns diese Syphilis irrefuhren und nur zur Aufstellung unrichtiger 
Lehren verleiten? Nein, sie ist nur deshalb unsichtbar, weil sie nicht besteht, 
weil die Frau weder von ihrem Mann, noch auf dem Wege des Choc en retour 
von ihrem kranken Fotus infiziert wurde; und es bleibt in diesen zahlreichen 
und von einer groBen Reihe von Beobachtern ganz ubereinstimmend ge
schilderten Fallen nichts anderes iibrig als anzunehmen, daB die Frucht ihre 
Krankheit auf germinativem Wege von dem das syphilitische Gift noch immer 
beherbergenden Vater uberkommen hat. 

Aber die Immunitat dieser symptomlosen Mutter ~ 1st sie nicht ein Be,veis, 
daB sie dennoch latent syphilitisch geworden sind? lch behaupte: Nein! 
Eine Frau, die nicht nur niemals Zeichen der Krankheit darbietet, sondern 
auch in den allerersten Jahren ihrer angeblichen Syphilis, ohne spezifische 
Behandlung eine ganze Reihe gesunder Kinder zur Welt bringt, ist sicher 
nicht syphilitisch, weil wir wissen, daB eine wirklich und nicht nur theoretisch 
syphilitische Frau ohne spezifische Behandlung durch 6-10 Jahre und noch 
langer immer nur syphilitische Kinder ge baren kann. Die FaIle von alter
nierender Vererbung, welche Matzenauer heranziehen will, urn die Geburt 
gesunder Kinder von seiten der angeblich latent syphilitischen Mutter nach 
merkurieller Behandlung des Gatten allein zu beschonigen, finden sich nach 
unserem, speziell in dieser Richtung, namlich was die Reihenfolge der Ge
burten anlangt, durchaus verlaBlichen und in bezug auf die Zahl der FaIle 
sieherlieh einzig dastehenden Beobaehtungsmaterial immer nur am Ende 
einer langeren Reihe von Geburten oder bei einer dureh die lange Dauer der 
Krankheit schon nahezu verlosehenden Vererbungsfahigkeit des schuld
tragenden Aszendenten. 1m Beginn der Reihe, zwischen Aborten, Totge
burten und schwer affizierten lebenden Kindem haben wir, vorausgesetzt, 
daB keine merkurielle Behandlung interveniert hat, niemals die Geburt eines 
lebenskraftigen und syphilisfreien Kindes beobaehtet, und Matzenauer 
muBte ebenfalls zugeben, daB eine altemierende Vererbung in der Regel 
nur bei schon alterer mutterlieher Syphilis beobaehtet wird. Wenn also 
die angeblich latent syphilitische Mutter infolge der energischen Behand
lung des tatsachlich latent syphilitischen Gatten schon in den ersten 
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Jahren der Ehe wieder gesunde Kinder gebart und auch sonst niemals etwas 
darbietet, was auf ihre Erkrankung schlieBen lassen konnte, dann ist sie nicht 
latent syphilitisch, sondern syphilisfrei, und wenn sie dennoch immun gegen 
Syphilis ist, wenn sie von ihrem mit ulzerosen Erscheinungen am Mund be
hafteten Kinde nicht an der Brust infiziert wird und wenn sie sich selbst gegen 
absichtliche experimentelle Infektion mit Syphilisprodukten refraktar erweist, 
so folgt daraus nichts anderes, als daB sie von ihrer syphilitischen Frucht, mit 
der sie durch die vielen Monate der Graviditat in fortwahrendem Safteaus
tausch gestanden ist, zwar nicht infiziert, wohl aber immunisiert worden ist. 

Diese Erklarung des Tatbestandes, welche seither als die Fi ngersche 
Toxintheorie ziemlich allgemein akzeptiert wurde, habe ich schon im Jahre 
1880 in einer Diskussion uber dassel be Thema in der Gesellschaft der Arzte 
(noch am alten Universitatsplatz) ganz prazise formuliert, also zu einer Zeit, 
wo uns die Ausdrucke "Toxine" und "Antitoxine" noch nicht so gelaufig 
waren, wie sie seither geworden sind. Ich habe damals von "immunisierenden 
Agenzien" gesprochen, welche in der Richtung vom Fotus zur Mutter passieren, 
wahrend das Virus selbst, das wir uns als korpuskuliires Element vorstellen 
mussen, die plazentaren Scheidewande in diesem FaIle ebensowenig passiert, 
als in den alsbald zu besprechenden Fallen, wo die intra graviditatem infi
zierte Mutter ein gesundes und gesund bleibendes Kind zur Welt bringt, 
weil urn die Zeit der Konzeption beide Eltern noch frei von Syphilis waren. 
Diese Art der Immunisierung der Mutter ohne Einverleibung des Virus selbst 
erscheint mir noch heute, wie so vielen anderen, durchaus plausibel, jedenfalls 
aber besser begrundet als die Bemuhung, eine Frau, die keinerlei krankhafte 
Erscheinungen darbietet und gesunde Kinder gebart, nur deshalb fur syphi
litisch zu erklaren, weil ihre Gesundheit der Theorie der ausschlieBlich pla
zentaren Dbertragung der Syphilis im Wege steht. 

In parenthesi muB ich hier ubrigens noch bemerken, daB ich niemals 
von einer erblichen Dbertragung der Immunitat vom Vater auf das Kind 
gesprochen habe und daB sich daher Matzenauer und Paltauf ganz 
vergeblich bemuhen, eine solche Vererbung, die auch, soviel ich weiB, von 
niemandem sonst behauptet wurde, zu widerlegen. Eine Immunisierung 
des Kindes konnte nur, theoretisch genommen, in der Weise zustande kommen, 
daB die intra graviditatem infizierte Mutter ein gesundes Kind zur Welt bringt, 
welches auf analoge Weise gegen Syphilis immunisiert ist, wie die gesunde 
Mutter des vom Vater her affizierten Kindes; und eine solche Immunisierung 
scheint ja tatsachlich fur die Mehrzahl der FaIle stattzufinden, weil eine In
fektion des gesunden Kindes durch die in der Schwangerschaft syphilitisch 
gewordene Mutter trotz des intimen Verkehrs zwischen Mutter und Kind 
nur ausnahmsweise erfolgt. 

Ich kehre aber wieder zu der Kardinalfrage zuruck, ob die anscheinend 
gesunde Mutter des von einem syphilitischen Vater gezeugten Kindes auch 
wirklich gesund ist, und will Ihnen ein neues, heute noch nicht vorgefuhrtes 
Argument zur Begutachtung vorlegen, welches meiner Ansicht nach ebenfalls 
dazu zwingt, diese Frage in positivem Sinne zu beantworten. 

Eine frappierende und von allen Beobachtern - auch von Matzena uer 
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- iibereinstimmend geschilderte Erscheinung ist die allmahliche Abschwa
chung der Intensitat der vererbten Affektion in der Reihe der aufeinander
folgenden Geburten. 

1st die Frau selbst syphilitisch, so haben die Konzeptionen in den ersten 
Jahren ihrer Krankheit fast ausnahmslos die Produktion schwer affizierter 
Friichte zur Folge; es kommen Abortus, tote Friihgeburten, lebendgeborene, 
aber wegen der Schwere der Affektion lebensunfahige Kinder und erst nach 
Ablauf eines langeren Zeitraums (5, 6 oder selbst 8 Jahren) kommen kraftige 
Kinder zur Welt, welche erst nach einigen Wochen anrelativ leichtenAffektionen 
erkranken; und schlieBlich kommen, auch ohne vorausgegangene Behandlung 
der Mutter, selbst ganz gesunde Kinder zum Vorschein. Ganz analog gestaltet 
sich auch die Reihenfolge, wenn nur der Vater erkrankt war; aber jetzt kommt 
es darauf an, ob die Reihe der kranken Kinder bald nach der Infektion des 
Vaters oder erst mehrere Jahre spater beginnt. 1m ersteren Falle wird die 
Reihe wieder durch Aborten und lebensunfahige Friihgeburten eroffnet, 
im letzteren kommen die schwersten Falle in Wegfall und die Reihe kann mit 
einem mittelschweren oder selbst leicht affizierten lebensfahigen Kind be
ginnen. Wenn es nun wahr ware, was Matzenauer behauptet, daB auch in 
diesem Falle die Affektion des Kindes nur indirekt yom Vater, in jedem Fall 
aber direkt von der Mutter herriihrt und daB diese letztere von ihrem Gatten 
infiziert wurde, obwohl seine Krankheit durch die lange Dauer bereits abge
schwacht war, dann miiBten wir unbedingt erwarten, daB die nunmehr frisch 
erkrankte Mutter sich genau so verhalt, wie jene Frauen, deren syphilitische 
Infektion nicht bloB theoretisch konstruiert, sondern wirklich durch Anamnese 
und damit iibereinstimmenden Symptomenkomplex sicher konstatiert ist, 
d. h. daB sie nunmehr die Reihe ihrer Geburten mit toten und lebensunfahigen 
Friichten eroffnet und erst nach und nach zu schwacher affizierten iibergeht. 
Davon ist aber absolut keine Rede. Wenn sie nicht selbst infiziert wurde, 
dann beginnt die Reihe der Geburten dort, wo sie ungefahr nach der Dauer 
der vaterlichen Erkrankung beginnen solI, und sie kann sie auch schon in 
kurzer Zeit mit gesund geborenen und gesund bleibenden Kindern fortsetzen, 
obwohl sie niemals spezifisch behandelt wurde. Die zwar symptomlose, aber 
nach Matzenauer "dennoch bestehende" Syphilis der Mutter kommt also 
in der Geburtenreihe gar nicht zum Ausdruck und muB daher logischerweise 
als "nicht bestehend" deklariert werden. 

Ich gelange nun zu einem der wichtigsten Momente, welches aber eben
falls von dem Vorredner noch nicht beriihrt worden ist, namlich zu der Frage, 
ob die Krankheit bei zweifellos vorhandener Syphilis der Mutter auf das 
Kind durch das Ovulum oder auf dem Wege der Plazenta iibertragen wird. 
Matzenauer entscheidet in dem letzten Sinne, da er iiberhaupt nur eine 
plazentare Dbertragung gelten lassen will. Auch hier ist es bezeichnend, 
wie Matzenauer diese seine Entscheidung motiviert: 

"Da wir eine Infektion des Ovulums weder bei anderen Infektionskrank
heiten, noch bei Syphilis speziell erweisen konnten, so wollen wir im nach
folgenden annehmen, daB die Vererbung von Mutter auf Kind immer 
durch intrauterine Infektion erfolge." 
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Ma tze na uer ersetzt also ganz ausdrucklich die Hypothese der ovularen 
Vererbung der Syphilis durch die Hypothese der plazentaren Dbertragung 
- "Vererbung" ist fur diesen Vorgang nicht die richtige Bezeichnung -, denn 
was ist es anderes als eine Hypothese, wenn er sagt, er wolle nunmehr "an
nehmen", daB die Dbertragung ausschlieBlich auf intrauterinem Wege erfolge. 
Die ganze Frage kann ja, wie die Dinge jetzt stehen, weil die Dbertragung 
auf Tiere nicht moglich ist, ausschlieBlich auf hypothetischem Wege ver
handelt werden und es fehlt daher an jeder Berechtigung, uber die Hypothesen 
der anderen, weil sie nur Hypothesen sind, zu spotteln. Trotzdem hat Matze
na uer dieser Versuchung nicht widerstehen konnen, wie aus der folgenden 
Auslassung hervorgeht: 

"Die Geschichte der Syphilisvererbung war bisher von traditionellen 
Hypothesen und von einem ganzen Sagenkreis umsponnen; eine Gesetz
maBigkeit war nirgends durchzublicken, grundsatzlich galt nur als Regel: 
Keine Regel ohne Ausnahme." 

So spricht Matzenauer in demselben Augenblick, wo er sagt, er wolle 
von nun an "annehmen", daB die Dbertragung der Syphilis nur intrauterin 
vor sich geht, und in derselben Rede, wo er folgende Satze verkundete: 

"Die Vererbung von der intra graviditatem infizierten Mutter erfolgt 
durchaus nicht immer, sondern nur moglicherweise; sie ist im allgemeinen 
um so wahrscheinlicher, je fruher wahrend der Graviditat die Mutter infi
ziert wurde. Eine bestimmte Prognose, ob das Kind krank oder gesund ge
boren wird, ist unmoglich." 

1st vielleicht in diesen Behauptungen eine GesetzmaBigkeit durchzu
blicken? Ganz gewiB nicht, solange wir an der Deutung Matzenauers 
festhalten; aber sie tritt sofort ziemlich deutlich zutage, wenn wir sagen, 
daB das Kind, das von einem rezent luetischen Vater oder einer rezent lueti
schen Mutter gezeugt wird, sicher und gewiJ3 schwer luetisch sein wird. Hier 
konnen wir eine ganz bestimmte Prognose stellen, welche sicherlich durch 
die Ereignisse nicht dementiert wird. Die groBe Unsicherheit bei der 1nfek
tion der Mutter im Verlauf der Graviditat ruhrt meiner Ansicht nach haupt
sachlich daher, daB es nicht immer moglich ist, den Gesundheitszustand des 
Vaters, d. h. seine Freiheit von Syphilis zur Zeit der Konzeption nachtraglich 
mit Sicherheit zu bestimmen. W oher kommt es denn, daB in den Fallen, 
wo die 1nfektion der Mutter in der Mitte der Schwangerschaft oder in der 
zweiten Halfte derselben stattgefunden hat, fast immer gesunde Kinder 
zur Welt kommen, wahrend bei den fruhzeitigen 1nfektionen in den aller
ersten Monaten auch nach Matzenauer "in der Regel Aborte, Fruh- oder 
Totgeburten oder reife Kinder mit kongenitaler Syphilis stammen?" Nach mei
ner Ansicht daher, weil in dem letzten Fall eine groBe Wahrscheinlichkeit dafur 
spricht, daB der Vater des Kindes schon bei der Schwangerung syphilitisch 
war und die Frau entweder gleichzeitig oder bald darauf infizierte, wahrend 
es in dem ersteren Fall wahrscheinlich ist, daB beide Zeugenden, Vater und 
Mutter, bei der Konzeption noch syphilisfrei gewesen sind, und weil dann 
die plazentare Dbertragung, von welcher Matzenauer aIle hereditar-syphi
litischen Kinder ableiten mochte, gerade in diesem kritischen Fall, wo der 
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210 III. Aus verschiedenen Gebieten der Kinderheilkunde. 

siehere Beweis fur ihre Wirksamkeit geliefert werden konnte, mit einer von 
seinem Standpunkt geradezu bedauernswerten Hartnaekigkeit versagt. 
Hier haben wir die sieher mit allgemeiner Lues behaftete Schwangere, hier 
haben wir den von der Zeugung her sicherlich nicht syphilitischen Fotus, 
und gerade hier wird die Ausnahme nahezu zur Regel, die theoretisch mog
liche plazentare Obertragung wird in der Wirklichkeit nicht effektuiert. 

Von noch groBerer Bedeutung aber als das Versagen der plazentaren 
Obertragung ist in diesen Fallen die weitere Verfolgung der von solchen 
intra graviditatem infizierten Muttern spater gelieferten Fruchte. Die Mutter 
hat trotz ihrer allgemeinen Syphilis ein gesundes Kind geboren und dieses 
Kind bleibt dauernd oder wenigstens in den ersten drei Monaten, wo die here
ditare Syphilis fast sicher zum Vorschein kommt und solange es uberhaupt 
beobachtet wird, frei von jeder syphilisverdachtigen Erscheinung. Solche 
Kinder sind, wie ich selbst und zahlreiche andere Beobachter (Pick, Baren
sprung, Kobner, Spath und Schauenstein, Bidenkap, Ritter von 
Rittershain, Mandon, Wolff, Engelsted usw.) konstatiert haben, 
sehr haufig auffallend kraftig und auch schon deshalb ziemlich unverdachtig. 
Nun kommt die Mutter ein zweites oder ein drittes und viertes Mal in die Hoff
nung. Was zeigt sich dann? Sie gebart regelmaBig so schwer affizierte Fruchte, 
wie sie ihrer rezenten Syphilis entsprechen. Ich will Ihnen ganz kurz einige 
solche Falle skizzieren. 

Mein Fall: Bei der Konzeption beide Eltern gesund. Mann und Frau in den 
friiheren Monaten der Schwangerschaft infiziert. Es wird ein kraftiges Kind ohne Zeichen 
von Syphilis geboren. Dem folgt eine 8 monatliche und eine 9 monatliche Totgeburt, 
in 6 Jahren nach Beginn der elterlichen Syphilis ein lebendes, aber ziemlich schwer syphi
litisches Kind. 

Fall von Hennig: Infektion in der Schwangerschaft, Kind gesund, von der Mutter 
nicht infiziert. Dann Abortus im 4., dann im 7. Monat; dann nacheinander zwei reife 
syphilitische und schlie13lich ein gesundes Kind. 

Erster Fall von Fournier: Infektion in der Schwangerschaft. Kind stirbt, 
einen Monat alt, ohne Zeichen von Syphilis; dann Abortus. 

Zweiter Fall von Fournier: Infektion in der Schwangerschaft. Kind ohne 
Syphilis, lebt 3 Monate. Dann 3 monatlicher und 7 monatlicher Abortus. 

Sprechen nun diese Falle fur die plazentare und gegen die ovulare Ober
tragung der Syphilis? Nein! Gerade im Gegenteil. Die in der zweiten Halfte 
der Schwangerschaft sicherlich bereits durchseuchte Mutter ubertragt die 
Syphilis nicht auf das Kind, obwohl Matzenauer behauptet, der kindliche 
Organismus besitze im allgemeinen weniger Schutzstoffe und sei daher fur 
das syphilitisehe Virus unvergleichlich empfanglicher als der der Mutter. 
Aber dieser so empfangliche Organismus des Foetus bleibt trotz des monate
lang unterhaltenen Safteaustausches mit der kranken Mutter frei von Syphilis, 
und erst die spateren Fruchte erkranken regelmaBig und in der allerschwersten 
Form; und wenn man sieh nicht gewaltsam der naheliegendsten Deutung 
der Tatsachen entzieht, so muB man sagen, daB dies deshalb geschieht, weil 
die durchseuchte Mutter nunmehr das Gift auf germinativem Wege uber
trag en kann. 

Wenn Matzenauer hervorhebt, daB das sogenannte Gesetz von Pro
feta - die auch von mir u. a. schon vor diesemAutor betonte geringe Empfiing-
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lichkeit des gesund geborenen Kindes gegen die extrauterine Infektion von 
seiten der kranken Mutter - in vielen Fallen durchbrochen wurde, so beweisen 
diese Ausnahmefalle erst recht, daB die Kinder wirklich syphilisfrei geboren 
wurden und die Syphilis von der bereits monatelang durchseuchten Mutter 
auf plazentarem Wege nicht erlangt haben, also auf jenem Wege, welchen 
Matzenauer plotzlich, ausgehend von rein theoretischen Erwagungen und 
im Widerstreit mit zahlreichen "unzweideutigen und unumstoBlichen Tat
sachen", die nur durch die germinative Dbertragung verstandlich werden, 
als den alIein moglichen Weg der Dbertragung hinstellen will. 

Sehen wir uns aber zum SchluB jene theoretische Erwagung etwas ge
nauer an, auf Grund deren in unserer Frage eine so grundliche Dmwertung 
alIer Werte vorgeschlagen wird, so lautet sie dahin, daB es keine Infektions
krankheit gibt, welche auf spermatischem Weg vererbt wurde, "auch nicht 
die Pebrine der Seidenraupen". Bisher sollte die Syphilis gegenuber anderen 
Infektionskrankheiten eine ganz spezielle Sonderstellung einnehmen, bei ihr 
solIte sich alles anders verhalten konnen, als bei den ubrigen. "Nunmehr 
aber sehen wir bei der Syphilis genau dieselben Naturgesetze obwalten, wie 
bei den anderen Infektionskrankheiten." 

Hier kann ich nur sagen, daB ich nicht zu denen gehore, die dies sehen. 
lch behaupte sogar im Gegenteil, daB die Syphilis nicht nur in dieser, sondern 
auch in vielen anderen Beziehungen eine ganz spezifische Sonderstellung 
einnimmt. Vor allem: Gibt es irgendeine Krankheit, fur welche ein besonderer 
und noch dazu obligater Lehrstuhl eingerichtet ist 1 Meines Wissens nicht. 
Aber abgesehen davon, welche der Infektionskrankheiten hat ein primares, 
ein sekundares und ein tertiares Stadium 1 Welche Krankheit wird so regel
maBig und sicher durch viele Jahre hindurch und noch dazu in so regelmaBig 
absteigender Intensitat auf aIle Deszendenten ohne Ausnahme ubertragen? 
Wo gibt es eine Analogie dafur, daB ein mit den schwersten tertiaren Formen 
behafteter Vater oder eine mit denselben Formen behaftete Mutter gesunde 
Kinder zur Welt bringt, weil das infektiose Stadium der Krankheit - wahrend 
dessen aIle Kinder ohne Ausnahme befallen werden - bereits abgelaufen ist '? 
Das und auch vieles andere bedingt tatsachlich eine Sonderstellung, die wieder 
nur einer doktrinaren Auffassung zuliebe in Abrede gestellt werden kann. 

Dnd wie steht es mit der Krankheit der Seidenspinner 1 1st es wirklich 
wahr, daB die Affektion auch hier nicht auf germinativem Wege ubertragen 
wird 1 Es war mir bisher nicht moglich, in das Original der beruhmten Arbeit 
Pasteurs Einsicht zu nehmen, aber ich kann mich auf ein Resume in einer 
mir wenigstens vertrauenerweckenden Publikationstelle berufen. 1m 14. Band 
von Ziemssens Handbuch in dem von N eiBer (Breslau) bearbeiteten 
Artikel "Syphilis" finden Sie auf Seite 696 folgenden Passus: 

"Pasteur verdanken wir den fur uns wichtigen experimentellen Nach
weis, daB die Vererbung der Korperchen erfolgt, auch wenn ein kranker 
Vater die gesunde Mutter befruchtet und diese, gesund bleibend, kranke 
Eier legt (paterne Infektion)." 

SoUte das alles unrichtig sein 1 Ich muB es vorlaufig, bis auf bessere 
Belehrung, bezweifeln. Aber selbst wenn die spermatische Infektion der 

14* 
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Raupen nicht erweisbar ware, die ovulare Infektion wird man doch nicht 
in Abrede stellen wollen. Oder geschieht die Dbertragung auch hier auf 
plazentarem Wege? Meines Wissens gehoren die Seidenspinner nicht zu den 
Plazentalien. Jedenfalls scheint mir die Heranziehung der Seidenraupen
krankheit zur Stutze der ausschlieBlich plazentaren Dbertragung einer In
fektionskrankheit nicht besonders glucklich gewahlt. 

Aber wir konnen von diesen Analogien ganz ruhig absehen und uns aus
schlieBlich an die die Syphilis selbst betreffenden Beobachtungstatsachen 
halten. Wenn ich aber diese noch einmal ubersehe, wenn ich auf der einen 
Seite die Kombination: latent syphilitischer Vater, dauernd symptomlose 
Mutter, syphilitisches Kind - und auf der anderen Seite die andere Kombi
nation: durchseuchte Mutter und gesundes Kind bei Infektion im Laufe 
der Schwangerschaft - ins Auge fasse, wenn ich sehe, daB die angeblich latent 
und rezent syphilitische Mutter nicht die solenne Reihe der syphilitischen 
Geburten von vorne beginnt, sondern an jenem Punkt einsetzt, welcher der 
Dauer der vaterlichen Syphilis entspricht, wenn eine solche Mutter nach 
Ausschaltung der mannlichen Virusubertragung sofort ein gesundes Kind 
und nach ihm eine ganze Reihe von gesunden Fruchten produziert, wenn ich 
auf der anderen Seite sehe, daB die intra graviditatem infizierte Mutter zuerst 
ein gesundes Kind bekommt, weil es von gesunden Eltern gezeugt wurde, 
und nun erst ihre gesetzmaBige Syphilisreihe beginnt, so glaube ich wohl 
das Recht zu haben zu der Behauptung, daB die Lehre von der germinativen 
Dbertragung der Syphilis durch die theoretischen Erwagungen von Matze
na uer nicht im geringsten erschuttert worden ist. 



Zur kiinstlichen Sauglingsernahrung. 
Aus einer Diskussion in der Gesellschaft fUr innere Medizin und Kinderheilkunde 1). 

Wenn ich nach den eben gehorten interessanten Ausfiihrungen das Wort 
ergreife, so geschieht dies nur, wei! ich mich mit der Formulierung der empi
rischen Tatsachen in betreff der Ernahrung menschlicher Sauglinge mit Kuh
milch nicht ganz einverstanden erklaren kann. Hamburger beruft sich unter 
anderen auf Heubner und Camerer, welche nachgewiesen haben sollen, 
daB kiinstlich genahrte Kinder in den sechs ersten Lebensmonaten ein bedeu
tend geringeres Wachstum und eine geringere Gewichtszunahme zeigen als 
Brustkinder, und er scheint auch Wassermann zuzustimmen, welcher 
das schlechtere Gedeihen kiinstlich genahrter Kinder mit dem groBeren 
Energieaufwande erklaren will, den die Verdauung des artfremden Kuhmilch
eiweiBes verlangt. lch kann nur auf Grund meiner vielfachen Erfahrung 
mit kiinstlicher Ernahrung, welche besonders in den letzten Jahren wegen der 
immer groBeren Schwierigkeit, gute Ammen zu bekommen, bedeutend an 
Umfang gewonnen hat, mit Bestimmtheit erklaren, daB ein kiinstlich ernahrtes 
Kind, wenn es gesund bleibt, sich in keinerlei Weise von einem Brustkinde 
zu unterscheiden braucht. lch kann nur das eine zugeben, daB es schwieriger 
ist, ein Kind bei der kiinstlichen Ernahrung gesund zu erhalten als ein Brust
kind; aber diese Schwierigkeit besteht nur darin, daB mangelnd~ Sorgfalt 
und namentlich zu haufige Mahlzeiten sich bei der kiinstlichen Ernahrung 
schwerer zu rachen pflegen als bei der Brustnahrung, wo sie meistens nur mit 
leichteren Formen der Dyspepsie, aber nur selten mit einer dauernden Beein
trachtigung der Gesundheit und des Gedeihens bestraft werden. Aber das 
eine ist sicher, und ich zweifle nicht daran, daB mir viele beistimmen werden, 
wenn ich sage, daB es moglich ist, Kinder von ihren ersten Lebenstagen an 
mit Kuhmilch zu ernahren und sie nicht nur bei normaler Verdauung zu er
halten, sondern eine vollig normale und befriedigende Zunahme wie bei der 
besten Amme zu erzielen. lch bin in der Lage, Ihnen hierfiir ziffermaBige 
Belege vorzufiihren, und zwar in Form von zwei Gewichtstabellen, welche 
ich mir dieser Tage in Voraussicht dieser Besprechung von zwei jungen Miittern 
erbeten habe, deren Kinder unter meiner Aufsicht und nach meinen Anord
nungen von ihrer Geburt an mit Kuhmilch ernahrt worden sind. lch muB 
bemerken, daB ich mich seit Jahren auf die entsprechende Verdiinnung und 
VersiiBung der Kuhmilch und auf ihre Erhitzung in Soxhletflaschchen durch 

1) Wiener med. Wochenschr, 1904, Nr. 5. 
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15 Minuten beschranke und mich jeder anderen Kiinstelei enthalte. Ich be
ginne mit der Verdiinnung halb zu halb und steige nach wenigen Wochen 
ziemlich rasch, so daB die Kinder im 7. oder 8. Monat bereits VollmiIch be
kommen. 

lch gehe nun zu meinen beiden Beispielen iiber. In dem einen FaIle 
handelt es sich um ein zweitgeborenes Madchen, deren altere Schwester unter 
Ammenkalamitaten sehr zu leiden hatte, aber sich schlieBlich doch normal 
entwickelte. Dieses Kind war drei Wochen lang an der Oberlippe leicht 
zyanotisch und hatte in derselben Zeit einige beangstigende Anfalle von 
Apnoe, aber diese Erscheinungen, die ich auf die Persistenz fotaler Wege 
bezog, haben sich ganzlich verloren, erklaren aber vielleicht die anfangliche 
langsamere Zunahme. In der erst en Woche Abnahme um 80, in der zweiten 
Zunahme um 90 g; dann kamen folgende Zunahmen in vierwochent
lichen (nicht monatlichen) Intervallen: + 630, + 580, + 660, + 890, 
+ 1050, + 930, + 640, + 570. 

Am 19. Dezember, noch nicht 8 Monate alt, wog das Madchen 9030 g, 
hatte also schon das Gewicht eines eher iiber mittelschweren einjahrigen 
Knaben. Was aber noch wichtiger ist als die Gewichtsziffern, das ist der 
tadellose Gesundheitszustand des Kindes, seine vortreffliche, niemals gestorte 
Verdauung, die spontanen Stuhlentleerungen von normaler Beschaffenheit, 
der ungestorte Schlaf, das bliihende, rosige Aussehen und - eine ziemliche 
Raritat bei so rasch zunehmenden Kindern - das vollige Fehlen eines jeden 
noch so geringen Zeichens von Rachitis. Aber - und jetzt .kommt meiner 
Ansicht nach die Hauptsache - das Kind hat nur ganz ausnahmsweise in 
den ersten zwei Monaten eine sechste Mahlzeit erhalten, sonst aber nur 
fiinf Flaschchen in 24 Stunden. Seit Monaten schliift das Kind die 
ganze Nacht ununterbrochen und bekommt seine Mahlzeiten mit der groBten 
Piinktlichkeit in vierthalbstiindigen Intervallen. 

In dem zweiten Falle handelt es sich um ein erstgeborenes Madchen 
aus einerEhe zwischen Geschwisterkindern. Die 21jahrige kraftige Mutter 
versuchte das Kind zu stillen, muBte aber den Versuch nach einer Woche 
wegen Milchmangels aufgeben. Das Kind wog bei der Geburt nur 2500 g, 
nahm in der ersten Woche um 20 gab, und zeigte von da an folgende Zu
nahmen in vierwochentlichen Intervallen: +925, +975, + 1075, + 1195. 

Jetzt hat es mit viereinhalb Monaten ein Gewicht von 7015 g, also mehr 
als das halbjahrige Musterkind nach der Tabelle von Bouchaud, und ist 
bis auf leichte Zeichen von Kraniotabes vollkommen gesund und bliihend. 
Die Verdauung war bei vom Anfange an streng eingehaltenen sechs Mahl
zeiten niemals gestort. 

Ich muB noch ausdriicklich bemerken, daB ich diese beiden Falle keines
wegs als besonders giinstige Ausnahmefalle ansehen kann, weil es mir auch 
sonst in zahlreichen Fallen mit den allereinfachsten MaBregeln gelungen ist, 
ein vortreffliches Gedeihen der Kinder bei Kuhmilchernahrung zu erzielen. 
Bedingung ist aber, meiner Ansicht nach, daB die Zahl von sechs Mahlzeiten 
in 24 Stunden unter keinerlei Umstanden iiberschritten wird. 



Der groBere Stoffverbrauch des Kindes l ). 

Seit jeher haben zwei grundverschiedene Methoden der Naturbetrach, 
tung miteinander rivalisiert. Die eine sucht bei jeder Erscheinung nach ihrem 
Zwecke, die andere trachtet, ihre Ursachen zu ergrunden und ihren verborge
nen Mechanismus bloBzulegen. Die Geschichte der Wissenschaft lehrt uns 
aber, daB mit dem Fortschreiten der Naturerkenntnis die kausale Forschungs
methode immer mehr an Terrain gewonnen und die finale Anschauung, die 
fruher auch die anorganische Welt umf~Bte, auf ein immer kleineres Gebiet 
im Bereiche des Lebenden zuruckgedrangt hat. Seit man weiB, daB Donner 
und Blitz elektrische Erscheinungen sind, glaubt man nicht mehr, daB sie 
dazu bestimmt sind, die Menschen zu warnen und zu erschrecken. Nachdem 
man gelernt hat, den Sturm auf die Ausgleichung atmospharischer Druck
differenzen zuruckzufiihren, glaubt niemand mehr, daB er sich erhebt, urn 
einen miBliebig gewordenen Schiffer von seinem Wege abzulenken. Und da 
man den Pestbazillus und seine Verbreitungswege kennt, weiB man auch, 
daB die Seuche nicht hervorgerufen wird, urn die Menschheit fur eine Ver
fehlung zu bestrafen. Aber in dem verwickelten Getriebe eines Organismus 
sind viele mechanisch-kausale Zusammenhange noch wenig geklart und hier 
pflegt man auch jetzt noch, wenn die Causae efficientes nicht offen zutage 
liegen, aus alter Gewohnheit nach den Causae finales zu suchen; und wenn 
man nun zu wissen vermeint, wozu etwas gut ist, dann glaubt man damit 
der Muhe enthoben zu sein, auch danach zu forschen, wieso es zustande 
kommt. 

Die uns hier beschaitigende Erscheinung, daB Kinder im Vergleiche zu 
Erwachsenen und kleine Tiere im Vergleiche zu groBeren auf die Gewichts
einheit mehr Kohlensaure ausatmen und mehr Warme produzieren, ist gerade
zu ein Schulbeispiel dafur, wie sehr die teleologische Betrachtungsweise 
der Ergrundung der mechanisch-kausalen Verkettungen abtraglich ist. Bald 
nachdem die Tatsache entdeckt und von allen Beobachtern bestatigt wurde, 
gab man ihr auch schon die Deutung, daB die erhohte oxydative Stoffzer
setzung den "Zweck" haben musse, den groBeren Warmeverlust der kleinen 
Tiere und der noch nicht ausgewachsenen Individuen zu ersetzen und der 
durch ihre relativ groBere Oberflache erleichterten Abkuhlung vorzubeugen. 
Wie von zwei auf gleiche Temperatur erwarmten Metallkugeln die kleinere 

1) Zeitschr. f. Kinderheilk. 1913, Bd. 6, Heft 1-3. 
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rascher auskiihlt, weil sie auf die Gewichtseinheit mehr Oberflache hat als 
die groBere, so wurde das kleine Tier rascher auskuhlen als das groBe und das 
Kind rascher als der Erwachsene, wenn sie nicht dieser Gefahr dadurch 
vorbeugten, daB sie auf die Gewichtseinheit mehr Nahrungs- oder Reserve
stoffe oxydieren und dadurch mehr Warme erzeugen. Statt aber nach den 
bewirkenden Drsachen zu suchen, welche die starkere oxydative Zersetzung 
bei den kleineren Individuen herbeifuhren, begnugt man sich mit der Vor
stellung, daB die starkere Zersetzung notwendig sei, urn ihnen einen gewissen 
N utzen oder V orteil zu verschaffen. 

Leider beherrscht diesel be teleologische Auffassung noch die ganze jetzige 
Lehre von der Warmeokonomie des lebenden Organismus. In einem Auf
satze von Camerer uber das Energiegesetz in der menschlichen Physiologie1 ) 

lesen wir z. B., daB die Nahrungstoffe oder die Korpersubstanz verbrennen: 
erstens urn Warme zu liefern und den Korper zu heizen; und zweitens sollen 
sie durch ihre Verbrennung den Zellen der verschiedenen Organe ermoglichen, 
ihre spezifischen Leistungen zu vollbringen. Dnd in der Arbeit von SchloB
mann uber Atrophie und respiratorischen Stoffwechsel, die mich zu dies en 
Ausfuhrungen veranlaBt 2), heiBt es konform mit Camerer und der ziemlich 
allgemein ublichen Auffassung: "Der wesentliche Anteil des Stoffwechsels 
dient zur Wiedererzeugung der durch Strahlung entweichenden Warme." 
Es wird also nicht danach gefragt, wie die auBerhalb des lebenden Korpers 
so schwer anzundbaren und so schwer verbrennenden Stoffe (EiweiB, Leim, 
Zucker und Fett) bei relativ niederer Temperatur angezundet werden und 
wieso sie immer gerade in der Menge verbrennen, die zu dem vermeintlichen 
Zwecke notwendig ist; man kummert sich nicht darum, daB die Zufuhr von 
uberschussigen Brennstoffen nicht eine entsprechende Verstarkung des Bran
des zur Folge hat, wie das Aufschutten neuer Kohle im Of en oder im Heiz
raum der Maschine, sondern nur eine Ablagerung von brennbaren Substanzen 
mitten in den vermeintlichen Verbrennungsherden; man geht daruber hin
weg, daB eine vermehrte Zufuhr von Sauerstoff die Lohe nicht anfacht, wie 
der Luftstrom des Blasebalgs in der Esse, sondern ohne sichtbare Wirkung 
bleibt, wahrend physiologische Reize jeglicher Art immer eine Verstarkung 
der Oxydationen bewirken; sondern man begnugt sich zu konstatieren, daB 
die Verbrennung fur dies en oder jenen Zweck notwendig sei und verlaBt 
sich darauf, daB der Organismus schon Mittel und Wege finden wird, seine 
Zwecke zu erreichen und seine Bedurfnisse zu befriedigen. 

Die teleologische Betrachtungsweise der Warmeerzeugung im lebenden 
Organismus ist aber nicht nur unzureichend und unfruchtbar, sondern sie 
ist schon von vornherein verfehlt, weil sie auf weite Bezirke der Organismen
welt keine Anwendung finden kann. Bei den warmbhitigen Tieren, die imstande 
sind, ihre Eigentemperatur unter den verschiedensten auBeren und inneren 
Verhaltnissen ungefahr konstant zu erhalten, konnte man immerhin mit 
einem Schein von Berechtigung behaupten, daB ihre lebenden Teile Warme 
produzieren, urn die durch Ausstrahlung verI oren gehende zu ersetzen, ob-

1) .Jahrh. f. Kinderheilk. Bd. 66, R. 188. 
!) Fcstschr. f. Kassowi tz 1912, R. 315und Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 5 
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wohl spater gezeigt werden wird, daB sich auch dieser Schein bei naherer 
Betrachtung als ein trugerischer erweist. Bei den kaltblutigen Tieren aber 
und bei allen Pflanzen, deren Eigentemperatur von der der Umgebung nur 
urn Bruchteile eines Grades differiert, fehlt schon von vornherein jede Grund
lage fur die Heiztheorie, weil diese Organismen keine Mittel besitzen, urn die 
durch ihre vitalen Prozesse erzeugte Warme zuruckzuhalten, und ihnen 
auch die .Fertigkeit mangelt, bei niederer AuBentemperatur ihre Warme
produktion zu steigern und bei hoher herabzudrucken. Ja sie benehmen 
sich in dieser Beziehung so wenig zweckentsprechend, daB sie gerade bei stei
gender Temperatur infolge ihrer erhohten Lebenstatigkeit mehr Warme 
produzieren und dann wieder bei niederer, anstatt ihrem Warmebedurfnis 
durch vermehrte Oxydationen entgegenzukommen, wegen ihrer geringeren 
Vitalitat noch weniger Stoffe verbrennen und noch weniger Warme entwickeln 
als bei mittleren Warmegraden. 

Erscheint das schon als eine arge Versundigung gegen das Prinzip der 
ZweckmiiBigkeit, so wird diesem noch arger ins Gesicht geschlagen, wenn die 
keimende Gerste bei der Malzbereitung eine so hohe Temperatur entwickelt, 
daB sie dadurch ihr eigenes Leben gefiihrdet und vor dem drohenden Warme
tod nur durch ununterbrochenes LUften und Umschaufeln bewahrt werden 
kann. Hier ist es offenkundig, daB die Warme nicht zu Reizzwecken gebildet 
wird, sondern sie entsteht infolge des raschen Wachstums der Keimlinge, 
weil, wie wir spater sehen werden, jedes Protoplasmawachstum, bei Pflanzen 
und bei Tieren, mit oxydativen Zersetzungen und daher auch mit entsprechen
der Warmebildung einhergeht. 

Man konnte vielleicht sagen, hier diene die Oxydation nicht zur Heizung, 
sondern es komme hier die andere Art ihrer Verwendung in Betracht, nam
lich ihre Umwandlung in mechanische Arbeit wie in den kalorischen Maschinen. 
Aber von einer solchen Umwandlung, die manche namentlich fur den Muskel 
annehmen mochten, kann weder bei diesem, noch bei einem anderen mecha
nische Arbeit leistenden Organe die Rede sein; und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil jene groBen Temperaturunterschiede, jenes "Warmegefalle " , 
das nach dem ubereinstimmenden Ausspruche aller Physiker fur eine solche 
Umwandlung unentbehrlich ist, im Muskel und im ganzen Tierorganismus eben
so fehlen wie bei den Pflanzen. Aul3erdem ist aber die Vorstellung, dal3 im 
Muskel ein Teil der von ihm gelieferten Warme in mechanische Arbeit ver
wandelt wird, seit den beruhmten Versuchen von Heidenhain nicht mehr 
haltbar. In den Warmekraftmaschinen, wo eine solche Umwandlung tatsach
lich stattfindet, wird nach dem Gesetze der Erhaltung del' Energie urn so 
weniger Warme nach aul3en abgegeben, je mehr Arbeit geleistet wird. 1m 
gereizten Muskel dagegen wurde urn so mehr Warme gemessen, je grol3er 
die Last war, die er bei 'seiner Verkurzung in die Rohe hob. Das ware nicht 
moglich, wenn er nach dem Prinzipe der kalorischen Maschine einen Teil 
seiner Verbrennungswarme in mechanische Arbeit verwandeln wurde1 ). 

Bei vielen vitalen Vorgangen, die, wie alle ohne Ausnahme, mit oxy-

1) Die Erklarung fiir dieses scheinbar paradoxe Ergebnis, auf die hier nicht ein
gegangen werden kann, findet sich im 3. Bande meiner Allgemeinen Biologie, S. 172 ff. 
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dativen Spaltungen und mit Warmebildung einhergehen, fehlt auch das Be
durfnis nach einer solchen Kraftumwandlung, weil dabei entweder keine 
mechanische Arbeit geleistet wird oder in so minimalem AusmaBe, daB sie 
ganz auBer Verhiiltnis stunde zu der GroBe der mit ihr verbundenen Oxy
dationen. Wenn also Ludwig in der gereizten Speicheldruse neben dem Ab
tropfen der Speichelflussigkeit auch einen erhohten Verbrauch von Sauer
stoff und eine Erwarmung der Druse und des aus ihr ausflieBenden Venen
blutes nachgewiesen hat, so erfolgt die Oxydation hier sicherlich weder zu 
Heizzwecken noch fur die Leistung mechanischer Arbeit, sondern nur des
halb, weil durch den Reiz eine oxydative Spaltung von Protoplasmamolekulen 
herbeigefUhrt wird; und wenn die Pflanzenphysiologen konstatiert haben, 
daB die Keimpflanze des Mohns, deren Trockengewicht kaum ein halbes 
Gramm betragt, in 24 Stunden so viel Kohlensiiure ausatmet, daB die bei 
ihrer Entstehung durch Verbrennung von Kohlehydraten erzeugte Warme 
ein Gewicht von 55 gum 1987 Meter heben konnte1 ), so wird niemand daran 
denken, daB dieser enorme Aufwand verschwendet wird, urn die minimale 
Arbeit beim Emporwachsen der Pflanze zu leisten, die sicherlich groBtenteils 
,durch die Quellungsenergie der neugebildeten Gewebe aufgebracht wird. 

Aile diese Tatsachen lassen aber keine andere Deutung zu, als daB eine 
jede Lebenstatigkeit mit einer oxydativen Spaltung von hoch komplizierten 
und chemisch labilen Protoplasmamolekulen verbunden ist und daB dabei 
unter allen Umstanden Warme gebildet wird; und zwar immer genau in dem 
AusmaBe, welches durch die Ausdehnung dieser oxydativen Spaltungen bedingt 
ist. Diese Verbrennungen erfolgen also nicht, damit irgendein Zweck erreicht 
,oder ein Bedurfnis befriedigt wird, sondern sie erfolgen mit Naturnotwendig
keit und immer nur insoweit, als die dazu notwendigen Bedingungen gegeben 
sind. Die dabei freiwerdende Wiirme entweicht aber bei den Pflanzen und den 
wechselwarmen Tieren ohne jeden Nutzen bis auf jene geringe Quote, die in 
allen Organismen bei der Reduktion der sauerstoffhaltigen Nahrungstoffe 
verbraucht wird. Eine solche Reduktion muB niimlich der Verwendung der 
Nahrungs- und Reservestoffe beim Aufbau neuer Protoplasmen vorhergehen 
und diese assimilatorische Reduktion ist an eine gewisse Temperaturhohe 
gebunden2). Wiihrend aber die Pflanzen und die wechselwarmen Tiere die 
fur diese Reduktionen unentbehr.iche Temperaturhohe nur bei gunstiger 
AuBentemperatur erreichen und erhalten konnen, weil sie keine Mittel besitzen, 
urn ihre selbsterzeugte Warme zuruckzuhalten, und sie daher ihre Lebens
leistungen nur innerhalb einer bestimmten Temperaturbreite ihrer Umwelt 
vollziehen konnen, haben die Homoothermen im LauIe ihrer Entwicklung 
die Fahigkeit erlangt, gewissermaBen als lebende Thermostaten zu fungieren, 
indem sich bei ihne~ Einrichtungen herausgebildet haben, die eine gewisse, 
fur den Aufbau und Zerfall ihrer Protoplasmen giinstige Eigentemperatur 
innerhalb einer geringen physiologischen Breite erhalten und sie dadurch 
von der Umgebungstemperatur unabhiingig machen; und zwar erreichen 
sie dies bekanntlich durch eine Kombination der "physikalischen" und der 

1) Kerners Pflanzenleben Bd. 1, S. 401. 
2) V gl. die betreffenden Abschnitte im 1. und 3. Bande meiner Allgemeinen Biologie. 
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"chemischen" Warmeregulierung, indem sie auf der einen Seite mittels eines 
prazise funktionierenden Nervenmechanismus die Abgabe der selbsterzeugten 
Warme erleichtern oder erschweren und auf der anderen die warmeerzeugenden 
protoplasmatischen Vorgange - hauptsachlich in der Muskulatur - entweder 
verstarken oder herabdrucken. Dabei ist es aber jetzt schon ausgemacht, 
daB es keine besonderen thermogenetischen Organe oder Zellen oder Proto
plasmen gibt, in denen Warme ad hoc zur bloB en Heizung des Korpers gebildet 
wird, sondern daB die Warme immer nur als ein unvermeidliches Nebenprodukt 
aller anderen mit Aufbau und Zerfall von Protoplasmen einhergehenden 
Funktionen entsteht und daB es sich bei der sogenannten chemischen Warme
regulierung immer nur darum handeln kann, daB die spezifischen Funktionen 
der Organe, also wieder in erster Linie der Muskeln, entweder herabgemindert 
oder, was haufiger der Fall ist, verstarkt werden. 

DaB der Anteil der willkurlichen Muskulatur an den oxydativen Spal
tungen und an der aus ihnen hervorgehenden Warmebildung ein sehr bedeu
tender ist, ist nicht nur vorauszusehen, weil die Muskeln einen so groBen Teil 
des protoplasmatischen Korperbestandes reprasentieren, sondern es ist auch 
durch zahlreiche Erfahrungstatsachen gesichert. lch nenne nur die Herab
minderung des Sauerstoffverbrauches um mehr als ein Drittel durch Kurare 
und um 40% durch den Schlaf, und auBerdem die Versuche von Speck 
und von Low y, die unabhangig voneinander gefunden haben, daB die Stei
gerung der Kohlensaureausscheidung durch Kalte so lange ausbleibt, als es 
gelingt, die Zitterbewegungen und die Muskelspannungen zu vermeiden. 
Hierzu kommt aber noch die thermogenetische Leistung der Herzkontrak
tionen und der Respirationsbewegungen, deren quantitative Bedeutung 
infolge der ununterbrochenen Tatigkeit der dabei beteiligten muskulosen 
Gebilde so groB ist, daB sie in der Ruhe nahezu ausschlieBlich in Betracht 
kommt1). Damit ist aber wieder dargetan, daB auch im ruhenden Korper 
des Warmbluters der groBte Teil der von ihm produzierten Warme nicht zu 
dem Zwecke gebildet wird, damit er sich durch Selbstheizung auf seiner nor
malen Temperatur erhalten konne, sondern daB seine Warmeproduktion 
hinlanglich kausal begriindet ist, weil das Herz und die Respirationsmuskeln 
nicht tatig sein konnen, ohne dabei auBer ihrer mechanischen Arbeit auch 
reichliche Mengen von Warme zu erzeugen. 

Dadurch ist aber auch schon von vornherein klar, daB ein Tier, das in 
der Minute mehr Atmungen vollfiihrt und mehr Pulsschlage zeigt als ein 
anderes, auch im Ruhezustande mehr Kohlensaure ausatmen und dement
sprechend auch mehr Warme erzeugen muB als dieses. Das ist aber erfahrungs
gemaB bei den kleineren Tieren im Vergleich zu den groBen der Fall, mogen 
sie nun derselben oder verschiedenen Arten angeh5ren, und fbenso auch bei 
den jungen noch nicht ausgewachsenen lndividuen derselben Spezies im Ver
gleiche mit den alteren und ausgewachsenen; und die ErkIarung fiir diese 
langst bekannte und von niemandem bestrittene Tatsache ist wieder keine 

1) "Aussi peut on se demander, si pendant Ie repos la quantite de chaleur produite 
ne provient pas presque exclusivement des muscles qui sont toujours actifs, comme 
Ie coeur et les muscles inspirateurs." (Beaunis, Physiologie humaine Bd. 2, S. 453.) 
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teleologisehe, sondern bewegt sieh ausschliefilieh im Bereiehe der Kausalitat. 
leh will hier diese Erklarung in der knappen Formulierung vortragen, die 
SehloBmann aus dem dritten Bande meiner Biologie wortlieh zitiert hat: 

"Kleine Tiere unterhalten nieht deshalb auf die Gewiehtseinheit mehr 
Oxydationen als die groBeren, weil sie infolge ihrer relativ groBen Oberflache 
mehr Warme verlieren als diese, sondern aus dem Grunde, weil ihre alter
nierenden Bewegungen, deren spatere Phasen immer auf reflektorischem 
Wege durch die friiheren ausgelost werden, wegen der kiirzeren Nerven
bahnen raseher aufeinanderfolgen und daher in der Zeiteinheit haufiger aus
gefiihrt werden." 

Leider hat aber SchloBmann das Zitat vorzeitig abgebroehen und 
hat gerade den letzten Satz der 44. These unterdriickt. Unmittelbar nach 
den obigen Siitzen steht namlich der folgende: 

"Dasselbe Verhaltnis herrscht aueh bei den Kaltbliitern, 
wo eine gesteigerte Verbrennung zur Befriedigung des Warme
bediirfnisses eo ipso ausgesehlossen ist." 

Diese Tatsache, die durch die iibereinstimmenden Angaben verse hie
dener Forscher (Jolyet und Regnard, Knauthe, Krehl und Soetbeer 
u. a.) siehergestellt und iiberdies in der Natur der Sache ausreichend begriindet 
ist, ist abel' gerade fiir unsere Frage von hochster, geradezu entscheidender 
Bedeutung und man kann es nur bedauern, daB sie sowohl von Ru bner 
selbst als auch von allen anderen, die sein "Oberflachengesetz" verteidigen, 
in bemerkenswerter Dbereinstimmung ignoriert wird. Denn bei den kalt
bliitigen oder weehselwarmen Tieren ist es klar, daB der relativ groBere oxy
dative Zerfall bei den kleineren Individuen nicht aus ZweckmaBigkeitsgriinden 
erfolgt, weil ihnen ja die vermehrte Warmebildung nichts niitzen kann, sondern 
daB er durch die raschere Aufeinanderfolge der Beuge- und Streckbewegungen 
in den Lauf-, Schwimm- oder Flugmuskeln und auBerdem durch die aus dem
selben Grunde schneller aufeinanderfolgenden Herzschlage und Atembe
wegungen streng kausal begriindet ist. Wenn aber dieser starkere Zerfall 
und die vermehrte Warmebildung den kleinen Warmbliitern - und nur diesen 
- bei ihrer thermostatischen Funktion zugute kommt, so hat er fiir sie auch 
dysteleologische Folgen, weil von den haufigeren Muskelkontraktionen mehr 
Nahrungs- und Reservestoffe in Anspruch genommen werden und dadurch 
die Ablagerung von Reservefett im ganzen Korper und auch im Unterhaut
zellgewebe erschwert wird, so daB del' Schutz gegen Abkiihlung, den eine 
dicke Fettlage gewahrt, gerade bei den dieses Schutzes besonders bediirftigen 
kleineren Tieren zum Teil entfiillt - ein Dbelstand, auf den speziell R u bner 
ausdriicklich hingewiesen hat. Das alles ist aber kausal durchaus verstand
lich, wahrend die teleologische Betrachtungsweise gegeniiber der erhohten 
Oxydation bei den kleinen Kaltbliitern und der geringeren Fettablagerung 
in der Haut der kleinen Warmbliiter in gleicher Weise versagt. 

SchloBmann glaubt aber Beobachtungen gemacht zu haben, die 
seiner Ansicht nach fiir das Ru bnersche Oberflachengesetz und gegen die 
von mir vorgeschlagene Erklarung des groBeren Stoffverbrauches bei den 
kleinen Organismen aussagen sollen; und wir wollen nun priifen, ob seine 
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Folgerungen aus den von ihm gewonnenen Tatsachen wirklieh berechtigt 
sind. 

leh will zunachst versuchen, seinen Gedankengang klarzulegen. 
Wenn die Rubnersche Auffassung riehtig ist, daB die Hohe der Zer

setzung in der Ruhe und bei Hunger durch die GroBe der Korperoberflaehe 
bedingt ist und daB die kleineren Individuen deshalb mehr Stoffe zersetzen, 
weil von ihrer relativ groBen Oberflache mehr Reize zu den "stoffzersetzenden 
Zellen" gelangen, dann muBte ein atrophisehes Kind, weil es fur seinen herab
gekommenen Korperbestand eine zu weite Haut, also im Verhaltnis zu seinem 
Gewieht eine abnorm groBe Oberflache besitzt, auf die aus dem Korper
gewicht bereehnete Oberflache mehr Kohlensaure ausseheiden als ein normales. 
Da nun Schlo13 mann den "Grundumsatz" eines normalen Kindes bei 
Hunger und Ruhe mit ca. 12 g Kohlensaure pro Quadratmeter Oberflache 
annimmt, so wurde er in einem wesentlich hoheren Umsatz des atrophisehen 
Kindes einen Beweis dafur erblieken, daB der Umsatz wirklieh dureh die 
Oberflache bestimmt wird und nieht, wie ich annehme, dureh die Lange 
der Reflexbahnen, welche bei groBerern Individuen eine langsamere und bei 
kleinen Tieren (wie bei Kindern) eine raschere Aufeinanderfolge aller alter
nierenden Bewegungen mit EinsehluB der Herzarbeit und der Atmung be
dingt. 

Wir wollen nun zunaehst prtifen, ob die Voraussetzungen von Sehlo13-
mann in bezug auf das atrophisehe Kind zutreffen. 1st die Haut bei diesem 
wirklieh in ihrer Gesamtheit zu we it ? Man kann diese Frage mit Bestimmt
heit verneinen. Die Haut sehlottert allerdings an den Ober- und Vorder
armen, an den Nates, den Obersehenkeln und allenfalls an den Waden; aber 
am Kopf und im Gesicht, an den Ohren, iiber den Rippen und Wirbeln, an 
der Vorderflache der Untersehenkel ist sie nieht nur nicht schlotternd, sondern 
im Gegenteil iiber der UnterIage straff gespannt, so daB die Konturen des 
Skelettes scharf hervortreten. leh bitte den Leser, wenn ihm nicht gerade 
ein soleher Atrophiker zur Verfugung steht, die eharakteristische Abbildung 
von Schlo13 mann (Fig. 1 bei Seite 320) darauf hin zu betrachten und er 
wird mir zustimmen, daB das Sehlottern der Haut an gewissen Korperstellen 
durch ihre straffere Spannung an einem groBen Teile der Korperoberflache 
mindestens kompensiert werden durfte. Reehnet man dazu die zusammen
gekauerte Lage der atrophisehen Kinder - "sie krieehen zusammen" (S chI 0 13-
mann,1. e. S. 325) - wodureh eine gegenseitige Beriihrung ziemlich ausge
dehnter Hautpartien und daher auch deren Ausschaltung aus der BeeinfIus
sung dureh die Umgebungstemperatur bedingt ist, so wird man zugeben mus
sen, daB damit die wichtigste Pramisse der Schlo13 mannschen Deduktion 
stark in Frage gestellt ist1 ). Wenn es sich also auch herausstellen wurde, 
daB atrophische Kinder relativ mehr Kohlensaure ausscheiden, als gut ge-

1) Auch Rubner sagt, daB seine Versuchstiere am Boden des Kafigs zusammen
gerollt lagen und bemerkt dazu ganz richtig, daB man in dieser Lagc nicht berechnen 
konne, wie groB die Oberflache ist, welche die Abkiihlung bedingt. Er hat aber leider 
aus diesem gewiB gerechtfertigten Bedenken nicht die naheliegenden Konsequenzen 
gezogen. 
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nahrte, dann muBten dem unbedingt andere Ursachen zugrunde liegen, als 
die von 8chloB mann vermutete. 

Pruft man aber in dieser Hinsicht seine tatsachlichen Angaben, so erlebt 
man eine gewisse Dberraschung. 8chloB mann hat namlich seine Respira
tionsversuche, welche die starkere Kohlensaureproduktion der atrophischen 
Kinder beweisen sollten, gar nicht im Zustand der Atrophie und bei wenigstens 
partiell schlotternder Haut angestellt, sondern - mit einer einzigen Ausnahme, 
bei der auch das Resultat nicht in seinem Sinne ausgefallen ist - zu einer 
Zeit, wo nach seinen eigenen Angaben die Reparation infolge von zweck
maBigen MaBnahmen bereits wesentlich fortgeschritten und daher das von 
ihm angenommene MiBverhaltnis zwischen der Haut und ihrem Inhalte 
bereits wieder ausgeglichen war. Deutlich springt dies in die Augen, wenn 
man die erste Photographie des Kindes H6pfner mit der zweiten vergleicht. 
(Figur 1 und 2 auf Tafel IX.) Die erste Figur stellt ein hochgradig atrophisches 
Kind dar, das mit 20 Monaten nur 4770 g wog; die zweite 168 Tage spater 
aufgenommene Photographie zeigt ein leidlich gut genahrtes Kind mit rund
lichen Formen, das am Tage zuvor 7500 g gewogen hat, also in 67 Tagen 
nicht weniger als 2730 (pro Tag durchschnittlich 40) g zugenommen hatte. 
Aber der Respirationsversuch wurde nicht mit dem atrophischen Kinde 
vorgenommen, sondern zum ersten Male 10 Tage und zum zweiten Male einen 
Tag vor der Aufnahme des zweiten Bildes, das uns das Kind bereits ohne 
Zeichen von Atrophie zeigt, und zwar bei einem Gewicht von 6946 und 7500 g, 
also wahrend einer rapiden Gewichtszunahme. Bei diesen beiden 
Versuchen ergaben sich dann allerdings statt der ublichen 12 g Kohlensaure 
pro Quadratmeter Oberflache die wesentlich h6heren Ziffern von 14,50 und 
16,61. Da aber diese Bestimmungen nicht im Zustande der Atrophie, sondern 
wahrend einer rapiden Zunahme und bei leidlicher K6rperfulle vorgenommen 
wurden, beweisen sie etwas ganz anderes als was SchloBmann aus ihnen 
ableiten will; und ich werde nicht ermangeln, spater meine Meinung uber 
die wahren Ursachen der verstarkten Kohlensaureausscheidung abzugeben. 

Zuvor wollen wir uns aber die anderen Versuche ansehen, urn zu erfahren, 
ob sie fur die von SchloB mann beabsichtigte Beweisfuhrung besser taugen 
als der eben analysierte. 

Da finden wir, daB das Kind Josefine M. mit 5 Monaten 2900 und 3 Wochen 
spater nur um 20 g mehr gewogen hat. In diesem hochgradig atrophischen 
Zustande wurde der erste Versuch vorgenommen und ergab nicht die er
wartete Dberschreitung des normalen Mittels der Kohlensaure
ausscheidung, sondern ein ziemlich bedeutendes Minus, nam
lich 9,87 g pro Quadratmeter und Stunde. Die zu weite Haut hat also nicht 
das bewirkt, was S chI 0 B man n erwartete, sondern es ist das Gegenteil 
eingetreten. Erst 38 Tage spater, als das Gewicht unterdessen auf 3450 ge
stiegen war, ergab ein zweiter Versuch 14,17 g, also wieder eine die Norm 
ubersteigende Ziffer. Die Steigerung gilt also auch hier nicht fUr das Stadium 
der Atrophie, in welchem im Gegenteil eine Verminderung der Kohlensaure
ausscheidung konstatiert wurde, sondern wie in dem fruheren Falle fur ein 
in Reparation begriffenes Kind. 
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Das dritte Kind (Therese M.) wird im Alter von 6 Monaten mit einem 
Gewicht von 3200 g in elendem Zustande aufgenommen und "erholt sich 
rasch und gut an der Brust". Es hat vor dem ersten Versuche in 23 Tagen 
185 und vor dem zweiten in weiteren 21 Tagen 595 g zugenommen. Die 
erhohte Kohlensaureausscheidung betrifft also wieder nicht das atrophische, 
sondern das in rascher und guter Erholung begriffene Kind. 

Noch deutlicher ist dies bei dem vierten Kinde (Joseph H. auf S. 328) .. 
Es wird im Alter von 3 Monaten mit 4250 g aufgenommen, geht aber noch 
auf 3530 g zuruck. Funf Monate spater ist die Atrophie ganz behoben, das 
Kind macht nach Schlo13 mann einen normalen Eindruck. "Gerade die 
letzte Zeit waren die Zunahmen mit fett- und kohlehydratreicher Nahrung 
betrachtlich." Gewicht 7420 g, also mehr als verdoppelt. Jetzt wird der erste 
und einzige Hungerversuch gemacht, und ergibt 14,17 g Kohlensaure pro 
Quadratmeter und Stunde. Dieser "auf der Hohe der Reparation" vor
genommene Versuch entspricht also wieder nicht dem Versuchsplan von 
Schlo13mann, der ja den Einflu13 der zu gro13en Hautoberflache beim atro
phischen Kinde studieren wollte, sondern er zeigt wie die drei friiheren Ver
suche etwas ganz anderes als das, was er mit ihnen beweisen wollte, namlich 
daB der rasche Anwuchs neuen Protoplasmas bei den in schneller 
Reparation begriffenen Atrophikern genau so wie bei den rasch 
wachsenden Pflanzen mit entsprechend vermehrter Stoffzerset
zung verbunden ist. 

Wir haben diese Verhaltnisse bereits bei der rasch wachsenden Mohn
pflanze und bei den Keimlingen der Gerste kennen gelernt und finden die
selbe Erscheinung auch bei der Hefegiirung, die auf einer enormen Proli
feration des SproBpilzes beruht, und bei dem raschen Aufbliihen der Aroideen, 
wo die Temperatursteigerung mit dem Thermometer nachgewiesen werden 
kann. Es ist also klar, daB das Protoplasmawachstum an sich oxydative 
Stoffzersetzung und Warmebildung bedingt. Wenn wir nun sehen, daB der 
rapide Anwuchs neuer Gewebe bei dem in rascher Reparation begriffenen 
Atrophiker gleichfalls mit einer die Norm ubersteigenden Kohlensaureaus
scheidung verbunden ist, so konnen wir daraus schlieBen, daB auch das normale 
Wachstum der Kinder und der jungeren Tiere als eine Quelle der Warme
bildung angesehen werden muB, die aber unter normalen Verhaltnissen 
nicht so ergiebig ist, daB sie in den Ziffern deutlich zur Geltung kame. Schlo13-
mann hat sich also dadurch ein groBes Verdienst erworben, daB er uns Daten 
geIiefert hat, die uns gestatten, in der bisher strittigen Frage, ob die Kinder 
nur wegen ihrer kleinen Dimensionen oder auBerdem auch infolge ihres raschen 
Wachstums mehr Stoffe zersetzen als die Erwachsenen, eine positive Ent
scheidung im Sinne der zweiten Alternative zu treffen1). 

Auch in anderer Beziehung verdanken wir Schlo13 mann wichtige 
Angaben, die fur die behandelte Frage von Bedeutung sind, die sich aber 

1) Auf die Frage, warum jedes Protoplasmawachstum mit oxydativer Stoffzer
Betzung verbunden sein muB, kann hier nicht eingegangen werden. Ich verweise auf 
meine darauf beziiglichen Ausfiihrungen im 1. Bande meiner Allgemeinen Biologie 
(18. Kapitel: Wachstum des Protoplasmas). 
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ebenfalls nicht in die OberfHichentheorie einfugen lassen, sondern ihr im 
Gegenteil direkt widersprechen. Ich meine die von SchloBmann neuer
lich bestatigte Tatsache, daB atrophische Kinder eine niedere Eigentemperatur 
besitzen, die erst im Reparationstadium allmahlich zur Norm zuruckkehrt. 
Es wurden namlich Temperaturen von 35,0, 35,8, 34,0 und 35,10 verzeichnet, 
und zwar gerade zu der Zeit, wo das Moment der fur ihren Inhalt zu weiten 
Haut fUr die Stoffzersetzung und Warmebildung von Bedeutung sein konnte. 
In diese m Stadium und nicht zu einer Zeit, wo das MiBverhaltnis wieder 
ganz oder nahezu geschwunden war, muBten die auf die stoffzersetzenden 
und warmeproduzierenden "Zellen" einwirkenden Abkuhlungsreize in diesen 
eine starkere Tatigkeit auslosen und dadurch der Abkuhlung entgegenwirken. 
Die oben angegebenen Untertemperaturen belehren uns aber, daB in Wirk
lichkeit nichts dergleichen geschieht. Die fettarme Haut begunstigt die Warme
abfuhr und bei den triigen Bewegungen der tief herabgekommenen Kinder 
und der auBersten Einschriinkung im Protoplasmaaufbau und Wiederaufbau 
wird die Wiirmebildung unter die Norm herabgedruckt. In dem einzigen 
FaIle, wo der Respirationsversuch wirklich im Zustande der Atrophie aus
gefuhrt wurde, finden wir auch neben einer Temperatur von 35,8 eine tief 
unter die Norm herabgesunkene Kohlensaureausscheidung (9,87 statt der 
normalen 12,0). Die erwartete Oberfliichenwirkung ist also vollstandig aus
geblieben. 

Eine noch mehr unter die Norm sinkende Innentemperatur kann man 
bekanntlich durch das Aufbinden eines Kaninchens oder eines anderen Ver
suchstieres erzielen. Durch die Fesselung werden willkurliche Bewegungen 
verhindert, dabei wird aber zugleich die Abkuhlungsflache durch die er
zwungene SteHung mit ausgebreiteten Extremitiiten vergroBert. Nach dem 
Oberfliichengesetze muBten jetzt von seiten der unnaturlich vergroBerten 
Abkuhlungsfliiche die stoffzersetzenden und warmeproduzierenden "Zellen" 
zu erhohter Tiitigkeit angeregt werden und dadurch der drohenden Abkuhlung 
begegnen. Da aber solche thermogenetische ZeHen auBer in den Muskeln 
und den anderen ihrer spezifischen Funktion obliegenden Organen nicht 
existieren oder wenigstens nirgends aufzufinden sind, da ferner die ergiebig
sten QueHen der tierischen Warme, die willkurlichen Muskelkontraktionen, 
durch die Fesselung ausgeschaltet sind und zugleich die Abkuhlungsflache 
vergroBert ist, so geschieht das, was unter solchen Umstanden notwendiger
weise geschehen muB, namlich ein tiefes Absinken der Eigentemperatur. 

Zum Schlusse fasse ich das Resultat dieser Erorterungen in folgenden 
Sat zen zusammen: 

1. Durch den Nachweis, daB das Verhaltnis der Stoffzersetzung zwischen 
groBen und kleinen Individuen bei den Kaltblutern dasselbe ist wie bei den 
warmblUtigen Tieren, ist die teleologische Deutung der vermehrten Warme-
bildung bei den kleineren Individuen - als Gegengewicht gegen die relativ 
groBere Abkuhlungsflache - widerlegt. 

2. Gegen die kausale Erkliirung, daB durch die kurzeren Reflexbahnen 
die alternierenden Bewegungen (mit EinschluB der ununterbrochen tatigen 
und warmeerzeugenden Herz- und Respirationsbewegungen) sich in der Zeit-
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einheit Ofter wiederholen und dementsprechend durch sie mehr Warme 
erzeugt werden muB, kann ein triftiger Einwand nicht erhoben werden. 

3. Die von SchloB mann vorgebrachten neuen Tatsachen sprechen 
nicht fur einen engen Zusammenhang zwischen Korperoberflache und Stoff
zersetzung, sondern teilweise gegen einen solchen (niedere Korpertemperatur 
und geringere Kohlensaureausscheidung beim atrophischen Kinde). 

4. Der positive Gewinn der SchloBmannschen Versuche liegt in der 
durch sie sicher erwiesenen Tatsache, daB eine lebhafte Protoplasmaneubildung 
nicht nur in den intensiv wachsenden Pflanzen, sondern auch bei den in 
rascher Reparation begriffenen Atrophikern an und fUr sich mit erhohtem 
Stoffumsatz und erh6hter Warmebildung verbunden ist; daB also das 
wachsende Kind nicht nur wegen seiner kleineren Dimensionen, 
sondern auch wegen seiner lebhafteren Protoplasmaneubildung 
auf die Gewichtseinheit mehr Stoffe zersetzt und mehr Warme 
prod uziert als der Erwachsene. 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 15 



Die Gesundheit des Kindes. 
Zur Belehrung fUr junge Eltern. 

Die Aufgabe des Buches. Friiher haben die Arzte im allgemeinen 
populare Bucher medizinischen Inhalts nicht gerne gesehen und auch jetzt 
sind manche noch der Ansicht, daB man die Wissenschaft profaniert, wenn 
man medizinische Fragen vor einem Laienpublikum behandelt. Aber die von 
Jahr zu Jahr steigende Zahl gemeinverstandlicher Bucher und Schriften, 
durch welche nicht fachlich Gebildete uber Entstehung und Verhutung von 
Krankheiten belehrt werden sollen, zeigt uns nicht nur, daB das Bedurfnis, 
uber diese wichtigen Fragen von kundiger Seite unterrichtet zu werden, 
in weiten Kreisen vorhanden ist, sondern daB jetzt auch bei den Fachleuten 
eine groBere Geneigtheit besteht, diesem Verlangen entgegenzukommen. 

Leider ist aber diese Bereitwilligkeit eine viel groBere bei den jungeren 
Arzten, denen ihre eben beginnende Praxis noch eine gewisse MuBe fur diese 
Art von literarischer Betatigung ubrig laBt, von der die meisten auch glauben, 
daB fUr sie die an der Hochschule und an der Klinik gewonnenen Kenntnisse 
und eine gewandte Feder ausreichen; wahrend altere und erfahrene Prak
tiker und gar solche, die neben ihrer praktischen auch eine intensive wissen
schaftliche Tatigkeit entfaltet haben, sich nur selten dazu entschlieBen, die 
Fruchte ihrer vieljahrigen Beobachtungen und Forschungen einer groBeren 
Allgemeinheit unmittelbar zugute kommen zu lassen; und wenn sie das tun, 
dann beschranken sie sich meistens darauf, irgendein umschriebenes Gebiet 
ihrer Wissenschaft in einem Essay oder einem popularen Vortrage zu be
handeln. Dagegen ist eine fUr Laien bestimmte Darlegung aller wichtigen 
Gesundheitsfragen, der nicht die obenerwahnten Mangel von Haus aus 
anhaften, seit H ufelands Makrobiotik und seinem "Guten Rat an Mlitter", 
die gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts erschienen sind, meines Wissens 
nicht verfaBt worden, und was speziell das Kindesalter anlangt, so existiert 
- auBer Hochsingers "Gesundheitspflege des Kindes im Elternhause", 
die sich mit Recht einer groBen Beliebtheit erfreut - keine gemeinverstand
lich geschriebene Gesundheitslehre des Kindesalters, in der ein erfahrener Fach
mann die Resultate seiner eigenen vieljahrigen Tatigkeit und eines ebensolange 
fortgesetzten Studiums fremder Leistungen zum allgemeinen Besten zu ver
werten gesucht hatte. Da nun diese Voraussetzungen bei mir nach einer nahezu 
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flinfzigjahrigen Tatigkeit als Kinderarzt zutreffen, so habe ich mich entschlos
sen, mich dieser Aufgabe, die mich schon lange gelockt hat, jetzt auch wirklich 
zu unterziehen1). 

Die Ernahrung des Kindes jenseits des Sauglingsalters. 

Wir werden uns heute mit der Frage beschaftigen, wann und in welcher 
Weise der Dbergang von der reinen Milchnahrung zur gemischten Nahrung 
und weiterhin zu der Kost der Erwachsenen bewerkstelligt w~rden solI. 
Bevor wir aber diese Frage beantworten, muss en wir erst wieder fragen, 
warum denn eigentlich eine Anderung Platz greifen muB ~ Wenn das Kind 
bei der puren Milchnahrung sich wohl befindet und gedeiht, warum kann sie 
nicht weiter beibehalten werden ~ 

Darauf lautet die Antwort so, daB das Mengenverhaltnis zwischen den 
in der Milch enthaltenen Nahrstoffen zwar fur das Kind im ersten Halbjahr 
und etwas daruber, nicht aber fur das altere Kind geeignet ist, und zwar 
aus folgenden Grunden: 

In der Milch ist das Verhaltnis zwischen den eiweiBartigen Bestand
teilen und den stickstoffreien Nahrungstoffen (Fett und Zucker) ein solches, 
wie es den Bedurfnissen des Sauglingsalters am best en entspricht. Um diese 
Zeit ist namlich das Wachstum des Kindes auBerordentlich lebhaft - es ver
doppelt sein Gewicht in einigen Monaten -, dagegen ist die Muskelarbeit 
noch eine geringe, da das Kind weder sitzen, noch gehen, noch stehen kann. 
Nun liefern aber gerade die eiweiBartigen Nahrungstoffe hauptsachlich das 
Material fur die Bildung und das Wachstum der Korperteile, wahrend die 
stickstoffreie Nahrung (Mehl, Zucker und Fett) vorwiegend fur die Muskel
arbeit in Anspruch genommen wird. Die Holzarbeiter im Gebirge, welche 
schwere Arbeit zu verrichten haben, leben bekanntlich die ganze Woche 
hindurch vorwiegend von Sterz, also von Mehl und Fett, und bekommen 
nur wenig EiweiB in Form von Kiise und Fleisch. Solange also das Kind 
noch sehr lebhaft wachst und seine Muskeln wenig in Anspruch nimmt, kommt 
es mit der eiweiBreichen Milch noch vorzuglich aus. Sowie aber das Wachs
tum an Intensitat einbuBt und dafiir die Muskeln beim Sitzen, Stehen und 
Gehen starker in Anspruch genommen werden, bedarf es eines Zuschusses 
von stickstoffreier Nahrung und dieser kann vorIaufig nur in Form von Mehl
substanzen geliefert werden. Zucker in groBeren Mengen zuzufiihren, ver-

1) Anm. d. Herau8(J.: Vorstehende Einleitung war fiir ein Buch bestimmt, das 
Prof. Kassowitz eben zu schreiben unternommen hatte, als ein jaher unerwarteter 
Tod ihn mitten aus seinen Arbeiten herausriB. Das vorzeitige Verstummen des Ge
lehrten ist wohl besonders schmerzlich im Hinblick auf dieses Werk, das so unmittel
bar dem Leben gedient hatte und der weitesten AIlgemeinheit zugute gekommen ware. 
Die FamiIie des Verstorbenen hat sich nun entsehlossen - freiIieh nieht mit dem An
sprueh, einen voIlen Ersatz fiir das beabsiehtigte und viel groBer angelegte Werk zu 
bieten - eine Serie von volkstiimliehen Vortragen, die Prof. Kassowitz vor einigen 
Jahren gehalten hat und die damals in der Zeitsehrift "Das Wissen fiir AIle" abge
druekt waren, als selbstandiges Biichlein herauszugeben (Wien bei Perles 1914). -
Wir bringen hier den 3. Vortrag der Serie, der besonders eharakteristisehe Ansiehten 
des Verfassers enthalt, als Beispiel seiner klaren und lebendigen popularen Lehrweise. 

15* 
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bietet sich aus dem Grunde, weil diese den Darm reizen wurden - man 
gibt ja Zuckerwasser als leichtes Abfiihrmittel - und dasselbe gilt auch von 
groBeren Fettmengen, weil das Kind jetzt das Fett nur in der feinen Verteilung 
der Milchkugelchen verdauen kann. Das Mehl wird zwar ebenfalls in Zucker 
verwandelt und kann uberhaupt nur als Zucker in den Stoffwechsel gelangen, 
aber diese Umwandlung erfolgt langsam und allmahlich, so daB immer nur 
kleine Mengen von Zucker auf einmal im Darm vorhanden sind, und, da sie 
l'asch aufgesaugt werden, keine abfuhrende Wirkung hervorrufen konnen. 

Ohne von dieser theoretischen Begrundung eines Zusatzes von Mehl
substanzen zur Milch eine Ahnung zu haben, sind die Mutter fast instinktiv 
auf den richtigen Weg gelangt. Man gibt fast allgemein den Kindern im 
zweiten Halbjahre Milchspeisen, indem man Gries, gestoBenen Reis, Zwieback 
oder Semmelstuckchen in Milch weich kocht. Durch das Kochen werden die 
Starkekorner gesprengt, die in ihnen enthaltene Starke wird dadurch "auf
geschlossen" und den Verdauungsaften leicht zugiinglich, durch einen miiBigen 
Zuckerzusatz wird der Geschmack verbessert und zugleich der Nahrwert 
dieser Speise erhoht, die Kinder nehmen sie gerne, werden leichter gesattigt 
als mit der bloBen Milch und, was das Allerwichtigste ist, sie vertragen sie 
vorzuglich und gedeihen dabei glanzend. Gibt man also den Kindern, wie 
ich es zu tun pflege, im zweiten und dritten Halbjahr dreimal taglich Milch 
und zweimal Milchspeise, so bekommen sie in dieser Zusammensetzung 
nicht nur aIle zu ihrem Wachstum und zu ihren Lebensfunktionen notigen 
Nahrungstoffe, sondern sie bekommen sie auch in einer Form, welche ihre 
Verdauungsorgane ohne jede Schwierigkeit bewaltigen. 

lch weiB nun ganz wohl, daB man sich sehr haufig mit diesem einfachen 
Regime nicht zufrieden gibt und daB viele meinen, man musse den Kindern 
moglichst bald Suppe, Fleisch und Eier beibringen. lch will Ihnen aber so
fort beweisen, daB diese Methode nicht nur keine wissenschaftliche Berechti
gung besitzt, sondern, daB sie auch zumeist das Gegenteil von dem erreicht, 
was sie beabsichtigt. 

Die Suppe als solche, die sogenannte Bouillon, enthalt fast gar keine 
nahrenden Substanzen, denn sie enthalt keine nennenswerten Quantitaten 
von EiweiB, Zucker oder Fett, sondern nur Salze und die sogenannten Ex
traktivstoffe des Fleisches. Obwohl nun der groBe Chemiker Lie big anfangs 
geglaubt hat, in seinem Fleischextrakt die eigentlichen Nahrstoffe des Fleisches 
extrahiert zu haben, weill man jetzt schon ganz genau, daB diese Extraktiv
stoffe keinerlei Nahrwert besitzen und daB ein mit bloBem Fleischextrakt 
gefuttertes Tier regelrecht verhungert. Wir Erwachsenen nehmen die Bouillon 
nur wegen ihrer anregenden Wirkung, welche aber in diesem fruhen Kindes
alter noch gar nicht am Platze ist. Was aber den Salzgehalt anlangt, auf den 
man bei der Kinderernahrung so groBes Gewicht legt, so haben wir ja fruher 
gehort, daB die Kuhmilch aIle fur das Leben und das Wachstum notwendigen 
Salze in groBem VberschuB enthalt, so daB eine weitere Zugabe derselben 
in der Suppe vollkommen zwecklos erscheint. Nahrend wird die Suppe erst 
dann, wenn man irgendeine Mehlsubstanz (Reis, Tapioka, Nudeln usw.) 
;,einkocht", aber Sie begreifen, daB man durch Kochen derselben Substanzen 
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in Milch eine bedeutend nahrhaftere Speise bekommen muB, weil jetzt die 
wertvolle Milch die Stelle der wertlosen Bouillon einnimmt. Aber nicht 
einmal ganz unschadlich ist die Suppe fUr die Kinder in der Zeit der Entwoh
nung, weil sie, aus nicht tadellos frischem Fleische bereitet, in diesem Alter 
wegen der enormen Empfindlichkeit der kindlichen Verdauungsorgane sehr 
leicht Verdauungstorungen und Durchfalle hervorrufen kann. lch habe nicht 
wenige FaIle gesehen, wo dieser Zusammenhang ganz zweifellos nachweisbar 
war und wo die Kinder bei bloBer Milchdiat bald wieder gesund wurden. Aus 
allen diesen Grunden bin ich kein Freund der Suppe fur das frUbe Kindes
alter. Erst wenn sie am Tische der Erwachsenen teilnehmen, mogen die 
Kinder auch die Mahlzeit mit der ublichen Suppe beginnen. 

Viel haufiger als die Suppe ist aber die vorzeitige Fleischnahrung eine 
Quelle ernsthafter Gesundheitstorungen bei den entwohnten Kindern; denn 
leider ist die Ansicht, daB man nicht frUb genug zu der Fleischkost ubergehen 
konne, bei den Laien auBerordentlich verbreitet, und wenn auch die Mutter 
selbst nicht spontan zu dieser unzweckmaBigen Ernahrungsweise schreitet, 
so wird ihr doch meistens von so vielen Seiten zugesetzt, daB sie endlich, 
fast immer zum Schaden ihres Kindes, den unberufenen Ratgebern Folge 
leistet. 

Wir haben frUber gehort, warum die naturgemaBe Erganzung der Milch
nahrung nicht in einer Vermehrung der EiweiBstoffe, sondern im Gegenteil 
in einer Vermehrung der stickstoffreien Su bstanzen und daher in einer rela ti yen 
Verminderung der EiweiBstoffe bestehen muB, und wir haben auch gesehen, 
daB diese theoretische Forderung durch die Praxis vollauf bestatigt wird. 
Nun liegt aber der eigentliche Wert des Fleisches fur die Ernahrung fast aus
schlieBlich in seinem EiweiBgehalt, und fur die Erwachsenen und alteren 
Kinder ist deshalb das Fleisch in Verbindung mit fett-, zucker- und mehl
haltigen Speisen ein ganz vorzugliches Nahrungsmittel. Wenn also die Vege
tarier die Fleischnahrung perhorreszieren, so hat dies keinerlei wissenschaft
liche Berechtigung. Aber die Kinder im Alter der Entwohnung besitzen 
noch nicht die Fahigkeit, ihren EiweiBbedarf in Form des Fleisches zu decken; 
Vor aHem konnen sie das Fleisch noch nicht kauen, und wenn man es ihnen, 
wie dies so haufig geschieht, in fein verteiltem Zustande aufnotigt - denn 
freiwillig nehmen sie es gewohnlich um diese Zeit noch nicht -, so hat dies 
sehr haufig zur Folge, daB die bis dahin normale Verdauung gestort wird, 
daB sich Erbrechen oder noch haufiger Durchfalle einsteIlen, und im letzteren 
FaIle findet sich das Fleisch fast unverandert in den Entleerungen wieder. 
Trotzdem wird den meisten der wahre kausale Zusammenhang fast niemals 
klar, weil sie durch den noch immer so verbreiteten Aberglauben getauscht 
werden, welcherdahin geht, daB die Kinder yom Zahnen Durchfalle bekom
men. lndem ich mir vorbehalte, noch einmal auf dies en gefahrlichen lrrtum 
zuruckzukommen, kann ich Sie jetzt schon bestimmt versichern, daB die 
vermeintlichen Zahndiarrhoen immer auf einen Diatfehler zuruckgefuhrt 
werden konnen und daB eine der haufigsten Ursachen derselben in der vor. 
zeitigen Fleischnahrung zu suchen ist. lch lasse den Kindern vor dem Ende 
des dritten Halbjahres kein Fleisch geben und auch dann nur in kleinen 
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Quantitaten und nur, wenn es gerne genommen und gut vertragen wird. 
Sonst kann man ganz ruhig noch einige Monate zuwarten. 

Dasselbe gilt von den Eiern, nur daB ich diese auch fur altere Kinder 
nicht £fir besonders empfehlenswert halte. Aber bei Kindern zur Zeit der 
Entwohnung sind sie entschieden zu widerraten, weil sie fast immer friiher 
oder spater Storungen der Verdauung hervorrufen und haufig sogar als die 
einzige Ursache von Brechdurchfallen angesehen werden mussen. Dies ist 
aber auch gar nicht zu verwundern, weil die Eier so sehr leicht verderben, 
und weil bei den Kindern in dies em Alter schon der allererste Beginn der Bak
terienfaulnis, der sich hochstens einem sehr empfindlichen Geruchsorgane 
bemerkbar macht, vollkommen ausreicht, um in ihren so uberaus empfind
lichen Verdauungsorganen schon ernsthafte Storungen hervorzurufen. Da 
es aber ganz unmoglich ist, diese geringen Grade mit Sicherheit auszuschlieBen, 
so muB man auch auf die ublen Folgen gefaBt sein. In den Eiern ist aber 
gar nichts enthalten, was die Kinder nicht auch aus der Milch und den 
Milchspeisen, und zwar in leicht verdaulicher Form beziehen konnten, 
und es ist daher auch gar kein Grund vorhanden, sie der Gefahr der 
Erkrankung durch GenuB von nicht ganz tadellosen Eiern oderEidotter 
auszusetzen. 

Auf demselben Irrtum, namlich der ubertriebenen Wertschatzung des 
EiweiBes gegenuber den stickstoffreien Nahrungstoffen, beruht auch die 
Empfehlung der in der letzten Zeit durch den Dbereifer der chemischen 
Fabriken fast taglich um ein neues Exemplar vermehrten kunstlichen EiweiB
praparate (Somatose, Nutrose, Tropon und Konsorten). Die beriihmten Stoff
wechselversuche von Pettenkofer und Voit haben gelehrt, daB die stick
stoffreien Nahrungstoffe £finf- bis sechsmal so reichlich gegeben werden mus
sen als die EiweiBstoffe, um ein gutes Gedeihen des Versuchsobjektes zu 
erzielen und daB jede unverhaltnismaBige Steigerung des EiweiBgehaltes 
der Nahrung nicht etwa einen Ansatz von Fleisch, sondern nur eine vermehrte 
Ausscheidung der Produkte des EiweiBzerfalls (Harnstoff, Harnsaure usw.) 
herbeifiihrt. Aber selbst eine Abnahme des Korperbestandes kann man 
durch ubermaBige Zufuhr von EiweiBstoffen erzielen, denn die bekannte, 
nach Banting benannte Abmagerungskur beruht ja auf der Verabreichung 
einer reichlichen aber einseitigen Fleischkost, weil bei fehlender oder unge
nugender stickstoffreier Nahrung das Reservefett des Korpers herangezogen 
werden muB. Wenn es also wirklich moglich ware, von diesen Praparaten 
groBere Mengen einzufuhren, so wurde man nur das gerade Gegenteil von dem 
erzielen, was man mit ihrer Verabreichung beabsichtigt, namlich eine Abnahme 
des Korperbestandes. Aber zum Gluck konnen die Verdauungsorgane von 
dies en halbverdauten Substanzen nur ganz geringe Mengen vertragen; die 
mit ihnen versetzte Milch wird von den Kindern schon nach kurzer Zeit ver
schmaht, und wenn man sie ihnen aufnotigt, so treten gewohnlich Magen
und Darmstorungen auf. So minimale Mengen aber, wie sie ohne direkt er
sichtlichen Schaden toleriert werden, konnen auch, abgesehen von den friiheren 
Bedenken, unmoglich einen Nutzen gewahren, weil homoopathische Dosen 
in der Ernahrung ebenso unwirksam sind wie in der Therapie. 
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Urn aber das MaB der Verkehrtheit ganz voll zu machen, wird nicht 
nur der EiweiBgehalt der Nahrung in unrationeller Weise ubertrieben, sondem 
man verfehmt auBerdem noch die jenseits der Saulingsperiode unumganglich 
notwendige Erganzung eines jeden Nahrungsgemisches durch die mehlhaltigen 
Substanzen. Sowie ein Kind blaB und schwachlich wird oder gar Zeichen 
von Rachitis oder Skrofulose darbietet, heiBt es nicht nur: "Ja nur viel 
Fleisch, Eier und Wein!", sondem auch: "Urn Gottes willen kein Brot, keine 
Erdapfel, keine Mehlspeisen!" Anstatt also gerade bei schlechter geniihrten 
Kindem mit besonderer Sorgfalt die gesicherten Lehren der Stoffwechsel
physiologie in Anwendung zu ziehen, welche neben maBiger EiweiBnahrung 
reichliche stickstoffreie Substanzen verlangen, werden diese bedauernswerten 
Opfer eines miBverstandenen Doktrinarismus auf ein ganz abnormes Regime 
gesetzt, welches, wenn es auf die Dauer durchfiihrbar ware, nur eine weitere 
Verschlechterung des Emahrungszustandes herbeifiihren muBte. Aber auch 
hier scheitert die Durchfuhrung dieser ganzlich verkehrten Emahrungsweise 
an dem richtigen Instinkte der Kinder, welche die ihnen aufgezwungenen 
Beefsteaks und Eier verschmahen, so daB man sich endlich doch herbei
lassen muB, ihnen das verponte Butterbrot und die angeblich so gefahrlichen 
Mehlspeisen zu gewahren. Wenn ich Sie aber daruber aufklaren werde, wie 
diese lacherlichen Vorurteile entstanden sind, werden Sie lieber Ihrem Kinde 
gleich von vornherein dasjenige gestatten, was die Wissenschaft und der 
naturliche Instinkt in volliger trbereinstimmung verlangen. 

Ichhabe Ihnen fruher als die gunstigste Nahrungsmischung diejenige 
bezeichnet, in welcher EiweiB den fUnften oder sechsten Teil der gesamten 
Nahrung betragt. Diese Menge EiweiB ist aber unbedingt erforderlich, und 
wenn sie ganz oder groBtenteils fehlt, so geht der Organismus selbst bei reich
licher Gewahrung von mehl- oder fetthaltiger Nahrung seinem Verderben ent
gegen. Man hat nun tatsachlich beobachtet, daB in jenen Bevolkerungs
kreisen, die wegen ihrer Armut genotigt sind, hauptsachlich von Kartoffeln 
zu leben, die Tuberkulose bei den Erwachsenen und die Skrofulose bei 
den Kindem zahlreiche Opfer fordert. Anstatt aber zu sagen: diese Leute 
mussen zugrunde gehen, weil in den Kartoffeln zu wenig EiweiB enthalten 
ist, hat man aus der richtigen Beobachtung den irrtiimlichen SchluB abge
leitet, daB die Kartoffeln und die mehlartigen Stoffe an sich schadlich sind. 
Man muB aber kein Physiologe von Fach sein, urn zu wissen, daB Kartoffel 
als Zulage zum Fleisch eine vortreffliche Nahrung abgeben, und ebenso sicher 
ist es, daB eine gute Wiener Mehlspeise, welche aus Mehl, Milch, Butter, 
Zucker und Eiem zusammengesetzt ist, auch yom theoretischen Stand
punkt ein geradezu ideales Nahrungsgemenge darstellt. 

Zum SchluB noch einige Worte uber die alkoholischen Getranke, welche 
leider auch in dies em Alter nicht ganz ubergangen werden durfen, weil sie 
gewohnlich ebenfalls unter den Starkungsmitteln aufgezahlt werden. Man 
versetzt bekanntlich auch nicht selten den Sauglingen die Milch mit Kognak, 
urn sie zu krliftigen, und altere Kinder bekommen Rotwein oder starkes braunes 
Bier, urn ihre Blutleere zu bekampfen. Etwas Verkehrteres als dieses Vor
gehen kann aber schwerlich ersonnen werden. Es ist durch zahlreiche Ver-
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Buche zweifeiloB erwiesen, daB der Alkohol keinen Nahrwert besitzt, weil 
er nicht imstande ist, auch nur den kleinsten Teil eines wahren Nahrungstoffes 
zu ersetzen, und wei! sich sogar herausgesteilt hat, daB der ZUBatz von Alkohol 
zu einer ungenugenden Nahrung eine noch raschere Abnahme des Korpers 
herbeifuhrt, als in den Kontroilversuchen ohne Alkohol. Der Alkohol wirkt 
also nicht nahrend, sondern einfach giftig, und namentlich im Kindesalter 
treten die Giftwirkungen schon bei relativ kleinen Gaben hervor, wenn Bie 
gewohnheitsmaBig durch langere Zeit eingenommen werden. lch selbst habe 
zu wiederholten Malen kolossale Leberschwellung, epileptische Krampfe und 
selbst ausgesprochene Erscheinungen von Delirium tremens bei Kindern 
als Folgen des protrahierten Alkoholgenusses gesehen, und zwar nicht etwa 
in verkommenen Proletarierfamilien, sondern bei sonst wohlerzogenen Kindern 
burgerlicher Familien, denen man in der best en Absicht, urn sie zu starken 
oder ihre Blutarmut zu bekampfen, bei jeder Mahlzeit Bier oder· Wein oder 
beides gegeben hat. Aber abgesehen von diesen schweren Gesundheitschadi· 
gungen, die zum Gluck nur ausnahmsweise vorkommen, habe ich sehr haufig 
beobachtet, daB Kinder an hartnackiger Appetitlosigkeit leiden, wei! sie regel. 
maBig Bier oder Wein zur Hebung des Appetites bekommen und daB diese 
Appetitlosigkeit wieder voilstandig geschwunden ist, wenn auf meinen Rat 
dieser MiBbrauch beseitigt wurde. Auch die sogenannten Medizinalweine, 
der Chinaeisenwein, Pepsinwein, Sagradawein, Kondurangowein usw. sind 
wegen ihres Alkoholgehaltes im Kindesalter dringend zu widerraten, weil 
sie ja nicht in einzelnen Dosen, sondern durch langere Zeit genommen werden 
mussen, und weil der Nutzen, den ailenfails die im Wein geloste medikamentose 
Substanz gewahren konnte, durch die schiidigende Wirkung des Alkohols 
sicherlich wettgemacht wird. Jedenfails werden aber sorgsame Eltern, denen 
das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt, auf aile Faile gut daran tun, moglichst 
lange jede Art alkoholischen Getrankes von ihnen fernzuhalten. 



IV. 

Die Erkenntnis der Lebenserscheinnngen 
im Lichte einer nenen Theorie. 

Das ganze Dasein ist ein ewiges 
Trennen und Verbinden. 

Goethe. 

Oportet absque praejudicatis, quae 
tu pro vero dediceris opinionibus ad opus 
accedere, non eo animo ut videas, quae 
classicus aliquis auctor descripsit, sed cum 
voluntate, ut ea videas quae natura fecit. 

Albrecht von Haller. 

Je priignanter die mechanischen 
Definitionen sind, welche wir fiir die 
Tiitigkeiten der lebenden Organismen und 
ihrer einzelnen Organe gewinnen k6nnen, 
desto tiefer sind wir eingedrungen in die 
Erkenntnis derselben. 

Alexander Rollett. 
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Aus "Die Einheit der Lebenserscheinungen". 
Zwei Vortrage, gehalten im Wiener physiologischen Klub am 22. und 29. Nov. 18981). 

Ich bin der Aufforderung des geehrten Vorstandes, in diesem Kreise 
uber den Inhalt des ersten Bandes meiner "Allgemeinen Biologie" zu refe
rieren, mit der groBten Bereitwilligkeit nachgekommen, weil es mir in hohem 
Grade erwiinscht sein' muB, die in diesem Buche entwickelte Auffassung der 
vitalen Prozesse dem maBgebenden Urteile der Fachmanner und der Freunde 
der physiologischen Wissenschaft zu unterbreiten. Wenn ich aber aufrichtig 
sein soll, so muB ich hinzuffigen, daB diese ehrenvolle Aufforderung ffir mich 
noch mehr bedeutet, indem sie gewisse Besorgnisse, deren ich nicht voll
standig Herr werden konnte, zum groBen Teile zerstreute. Denn so sehr ich 
auch selbst von der Richtigkeit des meiner Arbeit zugrunde liegenden Ge
dankens durchdrungen bin und so gut der letztere die von mir selbst nach 
allen Richtungen durchgefUhrte Prmung bestanden hat, so konnte ich mich 
doch der Sorge nicht vollig entschlagen, ob nicht meine Bestrebungen auf 
diesem Gebiete wenigstens anfangs mit einem gewissen MiBtrauen zu kiimpfen 
haben werden und ob man nicht daran AnstoB nehmen wird, daB jemand, 
der nicht Physiologe von Beruf ist, es dennoch unternimmt, eine so tiefgreifende 
Veranderung unserer Vorstellungen fiber das Wesen der Lebenserscheinungen 
zu beantragen. Diese Besorgnis wurde nun durch Ihre freundliche Aufforde
rung, in dieser Vereinigung fiber mein neues Buch zu sprechen, bedeutend 
herabgemindert, weil ich aus ihr die Beruhigung ableite, daB man bereit ist, 
meine AusfUhrungen ohne Voreingenommenheit einer sachlichen Prmung zu 
unterziehen.2) 

Aber auch diejenigen, welche ihr MiBtrauen gegen theoretische Speku
lationen ohne selbstgewonnene empirische Grundlagen nicht vollig unter
drncken konnen - obwohl es ja eigentlich gleichgUltig sein sollte, wer diese 
Grundlagen geschaffen hat, wenn sie nur richtig sind - werden sich viel
leicht beruhigen, wenn sie erfahren, daB meine Untersuchungen fiber die 
Ossifikation unter normalen und pathologischen Bedingungen und meine 
Experimente fiber den EinfluB kleiner und mittlerer Phosphorgaben auf die 

1) Verlag M. Perles, Wien. 1899. 
B) Anm. d. Hera'U8g.: Dieser Optimismus erwies sich dann allerdings ala nicht 

berechtigt. 
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wachsenden Knochen die Basis ffir mein theoretisches Gebaude abgegeben 
haben, welches dann allerdings ziemlich weit fiber dieses schmale Fundament 
hinausgewachsen ist. Denn der Gedanke, daB nicht nur die pathologischen, 
sondern auch die physiologischen Reize eine Zerstorung von Teilen der leben
den Substanz herbeiffihren, daB also die Wiederherstellung der Reizbarkeit 
auf dem Wiederaufbau der zerstorten Protoplasmateile beruhe und daB da
her der Nahrwert eines Stoffes nicht nach seinem Gehalte an chemischer 
Energie, sondern nach seiner Fahigkeit, sich am Aufbau des Protoplasmas 
zu beteiligen, bemessen werden mfisse, war mir zum erstenmal gekommen, 
als ich die Beobachtung gemacht hatte, daB kleine Phosphorgaben eine Ver
engerung der Knochenkanale und der in ihnen verlaufenden BlutgefaBe an 
der Ossifikationsgrenze herbeiffihren, wahrend groBere Dosen derselben Sub
stanz eine Erweiterung und Vermehrung derselben GefaBe und damit auch 
eine gesteigerte Einschmelzung des umgebenden Knorpel- und Knochen
gewebes bewirken. Die daraus abgeleitete Generalisation, daB die Wir
kung der physiologischen und pathologischen Reize nur grad
weise voneinander verschieden sei und daB diese Wirkung zu
nachst in nichts anderem bestehen konne als in einer Zerstorung 
protoplasmatischer Teile der von dem Reize betroffenen Gewebe, 
habe ich bereits im Jahre 1884 in meiner Arbeit fiber die Phosphorbehandlung 
der Rachitis ganz deutlich formuliert, aber nicht in der Absicht, damit irgend
eine tiefere Wirkung zu erzielen - was auch tatsachlich nicht geschehen ist -, 
sondern nur zu dem Zwecke, um fUr aIle FaIle zu dokumentieren, daB ich 
bereits damals nicht nur den fruchtbaren Grundgedanken, sondern auch den 
Plan zu einer umfassenderen Ausgestaltung desselben gefaBt hatte. 

Bevor ich mich aber der Aufgabe unterziehe, Ihnen die wichtigsten De
duktionen der neuen Grundanschauung vorzuffihren und an denselben zu 
demonstrieren, daB sie nicht nur mit den Tatsachen vortrefflich fiberein
stimmen, sondern daB ihnen auch die Fahigkeit innewohnt, ein fiberraschen
des Licht auf eine Reihe von Lebensvorgangen zu werfen, die bisher in ein 
scheinbar undurchdringliches Dunkel gehfillt waren, dfirfte es sich auch hier 
empfehlen, zuvor die bisher geltenden Theorien des Lebens der Reihe nach 
passieren zu lassen und zu untersuchen, wie sie sich den biologischen Grund
problemen gegenfiber verhalten .... 



Die Reize und das Leben!). 
Wenn man wissen will, ob ein bewegungslos daliegendes Tier noch lebt, 

so reizt man es, indem man es beriihrt oder im Notfall auch sticht, kneift, 
brennt oder atzt. Bleiben auch diese drastischeren Reizmittel ohne Erfolg, 
dann sagt man, das Tier ist nicht mehr reizbar, es ist also tot. Die Physio
logen aber besitzen in den elektrischen Stromen noch einen besonders empfind
lichen und fein abgestuften Gradmesser fur die vitale Irritabilitat. Man reizt 
also z. B. einen ausgeschnittenen Froschmuskel oder dessen Nerven mit Hilfe 
der Elektroden einer galvanischen Batterie; und wenn es auch mit den starksten 
Stromen nicht mehr gelingt, eine Zuckung zu erzielen, dann sieht man darin 
den Beweis, daB das Leben aus dem Muskel gewichen ist. 

Wahrend aber beim Muskel der sichtbare Reizerfolg in seiner Form
veranderung besteht, gibt es auch Organe, die auf einen Reiz in anderer 
Weise reagieren. Reizt man z. B. eine Speicheldruse umnittelbar oder durch 
Vermittlung ihres Nerven, so produziert und entleert sie ihr Sekret; andere 
Organe antworten auf denselben Reiz mit einer Lichtwirkung, andere wieder 
mit der Abgabe eines kraftigen elektrischen Schlages. Aber aIle lebenden 
Gebilde ohne Ausnahme produzieren infolge ihrer Reizung mehr Kohlensaure 
und mehr Warme als im ungereizten Zustand; und da wir gewohnt sind, 
uberaIl wo Kohlensaure unter Warmeentwicklung zum Vorschein kommt, 
an einen Verbrennungs- oder OxydationsprozeB zu denken, so folgern wir 
daraus, daB die vitale Oxydation durch den Reiz in machtiger Weise an
gefacht wird. 

Was verbrennt nun aber bei der vitalen Oxydation? 
Auf diese Frage antwortet die heutige Wissenschaft, daB bei dieser Ver

brennung entweder die eingefuhrten Nahrungstoffe oder die im Korper an
gesammelten Reservestoffe verbrannt werden; und sie stutzt sich bei ihrer 

1) Die Zukunft 1899, Nr. 45. 
Anm. d. Herausg.: Wir mochten darauf hinweisen, daB der positive Teil dieses 

Aufsatzes, in welchem K. seine eigene Theorie der Reizvorgange entwickelt, auf 
S. 245 beginnt. Wer sich durch den nicht gerade leicht lesbaren kritischen Teil hin
durchgearbeitet hat, wird sich dort durch die erfreuliche Einfachheit und Anschau
lichkeit der neuen Auffassung entschiidigt tinden. - Dbrigens diirfte der nachstfolgende 
Aufsatz "Wozu dient unsre Nahrung?" zur ersten Einfiihrung in die Theorien von K. 
einigermaBen geeigneter sein. 
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Aussage auf folgende Tatsachen, die durch die tagliche Erfahrung und das 
Experiment ubereinstimmend festgestellt sind. 

Wird ein Tier zu angestrengter Arbeit gezwungen, werden also seine 
Muskeln durch auG ere Reize zu haufigen Kontraktionen angeregt, so kann 
es seinen Karper und die in ihm enthaltenen Reservestoffe nur dann er
halten, wenn man ihm dabei reichliche Nahrung gewahrt; und da in diesem 
FaIle die Elemente der Nahrung in Verbindung mit dem eingeatmeten Sauer
stoff in den Auswurfstoffen zum Vorschein kommen, so schlieGt man, daB 
infolge der Reizung eine Verbrennung der Nahrungstoffe stattgefunden hat. 
Bekommt aber das Tier in der Arbeitszeit keine oder nur ungen-ugende Nah
rung, so verschwinden nach und nach seine Reserven, zumeist also die Stoffe, 
die eine ahnUche Zusammensetzung haben wie das Brennmaterial in unseren 
Of en, Beleuchtungsapparaten und Maschinen. Das arbeitende und hungernde 
Tier verliert sein Fett, das - wie Petroleum und Leuchtgas - vorwiegend 
aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht, der ausgeschnittene Froschmuskel 
verliert durch haufig wiederholte Zuckungen sein Glykogen, eine der Starke 
ahnliche Substanz, die dieselben Elemente enthalt wie Zellulose und Holz; 
und da auch hier Kohlensaure und Wasser als Verbrennungsprodukte des 
Kohlenstoffes und Wasserstoffes in gesteigertem MaGe produziert werden, so 
nimmt man ohne weiteres an, daB die angewandten Reize eine starkere Ver
brennung der Reservestoffe herbeigefiihrt haben. Man ist aber noch weiter 
gegangen und hat gesagt: Wie in unseren Maschinen das Heizmaterial ver
brennt und bei dieser Verbrennung die in ihm enthaltenen chemischen Spann
krafte in verschiedene Formen der Energie, also in Warme, mechanische 
Arbeit, Lichtschwingungen oder elektrische Stramung ubergehen, so ver
brennen die lebenden Organismen ihre Nahrungs- und Reservestoffe; und 
auch hier verwandelt sich die dabei frei werdende chemische Energie in mecha
nische Arbeit, Warme, Licht oder Elektrizitat. 

In Wirklichkeit ist aber die Sache keineswegs so einfach. Denn wir 
verstehen zwar sehr gut, wie die Brennstoffe in unseren Maschinen angezundet 
werden, wir haben aber keine Ahnung,wie unsere Nahrungs- und Reserve
stoffe durch einen Reiz in Brand gesteckt werden sollen. Wenn wir Holz, 
Kohle, 01 oder Leuchtgas anzunden, so benutzen wir dazu einen Zunder, 
dessen energische Warmeschwingungen nach der Vorstellung der Chemiker 
die Molekule der Brennstoffe in ihre Atome zerlegen. Dabei werden die Affini
taten oder Verwandtschaftskrafte, mit deren Hilfe diese Atome bisher zu
sammengehalten waren, frei und die Kohlen- und Wasserstoffatome kommen 
dadurch in die Lage, ihren machtigen Drang zu dem umgebenden Sauerstoff 
zu befriedigen. Sie werden also verbrannt oder oxydiert, es entstehen wieder 
neue kraftige Warmeschwingungen, diese kannen wieder die benachbarten 
Teile des Brennstoffes anzunden, - und auf diese Weise kann die Verbren
nung der brennbaren Substanzen weiterschreiten, bis entweder diese auf
gebraucht sind oder die Zufuhr des Sauerstoffes auf irgendeine Weise ab
geschnitten und damit der Brand wieder erstickt wird. 

Ganz anders verhalt es sich mit der vitalen Oxydation. Wenn ich ein 
'Tier leise beruhre und es infolgedessen davonlauft oder davonfliegt, so er-
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fiihrt der VerbrennungsprozeB in seinen zahlreichen Muskeln eine bedeutende 
Steigerung und es werden dabei entsprechende Teile des Muskelglykogens, 
des Blutzuckers und vielleicht auch des Reservefettes verbraucht. Aber durch 
eine einfache Beruhrung kann ich weder Fett noch Glykogen oder Zucker in 
Brand stecken oder zersetzen, ja, ich kann das nicht einmal durch die gewalt
samste Erschutterung dieser Stoffe erreichen; und ebenso wirkungslos bleiben 
auf diese Substanzen auBerhalb der lebenden Organismen jene schwachen 
elektrischen Strome und jene chemischen oder thermischen Reize, mit deren 
Hilfe ich in den reizbaren Organismen dieselbe Wirkung erziele wie durch 
eine leise Beruhrung. 

Dazu gesellt sich aber noch eine zweite, mindestens ebenso groBe Ver
legenheit. Wenn man den brennenden Substanzen in unseren kalorischen 
Maschinen dadurch mehr Sauerstoff zufuhrt, daB man in dem Heizraum 
einen starken Luftzug erregt oder ein Gebliise in Gang bringt, so lodert der 
Brand ganz gewaltig in die Hohe. Bringt man aber das ganze Tier mit allen 
seinen reizbaren Organen, in denen ja fortwiihrend eine schwache Verbren
nung unterhalten wird, in eine Atmosphiire von reinem Sauerstoff, in der 
bekanntlich sen~t schwer verbrennbare Korper - z. B. ein gliihender Eisen
draht - in lebhafte Verbrennung geraten, so wird dadurch die vitale Ver
brennung nicht im mindesten gesteigert, wiihrend das doch augenblicklich 
geschieht, wenn ich einen Reiz auf die irritablen Teile desselben Organismus 
ausiibe und sie dadurch zur Arbeitleistung zwinge. 

Auch die Zufuhr von neuem Brennmaterial, das Aufschiitten von Kohle 
oder das Einlegen neuer Holzscheite, steigert in unseren Of en und Maschinen 
die Verbrennung in auffiilliger Weise. Fiittere ich aber ein Tier mit noch 
so groBen Mengen von Fett oder Brot, so erziele ich damit nicht etwa eine 
stiirkere Verbrennung dieser Substanzen, sondern nur eine Miistung des Tieres, 
da der trberschuB dieser brennbaren Stoffe inmitten der lebenden und daher 
auch in fortwiihrender langsamer Verbrennung begriffenen Organe nicht ver
brennt, sondern in Form von Fett oder Glykogen aufgespeichert wird. 

Wir sehen also: die iibliche Vorstellung, die die Nahrungs- und Reserve
stoffe zum Behuf der Arbeitleistung in den reizbaren Organen direkt ver
brennen liiBt, stoBt iiberall auf uniiberwindliche Schwierigkeiten; und wir 
wissen daher vorliiufig nur eins bestimmt, namlich, daB von einer unmittel
baren Verbrennung dieser Substanzen infolge der Einwirkung der vitalen 
Reize unmoglich die Rede sein kann. 

Man wird nun vielleicht sagen: Die Reize miissen ja nicht gerade direkt 
auf die verbrennenden Substanzen einwirken, sondern deren Zersetzung konnte 
auch durch Vermittlung des lebenden Protoplasmas vor sich gehen. Die 
Reize wenden sich also zuniichst an die reizbare Substanz, das eigentlich 
Lebende im Organismus, und erst das gereizte Protoplasma ware dann im
stande, die Zersetzung der toten Brennstoffe zu bewirken. 

Diese Voraussetzung scheint allerdings annehmbarer, - aber es scheint 
doch nur so. Denn an die Stelle des einen Ratsels, wie der Reiz die Anziin
dung so schwer verbrennlicher Substanzen zuwege bringen solI, waren nur 
zwei neue, mindestens ebenso schwer zu deutende Ratsel getreten. Erstens 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 16 
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mochten wir namlich wissen, welche Wirkung der Reiz im lebenden Proto
plasmahervorbringt, und dann stehen wir wieder vor der schwierigenFrage, wie 
das gereizte Protoplasma die Anzundung und Zersetzung der schwer verbrenn
lichen und schwer zersetzlichen Nahrungs- und Reservestoffe herbeifUhren soll. 

Man hat versucht, beide Fragen zu beantworten; aber keine der Ant
worten kann vor einer strengeren Kritik bestehen. 

Gewohnlich ging man von der Erscheinung der Reizfortpflanzung aus, 
die z. B. zutage tritt, wenn ein Tier, durch ein Gerausch erschreckt, seine 
Glieder in Bewegung setzt und davonlauft oder davonfliegt. Rier trifft der 
Reiz zunachst die Endigungen des Rornerven und pflanzt sich durch diesen 
Nerv zum Gehirn und weiter durch das Ruckenmark und die von ihm aus
strahlenden Nerven zu den Muskeln fort, die sich dann auf den Reiz hin 
kontrahieren und die Glieder in Bewegung setzen. Wahrend man sich nun 
uber die Veranderungen, die der Reiz direkt an seiner Angriffstelle hervor
ruft, keine besonderen Gedanken gemacht hat, sind fur den Mechanismus 
der Fortpflanzung des Reizes verschiedene Erklarungen versucht worden, 
von denen aber nur zwei, namlich die elektrodynamische und die Schwingungs
theorie, eine gewisse Bedeutung erlangt haben. 

Die erste dieser beiden Theorien, die durch die Analogie des elektrischen 
Telegraphen auch dem Laien gelaufig geworden ist, stellt den Vorgang so 
dar, daB in den Nervenbahnen elektrische Strome fortgeleitet werden, die die 
Muskeln und die anderen innervierten Organe wie Telegraphenapparate in 
Bewegung setzen. Aber trotz ihrer groBen Popularitat ist diese Auffassung 
ganz sicher unrichtig. Denn erst ens verlangt jede elektrische Leitung einen 
geschlossenen Stromkreis; dieser ist aber in den lebenden Organismen nirgends 
vorhanden. Zweitens fehlt den Nerven eine Vorrichtung fur die Isolierung 
elektrischer Strome; vielmehr hat sich herausgestellt, daB die Markscheide 
gewisser Nerven, der man wegen ihrer auBeren Ahnlichkeit mit den iso
lierenden Rullen eines elektrischen Kabels ohne weiteres eine isolierende 
Funktion zuschrieb, gerade besonders gut leitet; und uberdies besitzen die 
wirbellosen Tiere gar keine und auch die Wirbeltiere nicht durchweg mark
haltige Nervenfasern. Ferner findet die Fortleitung elektrischer Strome durch 
den Nerv auch dann noch ungehindert statt, wenn man ihn an einer Stelle 
durchschneidet, wahrend eine Fortleitung des Reizes nach einer solchen 
Durchschneidung ganzlich unterbleibt. Endlich ist aber die Geschwindigkeit, 
mit der im Nerv der Reiz weiterschreitet, im Vergleich mit derjenigen des 
elektrischen Stromes geradezu beschamend langsam; denn wahrend der elek
trische Strom in einer Sekunde 464 Millionen Meter durchmiBt, kann der 
NervenprozeB beim Menschen in derselben Zeit nur die kurze Strecke von 
34 Metern zurucklegen; und bei den niederen Tieren ist seine Geschwindig
keit noch bedeutend langsamer, so daB sie z. B. in den Nerven der Teich
muschel nur noch zwei Zentimeter in der Sekunde betragt. Nach alledem 
ist also nicht daran zu denken, daB die Fol'tpflanzung der Reize auf del' Fort
leitung elektrischer Strome beruhen konnte. 

Infolge soleher Bedenken ist nun diese Vorstellung heutzutage von den 
meisten Physiologen, wenn aueh keinesweges von allen, wieder fallen gelassen 
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worden; und die Mehrzahl bekennt sich zu der Vibrationstheorie, die an
nimmt, daB jede Lebenstatigkeit mit gewissen Schwingungen der Molekiile 
des lebenden Protoplasmas einhergeht und daB die Reizung und Reizfort
pflanzung auf einer Verstarkung dieser Schwingungen und auf ihrem wellen
formigen Weiterschreiten beruhen. Diesem Gedankengang folgend, hat z. B. 
DuBois - Re ymo nd die Dbung auf ein Gelaufigwerden gewisser Molekular
schwingungen im Zentralnervensystem bezogen; nach Virchow sollen die 
Nervenmolekule bei der Ermiidung aus ihrer gewohnten Lage heraustreten 
und bei der Erholung wieder allmahlich in ihre Lage zuriickkehren; und 
H a e eke 1 will sogar die psychischen V organge durch verwickelte Molekular
schwingungen im Protoplasma der "Seelenzellen" erklaren. Aber auch bei 
der Analysierung dieser Hypothese stoBen wir sofort auf uniiberwindliche 
Schwierigkeiten. Vor allem gibt es in der ganzen bekannten Natur keine 
einzige molekulare Bewegung von solcher Langsamkeit wie die Reizfort
pflanzung in den Nerven; und ebensowenig ist uns eine molekulare Bewegung 
bekannt, die durch Erwarmung nicht beschleunigt, sondern im Gegenteil 
verlangsamt wiirde, wie das bei der Fortpflfl,nzung der Nervenerregung der 
Fall ist, wenn die Temperatur eine gewisse Hohe iiberschreitet. Aber alle 
diese Schwierigkeiten treten weit in den Hintergrund gegeniiberdenjenigen, 
die sich erheben, sobald man versucht, sich auf Grund der Schwingungs
theorie eine konkrete Vorstellung von der Wirkung der Reize im Proto
plasma und von den mit der Reizung verbundenen Stoffzersetzungen zu 
bilden. Denn so gering unsere Kenntnis von der chemischen Struktur des 
Protoplasmas bis jetzt noch sein mag, so wissen wir doch das eine bestimmt: 
namlich, daB seine chemischen Einheiten eine ganz auBerordentliche LabiIitat 
·besitzen miissen, weil uns die Erfahrung lehrt, daB protoplasmatische Ge
bilde, wie z. B. die Korper der Amoben oder die weiBen Blutkorperchen, 
schon durch dynamische Einwirkungen von maBiger Starke getotet und in 
ihre Zerfallsprodukte zerlegt werden. Nun konnen aber aIle diejenigen Ener
gien, die eine Zersetzung des lebenden Protoplasmas herbeifiihren, also: 
mechanische Erschiitterung, chemische Agenzien, Warme und Elektrizitat, 
zugleich auch als Reize wirken; und doch sollen wir der Vibrationstheorie 
zuliebe annehmen, daB, wenn das der Fall ist, sie die Molekiile des Proto
plasmas nicht zerIegen, sondern nur in Schwingungen versetzen; und auch 
bei dem ZusammenstoB dieser Molekiile untereinander diirfte die lose Bin
dung ihrer Atome beileibe nicht gestort werden, sondern sie miiBten wie voll
kommen elastische Balle die ihnen durch den ReizanstoB iibertragene Be
wegung auf ihre Nachbarmolekiile iibertragen. 

Noch wunderbarer miiBte es aber nach der Vibrationstheorie zugehen, 
wenn die schwingenden Protoplasmamolekiile auf die Molekiile der Nahrung
stoffe stoBen. Diese Nahrungstoffe bestehen namlich aus relativ stabilen 
Verbindungen, denn es gelingt nur mit Hilfe sehr hoher Temperaturen oder 
durch besonders gewaltsame chemische Einwirkungen, die EiweiBstoffe, Fette 
und Zucker in einfachere Bestandteile zu zerIegen. Wenn aber die kompliziert 
gebauten und auBerordentlich labilen Molekiile des lebenden Protoplasmas 
bei ihren Schwingungen auf die einfacher gebauten und schwer zersetzlichen 

16* 
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Molekule der Nahrungstoffe stoBen, dann muBte sich nach der Vibrations
theorie das unverstandliche Wunder vollziehen, daB bei diesem Zusammen
prall nicht die hochgradig zersetzlichen ProtoplasmamolekUle, sondern just 
die relativ stabilen MolekUle der Nahrungstoffe zerfallen und daB die Proto
plasmamolekule ihre zerstorende Tatigkeit gegenuber den schwer zersetzlichen 
Molekulen der Nahrung ad libitum fortsetzen und dabei dennoch das lockere 
Gefuge ihres eigenen molekularen Baues vollig unversehrt erhalten. 

Dazu kommt dann noch, daB die Nahrungstoffe keineswegs immer der 
Zersetzung und Verbrennung anheimfallen, sondern daB sie auch zum Auf
bau Ie bender Teile verwendet werden mussen, da ein Wachstum dieser Teile 
doch nur auf Kosten der Nahrungstoffe erfolgen kann. Nun findet aber 
ein Aufbau neuer Teile der lebenden Substanz stets nur in der unmittel
barsten Nahe bereits vorhandener alter Teile statt - eine Generatio spontanea 
wird jetzt von keinem Biologen mehr fur moglich gehalten -; wenn also die 
Nahrungstoffe zum Aufbau neuer Protoplasmateile verwendet werden sollen, 
mussen sie unbedingt in die molekulare Nahe der schwingenden Molekule 
geraten; und wenn es also wa\lr ware, daB die Nahrungstoffe durch diese 
Schwingungen zerstort und in Auswurfstoffe verwandelt werden, dann ware 
ein Wachstum des Protoplasmas auf Kosten dieser Nahrungstoffe einfach 
undenkbar. 

Das schonste dabei ist aber, daB diese Hypothese fur aIle die aufgezahlten 
Unwahrscheinlichkeiten, ja Unmoglichkeiten, die wir mit ihr in den Kauf 
nehmen sollen, uns nicht einmal eine halbwegs brauchbare Formel fUr die 
infolge der Reize zutage tretenden vitalen Leistungen zu geben vermag. 
Vielmehr horen wir von einem ihrer hervorragendsten Vertreter, Professor 
Karl Voi t in Munchen, daB die Lehre von der Ernahrung mit den Wir
kungen im Korper nicht das mindeste zu tun habe. Die Zersetzungen der 
Stoffe im Korper - so lauten seine eigenen Worte - finden nicht statt, 
weil mechanische Arbeit oder Warme geliefert werden solI, sondern nur des
halb, weil unter den Bedingungen der Organisation die chemischen Ver
bindungen der Nahrungstoffe nicht mehr zusammenhalten. Also: die Ver
bindungen der Nahrungstoffe zerfallen, weil sie in den Bereich der schwingen
den Molekule gelangen; wie sich aber aus diesen Stoffzersetzungen die vitalen 
Leistungen der Organe ableiten: das zu erkIaren oder auch nur zu besprechen, 
lehnt die Vibrationstheorie mit aller Entschiedenheit abo 

Der MiBerfolg der bisherigen Versuche, das Wesen der Reizprozesse 
mechanisch zu deuten, liegt also ziemlich klar zutage; und dieser MiB
erfolg wird auch von namhaften Physiologen expressis verbis zugegeben. 
So erkIarte der vor wenigen Jahren verstorbene Leipziger Physiologe Lud
wig, daB wir die Frage, mit welchen chemischen Umwandlungen die Erregung 
und die Erregbarkeit, d. h. also die Reizung und die Reizbarkeit, steigt und 
fallt und auf welchem Wege die sogenannten Erregungsmittel die Verande
rungen in den reizbaren Organen hervorrufen, beim jetzigen Standpunkt 
unserer Kenntnisse nicht beantworten konnen und daB wir nicht einmal 
die Hoffnung haben, zu einer scharferen Fragestellung zu gelangen. Auch 
Hop p e - S e y I e r, gleichfalls ein hervorragender Forscher, erkIarte es fUr 
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vollig ratselhaft, wie die Reizung der Organe bei den Umsatzen des Stoff
wechsels zur Geltung gelangt; nach Hermann kennt man weder die Natur 
der Krafte, die bei der Tatigkeit der Nerven frei werden, noch die chemischen 
Prozesse, die ihr zugrunde liegen; und selbst ein Forscher, der mit absoluter 
GewiBheit behaupten zu kOnnen glaubte, daB die geistige Tatigkeit in einer 
konstanten Beziehung zu gewissen Schwingungen im Nervensystem stehe 
- Professor Herzen in Lausanne -, muBte sich doch wieder zu dem Ge
standnis bequemen, daB wir gar nichts uber die Art und Weise aussagen 
konnen, wie die auBeren Eindrucke in die Nerventatigkeit ubergehen. 

Bevor wir uns nun entschlieBen, das Problem der Reizung fur unlos
bar zu erklaren, soUten wir aber doch auch die Moglichkeit ins Auge fassen, 
daB vieUeicht die bisherigen Losungsversuche aIle irgendeine Voraussetzung 
gemein hatten, die von vornherein den Keirn des MiBerfolges in sich trug; 
und wenn wir die bisher aufgesteIlten Theorien in diesem Sinne einer Priifung 
unterziehen, so finden wir in der Tat, daB sie aIle von einer und derselben, 
in hohem Grade fragwiirdigen Pramisse ausgegangen sind, namlich von der 
Annahme, daB Nahrungstoffe unter dem EinfluB des Protoplasmas zersetzt 
und verbrannt werden konnen, ohne vorher zum Aufbau dieses Protoplasmas 
verwendet worden zu sein. 

Ich nenne diese Voraussetzung aus dem Grunde fragwurdig, weil die 
Moglichkeit einer solchen Stoffzersetzung zwar theoretisch nicht geleugnet, 
ihre wirkliche Existenz aber durch die direkte Beobachtung niemals sicher
gesteIlt werden kann. Wir kennen nur eine Art vitaler Stoffzersetzung, die 
sicher existiert, und das ist diejenige, die zustande kommt, wenn Nahrung
stoffe zum Aufbau neuer Korperteile verwendet werden und diese Teile sich 
wieder in tote ZerfaUsprodukte auflosen. Wird ein Organismus oder einer 
seiner Teile groBer und schwerer, dann wissen wir bestimmt, daB das nur 
auf Kosten von Nahrungs- oder Reservestoffen moglich ist, und wenn der
selbe Korperteil abmagert oder schwindet, so wissen wir wieder genau, daB 
lebende Teile in Auswurfstoffe verwandelt worden sind. Hier sind also die 
Nahrungstoffe nicht unter dem bloB en "EinfluB", sondern durch das Zwischen
glied des lebenden Protoplasmas zersetzt worden, dieses hat also die Mole
kule der Nahrungstoffe nicht durch die Schwingungen seiner eigenen Mole
kiile zerklopft oder in anderer mysterioser Weise zerstort, sondern es hat sie 
dadurch in Auswurfstoffe verwandelt, daB es sie zu seinem Aufbau benutzte 
und die Auswurfstoffe bei seinem Zerfall von sich gab. Diese Art der Stoff
zersetzung ist also nicht allein vollkommen verstandlich, sondern besitzt 
auch eine wirkliche, von niemand in Zweifel gezogene Existenz. In einem 
kiirzlich erschienenen Buche 1 ) ha be ich vorgeschlagen, den Stoffwechsel durch 
Vermittlung von Aufbau und Zerfall der lebenden Substanz als Metabolis
mus, die direkte Zerlegung der Nahrungstoffe unter einem hypothetischen 
EinfluB des Protoplasmas dagegen als Katabolismus zu bezeichnen. Die Frage 
kann sich also nur darum drehen, ob die sicher existierende metabolische 
Stoffumwandlung die einzige Art der vitalen Stoffzersetzung ist oder ob da
neben auch noch die andere - vorlaufig bloB theoretisch konstruierte -

1) Allgemeine Biologie, 1. Band, Aufbau und Zerfall des Protoplasmas; Wien 1899~ 
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direkte Zerlegung der Nahrungstoffe unter einem unbekannten und undefinier
baren EinfluB des Protoplasmas aufrechterhalten werden kann. 

Urn diese Frage zu entscheiden, wollen wir einmal versuchen, uns den 
Vorgang der Reizung unter AusschluB jeder hypothetischen Stoffzersetzung, 
also von einem streng metabolischen Standpunkt aus, vorzustellen; denn 
wenn es sich herausstellen wurde, daB wir uns diesen Vorgang und die vitalen 
Prozesse uberhaupt auf Grund einer solchen streng metabolischen Auffassung 
besser und widerspruchsloser erklaren konnen als nach der heutigen Methode, 
die gerade die sicher existierenden metabolischen Prozesse vernachlassigt und 
den stark problematischen Katabolismus in den Vordergrund stellt, dann 
durften wir keinen Augenblick mehr zogern, auf eine ungewisse, schwer ver
standliche und uberflussig gewordene Vorstellung zu verzichten. 

Nehmen wir also einmal an, die Nahrungstoffe wurden niemals direkt 
verbrannt, sondern zunachst immer zum Aufbau neuer Protoplasmamolekule 
verwendet, so muBte daraus vor aHem eine grundliche Anderung unserer 
Vorstellungen von der chemischen Struktur dieser Molekule resultieren. 
Wahrend namlich die meisten Physiologen es noch heute fur selbstverstandlich 
halt en, daB diese Molekule aus EiweiB bestehen, muBten wir nunmehr an
nehmen, daB zu ihrem Aufbau auBer dem EiweiB auch noch die anderen 
Nahrungstoffe, also neben Zucker und Fett auch die mineralischen Bestand
teile unserer Nahrung, verwendet werden, von denen wir bisher nur eins be
stimmt wuBten: namlich, daB sie fur Leben und Wachstum nicht nur der 
Pflanzen, sondern auch der Tiere unentbehrlich sind, ohne aber zu begreifen, 
worauf denn eigentlich diese Unentbehrlichkeit beruht. Da wir nun aber 
auBerdem wissen, daB eine chemische Verbindung urn so zersetzlicher ist, 
je mehr Atome und Atomgruppen zu ihrem Aufbau verwendet werden, so 
besiiBen wir damit auch schon einen Schliissel fur die hochgradige Zersetz
lichkeit aller protoplasmatischen Gebilde, die so lange unverstandlich bleiben 
mume, als man diese Gebilde sich bloB aus den schwer zersetzlichen EiweiB
molekiilen aufbauen lieB. Von den EiweiBmolekUlen wissen wir ja ganz be
stimmt, daB sie weder durch leichte mechanische Erschiitterung, schwache 
Wiirme- oder Lichtschwingungen, noch durch elektrische Strome oder die 
schwacheren chemischen Reagenzien zersetzt werden, wahrend es jedem 
Chemiker geliiufig ist, daB hochgradig zersetzliche Verbindungen durch jede 
dieser Potenzen zerlegt werden konnen. Da aber die hier aufgeziihlten dyna
mischen Einwirkungen zugleich mit denen identisch sind, die als Reize auf 
die lebenden und reizbaren Gebilde wirken, so besiiBen wir nun mit einem 
Male eine bestimmte und mechanisch verstiindliche Vorstellung von der Wir
kung dieser Reize in dem lebenden Protoplasma, indem wir einfach annehmen 
wiirden, daB jeder wirksame Reiz eine Zersetzung der komplizierten chemischen 
Einheiten des Protoplasmas in ihre einfacheren Bestandteile zur Folge hat. 

Aber mit dem bloB en Zerfall derjenigen Molekiile der reizbaren Substanz, 
die direkt von dem Reiz getroffen werden, ware uns noch wenig gedient. 
Denn, was den ReizprozeB als solchen charakterisiert, das ist ja vor allem 
die auslosende Wirkung des Reizes, die darin zum Ausdruck gelangt, daB 
.geringfiigige dynamische Potenzen eine Wirkung erzielen, die ihren eigenen 
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Energiegehalt urn ein Vielfaches iibertrifft. Und dann 'ware damit auch 
noch nicht erklart, wie die Wirkung des Reizes so oft in groBerer Entfernung 
von seiner Angriffstelle zutage tritt. 

Da kommt uns nun eine Gruppe von Tatsachen zu Hilfe, die ich hier 
noch nicht geniigend zu wiirdigen Gelegenheit hatte, namlich das driingende 
Sauerstoffbediirfnis der meisten lebenden Organismen und ferner besonders 
der Umstand, daB gerade die nervosen Organe, als deren Funktion wir die 
Fortleitung der Reizprozesse ansehen miissen, ihre Tiitigkeit einstellen, wenn 
ihnen die Zufuhr von Sauerstoff abgeschnitten wird. Wenn wir uns auBer
dem daran erinnern, daB die vitale Verbrennung durch jeden ReizprozeB und 
durch jede auf einen Reiz hin erfolgende Lebensarbeit in auffiilliger Weise 
verstarkt wird, so stellt sich uns die Ausbreitung und Fortleitung des Reiz
prozesses in folgender Weise dar: 

Sobald in einem der direkten Reizwirkung ausgesetzten Protoplasma die 
Molekiile durch mechanische Erschiitterung, Wiirmeschwingungen, Elek
trizitiit oder auf irgendeine andere Weise zum Einsturz gebracht werden, 
miissen die Bruchstiicke der zerfallenden Molekiile an zahlreichen Stellen 
freie Affinitaten darbieten, die den Sauerstoff der umgebenden Atmosphare 
oder der umspiilenden Siifte an sich reiBen, und dabei werden vor allem die 
Kohlenstoff- und Wasserstoffatome der zerfallenen Molekiile zu Kohlensaure 
und Wasser verbrannt. Es geschieht also eigentlich dasselbe, was bei jeder 
anderen Verbrennung geschieht, nur mit dem Unterschiede, daB es sich bei 
den gewohnlichen Verbrennungen urn nicht besonders zersetzliche Verbin
dungen handelt, die erst durch einen bereits brennenden Korper angeziindet 
werden miissen, wahrend wir dem Protoplasma so hochgradig labile Molekiile 
zuschreiben, daB sie zu ihrer Spaltung nicht erst die hohe Temperatur eines 
Zunders benotigen, sondern schon durch jene schwachen dynamischen Ein
wirkungen zerlegt werden, die wir als Reize zu bezeichnen gewohnt sind. 
1st aber einmal der Zerfall dieser Molekiile eingeleitet und haben sich die 
Kohlenstoff- und Wasserstoffatome an deren RiBstellen mit dem Sauerstoff 
unter Wiirmeentwicklung verbunden, dann werden durch diese heftigen 
Wiirmeschwingungen auch wieder die zunachst gelegenen Protoplasmamole
kiile zerlegt, auch deren Bruchstucke verbrennen dann unter Warmeentwick
lung, - und auf diese Weise kann sich der oxydative Zerfall, der durch einen 
Reiz an dem peripheren Ende eines Protoplasmafadens eingeleitet wurde, 
wie das Glimmen einer Lunte durch die ganze Lange des Fadens fortpflanzen, 
und zwar mit jener nicht besonders groBen Geschwindigkeit, die durch die 
beruhmten Versuche von He I mho I t z fur die N ervenleitung eruiert worden ist. 

lch denke mir also die Nervenbahn als einen Protoplasmastrang von 
auBerordentlich geringer Querdimension, eingebettet in eine von nicht labilen 
Teilen durchsetzte und daher reizfeste Substanz, die es verhindert, daB sich 
der Zerfall nach allen Seiten hin verbreitet. Die Nervenbahnen munden aber 
in die sogenannten Zentralorgane (Gehirn, Riickenmark, Ganglien) ein, wo 
sie sich vielfach gabeln und verzweigen, und damit ist die Moglichkeit ge
geben, daB ein an der allgemeinen Decke oder in einem Sinnesorgan hervor
gerufener Zerfall auf zahlreichen Bahnen zu anderen reizbaren, d. h. mit 
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labilem Protoplasma ausgestatteten Organen gelangt und in diesen je nach 
ihrer besonderen Beschaffenheit die mannigfachsten Reizerfolge erzielt. 

Von diesen Reizerfolgen ist jedenfalls die Muskelbewegung einer der auf
falligsten und zugleich auch derjenige, der dem Nichtphysiologen am besten 
bekannt ist. Wenn also ein Tier infolge einer Beruhrung oder eines Schall
oder Lichteindruckes die Flucht ergreift, so stelle ich mir das so vor, daB 
sich der Zerfall des Protoplasmas von den Reizaufnahmestellen auf den 
Nervenbahnen durch das Gehirn und Ruckenmark bis zu den Muskeln fort
pflanzt, die sich infolge des Reizzerfalles verkurzen und die Korperteile, an 
denen sie angeheftet sind, in Bewegung setzen. Die Wirkung des Reizzerfalles 
im Muskel denke ich mir aber so, daB sich in jeder Muskelfaser wahrend 
der Reizpause neue Protoplasmateile aufbauen, die die vorhandenen Teile 
der Faser der Lange nach in Zugspannung versetzen, und daB diese passive 
Spannung in dem Augenblick in aktive Verkurzung ubergeht, wo die spannen
den Protoplasmateile durch den Reizzerfall beseitigt werden. 

Ganz anders erscheint der Reizerfolg auf den ersten Anblick in d'en Ab
sonderungsorganen; und dennoch laBt er sich ohne Schwierigkeit auf dasselbe 
Grundprinzip reduzieren. Wird z. B. der Nerv einer Speicheldruse gereizt, 
so setzt sich der dadurch eingeleitete Zerfall bis in das Protoplasma der ab
sondernden Epithelzellen fort, diese werden dadurch fur die wasserigen Teile 
der sie umspUlenden Blut- oder Lymphflussigkeit durchgangiger und zugleich 
werden der durchtretenden Flussigkeit jene spezifischen Zerfallsprodukte der 
durch den Reiz gespaltenen ProtoplasmamolekUle mit auf den Weg gegeben, 
die die verdauende Wirkung des Speichels bedingen. Uberdies erfahren aber 
die absondernden Zellen durch den Reizzerfall, gerade so wie die Muskel
zellen, auch noch gewisse Gestaltveranderungen, in deren Folge das Sekret 
mit einer nicht geringen Gewalt in die Ausfuhrungsgange befordert wird. 
Aber wie jede Muskelkontraktion mit einer bedeutenden Warmebildung ein
hergeht, weil sich die Zerfallsprodukte der gespaltenen Protoplasmamolekule 
mit dem Sauerstoff zu den bekannten Verbrennungsprodukten vereinigen, 
ebenso entwickelt auch die gereizte und sezernierende Druse in bedeutendem 
MaBe Warme, wei! auch hier der Reiz einen ausgedehnten Protoplasmazerfall 
mit allen daran sich knupfenden Konsequenzen herbeifiihrt. Dasselbe ist 
aber auch bei allen anderen reizbaren Organen der Fall, wie immer auch der 
Reizerfolg bei ihnen ausfallen mag, weil jeder Reiz und jede durch einen 
solchen hervorgerufene vitale Leistung mit einem Zerfall des Protoplasmas 
und einer Verbrennung seiner Zerfallsprodukte einhergeht. 

Jetzt begreifen wir aber auch, warum in den lebenden Organismen im 
Gegensatz zu den kalorischen Maschinen weder die vermehrte Sauerstoff
zufuhr noch die reichlichere Einfuhrung der angeblichen Brennstoffe von 
einer Steigerung des Verbrennungsprozesses begleitet wird. Denn der Sauer
stoff kann, wenn er auch noch so reichlich vorhanden ist, doch nicht fruher 
in Aktion treten, als bis die labilen Protoplasmamolekule durch einen Reiz 
gespalten sind, und auch die im UberschuB zugefiihrte Nahrung kann durch 
den Sauerstoff nicht angegriffen werden, weil Fett, Zucker und EiweiB inner
halb des lebenden Korpers ebensowenig durch die bloBe Gegenwart des Sauer-
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stoffes verbrannt werden konnen wie auBerhalb des Korpers. Nur dadurch, 
daB sich diese Substanzen an dem Aufbau viel komplizierterer und daher 
auch viel zersetzlicherer Verbindungen beteiligen, konnen die sie zusammen
setzenden Elemente der Einwirkung des Sauerstoffes zuganglich werden; und 
auch das nur in dem FaIle, wo ein Reiz die Zersetzung dieser labilen Verbin
dungen herbeifiihrt. 

Rekapituliere ieh also in Klirze, so hat sieh gezeigt, daB aIle Versuehe, 
die Reizvorgangevom katabolisehenStandpunkt aus zu erklaren, fehlgesehlagen 
sind, wahrend es mit Leiehtigkeit gelingt, den Begriff der Reizung mit einem 
meehaniseh verstandliehen Inhalt zu erfiiIlen, sobald man die ohnehin proble
matisehe Vorstellung, daB die Nahrungstoffe als solehe in den Saften ver
brennen, liber Bord wirft und aIle Lebensprozesse auf den Zerfall und Wieder
aufbau der chemisehen Einheiten des Protoplasmas zurliekfiihrt. Jedenfalls 
ist aber dadureh erreieht, was L ud wig noeh als unerreiehbar hingestellt 
hatte: namlieh, daB wir in bezug auf das Wesen der Reizung zu einer ganz 
bestimmten Fragestellung gelangt sind. Diese Frage lautet: Finden die dureh 
den Reiz hervorgerufenen Stoffzersetzungen in den Saften statt oder be
wirken die Reize einen Zerfall der organisierten Teile der reizbaren Substanz ? 

reh denke aber, aueh die Antwort auf diese Frage kann nach dem Ge
sagten nieht mehr zweifelhaft sein. 



Wozu dient unsere Nahrungl 1) 

"Die richtige Doktorfrage!" wird vielleicht mancher beim Lesen dieser 
Uberschrift ausrufen. Da ist wohl nicht viel zu fragen. Wir brauchen unsere 
Nahrung zum Leben; denn wenn wir keine Nahrung bekommen, miissen 
wir schlieBlich verhungern. 

Was ist aber das Leben? Und warum brauchen wir die Nahrung zum 
Leben? 

Darauf weiB nun allerdings der einfache Laienverstand kaum mehr Be
scheid und er sieht sich daher bemiiBigt, an die Wissenschaft zu appellieren. 
Diese aber belehrt ihn, daB das Leben auf der Umwandlung der chemischen 
Spannkriifte der Nahrung in die verschiedenen vitalen Energien, also vor 
aHem in Massenbewegung und Warme, beruht, daB wir also unsere Nahrung 
brauchen, um damit unsere Lebensmaschine zu heizen, daB beim Fehlen der 
Nahrung die Bestandteile der Maschine selbst als Heizmaterial verwendet 
werden und daB dies so lange dauert, bis die halbverbrannte Maschine nicht 
weiter funktioniert und der Hungertod eintritt. 

Mit dieser Antwort geben sich nun die meisten zufrieden und denken: 
Wenn die Gelehrten es sagen, wird es damit seine Richtigkeit haben. Ein 
kritischer Kopf wird aber vielleicht bei jenem Teil aer Belehrung stutzig 
werden, der die Maschinenteile selbst als Heizmaterial verwendet wissen will. 
Dnd in der Tat miissen wir unsfragen, ob wir uns eine Maschine vorsteHeh 
konnen, deren Material identisch ist mit einem der Heizstoffe, die in ihr ver
brannt werden, die aber gleichwohl so lange intakt bleibt, als sie tiichtig 
geheizt wird, und erst in dem Augenblick selbst zu brennen anfiingt, wo 
man unterliiBt, sie mit brennbaren Stoffen zu versehen. Der naive Verstand 
wenigstens mochte eher das Umgekehrte erwarten, daB namlich die brenn
baren Teile der Maschine nur so lange verschont bleiben, als sie nicht 
der Lohe ihres brennenden Inhaltes ausgesetzt werden, daB sie aber um so 
rascher verbrennen, je mehr von diesem Inhalt neben und zwischen ihnen 
verbrennt. 

Aber auch yom streng wissenschaftlichen Standpunkt aus erheben sich 
schwere Bedenken gegen die herrschende Lehre, die die Nahrungstoffe im 
lebenden Korper wie in einer Kraftmaschine zum Zweck der Kraftlieferung 
verbrennen liiBt. Ich will die wichtigsten dieser Bedenken hervorheben. 

1) Die Zukunft 1899, Nr. 4. 
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Ware es wahr, daB die Funktion der Nahrung auf ihrer Verbrennung 
oder sonstigen ZersWrung zum Zweck der Energielieferung beruht, dann 
muBten sich daraus. folgende Konsequenzen ergeben: 

Erstens konnte nur eine brennbare Substanz als Nahrung dienen, das 
heiBt, nur eine solche, die sich mit Sauerstoff zu hoher oxydierten Verbren
nungsprodukten verbinden kann. Vollkommen gesattigte Verbindungen, 
die keine chemische Verwandtschaft zum Sauerstoff besitzen, konnten nie 
und nimmer als Nahrung verwendet werden. Zweitens muBte sich der Wert 
einer Nahrung nach der Zahl der in ihr enthaltenen Warmeeinheiten oder 
Kalorien1 ) bemessen lassen und zwei Nahrungstoffe oder Nahrungsgemenge, 
die bei ihrer Verbrennung die gleiche Warmemenge liefern, muBten einander 
unabhangig von ihrer sonstigen Zusammensetzung vertreten konnen. Endlich 
aber muBte eine jede Substanz, die in den Saften eines lebenden Organismus 
verbrennt, fur den Organismus auch Nahrwert besitzen und muBte imstande 
sein, nach MaBgabe der bei ihrer Verbrennung freiwerdenden Warmemenge 
einen entsprechenden Teil der gewohnten Nahrung zu ersetzen. 

In Wirklichkeit ist aber keine einzige dieser logischen Deduktionen durch 
die Erfahrung verifiziert worden. 

Am leichtesten und raschesten erledigt sich der erste Punkt; denn wir 
kennen eine groBe und hochwichtige Gruppe von Organismen, namlich das 
gesamte Pflanzenreich, das vorwiegend - soweit es sich urn die grunen 
Pflanzen handelt sogar ausschlieBlich - auf Kosten von chemisch gesattigten 
Verbindungen lebt, die niemals verbrannt werden. Dnd dennoch sind die 
Pflanzen ebenso Ie bend wie die Tiere, sie sind reizbar wie diese, sie ent
wickeln infolge der Reizung diesel ben vitalen Energien, sie erzeugen War
me, Licht, elektrische Siromung und Massenbewegung - und alles das ge
schieht, obgleich ihre Nahrungstoffe niemals zur Heizung ihrer Lebens
maschine, sondern nur zum Aufbau neuer Teile ihres Organismus verwendet 
werden konnen. 

Aber auch die Tiere konnen ohne gewisse unverbrennliche minerali3che 
Substanzen nicht existieren, und zwar sind dies zum Teil diesel ben Stoffe, die 
- wie Kalium-, Kalzium-, Magnesium- und Eisensalze - auch den meisten 
Pflanzen unentbehrlich sind. Diese Tatsache, daB namlich nicht nur die 
wachsenden, sondern auch die ausgewachsenen Tiere Stoffe ohne jeden Warme
wert zu ihrer Ernahrung brauchen, bleibt aus der herrschenden Lehre, nach 
der die Nahrungstoffe als Kraftquelle dienen sollen, geradezu unerklarlich; 
und einzelne Physiologen sind auch aufrichtig genug, zu gestehen, daB die 
Notwendigkeit einer fortwahrenden Zufuhr erheblicher Salzmengen fur den 
ausgewachsenen Organismus vorlaufig schlechthin ratselhaft erscheint. Aber 
das Ratsel verschwindet sofort, wenn man die Annahme, daB die Nahrung 
bloB oder doch vorwiegend dazu diene, in den Saften zum Zwecke der Kraft
entwicklung oxydiert zu werden, verlaBt und sich dem so nahe liegenden 
Gedanken zuwendet, daB diese Salze nicht nur bei den Pflanzen, sondern 

1) Unter einer Kalorie versteht man jene Warmemenge, die notwendig ist, urn ei; 
Kilogramm Wasser urn einen Grad Celsius warmer zu machen oder urn, in mechanische 
Arbeit verwandelt, ein Kilogrammgewicht 424 Meter hoch zu heben. 
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auch bei den Tieren im Verein mit den ubrigen Nahrungstoffen zum Auf
bau ihrer lebenden Teile verwendet werden. 

Mit der Konstatierung der Tatsache, daB unentbehrliche und durch 
nichts zu ersetzende Teile unserer Nahrung keinen Brennwert besitzen, ist 
aber auch schon der zweite Hauptsatz der herrschenden Lehre durchbrochen, 
der besagt, daB der Wert einer Nahrung nach der Zahl der in ihr enthaltenen 
Warmeeinheiten bemessen werden musse. Aber trotzdem ist dieser Satz nicht 
nur von der groBen Mehrheit der Physiologen akzeptiert, sondern er wird auch 
ohne weiteres auf das praktische Leben ubertragen. 

"Fur die Kraftzufuhr, also fUr die eigentliche Aufgabe der Nahrung, 
ist es gleichgultig, welche Nahrungstoffe zugefiihrt werden, vorausgesetzt, 
daB sie die notwendige Menge von Kalorien enthalten." 

Dieser von einem anerkannten Forscher ausgesprochene und meines 
Wissens von niemand bemangelte Satz spricht wohl deutlich genug und eben
so ware es ein leichtes, an einer beliebigen Zahl von Beispielen zu demon
strieren, daB man einfach ausrechnet, wie viele Kalorien der Soldat, del' 
Arbeiter, der Strafling, der Kranke, das Pferd usw. zum Leben benotigt, 
und daB man es fur ausgemacht halt, hundert Kalorien der einen Nahrung 
konnten durch ebenso viele der anderen ersetzt werden. 

Und doch ist es kein Geheimnis, sondern jedem Theoretiker und jedem 
Praktiker genau bekannt, daB der tierische Organismus unter allen Um
standen eine gewisse, und zwar keineswegs geringe EiweiBmenge zu seinem 
Lebensunterhalt unbedingt benotigt und daB die in diesem EiweiBminimum 
enthaltene Kalorienzahl durch keinen anderen Nahrungstoff, also weder durch 
Mehl oder Zucker, noch durch Fett, ja, nicht einmal durch die Leimsubstanzen, 
die durch ihren Stickstoffgehalt den EiweiBstoffEm ziemlich nahestehen, 
ersetzt werden kann. Entzieht man einem Tier dieses unentbehrliche Deputat 
von EiweiB, dann scheidet es in seinen Auswurfstoffen Tag fur Tag ein erheb
liches Stickstoffquantum aus, das von den zerst5rten Teilen seines eignen 
Korpers herruhrt; und wenn man ihm statt des entzogenen EiweiBes auch 
noch so viele andere vortreffliche Nahrungstoffe von hohem Brennwert zu
fuhrt, so wird es doch immer schwacher und magerer und ist endlich ohne 
EiweiBzufuhr unrettbar dem Hungertod verfallen. EiweiB auf der einen 
und Leim, Fett und Zucker auf der anderen Seite konnen einander also keines
wegs nach der Zahl ihrer Kalorien vertreten; und diejenigen, die trotzdem 
die Lehre von der Isodynamie - das heiBt: der physiologischen Gleichwertig
keit aller Nahrungsmengen von gleichem Brennwert - propagieren, mussen 
auf aIle moglichen Ausfluchte sinnen, um den Widerspruch zu verdecken, 
den die eben beruhrten Tatsachen gegen ihr keineswegs der Erfahrung ent
nommenes, sondern bloB a priori konstruiertes Gesetz erheben. 

Man sagt also, die Tiere brauchten ihr EiweiBminimum, um die zer
stOrten Blutkorperchen, die an der Haut- und Darmoberflache abgestoBenen 
Zellen und endlich auch die ausgefallenen Haare und abgestoBenen Nagel zu 
ersetzen, so daB also eigentlich ein Kahlkopf bei EiweiBmangel entschieden 
im Vorteil sein muBte. Von den eigentlich tatigen Organen aber, den Muskeln 
und Drusen, ist dabei gewohnlich gar nicht die Rede, weil die herrschende 
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katabolische Lehre verlangt, daB sie nur Maschinen vorstellen, in denen die 
Kalorien der Nahrung in Muskelkraft und andere vitale Energien verwandelt 
werden, ohne daB die Maschine selbst sich am Stoffwechsel beteilige. Hoch
stens wird einmal schuchtern zugegeben, daB die Maschine bei ihrer Arbeit 
auch abgenutzt wird und daB die abgenutzten Teile mit Hilfe des Nahrungs
eiweiBes ausgebessert werden. Es ist aber klar, daB mit diesem halben Zu
gestandnis eines metabolischen Stoffwechsels das Prinzip, daB der Wert 
einer Nahrung nach der Zahl ihrer Kalorien zu bemessen sei, von neuem 
durchbrochen ist. Denn jener Teil der Nahrung, der zur Rekonstruktion 
zerstorter Korperteile verwendet wird, kann sicher nicht nach seinem Brenn
wert, sondern nur nach seinem Bauwert, also nach seiner Fahigkeit, sich 
am Aufbau des Korpers zu beteiligen, beurteilt werden. Dasselbe ist aber der 
Fall, wenn ein wachsender Organismus einen groBen Teil seiner Nahrung 
zur Bildung seines Korpers verwendet oder wenn manche Tiere von der 
ihnen zukommenden Regenerationskraft Gebrauch machen und verIoren
gegangene GIieder auf Kosten ihrer Nahrung ersetzen. Auch wenn ein Orga
nismus bei der Fortpflanzung tatig ist, wenn er Eier oder Samen, Milch oder 
Dottersubstanzen produziert oder wenn er einem in seinem Inneren heran
wachsenden Keirn das Material zu seiner Ausbildung gewahren soll, kommt 
es wieder nicht darauf an, ob die von ihm aufgenommenen Stoffe so und so 
viele Kalorien enthalten, sondern nur, ob sie befahigt sind, sich am Aufbau 
des wachsenden Protoplasmas zu beteiligen. Die ubliche Auffassung der 
Nahrung als Tragerin chemischer Spannkrafte und als Brennstoff fur unsere 
Lebensmaschine ist also in dieser allgemeinen Fassung ganz sicher nicht 
zutreffend, denn in jedem FaIle hat die Nahrung vor allem die Aufgabe, 
den Korper aufzubauen, und es kann sich hochstens darum handeln, ob ge
wisse Teile der Nahrung auBerdem dazu verwendet werden, durch ihre bloBe 
Verbrennung Warme, Bewegung und andere vitale Energien zu entwickeln. 

Wenn das aber der Fall ware, dann muBte das Gesetz der Isodynamie 
oder der gegenseitigen Vertretung der Nahrungstoffe nach ihrem Brenn
wert wenigstens fur aIle ubrigen Teile der Nahrung mit Ausnahme der EiweiB
stoffe und der anorganischen Nahrungsbestandteile in Geltung bleiben. Aber 
auch gegen diese eingeschrankte Fassung legen die Tatsachen ihr Veto ein. 
Da haben wir z. B. die durch Kochen von Knorpel, Knochen und Binde
gewebe gewonnenen Leimsubstanzen, die zwar das EiweiB trotz ihres Stick
stoffgehalts nicht ersetzen konnen, die aber neben EiweiB ein vorzugIiches 
Nahrungsmittel abgeben. Der Warmewert dieses Stoffes betragt 5493 Kalorien, 
wahrend fur Fett die Zahl 9689 gefunden wurde. Wenn also Fett und Leim 
einander nach der Zahl der von ihnen bei ihrer Verbrennung gelieferten 
Kalorien vertreten konnten, dann muBten hundert Gramm Fett, neben Ei
weiB genossen, fast doppelt so viel wert sein als hundert Gramm Leim. Das 
Experiment hat aber ein ganz anderes Resultat ergeben. Als namlich Pro
fessor Voit in Munchen, der zusammen mit Pettenkofer die moderne Stoff
wechsellehre begrundet hat, einem Hunde neben 400 g Fleisch 200 g Leim 
verabreichte, konnte das Tier mit dieser Nahrung nicht nur seinen Korper
bestand erhalten, sondern sogar noch etwas Fleisch ansetzen. Als er aber die 
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200 g Leim durch ebensoviel Fett mit nahezu doppelt so vielen Kalorien 
ersetzte, ergab sich die fUr die Lehre der Isodynamie geradezu vernichtende 
Tatsache, daB das Tier jetzt sogar von seinem Bestand einbuBte, daB also 
die doppelte Kalorienzahl des Fettes noch lange nicht so vielleistete wie der 
um so vieles geringere Kaloriengehalt des Leimes. Es kann sich also bei der 
Ernahrung mit Fett oder Leim unmaglich darum handeln, daB diese Stoffe 
in den Sarten verbrennen, um Warme zu erzeugen oder mechanische Arbeit 
zu leisten, sondern sie beteiligen sich offenbar ebenso wie das EiweiB am Auf
bau der durch die vitalen Reize zerstorten Teile der lebenden Substanz; und 
die zwar kalorienarmeren, dafur aber stickstoffhaltigen Leimsubstanzen 
sind aus dem Grunde wertvoller als die kalorienreicheren, aber stickstoff
freien Fette, weil sie imstande sind, gewisse stickstoffhaltige Atomkomplexe 
der Protoplasmamolekule aufzubauen, zu deren Bildung in Ermangelung 
der Leimsubstanzen entweder Eiweifistoffe der Nahrung oder eiweifiartige 
Reservestoffe des Karpers herangezogen werden mussen. 

Ich komme nun zu der dritten Deduktion aus der herrschenden Lehre, 
die verlangt, daB jede Substanz, die unter dem EinfluB und im Bereich des 
lebenden Protoplasmas verbrennt, auch eo ipso fur den Organismus Nahr
wert besitze, und zwar einen so groBen Nahrwert, wie er eben den bei seiner 
Verbrennung freiwerdenden Kalorien entspricht. In der Tat hat man, von 
dieser theoretischen Schlufifolgerung ausgehend, eine ganze Reihe von Stoffen, 
die erwiesenermaBen im lebenden Organismus zu Kohlensaure und Wasser 
verbrannt werden, namlich Alkohol, Glyzerin, Milch- und Essigsaure und noch 
einige andere Pflanzensauren, als Nahrungstoffe proklamiert; und namentlich 
dem Alkohol hat man eine groBe Bedeutung fur die Ernahrung zugeschrieben, 
weil er einen sehr hohen Brennwert - 7184 Kalorien gegen etwa 4100 der 
verschiedenen Zuckerarten - besitzt und weil uberdies seine Verbrennung 
sich ziemlich rasch vollzieht. Man hat daher die alkoholischen Getranke 
insbesondere schwachlichen und kranklichen Individuen als wirksames Kraf
tigungsmittel empfohlen, man hat geglaubt, daB eine anstrengende Arbeit 
am besten mit Hilfe der Kalorien dieses rasch verbrennenden Stoffes ge
leistet werden kann; und bei Kostberechnungen hat man diese Kalorien genau 
so wie diejenigen von EiweiB, Zucker oder Fett behandelt und sie ohne wei
teres in die Gesamtsumme der Nahrungskalorien einbezogen. Die apriori
stische Voraussetzung, daB eine Substanz, die im Karper oxydiert wird und 
dem Karper ihre chemischen Spannkrafte zur Verfugung stellt, deshalb not
wendigerweise auch die Rolle eines Nahrungstoffes ubernehmen miisse, 
war eben fur die meisten so zwingend, daB sie an der krankmachenden und 
bei einer gewissen Dosis sicher totenden Wirkung dieses Stoffes keinen AnstoB 
nahmen und gar nicht uberlegten, ob es denn wirklich Stoffe geben kanne, 
die gleichzeitig Nahrung und Gift reprasentieren. Erst die exakten Stoff
wechselversuche, die zumeist in cler sicheren Erwartung unternommen wurden, 
die theoretische Voraussetzung durch zahlenmafiige Belege bestatigt zu finden, 
haben die vallige Unrichtigkcit dieser Voraussetzung erwiesen. Wahrend 
man namlich ein Tier durch Zugabe einer bestimmten Menge von Zucker 
oder :Fett zu der unentbehrlichen EiweiBration sehr leicht auf seinem Bestand 
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erhalten kann, ware das nicht nur nicht m6glich, wenn man aIle Kalorien 
von Zucker oder Fett durch diejenigen des Alkohols ersetzte, sondern nicht 
einmal den kleinsten Teil derjenigen Nahrungsmenge, die notwendig ist, 
urn den K6rper im Gleichgewicht zu erhalten, kann man durch Alkohol, 
Glyzerin oder Milchsaure ersetzen. Ja, bei den Alkoholversuchen hat sich 
sogar ergeben, daB der K6rperverlust geringer ist, wenn man von der not
wendigen Nahrung ein gewisses Quantum einfach weglaBt, als wenn man dieses 
Quantum durch die entsprechenden Kalorien des Alkohols zu ersetzen sucht. 
Mit anderen Worten: der Schwund des ungenugend genahrten K6rpers 
macht raschere Fortschritte mit Alkohol als ohne ihn. Dieser Stoff ist eben 
nicht nur nicht imstande, sich wie ein wirklicher Nahrungstoff am Aufbau 
des Protoplasmas zu beteiligen, sondern er wirkt sogar, wie jedes Gift, zer
st6rend auf die lebende Substanz, indem er wahrscheinlich in dem Augenblick, 
wo seine eigenen Molekule verbrennen, zugleich auch die Molekule des Proto
plasmas, in deren Nahe diese Verbrennung stattfindet, zerstort. 

Hier zeigt sich also mit einem Male, daB die in der Dberschrift auf
geworfene Frage nicht nur akademische Bedeutung besitzt, sondern daB sie 
tief ins praktische Leben eingreift und nicht bloB in bezug auf den Organis
mus des Einzelindividuums, sondern auch fur den sozialen Organismus als 
eine im wahren Sinn des Wortes brennende bezeichnet werden kann. Denn 
aIle diejenigen, die, erschreckt durch die physischen und moralischen Ver
heerungen, die der stetig zunehmende AlkoholgenuB in der Spezies Homo 
anrichtet, es sich zur Gewissenspflicht gemacht haben, den Alkohol nach 
Kraften zu bekampfen, muBten bis jetzt darauf gefaBt sein, daB man ihnen, 
unter Berufung auf die heute noch giltigen Prinzipien der Ernahrungsphy
siologie, immer wieder die nahrende und kraftigende Wirkung des Alkohols ent
gegenhielt. Denn wenn die Nahrung dazu dient, dem Organismus chemische 
Spannkrafte und Verbrennungswarme zuzufuhren, dann muB der kalorien~ 
reiche Alkohol trotz seiner nicht abzuleugnenden Giftigkeit dennoch eine 
vorzugliche Nahrung gewahren, weil er im unmittelbarsten Bereich des leben
den und Arbeit leistenden Protoplasmas verbrennt. Wenn aber die Nahrungs
stoffe nur dazu dienen, die durch die Lebensreize zerst6rten protoplasmatischen 
Teile wiederherzusteIlen, dann ist der Alkohol keine Nahrung, sondern schlecht
weg ein Gift; und die Frage kann sich nur noch darum drehen, ob man gegeniiber 
der vieIleicht unschadlichen Reizwirkung minimaler Dosen ein Auge zudrucken 
oder fur die v6llige Beseitigung der Verderben bringenden Su bstanz eintreten soll. 

Kehre ich nun zu meinem Hauptthema zuruck, so hat sich gezeigt, daB 
samtliche Folgerungen aus der gegenwartigen Auffassung der Nahrungstoffe 
als Trager der chemischen Energie fur die Speisung der Lebensmaschine durch 
die Erfahrung und das Experiment in schroffster Form widerlegt worden 
sind. Denn es gibt wichtige und unentbehrliche Nahrungstoffe, die gar 
keine chemische Spannkraft besitzen; gewisse Teile der Nahrung k6nnen 
durch keine anderen, noch so spannkraftreichen Nahrungstoffe vertreten 
werden; diejenigen Stoffe, die einander wirklieh vertreten k6nnen, tun dies 
nieht naeh ihrem Gehalt an Warmeeinheiten; und endlieh gibt es Substanzen, 
die im lebenden Organismus sieher oxydiert werden und ihm ihre gesamten 
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Kalorien zur Verfugung stellen konnten, die aber trotzdem nicht den geringsten 
Teil der notwendigen Nahrung zu ersetzen vermogen. AuBerdem habe ich 
a ber in einem fruheren ArtikeP) gezeigt, daB die Verbrennung der N ahrungs
stoffe in den Saften, die der jetzigen Auffassung der Funktion der Nahrung 
zugrunde liegt, nicht nur unbewiesen und unbeweisbar ist, sondern daB 
sich diese Annahme geradezu als ein Hindernis einer jeden mechanischen Vor
stellung von der Wirkung der vitalen Reize und dem Wesen der Lebens
prozesse erweist. Dagegen steht die hier vorgeschlagene streng metabolische 
Auffassung der Stoffwechselprozesse nicht nur mit keiner einzigen Erfahrungs
tatsache in Widerspruch, sondern sie gestattet zum ersten Male, die hierher 
gehorigen Tatsachen zu einer einheitlichen, anschaulichen und mechanisch 
moglichen Erklarung zu verknupfen. 

Die Titelfrage wird also jetzt wie folgt beantwortet: 
Unsere Nahrung dient zum Aufbau unseres Protoplasmas. Sind ein

mal die chemischen Einheiten der lebenden Substanz auf Kosten der Nah
rungstoffe gebildet, dann ergibt sich alles ubrige durch die Wirkung der 
vitalen Reize von selbst. Beim Zerfall dieser chemischen Einheiten werden 
die formbildenden Teile, die toten Reservestoffe und die spezifischen Ab
sonderungsprodukte gebildet; mechanische Spannkrafte, die beim Hinein
wachsen neuer Protoplasmateile zwischen die alteren entstanden sind, werden 
durch die Zerstorung der dehnenden Teile in verkurzende Krafte und in 
Massenbewegung verwandelt; die Zerfallsprodukte der Protoplasmamolekule 
werden der Einwirkung des umgebenden Sauerstoffes zuganglich und ihre 
Verbrennung liefert die vitale Warme; durch Zerfall und Aufbau werden 
entgegengesetzte elektrische Spannungen erzeugt, die sich nach auBen in 
elektrodynamischer Wirkung geltend machen konnen. Sobald also einmal 
die labilen Protoplasmamolekule auf Kosten der Nahrung gebildet sind, 
bedarf es keiner weiteren Spannkraftlieferung, weil mit diesem Aufbau allein 
bereits samtliche Spannkrafte gegeben sind, die sich durch den Reiz in die 
verschiedenen aktuellen Energien des Lebens verwandeln. Fehlt aber die 
Nahrung, dann wird die Lebensmaschine nicht, wie man sich bis jetzt vor
gestellt hat, Stuck fUr Stuck demontiert, urn damit ihre restierenden Teile 
zu heizen, sondern es fehlt eben das Material fUr den Wiederaufbau der durch 
die vitalen Reize zerstorten Protoplasmateile; es werden also zunachst die 
toten Reserven herangezogen, mit ihrer Hilfe wird ein Teil der zerstorten Mole
kule wieder aufgebaut und auf diese Weise das Leben oft noch ziemlich lange 
gefristet. Aber endlich werden diese Reserven immer sparlicher, der Wieder
aufbau des zerstorten Protoplasmas wird immer unvollstandiger, die auf dem 
Reizzerfall des Protoplasmas beruhenden LebensauBerungen werden natur
gemaB immer schwacher und kraftloser, - und endlich kommt der Moment, 
wo lebenswichtige Teile nicht mehr ernahrt, d. h. nach ihrem Zerfall nicht 
wiederhergestellt und daher die von diesem Zerfall abhangigen Leistungen 
nicht mehr vollzogen werden konnen. Dann stockt die ganze Maschine und 
der Organismus hat zu leben aufgehort. 

1) VgI. den Artikel "Die Reize und das Leben" in Nr. 45 des vorigen Jahrganges 
der "Zukunft". 



Wissenschaftliche Marchen 1). 

Wissenschaft und Marchen - wie reimt sich das zusammen 1 Gibt es 
schroffere Gegensatze als die Wissenschaft, die sich mit der Feststellung von 
Tatsachen und der Erkenntnis ihrer kausalen Verkniipfung zu beschaftigen 
hat, und dem Marchen, dem Produkt einer ungeziigelten Phantasie, die sich 
kUhn iiber die Schranken von Raum, Zeit und Kausalitat hinwegsetzen darf 1 
Dnd doch besitzen beide ein gemeinsames Drittes. Denn wenn die Wissen
schaft die ursachliche Verkettung der Tatsachen ergriinden soll, kann sie nicht 
immer abwarten, bis sie alle Verbindungsglieder tatsachlich in Handen hat, 
sondern sie sieht sich haufig genotigt, die fehlenden Glieder einstweilen in 
der Phantasie zu erganzen; sie schmiedet also eine Hypothese, die richtig 
sein kann, leider aber nicht immer richtig ist; und wenn nun der letzte Fall 
eintritt, wenn eine scheinbar plausible, aber innerlich unhaItbare Hypothese 
mit groBer Sicherheit vorgetragen und von andachtig lauschenden Horern 
oder Lesern glaubig hingenommen wird, dann haben wir die Contradictio in 
adjecto, das wissenschaftliche Marchen leibhaft vor uns. 

Zu keiner Zeit und in keiner Wissenschaft hat es an solchen Marchen 
gefehlt. Man denke nur an die Emanationstheorie des Lichtes, an die Kata
strophenlehre der Geologen, an die Phlogistontheorie der Chemiker - lauter 
Hypothesen, welche lange als unanfechtbare Dogmen gegolten haben, wah
rend wir heute wissen, daB sie zu den wissenschaftlichen Marchen zu rechnen 
sind. Aber in keiner Wissenschaft spielt die Phantasie eine so groBe Rolle, 
wie in der Lehre vom Lebenden, weil hier wegen der unvergleichlich kompli
zierten Verkettung noch mehr Glieder unbekannt sind als anderswo, und weil 
ein groBer Teil der fehlenden Glieder sich iiberhaupt der direkten Beobachtung 
entzieht. Die tausend und tausend Ratsel, welche uns das Leben aufzulosen 
gibt, konnen also nur mit Hilfe der Phantasie einer Losung zugefiihrt werden. 

Von allen diesen Ratseln hat aber von jeher der zweckmaBige Bau der 
Organismen und die wunderbare Anpassung ihrer Organe untereinander und 
an die umgebende Natur die Forscher und Denker am lebhaftesten beschiiftigt. 
Als die einfachste Losung dieses Ratsels erschien nun immer diejenige, welche 
bis um die Mitte unseres Jahrhunderts noch ziemlich allgemein angenommen 
war und mit der sich auch heute die groBe Mehrheit vollig zufrieden gibt. 
Wie die zweckmaBigen Werkzeuge und Apparate, welche die Menschen er
sonnen haben, von geschickten Handwerkern und Ingenieuren ausgefUhrt 
werden, so dachte man und denkt man vielfach noch heute an ein anthro-

1) "Die Wage", Wien 1900. 

Kassowltz, Gesammelte Abhandlungen. Ii 
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pomorphes schopferisches Prinzip, welches jede einzelne von den zahllosen 
Spezies im Tier- und Pflanzenreiche planmaBig ausgedacht und bis in die 
feinsten und intimsten mikroskopischen Details mit wunderbarer Geschick
lichkeit ausgefuhrt hat. Das war und ist nicht nur ein Glaubensartikel der 
meisten Religionen, sondern es war auch zugleich ein wissenschaftlicher Lehr
satz, welcher z. B. von Linne und anderen groBen Naturforschern mit aus
drucklichen Worten verkundet worden ist. 

Innner gab es aber vereinzelte Geister, welche durch diesen wissenschaft
lichen My thus nicht befriedigt werden konnten, und je mehr Tatsachen uber 
die jetzt lebenden und die ausgestorbenen Organismen bekannt wurden, desto 
haufiger und kraftiger tauchte der Gedanke an eine allmahliche Entwicklung 
der hoher organisierten Tiere und Pflanzen aus einfacheren Lebewesen auf. 
Eine wissenschaftliche Formulierung erfuhr derselbe aber erst durch Lamarck 
in seiner 1809 erschienenen "Philosophie zoologique", einem Buche, welches 
eine spat ere gerechtere Geschichtsforschung sicherlich als den wahren Grenz
stein zwischen der alten und der neuen Biologie ansehen wird, wahrend man 
jetzt zumeist noch dem auBeren Erfolge Rechnung tragt und die neue Ara 
von dem Erscheinen von Darwins "Entstehung der Arten" datiert. 

DaB dieser Erfolg nicht schon dem eigentlichen Urheber der wissen
schaftlichen Evolutionstheorie, sondern erst einem spateren Verkunder der
selben zuteil geworden ist, das lag nicht allein darin, daB in den fiinfzig Jahren 
zwischen Lamarck und Darwin das empirische Material zugunsten dieser 
Lehre in auBerordentlichem MaBe angewachsen war, sondern, wie ich glaube, 
noch mehr in dem Umstande, daB es Darwin gelang, die bisher wenig be
achtete Lehre Lamarcks durch sein neues Selektionsprinzip den Gelehrten 
und besonders dem groBen Publikum mundgerecht zu machen. Niwh La
marc k beruhte die Umformung der Spezies auf der individuellen Anpassung 
der Organe an die veranderten Bedurfnisse und Lebensbedingungen und auf 
der Vererbung der durch diese Anpassung hervorgerufenen Veranderungen. 
Darwin lieB zwar diese beiden Faktoren gelten, fugte aber ein neues Agens 
hinzu, indem er aus einer Uberzahl von Keimen und Jugendformen durch 
die Naturauslese immer die passendsten heraussuchen und die unpassenden 
beiseiteschaffen lieB. Sowie der zuchtende Mensch neue Formen mit Absicht 
durch kunstliche Auslese hervorbringt, so sollte die Naturzuchtung als unbe
wuBt wirkender Regulator die Umformung der Arten zustande gebracht haben. 
Diese verfuhrerische Analogie entschied mit einem Male den Sieg der Evo
lutionstheorie. Die rasch popular gewordenen Schlagworte yom "Kampf urns 
Dasein", von der "naturlichen Zuchtwahl", yom "Uberleben der Passendsten" 
schienen den meisten vollkommen einleuchtend, und bald konnten die Anhanger 
der neuen Lehre mit Triumph verkunden, daB es Darwi n zum ersten Male 
gelungen sei, das groBe Ratsel zu losen, wie zweckmaBige Einrichtungen in 
der lebenden Natur durch rein mechanische Ursachen zustande gekommen sind. 

Erst spat und vereinzelt wurden Stimmen vernehmbar, welche darauf 
hinwiesen, daB der Vergleich zwischen naturlicher und kunstlicher Zuchtung 
nicht ohne weiteres zutreffend sein mull. Wodurch erreicht der Zuchter 
seine Absicht? Immer nur dadurch, daB er die von ihm ausgewahlte Varia-
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tion rein zu ziichten trachtet und die Kreuzung mit der groBen Masse der 
nicht in der gewiinschten Weise abgeanderten Individuen um jeden Preis 
hintanzuhalten sucht. Um diese unerwiinschte Kreuzung zu verhindern, 
stehen ihm zwei Mittel zu Gebote. Er kann die abgeanderten Individuen 
strenge isolieren oder er schafft die ihm nicht konvenierenden einfach aus der 
Welt. Kann aber die naturliche Auslese in derselben Weise verfahren? Das 
ist eine Frage, die jeder, der gewohnt ist, nur das zu akzeptieren, was er seIber 
versteht, und nicht auch dasjenige, was andere zu verstehen behaupten, nur 
mit einem entschiedenen Nein! beantworten kann. 

Nehmen wir z. B. an, es seien wirklich bei einer bisher augenlosen Tierart 
durch einen merkwiirdigen Zufall einige schwach lichtempfindliche Stellen 
an der Korperoberflache aufgetreten, wahrend die ubergroBe Mehrzahl noch 
ebenso blind war, wie zuvor. Da nun von einer Isolierung der schwach licht
empfindlichen Individuen von den ubrigen in der frei.en Natur sicherlich nicht 
die Rede sein kann, so muBte man der Selektionslehre zuliebe annehmen, 
daB aIle die zahllosen, blind ge blie benen Indi viduen, deren V orfahren durch 
ungezahlte Generationen ohne Lichtempfindung gelebt, sich ernahrt und 
fortgepflanzt haben, plotzlich samt und sonders ausgerottet worden sind. 
Da dies aber unmoglich der Fall gewesen sein kann, so stand der Kreuzung 
der unbedeutend abgeanderten mit den unverandert gebliebenen gar nichts 
im Wege, und wenn eine solche Kreuzung stattgefunden hat, dann war die 
neue Variation nach wenigen Generationen sicher wieder geschwunden und 
eine Ausbildung der schwach lichtempfindlichen Stelle zu einem regelrechten 
Auge konnte auf diesem Wege unmoglich zustande gekommen sein. Dasselbe 
Schicksal muBte aber einer jeden, zufallig bei vereinzelten Individuen auf
tretenden Veranderung zuteil werden, wenn auch ihre Weiterentwicklung 
fur die betreffende Spezies von noch so groBem Vorteile gewesen ware, weil 
dasjenige, was der planmaBig vorgehende Ziichter mit Leichtigkeit volI
bringt, namlich die Reinzuchtung der vorteilhaft erscheinenden Abanderung, 
in der freien Natur ganz und gar unmoglich ist. Eine solche Weiterentwicklung 
ist nur denkbar, wenn die neue Variation nicht nur zufallig bei vereinzelten 
Individuen auftrat, sondern wenn sie durch veranderte auBere Bewirkungen 
bei der Gesamtheit aller unter die neuen Verhaltnisse geratenen Individuen 
hervorgerufen wurde, weil in diesem FaIle an der allgemeinen Kreuzung gar 
nichts gelegen war und weil hier auch minimale, kaum merkbare Veranderun
gen von Wert waren, da sie sich durch Vererbung in zahlreichen aufeinander
folgenden Generationen summieren und auf diese Weise ganz gut zu Anpas
sungen von der groBten VolIkommenheit heranbilden konnten. 

Vielleicht ist aber eine Kombination beider Vorgange moglich? Viel
leicht kann die Selektion, wenn sie schon fur sich allein unwirksam bleiben 
muB, wenigstens als unterstiitzendes Moment zu der erblichen Summierung 
individueller Anpassungen hinzutreten? 

Dies war tatsachlich die Meinung von Darwin, die er z. B. bei seiner 
Erklarung fur die Entstehung der sonderbaren Gestalt der Giraffe mit klaren 
Worten vertreten hat. In seiner "Entstehung der Arten" auBert er sich hier
tiber wie folgt: 

l7* 
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"Was die Giraffe betrifft, so wird die bestandige ErhaItung derjenigen 
Individuen eines ausgestorbenen, hoch hinaufragenden Wiederkauers, welche 
die langeren Halse, Beine usw. besaBen und nur ein weniges fiber die durch
schnittliche mittlere Hohe hinauf abweiden konnten, ebenso wie die bestan
dige Zerstorung derjenigen, welche nicht so hoch weiden konnten, hingereicht 
haben, dieses merkwurdige Saugetier hervorzubringen; aber der fortgesetzte 
Gebrauch aller dieser Teile zusammen mit ihrer Vererbung wird ihre Koordi
nation in bedeutungsvoller Weise unterstiitzt haben." 

Aus den letzten Worten geht also deutlich hervor, daB Darwin auch 
in diesem FaIle das La marc ksche Prinzip beibehalten hat, daB er es also 
fur moglich hielt, daB die betreffenden Korperteile durch das Emporrecken 
beim Abweiden des hoheren Laubes in jedem einzelnen Individualleben um 
einen geringen Betrag verlangert wurden und daB diese Verlangerung auf 
die Nachkommen fibergegangen ist. Ob 9ies sich nun tatsachlich so verhalten 
hat, soIl hier nicht naher erortert werden. Aber das eine steht fest, daB, wenn 
es sich so verhalten hat, damit allein schon das Erforderliche ffir die Aus
bildung der Giraffengestalt gegeben war und daB daher ein Eingreifen der 
Selektion in diesem FaIle fiberflfissig erscheinen mfiBte. Die Selektion war 
aber nicht nur fiberflussig, sondern sie war ganz einfach unmoglich, da es 
nicht denkbar ist, daB deshalb, weil einzelne Individuen das Laub vielleicht 
um einen Bruchteil eines Zentimeters oder, sagen wir, selbst um einige Zenti
meter hoher abweiden konnten als die anderen, diese anderen "bestandig zer
stort' , wurden, d. h. also dem Hungertode erlegen sind, obwohl ihre Eltern 
und GroBeltern, die ebenfalls diesen kleinen Langenzuwachs noch nicht be
sessen haben, sich genfigend ernahrt und in der gewohnten Weise fortge
pflanzt haben. Es ist aber auch nicht zu vergessen, daB die Giraffen nicht 
mit ihrer vollen Hohe zur WeIt kommen, sondern wie andere Tiere erst nach 
und nach heranwachsen mfissen. Wenn aber schon ein ganz geringes Minus 
oder vielmehr das Fehlen eines geringen Plus genfigt haben soIl, um diejenigen, 
die mit ihren Konkurrenten im Wachstum nicht ganz gleichen Schritt halten 
konnten, dem Hungertode preiszugeben, was geschah dann erst mit den noch 
nicht vollig ausgewachsenen Tieren, nachdem sie aufgehort hatten, bei der 
Mutter zu saugen? Wenn wirklich der Konkurrenzkampf um die Nahrung 
ein so harter war, daB die Fahigkeit oder Unfiihigkeit, um einen geringen 
Betrag hoher abzuweiden, fiber Leben und Tod entscheiden konnte, dann 
waren aIle halbwfichsigen Individuen dem sicheren Tode verfallen und es 
hatte ihnen wahrlich wenig genfitzt, wenn sie in sich die noch verborgene 
Fahigkeit besessen hatten, im ausgewachsenen Zustande ihre Konkurrenten 
um ein weniges in der Hohe zu fibertreffen. 1m Grunde genommen ist aber 
die ganze Voraussetzung eine unrichtige. Denn die Darwinsche Erklarung 
geht von der Annahme aus, daB die Giraffen auf das Laub hoher Baume an
gewiesen sind, welches sie nur mit einer gewissen Anstrengung erreichen kon
nen. Davon ist aber in der Wirklichkeit gar nichts bekannt und in der Zoo
logie von CIa us heiBt es ganz einfach, daB die Giraffen in bewaldeten Gegen
den des inner en Afrikas leben und sich daselbst von Laub und von Gras er
nahren. Dabei ware es ja immerhin denkbar, daB diese Tiere, wie es sich 
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Lamarck gedacht hat, durch das gewohnheitsmaBige Abweiden hoher 
Baume zuerst individuelle und durch Vererbung derselben allmahlich auch 
generelle Veranderungen ihres Korperbaues erfahren haben. Wenn ihnen 
aber nicht nur Laub, sondern auch Gras zur Verftigung stand und wenn 
auBerdem, wie auch Darwin zugegeben hat, fur alle Individuen noch die 
Moglichkeit bestand, ihren Hals und ihre Beine durch eigene Anpassung 
um ein weniges zu verlangern, dann ist es ganz und gar ausgeschlossen, daB 
trotzdem alle Individuen, die um einen minimalen Betrag im Wachstum 
hinter den besonders begunstigten zuruckge blie ben waren, dem Hungertode 
verfallen muBten; und tatsachlich hat noch niemand von einem mass en
haften Verhungern der freilebenden Giraffen etwas bemerkt. Die Darwinsche 
Erklarung der Giraffengestalt auf dem Wege der Selektion ist also nichts 
anderes als ein wissenschaftliches Marchen, welches nur einem kindlich glau
bigen Gemute annehmbar erscheinen kann. 

Ahnlich verhalt es sich mit der anmutenden Erkliirung fur die Entstehung 
der lebhafteren Blutenfarbung bei den Alpenpflanzen. Darwin glaubte, die 
auffallendere Farbung der Bluten sei fur ihre Besitzer dadurch von Vorteil, 
daB durch diesel ben die Insekten angelockt werden, welche ihre Befruchtung 
vermitteln; und auf den hohen Bergen sollte die lebhaftere Farbung wegen 
der geringeren Zahl der Insekten noch besonders notwendig sein und sie sei 
hier dadurch zustande gekommen, daB immer gerade diejenigen Exemplare, 
welche zufallig mit etwas lebhafteren Farben ausgestattet waren, von den 
Insekten besucht und dadurch gewissermaBen von der Naturauslese zur Nach
zucht verwendet wurden, so daB sie ihre lebhaftere Farbung auf die Nach
kommen ubertragen konnten. Aber auch diese Erklarung krankt an dem 
fundamentalen Fehler, daB sie mit unrichtigen Voraussetzungen operiert. 
Nachdem namlich schon vor langerer Zeit dureh Bonnier und Macleod 
ernsthafte Zweifel bezuglich der Anlockung der Insekten durch die Bluten
farben ausgesprochen worden sind, konnte in der neueren Zeit PIa tea u auf
grund von zahlreichen, uberaus sorgfaltigen und sinnreichen Versuchen den 
sicheren Beweis erbringen, daB die Anlockung der Insekten weder durch die 
Gestalt, noch durch die Farbe der Bluten, sondern einzig und allein durch 
ihren Geruch zustande kommt. AuBerdem hat sich aber herausgestellt, daB 
die lebhaftere Blutenfarbung der Alpenpflanzen nicht einmal erblich fixiert 
ist, sondern erst in jedem einzelnen Individuum durch die auBeren physika
lischen Bedingungen ohne Rucksicht auf irgendeinen daraus erwachsenden 
Vorteil hervorgebracht wird. Denn wenn man Alpenpflanzen in die Ebene 
versetzt, so verlieren sie sehon in der nachsten Generation die lebhaftere 
Farbung ihrer Bluten, wahrend umgekehrt in der Ebene wachsende Spezies, an 
hochgelegene Orte uberpflanzt, sofort die leuchtende Blutenfarbung der Alpen
pflanzen erlangen. Die auf den erst en Anblick so verfuhrerische Hypothese, 
welche in hohem MaBe zur Popularisierung der Selektionstheorie beigetragen 
hat, halt also an keiner einzigen Stelle einer eingehenden Kritik stand und sie 
muB daher ebenfalls zu den wissenschaftlichen Marchen gerechnet werden. 

Auch die Erklarung der Entstehung der Schutzfiirbungen und besonders 
der sogenannten Mimikry durch die naturliche Auslese erschien den meisten 
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in hohem Grade plausibel, und dennoch ist infolge der genaueren Kenntnis 
der Tatsachen bereits die Unhaltbarkeit dieser Erklarung dargetan; abge
sehen davon, daB auch in diesen Fallen alle jene Bedenken ihre Geltung be
halten, welche sich gegen jede Erklarung vorteilhafter Anpassungen durch 
die naturliche Auslese erheben lassen. Denn auch hier konnen wir nicht be
greifen, wie der allererste Beginn der Farbenveranderung bereits eine solche 
Dberlegenheit der minimal abgeanderten Individuen uber die unverandert 
gebliebenen herbeigefuhrt haben soll, da6 eine Reinzuchtung der neuen Varia
tion durch die totale Vernichtung der nicht abgeanderten moglich geworden 
ist. Nach Haacke gibt es z. B. eine Art Asseln, welche am Meeresstrande 
unter Steinen verborgen Ie ben und nur manchmal von einem Steine zum 
anderen zu laufen pflegen. Diese Tiere scheinen nun durch ihre sandahnliche 
Farbung ganz vortrefflich geschutzt, und die Zuchtwahltheorie mu6te, um 
die Ausbildung dieser Schutzfarbung zu erklaren, annehmen, daB diese Tiere 
einmal eine andere, von ihrer Umgebung lebhafter abstechende Farbung 
besessen haben, daB dann bei einzelnen Individuen zufallig einige sandfarbige 
Punktchen aufgetreten sind und daB von nun an die gefraBigen Feinde die 
minimal abgeanderten, aber im ubrigen noch immer lebhaft gefarbten Tiere 
verschont und aIle anderen zum Zwecke der Erhaltung der neuen Variation 
mit moglichster Grundlichkeit vertilgt haben. DaB dies eine ganz unmog
liche Forderung ist, liegt klar auf der Hand. Aber Haac ke hat auBerdem 
beobachtet, daB ein am Meeresstrande postierter Fischreiher eine dieser Asseln 
nach der anderen in dem Augenblicke, wo sie sich aus ihrem Verstecke hervor
wagten, mit der groBten Seelenruhe verspeiste, und als unser Beobachter spa
ter den Reiher erlegte und seinen Mageninhalt untersuchte, fand er in dem
selben eine Unmasse von sandfarbigen Asseln und konnte sich bei jeder ein
zelnen davon uberzeugen, daB sie genau dieselbe angebliche Schutzfarbung 
besaB, wie aIle ubrigen Individuen ihrer Art. Wenn also schon die vollig 
entwickelte Schutzfarbung keinerlei Schutz gewahl't, so kann doch ein eben 
merklicher Beginn derselben unmoglich eine Reinzuchtung der damit ausge
statteten Individuen und eine Ausrottung aller ubrigen zur Folge gehabt haben. 

Dieselben unuberwindlichen Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man ver
sucht, irgendeinen Spezialfall von Mimikry in bezug auf seine angebliche 
Entstehung durch Selektion bis in die Einzelheiten zu analysieren. Bekannt
lich besteht die Mimikry darin, daB die eine Art mit einer oft recht weit ent
fernten anderen in ihrem auBeren Habitus auffallend ubereinstimmt, so daB 
z. B. ~ine Spinne einer Ameise, ein Kafer einer Biene, eine Fliege einer Wespe 
oder eine Schmetterlingsart einer anderen sehr auffallend ahnelt; und diese 
Ahnlichkeit solI nun fur die nachahmende Art insofern von Vorteil sein, als 
die nachgeahmte Art wegen irgendeiner Eigenschaft (Giftstachel, schlechter 
Geschmack usw.) von den gefraBigen Feinden gefurchtet wird, und daB nun 
die nachahmende Art, obwohl sie die betreffende Eigenschaft selbst nicht be
sitzt, doch infolge der Ahnlichkeit gleichfalls gemieden wird. Diese Ahnlich
keit soIl aber auf dem Wege der Selektion zustande gekommen sein, indem 
bei der nachahmenden Art zufallig auftretende Abanderungen der Tracht, 
wenn sie zu cincr sol chen Ahnlichkeit beitragen konnten, von der Selektion 
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bevorzugt wurden, wahrend die nicht abgeanderten Individuen ihren Feinden 
zum Opfer fieien. 

Natiirlich ergibt sich auch hier dieselbe Unmoglichkeit der Reinzucht der 
unbedeutenden initialen Veranderungen, ohne irgend eine Veranstaltung, um 
dieselben in der freien Natur behufs Verhinderung der Kreuzung zu isolieren 
und ohne die Intervention eines planmaBig vorgehenden Ziichters, welcher 
plotzlich beschlieBt, aile nicht abgeanderten Individuen, welche bisher immer 
in dem iiblichen Verhaltnisse zur Fortpflanzung gelangt sind, vor der Fort
pflanzung erbarmungslos zu vernichten. Aber abgesehen von diesen prin
zipiellen Bedenken, welche keine noch so gewandte Dialektik zu beschwich
tigen vermag, haben die neueren Forschungen gerade in bezug auf die Mimikry 
die tatsachlichen Grundlagen der selektionistischen Erklarung vollstandig er
schiittert. Es hat sich z. B. gezeigt, daB zwischen zwei Schmetterlingsarten 
die frappanteste Ahnlichkeit bestehen kann, von denen aber die eine in Siid
amerika, die andere auf Madagaskar zu Hause ist; man hat gefunden, daB 
sich zwei Falterarten in der Zeichnung auBerordentlich ahnlich sein konnen, 
dabei aber in der GroBe so stark differieren, daB eine Verwechslung durch 
ihre Feinde vollstandig ausgeschlossen ist; daB in einem vermeintlichen Faile 
von Mimikry zwischen zwei Schmetterlingen die angeblich geschiitzte Art in 
der Wirklichkeit gar nicht geschiitzt ist, da sie von samtlichen gemeinen 
insektenfressenden Vogeln verzehrt wird; daB manche Raupen trotz ihrer 
nachahmenden Farbung sich sorgfaltig verstecken, wahrend sie doch nach 
der Theorie ihre angebliche "Warnfarbe" ins helle Licht setzen sollten; daB 
einige angeblich durch ihren schlechten Geschmack geschiitzte Raupen nur 
von einem Teile der Insektenfresser verschont, von einem anderen Teile da
gegen mit Vorliebe verzehrt werden und iiberdies, wie sich Plateau iiber
zeugt hat, einen ganz angenehmen Geschmack besitzen - kurz und gut, die 
neueren Forscher, die sich nicht bloB theoretisch, sondern als aufmerksame 
und sorgfaltige Beobachter mit dieser Frage beschaftigt haben, sind aile in 
bezug auf die Mimikry zu demselben negativen Resultate gelangt, und es 
ist gewiB in hohem Grade bezeichnend, daB ein Forscher wie Pie pers, der 
sich durch volle 28 Jahre mit dem Studium der Lepidopteren auf Malakka 
beschaftigt hat, wo die eigentlichen klassischen Falle von Mimikry zu Hause 
sein sollen, auf dem internationalen zoologischen Kongresse zu Leyden 1895, 
ohne auf Widerspruch zu stoBen, erklart hat, die ganze Theorie der Mimikry 
sei ein Roman, welcher nur auf unrichtiger Beobachtung oder auf falscher 
Interpretation der Tatsachen beruht. Wenn also Herr Carus Sterne in 
seiner iibrigens wohlmeinenden Besprechung meiner "Allgemeinen Biologie" 
(in Nr. 24 dieser Zeitschrift) meine Einwande gegen die Theorie der Mimikry 
auf mangelnde Sachkenntnis zuriickfiihren zu konnen glaubte, so £allt dieser 
Vorwurf ganzlich auf den verehrten Kritiker zuriick, weil nur die totale Un
kenntnis der neueren Forschungsresultate ein starres Festhalten an einer nun
mehr als unhaltbar erwiesenen Lehre begreiflich erscheinen laBt. 

Aber ebenso unhaltbar wie alle einzelnen FaIle von Selektion ist auch 
die ganze Theorie, soweit sie sich auf die Herausbildung zweckmaBiger Ein
richtungen auf dem Wege der Individualauslese bezieht. Dabei soil ja keines-
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wegs geleugnet werden, daB eine Rassenselektion stattfindet und wahrschein
lich immer stattgefunden hat, weil es keinem Zweifel unterliegen kann, daB 
Rassen und Arten nicht nur durch ungunstig veranderte auBere Umstande, 
sondern auch im Konkurrenzkampfe mit anderen verwandten Arten ausge
rottet worden sind. Aber dieser Konkurrenzkampf hat niemals etwas Neues 
geschaffen, sondern immer nur bereits V orhandenes vernichtet und die Sieger 
haben ihre Superioritat nicht etwa durch den Konkurrenzkampf erlangt, 
sondern sie haben eben gesiegt, weil sie diese Superioritat bereits am Anfange 
des Kampfes besessen haben. Auch die Kaukasier sind den Polynesiern nicht 
etwa erst durch deren Bekampfung uberlegen geworden, sondern sie besiegen 
sie deshalb mit Leichtigkeit, weil sie ihnen von Haus aus korperlich und 
geistig uberlegen sind und weil sie diese Dberlegenheit durch fortgesetzte 
korperliche und besonders geistige Dbung und durch Vererbung der Dbungs
resultate erlangt haben. Wie immer man also die Sache drehen und wenden 
mag, immer erweist sich die Lehre von der Entstehung der zweckmaBigen 
organischen Einrichtungen durch die naturliche Auslese als theoretisch un
haltbar und den Beobachtungstatsachen direkt widersprechend; weit davon 
entfernt, eine wirkliche mechanische Losung der ZweckmaBigkeitsfrage in 
sich zu schlieBen, hat die Selektionstheorie eigentlich nichts anderes getan, 
als daB sie an die Stelle der personifizierten Schopfungskraft einen anderen 
anthropomorphen Begriff, namlich die "Naturauslese" gesetzt und ihn mit 
Fahigkeiten ausgestattet hat, wie sie nur einer planmaBig vorgehenden 1n
telligenz zugeschrieben werden konnen. 

1st also der Darwinismus wieder zu FaIle gebracht? Ja und nein, je nach
dem man unter Darwinismus nur die Selektionslehre oder, wie es leider so 
haufig geschieht, auch die Entwicklungs- oder Abstammungslehre versteht. 
Die eigentliche Darwinsche Lehre, welche die Ausbildung der adaptiven 
Eigenschaften der lebenden Wesen durch 1ndividualauslese nach dem Vor
bilde der kunstlichen Zuchtung erklaren will, ist absolut unhaltbar; sie ist 
von einer ganzen Reihe von Forschern bereits vollstandig verlassen und wird 
sicherlich auch bei den ande.ren nach und nach ihre Geltung verlieren. Die 
Evolutionslehre dagegen, welche im Gegensatze zu der Lehre von den geson
derten Schopfungsakten eine allmahliche Ausbildung der hoher orgahisierten 
Lebewesen aus einfacheren und immer einfacheren Urformen vertritt, steht 
fester als je md wird von den Naturkundigen hiemals wieder aufgegeben wer
den. Aber die phanomenale Erscheinung, daB die Evolutionslehre, welche 
bis dahin nur vereinzelte Anhanger gewonnen hatte, im Verlaufe von wehigen 
Jahren plotzlich zum Gemeingute der Forscher und der gebildeten Laienwelt 
geworden ist, wird fur aIle Zeiten an den Namen Darwins geknupft sein, 
obwohl man immer mehr zu der Dberzeugung gelangen wird, daB sein Ver
dienst nicht in der Aufstellung einer neuen Wahrheit gelegen ist, sondern 
vielmehr darin, daB es erst ihm vergonnt war, einer von anderen gefundenen 
Wahrheit zum endlichen Durchbruche zu verhelfen. DaB ihm dies eigentlich 
nur mit Hilfe eines wissenschaftlichen Marchens gelungen ist, das mag aIler
dings fiir viele seiner Bewunderer eine gewisse Enttauschung in sich schlie Ben. 
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Unter V'italismus versteht man die Lehre von der Lebenskraft. Diese 
Lehre, die bis um die Mitte unseres Jahrhunderts die Biologie beherrschte 
und die Leuchten der Wissenschaft, einen Humboldt, Hunter und Bichat, 
die groBen Chemiker Berzelius, Dumas und Liebig" ja selbst noch Jo
hannes Muller, zu ihren Anhangern ziihlte, schrieb aIle Lebenserscheinun
..gen, die sich nicht auf den ersten Blick in chemische und physikalische Pro
zesse auflosen lassen, der Einwirkung eines geheimnisvollen immateriellen 
Agens zu, das, mit Vernunft und ZweckmaBigkeitsinn ausgestattet, die Ent
wicklung des von ihm beherrschten Individuums und den Ablauf seiner Funk
tionen leitet und uberwacht. Diese Kraft sonte imstande sein, Krafte derselben 
Art in ungemessener Zahl aus sich hervorgehen zu lassen, denn es muBte ja 
jedem neuen Lebewesen bei seiner Entwicklung seine eigene Lebenskraft mit 
auf den Weg gegeben werden; sie sonte aber auch die Fahigkeit besitzen, 
Materie aus dem Nichts zu erzeugen. Und noch im Jahre 1800 wurde eine 
Preisfrage der Berliner Akademie, ob die Pflanzen ihre Aschenbestandteile 
von auBen beziehen oder selbst in ihrem Innern erzeugen, mit groBer Be
stimmtheit dahin beantwortet, daB sie sie selbst aus ihrem Innern erzeugen. 

Diese Theorie, die uns in der dargelegten Form heute kaum mehr faBbar 
erscheint, wurde in dem Augenblicke unhaltbar, wo das bereits von Lavoisier 
aufgestellte Prinzip der Unerschaffbarkeit und Unzerstorbarkeit der Materie 
durch die wissenschaftliche Tat von Robert Ma yer seine natiirliche Er
ganzung erhalten hatte. Jetzt wuBte man, daB, ebensowenig wie die Materie, 
Kraft oder Energie jemals entstehen oder verschwinden kann und daB uberall, 
wo das zu geschehen scheint, nur die eine Energieform in die andere, also 
zum Beispiel Warme in mechanische Arbeit oder Spannkraft in lebendige 
Kraft verwandelt wird. Naturlich beeilte man sich, diese neu gewonnene 
Anschauung auch auf die Lebewesen zu ubertragen. Ro bert Ma yer selbst 
war der erste, der darauf hinwies, daB die Kraftleistungen der Organismen 
von den mit der Nahrung eingefiihrten chemischen Spannkraften herriihren 
mussen, wie die Arbeitleistung der damals immer mehr zur Verwendung 
kommenden Dampfmaschinen von der in der Kohle aufgespeicherten chemi
schen Energie. Dazu kam dann die Entdeckung der elektrischen Strome in 
Nerv und Muskel, die genauere Erforschung der osmotischen Erscheinungen 
an den die tierischen Haute durchdringenden Flussigkeiten und gelosten 

1) Die Zukunft, 1900, Nr. 32. 
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Stoffen, die Entdeckung geloster Fermente, welche Stoffzersetzungen der 
mannigfachsten Art unabhangig von den sie produzierenden Organismen voll
ziehen konnen, und auBerdem als Frucht der mikroskopischen und chemischen 
Durchforschung der tierischen und pflanzlichen Gewebe und Fliissigkeiten 
und der experimentellen Tier- und Pflanzenphysiologie eine solche Fiille 
realer Kenntnisse und Tatsachen, daB man wirklich glauben konnte, die 
Zeit sei nah geriickt, "in der die gesamte Physiologie in physiologische Physik 
und physiologische Chemie aufgehen werde"l). 

Aber diese Hoffnungsfreudigkeit war nicht von langer Dauer. Bereits 
im Jahre 1872 hielt Du Bois- Reymond seine beriihmte Rede iiber die 
Grenzen der Naturerkenntnis und klagte darin, daB Muskelzusammenziehung, 
Absonderung in der Drfise, Schlag des elektrischen, Leuchten des Leucht
Organes, Flimmerbewegung, Wachstum und Chemismus der Pflanzenzelle bis 
jetzt noch hoffnungslos ·dunkle Vorgange sind. Das war aber nur das Vor
spiel zu einer ganzen Reihe ahnlicher Enuntiationen, in denen hervorragende 
Gelehrte und Forscher der allgemeinen Enttauschung fiber die unerfiillt ge
bliebene Hoffnung Worte verliehen. Namentlich bei besonders feierlichen 
Gelegenheiten, in Rektoratsreden, in den allgemeinen Sitzungen der Natur
forschertage, pflegten solche Schmerzensrufe zu ertonen; und so vernahmen 
wir auf der Naturforscherversammlung in Berlin im Jahre 1886 aus dem 
Munde des beriihmten Botanikers Ferdinand Cohn, daB uns in den leben
den Organismen Triebkrafte entgegentreten, die wir in Komponenten be
kannte{ Atom- und Molekularkrafte nicht aufzulosen vermogen. Die Kluft, 
die Leben und Tod, Organisches und Anorganisches auseinanderhalt, habe 
sich noch nicht geschlossen; alle Versuche, sie durch Hypothesen zu fiber
brficken, schienen weder Tragfahigkeit noch Dauer zu versprechen. 

Und nicht immer begnfigte man sich mit der Konstatierung der Erfolg
losigkeit der bisherigen Bemfihungen: Manche gingen in ihrem Unmut fiber 
die fehlgeschlagenen Hoffnungen so weit, zu erklaren, daB wir uns durch die 
Bereicherung unserer tatsachlichen Kenntnisse nur immer weiter von dem 
ersehnten Ziel entfernt hatten. So schrie b Professor Bun g e vor einigen 
Jahren, man habe zwar behauptet, daB es immer mehr und mehr gelungen 
sei, die Lebenserscheinungen auf eine mechanische Grundlage zurfickzufiihren; 
er aber habe gezeigt, daB die Geschichte der Physiologie das gerade Gegen
teil beweise. Und in einem Buche fiber Elementarstruktur, das den Wiener 
Pflanzenphysiologen Professor Wiesner zum Verfasser hat, steht der folgende 
Satz: "Wenn ich die Organismen mit den Anorganismen vergleiche, so finde 
ich, daB mit dem Fortschreiten unseres Wissens die Kluft immer groBer wird, 
die beide voneinander trennt." 

Von einem solchen Bekenntnis bis zur Wiedereinsetzung der vor einem 
hal ben Jahrhundert vom Thron gestoBenen Lebenskraft ist nur ein Schritt: 
und auch dieser wurde bereits getan. So begegnet man in dem prachtigen 
"Pflanzenleben" von Kerner der bemerkenswerten AuBerung: "lch nehme 
keinen Anstand, die mit den anderen nicht zu identifizierende Naturkraft, 

1) Lehmann, Handbuch der physiologischen Chemie, 1859. 
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deren unmittelbarer Angriffspunkt das Protoplasma ist und deren eigent
liche Wirkung wir das Leben nennen, wieder als Lebenskraft zu bezeichnen." 

Und um dieselbe Zeit sagte der hochbetagte Wallace, der gleichzeitig 
mit Darwin das Selektionsprinzip in die Biologie eingefiihrt hat, in seinem 
"Darwinismus" : 

"Es ist mit Recht gesagt worden, daB die erste Pflanzenzelle etwas 
Neues in der Welt war, das ganz neue Krafte besaB: die Kraft, Kohlensaure 
aus der Luft zu nehmen und zu fixieren; die Kraft der unbegrenzten Fort
pflanzung und - was noch wunderbarer ist - die der Variation und der 
Fortpflanzung solcher Variationen. Hier haben wir also Anzeichen einer 
neuen in Tatigkeit getretenen Kraft, die wir Lebenskraft nennen konnen, da 
sie gewissen Gestaltungen des Stoffes aIle Charaktere und Eigenschaften ver
leiht, die das Leben bedingen." 

Aber diese wiedererstandene Lebenskraft ist doch nicht mehr jene alI
machtige Zauberin, die mit Wissen und Vorbedacht die Wunder der lebendigen 
Natur vollbringt und nach Belieben neue Stoffe und neue Krafte aus dem 
Nichts hervorruft, sondern sie bescheidet sich damit, innerhalb der Schranken 
der allgemeingiiltigen Naturgesetze Formen hervorzubringen und Leistungen 
zu vollziehen, die den Kraften, die in der anorganischen Natur tatig sind, 
zu vollbringen versagt ist. Das Leben wurde also nach der neuen Modifika
tion der vitalistischen Lehre, wie sie zum Beispiel von Virchow besonders 
klar formuliert wurde, nicht einen diametralen, dualistischen Gegensatz zu den 
allgemeinen Bewegungsvorgangen bilden, sondern nur eine besondere Art von 
Bewegung darstellen, die, losgelost von der groBen Konstante der allgemeinen 
Bewegung, neben dieser und in steter Beziehung zu ihr dahinliiuft. Auch nach 
Klebs, einem SchUler Virchows, mussen die Lebenserscheinungen zwar als 
kausal bedingte, materielle Bewegung aufgefaBt werden, aber als eine ganz 
eigen geartete Bewegung, die mit den Erscheinungen in der leblosen Welt 
nicht verglichen werden kann. Fur den Physiologen Cha uvea u ist das Leben 
eine besondere Energieform, die dem Leben als solchem eigen ist; und Wies
ner leitet das Leben geradezu von Bewegungsformen der MolekUle her, die mit 
den bis jetzt bekannten Kraften der Physik keine Ahnlichkeit besitzen. Mit 
einem Worte: die Neovitalisten verbleiben zwar auf der Basis der von der 
neueren Naturforschung proklamierten monistischen Weltanschauung, die sich 
eine von der Substanz losgeloste und mit dieser nach Belieben hantierende 
Kraft nicht vorstellen kann, aber, im Gegensatz zu den Anhangern der mecha
nistischen Lehre, di~ behaupten, es musse einmal gelingen, die Lebenser
scheinungen in den Ausdrucken der chemischen und physikalischen Wissen
schaft zu erklaren, deduzieren sie aus dem bisherigen MiBerfolg der darauf 
gerichteten BemUhungen, daB in den lebenden Organismen andere, bisher 
unbekannte und auBerhalb des Lebens gar nicht wirksame Energieformen 
tatig sein mussen. 

Damit ist nun wenigstens eine priizise Fragestellung gewonnen, uber 
die eine wissenschaftliche Diskussion eroffnet werden kann. Es soll aber nicht 
verschwiegen werden, daB auch der alte, dualistische Vitalismus in der jung
sten Zeit wieder manche Vertreter gefunden hat, und zwar auch in Natur-



268 IV. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie. 

forschern von Fach, zum Beispiel dem Botaniker und Pflanzenphysiologen 
Reinke von der Kieler Universitat. Nach ihm werden namlich die lebenden 
Organismen nicht nur von physikalischen und chemischen Kraften beherrscht, 
sondern auBerdem auch von intelligenten Lebenskraften oder "Dominanten", 
die, ohne selbst Energie zu sein, dennoch die Richtung der in den Organismen 
tatigen Energien bestimmen1). Reinke gehort also zu jenen, die es fur mog
lich halten, daB abstrakte Begriffe - und als solche bezeichnet er selbst seine 
Dominanten - auf die Materie einwirken und in dieser greifbare Wirkungen 
hervorrufen. Da mir das undenkbar erscheint und ich mit der groBen Mehr
heit der Naturkundigen der Gegenwart daran festhalte, da~ materielle Wir
kungen oder Bewegungen immer nur durch andere vorhergegangene materielle 
Bewegungen hervorgerufen oder bestimmt werden konnen, so verzichte ich auf 
eine Diskussion seiner fur mich undiskutierbaren Lehre und wende mich so
fort der Erorterung der eigentlichen Kernfrage zu: Sind die Neovitalisten im 
Recht, wenn sie behaupten, eine besondere, mit den Bewegungen der an
organischen Welt unvergleichbare Lebensbewegung supponieren zu mussen 1 

lch will nun gleich von vornherein erklaren, daB mir die Argumente, 
die zugunsten dieser Auffassung vorgebracht werden, keineswegs zwingende 
Kraft zu besitzen scheinen. Deshalb, wei! es bis jetzt noch nicht gelungen 
ist, die Lebenserscheinungen auf bekannte chemische und physikalische Vor
gange zuruckzufuhren, durfen wir noch nicht behaupten, daB das auch in aller 
Zukunft nicht gelingen werde. Die Geschichte der Wissenschaft gebietet uns 
jedenfalls dringend, mit solchen Prophezeiungen zuruckhaltend zu sein. Es 
ist ja nicht gar zu lange her, daB man Licht und strahlende Warme fur zwei 
verschiedene Stoffe ansah, und heute zweifelt man nicht mehr daran, daB es 
sich bei beiden um Schwingungen desselben materiellen Substrates' handelt, 
die sich nur durch ihre Wellenlange und ihre physiologische Wirkung von
einander unterscheiden. Auch daran hat fruher niemand gedacht, daB der 
Funke der Leydener Flasche und die Anziehungskraft des Magneten eine 
gemeinsame Grundlage in den Stromungen oder Schwingungen derselben 
imponderablen Substanz besitzen und daB eine Zeit kommen werde, wo man 
Licht und Elektrizitat auf Ortsveranderungen derselben leichtbeweglichen 
Materie zuruckfuhren werde. Wenn jemand damals gesagt hatte: Wir konnen 
zwischen Licht, strahlender Warme, Magnetismus und Elektrizitat keinen 
Zusammenhang herausfinden, folglich sind diese Erscheinungen nicht mit
einander vergleichbar, so ware er sicher im Unrecht gewesen; und die Ereig
nisse hatten ihn glanzend widerlegt. Man tut also nicht wohl daran, ein- fur 
allemal auf die Auflosung der vitalen Erscheinungen in anschauliche elementare 
Vorgange zu verzichten. Man entzieht sich nur selbst die Moglichkeit des Er
folges, wenn man das zu Erforschende von vornherein fur unerforschlich 
erklart. 

Konstatiert man also einfach die Tatsache, daB es bisher noch nicht ge
lungen ist, die biophysischen und biochemischen Prozesse chemisch-physika
lisch auszudeuten, so entsteht die Frage, worin wohl die Ursache dieses MiB
erfolges zu suchen sein mag. Hier sind zwei Moglichkeiten in Betracht zu 

1) Reinke, Die Welt als Tat. Berlin 1899, S. 269. 
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ziehen. Erstens kann namlich die Ursache darin liegen, daB trotz der unge
ahnten Bereicherung, die unsere Kenntnisse der organischen und anorganischen 
Natur im naturwissenschaftlichen Jahrhundert erfahren haben, gerade die
jenigen Tatsachen noch unentdeckt geblieben sind, die den Schlussel zur 
Losung des Problems gewahren wurden. Es ware aber auch moglich, daB 
nicht das Fehlen der entscheidenden Tatsachen die Schuld tragt, sondern 
daB sich eine aIlgemein angenommene und dennoch irrtumliche Voraussetzung 
der schon jetzt moglichen Erkenntnis in den Weg stellt; ahnlich wie die heute 
aIlgemein anerkannte Lehre von der Entwicklung der Organismen aus ein
£acher gebauten Urformen nicht etwa aus Mangel an Tatsachen so lange 
nicht zum Durchbruch gelangen konnte, sondern nur deshalb, weil ihr das 
wissenschaftliche Dogma von der Konstanz der Arten entgegenstand. 

lch habe nun bereits in einem frUheren Artikel1) darauf aufmerksam 
gemacht, daB aIle bisherigen Versuche, das Leben in seiner Gesamtheit oder 
einzelne seiner hervorstechenden Erscheinungen mechanisch zu erklaren, 
immer von derselben Pramisse ausgegangen sind oder diese wenigstens in 
ihren Kalkul mit einbezogen haben, namlich der Annahme, daB nur ein Teil 
der Nahrung zum Aufbau und zur Rekonstruktion der Korperteile verwendet 
wird, wahrend ein anderer, und zwar, wie die meisten annehmen, der groBere 
Teil in den Saften verbrannt wird oder andere chemische Umsetzungen er
fahrt und schlieBlich den Korper in irgendeiner Metamorphose verliiBt, ohne 
sich jemals am Aufbau der lebenden Substanz beteiligt zu haben. Diese 
Annahme ist aber, wie ich gezeigt habe, rein theoretischer Natur und durch 
keine einzige Tatsache sicher begrundet. Nie hat jemand die unmittelbare 
Verbrennung von Zucker oder Fett im Blut oder in den Pflanzensiiften be
obachtet, nie die direkte Umwandlung von Zucker in Glykogen, Starke oder 
ZeIlulose, von Kohlehydraten in Fett, von EiweiB in Leim- oder Knorpel
fasern, von Blutfaserstoff in Kasein, von PflanzeneiweiB in EiereiweiB oder 
MuskeleiweiB oder irgend etwas dergleichen mit eigenen Augen verfolgt, 
sondern man hat aIle diese Umwandlungen und Zersetzungen fur selbstver
standlich angesehen, ohne zu bedenken, daB gerade diese Annahmen dem mecha
nischen Verstandnis die aIlergroBten Schwierigkeiten bereiten und daB sie 
entbehrlich sind, wenn man einmal jede Art von Nahrung zum Aufbau des 
lebenden und assimilierenden Protoplasmas verwenden laBt und ferner aIle 
Stoffwechselprodukte von dem Zerfall derselben reizbaren und arbeitleistenden 
Substanz herleitet. Dazu bedarf es keiner neuen und unverstandlichen Vor
aussetzung; denn daB sich das Protoplasma auf Kosten der Nahrung aufbaut, 
das ist absolut sicher, weil kein anderes Material fUr diesen Aufbau bekannt 
ist; und ebenso sicher ist es, daB das Protoplasma bei seinem Zerfall Stoff
wechselprodukte liefert, da es ja doch nicht spurlos verschwinden kann. Diese 
Art des Stoffwechsels, dieser Modus del' Umwandlung von Nahl'ungstoffen 
in Auswurfstoffe und in tote Formbestandteile des Korpers (Verfettung, 
Verhornung, Verholzung £ruher lebender Teile) ist also nicht hypothetisch, 
sondern eine logisch unabweisbare Ableitung aus sicher beobachteten und einer 
anderen Deutung unzuganglichen Tatsachen: seine Existenz ist daher prinzi-
----

1) Siehe "Zukunft" vom 5. August 1899. 
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piell ebenso feststehend, als ob wir die Vorgange mit eigenen Augen ver
folgen konnten. 

Denken wir uns nun, die allgemein angenommene - aber ganzlich un
bewiesene - katabolische Stoffzersetzung in den Saften wiirde gar nicht 
existieren und der gesamte Stoffwechsel wiirde sich im Protoplasma selbst 
durch Aufbau und Zerfall seiner chemischen Einheiten abspielen1), dann 
diirften wir uns nicht dariiber wundern, daB man bei dem Versuche, die Lebens
erscheinungen auf der Basis einer irrtumlichen Voraussetzung zu erklaren, 
jeden Augenblick auf Widerspriiche uncl Unbegreiflichkeiten stieB und daB 
man schlieBlich clahin gelangen muBte, einen solchen Versuch iiberhaupt fur 
vergeblich und unclurchftihrbar zu erklaren. 

Das laBt sich am besten an einem konkreten Beispiel, also etwa an cler 
Muskelfunktion, demonstrieren. Der Muskel leistet seine Arbeit dadurch, 
daB er sich auf einen Reiz, cler ihm auf einer Nervenbahn zugefiihrt wird, 
ohne wesentliche Volumveranclerung verkiirzt und verdickt und clabei die 
Widerstande, die sich seiner Verkiirzung entgegenstellen, uberwindet. Je 
haufiger er sich kontrahiert, desto mehr Kohlensaure und Warme produziert 
er und desto rascher verbraucht er das in der Ruhepause angesammelte Gly
kogen. Aber nicht jeder Nervenreiz, der zum Muskel gelangt, bewirkt eine 
Kontraktion. Es gibt auch Nervenreize, die hemmend wirken, das heiBt: im 
kontrahierten Muskel eine sogenannte Erschlaffung herbeiftihren, die also -
um konkrete Ausdrii.cke zu gebrauchen - statt der Verkiirzung und Ver
dickung der Fasern deren Verlangerung und Verdiinnung zustande bringen. 

Unternimmt man nun den Versuch, diese wenigen fundamentalen Tat
Rachen in einen verstandlichen Zusammenhang zu bringen und auf chemisch
physikalische Vorgange zuriickzufiihren, und zwar unter der jetzt iiblichen 
Voraussetzung, daB clie lebenden und tatigen Teile der Muskelfaser bei cler 
Muskelarbeit unverandert bleiben, uncl daB sich dabei der Stoffwechsel und 
(lie Verbrennung nur in den Saften voIlzieht, so iiberzeugt man sich bald, 
daB aIle Miihe und daran gewandte Denkarbeit voIlkommen vergeblich ist. 
Schon das Wesen des Reizprozesses bleibt, wie ich in meinem ersten Artikel 
gezeigt habe, unter dieser Voraussetzung unverstandlich und jeder Versuch, 
ihn auf elektrische Vorgange oder auf die Schwingung von Nervenmolekiilen 
zuriickzuftihren, scheitert an den Klippen direkt widersprechender Tat
sachen. Dasselbe gilt auch von der Anziindung und Verbrennung der Nah
rungs- und Reservestoffe bei der Muskelarbeit, weil diese schwer verbrenn
lichen Stoffe bei der in den lebenden Organism en herrschenden Temperatur 
weder angeziindet noch verbrannt werden konnen. Aber nehmen wir selbst 
an, diese Anziindung ware auf irgendeine unverstandliche Weise zustande 
gekommen: wie wiII man daraus eine Verkiirzung und Verdickung der Muskel
faser ableiten, die mit solcher Gewalt vor sich geht, daB selbst schwere Lasten 
cladurch gehoben werden konnen? Kann man sich iiberhaupt vorsteIlen, 

1) Dic Fermcntspaltungen, durch die ~ahrungs- oder Reservestoffe fiir die Assi
milation durch das Protoplasma vorbercitet werden, wie z. B. die Umwandlung von 
Starke oder Glykogcn in Zucker, kommcn hicr nicht in Betracht, weil sie stets auch un
abhangig von den lebcndcn Organismcn durchgefiihrt werden konnen. 
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daB die Verbrennung zwischen den Teilen der uberaus zersetzlichen Muskel
substanz vor sich geht und daB diese Teile,.statt ebenfalls zerstort zu werden, 
nur mit so groBer Gewalt gegeneinander verschoben werden, daB sie dabei 
bedeutende auBere Widerstande uberwinden? Und nun gar die Hemmungs
innervation! Welcher Art solI der NervenprozeB sein, der auf der einen Bahn 
die Verbrennung der in den Saften gelosten Stoffe mit der daran geknupften 
Muskelarbeit in Gang bringen und auf einer anderen Bahn in demselben 
Muskel die bereits im Gange befindliche Verbrennung dampfen und die durch 
sie bewirkte Verschiebung der Muskelteilchen wieder ruckgangig machen solI? 
Da ist alles Kopfzerbrechen umsonst, - auf diesem Weg gelangt man zunichts 
anderem als zu der Bestatigung des Satzes Du Bois- Reymonds, der die 
Muskelzusammenziehung als einen hoffnungslos dunklen Vorgang bezeichnete. 

Verlassen wir aber die problematische Vorstellung einer Zerstorung der 
Nahrungstoffe in den Saften und halten wir uns ausschlieBlich an jene vollig 
authentischen und sicher existierenden Lebensvorgange, die sich uns als Zer
fall und Aufbau des Protoplasmas prasentieren, so bekommt das ganze Muskel
problem ein total verandertes Gesicht. Da wir namlich wissen, daB der Muskel 
bei seiner Verkurzung keine nennenswerte Volumveranderung erfahrt, daB 
er also in der Dickendimension ebensoviel an Masse gewinnt, wie er in der 
Langendimension verliert, so folgt daraus, daB, wenn die Gestaltveranderung 
wirklich nur auf Zerfall und Aufbau von Muskelteilchen beruhen wurde, 
jede Muskelfaser aus zwei verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt sein 
muBte, von denen der eine in demselben MaBe sich aufbaut und heranwachst, 
wie der andere durch Zerfall an Masse verliert. Auf eine andere Art ware das 
Gleich bleiben des V olumens bei veranderter Gestalt unmoglich zu ver
stehen. Es ist nun sicherlich in hohem Grade bemerkenswert, daB wir unter 
dem Mikroskop tatsachlich in jeder Muskelfaser zwei voneinander gut diffe
renzierbare Bestandteile wahrnehmen, und zwar gerade in derjenigen An
ordnung, die wir erwarten mussen, wenn die beiden Teile durch antagonisti
schen Aufbau und Zerfall das eine Mal Verkurzung und Verdickung, das 
andere Mal Dunner- und Langerwerden des Muskels zustande bringen sollen. 
Sowohl die quergestreifte als auch die glatte Muskelfaser besteht namlich 
aus parallel der Lange nach verlaufenden Fibrillen, die in eine zweite, homogen 
erscheinende Masse eingebettet sind. Diese Masse bezeichnen die Histologen 
als Sarkoplasma; und in ihr haben wir wahrscheinlich den Dberrest des ur
sprunglichen, nach allen Richtungen gleichmaBig kontraktilen Protoplasmas 
vor uns, in dem sich erst spater die Fibrillen als vorwiegend nach der Rich
tung des Widerstandes sich verkurzende und verUingernde Elemente heraus
gebildet haben. Diese beiden Bestandteile einer jeden Muskelfaser \vollen 
wir uns jeden fur sich innervierbar denken, das heiBt: sie muBten gesonderte 
Nervenbahnen besitzen, auf denen ihnen Zerfallsreize zugefuhrt werden,
eine allerdings hypothetische Annahme, die aber durchaus im Bereiche der 
Moglichkeit liegt und nirgends gegen Tatsachen verstoBt. Wird nun das 
Protoplasma der Langsfaserchen innerviert, pflanzt sich also ein im Nerven
protoplasma durch einen Reiz hervorgerufener ZerfallsprozeB auf das Proto
plasma dieser Faserchen fort, so mussen sich diese und mit ihnen die ganze 
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Muskelfaser verkurzen. In demselben MaBe aber, wie das Protoplasma dieser 
Langsfibrillen zerfiillt, wachst das sie allseitig ungebende Sarkoplasma, und 
zwar geschieht das aus dem Grunde, weil durch den Zerfall der Fibrillen
substanz die in jedem Protoplasma imbibierte Flussigkeit nebst seinen ver
wertbaren Zerfallsprodukten frei und zum Wachstum des nicht innervierten 
und daher auch nicht zerfallenden Sarkoplasmas verfugbar wird. In dem
selben MaBe daher, wie die Fibrillensubstanz zerfallt und ihr Quellungswasser 
von sich gibt, wachst das umgebende Sarkoplasma mit Hilfe desselben Quel
lungswassers heran und ersetzt dem Muskel fast ebensoviel in den Quer
durchmessern, wie er durch den Zerfall der Langsfibrillen im Langendurch
messer verloren hat. 

Denken wir uns nun, es wurde, wahrend der Verkurzungs- und Verdickungs
prozeB im Gang ist, ein Nervenimpuls auf dem Wege der Hemmungsnerven 
zum Sarkoplasma gelangen, so wurde jetzt der ZerfallsprozeB in diesem ein
geleitet werden und die Folge davon muBte sein, daB der Muskel zunachst 
der Quere nach an Substanz verliert. Aber auch hier hatte der Reizzerfall 
der einen Substan.,; ein Anwachsen der anderen, antagonistischen Substanz, 
also diesmal der Langsfibrillen, zur Folge; der Muskel wilrde also nicht nur 
durch den Zerfall des innervierten Sarkoplasmas dunner, sondern zugleich 
durch den Aufbau der Fibrillensubstanz langer; es wurde also das Gegen
teil resultieren, wie bei der Innervation der Fibrillensubstanz: die durch diese 
eingeleitete Verkurzung des Muskels wurde "gehemmt". 

Naturlich darf man sich dieses Wechselspiel zwischen Aufbau und Zer
fall der beiden antagonistischen Teile nicht wie ein Perpetuum mobile vor
stellen, denn nicht aIle Zerfallsprodukte der einen Substanz sind wieder 
beim Aufbau der anderen verwendbar; und namentlich muB sich bald ein 
Mangel an jenen Atomkomplexen der zersetzlichen Molekiile fuhlbar machen, 
die bei jedem Zerfall zu Kohlensaure verbrannt werden. Denn die Kohlen
saure kann zwar yom Protoplasma der grunen Pflanze assimiliert, das heiBt: 
zum Aufbau ihres neuen Protoplasmas verwendet werden, niemals aber 
yom tierischen Protoplasma, das sie im Gegenteil als giftigen Auswurfstoff 
so rasch wie moglich nach auBen befordert. Die zu Kohlensaure verbrannten 
Teile der zerstorten Molekule konnten also nicht wiederhergestellt werden, 
wenn nicht im Muskel selbst eine Reserve in Form des Muskelglykogens 
vorhanden ware. Diese Substanz wird aber nicht in unverstandlicher Weise 
durch Schwingungen der Muskelmolekule oder durch elektrische Strome in 
Brand gesteckt, sondern sie wird zusammen mit dem MuskeleiweiB, das bei 
jedem Zerfall der Muskelsubstanz abgespalten wird, zum Aufbau neuer Mole
kule dieser Substanz verwendet. 

Alles das sind lauter mogliche und begreifliche Vorgange, die sich ganz 
gut auch in der anorganischen Natur abspielen konnten; denn auch dort 
werden kompliziertere und sehr zersetzliche chemische Verbindungen aus ein
facheren gebildet, auch dort konnen diese wieder durch auBere Einwirkungen 
ohne hohe Anzundungstemperatur zerlegt werden; und auch tote Substanzen 
sind quell bar und konnen bei der Aufnahme der Quellungsflussigkeit bedeutende 
Widerstande uberwinden. Es ist also wirklich moglich, die fundamentalen 



Der alte und der neue Vitalism us. 273 

Tatsachen der Muskelbewegung in hypothetischer Form auf bekannte Vor
gange der Chemie und Physik zurtickzufiihren. Also liegt kein Grund vor, 
zu sagen, die Muskelbewegung sei in ein hoffnungsloses Dunkel gehtiilt und 
man musse bei ihr Bewegungen voraussetzen, die mit denen der leblosen 
Natur nicht verglichen werden konnen. 

Dagegen wird man aber wahrscheinlich einwenden, es sei wohl richtig, 
daB auch anorganische Verbindungen in hohem MaBe labil sein konnen und 
infolgedessen durch geringfugige auBere Einwirkungen, ahnlich den Reizen, 
die auf lebende Organismen einwirken, zum Zerfail gebracht werden. Ganz 
anders verhalte es sich aber mit dem Aufbau dieser labilen Verbindungen. 
Dazu bedurfe es in der organischen Welt - wenigstens soweit unsere Beob
achtung reicht - ausnahmslos der Gegenwart und unmittelbaren Nahe des 
lebenden Protoplasmas. Nur unter seiner unmittelbaren Einwirkung beob
achte man die Bildung neuer lebender Gebilde aus totem Material; und aile 
vermeintlichen Faile von Urzeugung oder spontaner Bildung Ie bender Orga
nismen hatten sich immer wieder als Tauschung erwiesen. Da also die assi
milatorische Kontinuitat zwischen fertigem und neugebildetem Protoplasma 
nirgends unterbrochen erscheint, so bleibe die Fahigkeit der Assimilation, 
d. h. die Bildung neuer lebender Teile nach dem Ebenbilde bereits vor
handener, ein ausschlieBliches Privilegium der lebenden Organismen, das auf 
eine spezifische, ihnen allein zukommende, also vitale Fahigkeit dieser Orga
nismen zu schlieBen gestatte. 

Diese Anschauung hat kein Geringerer als Claude Bernard mit aus
drucklichen Worten vertreten. In seinen bekannten "Le<;ons sur les pheno
menes de la vie" erkIart er die vitale Destruktion fur einen einfachen chemisch
physikalischen Vorgang, der mit einer graBen Anzahl chemischer Spaltungen 
und Zerlegungen in Parallele gebracht werden konne. Die Assimilation hin
gegen, die evolutive Synthese, sei der lebenden Welt eigentumlich, sie sei 
das einzig wirklich Vitale in der WeIt der Organismen. Auch viele andere 
physiologische Schriftsteiler stimmen mit dieser Auffassung uberein. Nach 
Krukenberg sind nur die Assimilationsprozesse den Erscheinungen, wie 
sie am toten Material ablaufen, unvergleichbar geblieben; nach Landois ist 
die Assimilation eine Erscheinung, die die organische Schopfung gegen die 
anorganische scharf abgrenzt; und der Botaniker de Vries erklart kategorisch, 
daB fur die Erscheinung der Assimilation das groBe Reich des Leblosen keine 
Analogie besitze, daB die chemischen Molekfile nicht assimilieren und daher 
auch einer selbstandigen Vermehrung in diesem Sinne unfahig sind. 

Und doch ist es nicht richtig, daB die Assimilation in der anorganischen 
Natur kein Analogon besitze. Nach unserer Ansicht fiber die ausschlieBIiche 
Verwendung der Nahrungstoffe zum Aufbau der Protoplasmamolekule wurde 
es sich bei der organischen Assimilation darum handeln, daB sich diese Mole
kule immer nur in der unmittelbarsten Nahe und daher offenbar unter irgend
einem EinfluB anderer Molekfile von derselben Zusammensetzung hera us
bilden konnen, weil selbst die Gegenwart aller notwendigen Nahrungstoffe 
und das Zusammentreffen aller ubrigen Bedingungen, die, wie Feuchtigkeit 
und Warme, erfahrungsgemaB das Protoplasmawachstum begunstigen, den-

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 18 
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noch niemals zur Protoplasmabildung ftihren, wenn nicht lebendes Proto
plasma vorhanden ist, das die Bildungstoffe assimiliert. Bevor man sich also 
dazu verstehen konnte, diese Assimilation als einen ausschlieBlich vitalen 
ProzeB anzuerkennen, muBte man erst den Beweis dafur erbracht sehen, daB 
niemals in der anorganischen Natur die Synthese einer chemischen Verbin
dung dadurch ermoglicht oder befordert wird, daB die Reaktion in der unmittel
barsten Nahe derjenigen Substanz verlauft, die eben durch die Synthese ge
schaffen werden solI. 

Dieser Beweis ist aber nicht zu erbringen, und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil in der anorganischen Chemie eine Reihe von Tatsachen bekannt 
ist, die sich nur auf Grund der vorhin postulierten assimilatorischen Synthese 
erklaren lassen. 

Ein Beispiel wird genugen, urn diese Behauptung zu rechtfertigen: 
Wenn man kohlensaures Natron mit einem Aquivalent Wasser ver

setzt und Kohlensaure durchleitet, so erfolgt zunachst keine Bildung von 
doppeltkohlensaurem Natron. Setzt man aber eine kleine Menge dieser Sub
stanz hinzu, so verwandelt sich die ganze Masse des vorhandenen kohlen
sauren Natrons mit Hilfe der Kohlensaure und des Wassers in doppeltkohlen
saures Natron, und zwar findet die Umwandlung mit einer Geschwindigkeit 
statt, die von der Menge des zugesetzten Bikarbonates und der 1nnigkeit 
der Mischung abhangig istl). 

Das ist also ein unzweideutiger Fall von anorganischer Assimilation, 
denn wir konnen uns die mitgeteilte Tatsache nicht anders erklaren als da
durch, daB wir annehmen, die molekulare Nahe der auszubildenden Verbin
dung in jenen Korpern, die sich miteinander zu dem neuen Molekul ver
einigen sollen, befordere jene unerlaBlichen vorbereitenden Umsetzungen und 
Spaltungen, die der Synthese der neuen Verbindung in allen Fallen vorher
gehen mussen. 1st aber eine anorganische Assimilation moglich, dann ist auch 
die Assimilation bei den Organismen kein volliges Novum, sondern hochstens 
eine quantitative Steigerung des primitiveren anorganischen Vorganges, die 
vielleicht der besonders innigen Durchdringung der festen assimilierenden 
Teile des Protoplasmas durch die mit den Nahrstoffen beladene Protoplasma
flussigkeit zuzuschreiben ist. 

Durch diese bisher unbeachtet gebliebene Analogie zwischen der orga
nischen und anorganischen Assimilation wird uns aber auch eine andere 
Gruppe von Erscheinungen verstandlicher, die von den Anhangern der Lebens
kraft mit besonderer Vorliebe fur ihre Lehre ins Treffen gefuhrt wurde, nam
lich die Erscheinungen der elektiven Assimilation, von denen man glaubte, 
man konne sie nicht anders als durch ein mystisches Wahlvermogen der 
Organismen oder - wie Treviran us wollte - durch eine eigene Ernahrungs
seele erklaren. Es hat sich namlich, besonders bei der Kultur der Pflanzen in 
Flussigkeiten, deren geloste Substanzen man nach Belieben variieren kann, 
gezeigt, daB jede Pflanzenart besondere Nahrsalze und diese wieder in be
stimmten Proportionen zu ihrem Wachstum verwendet, wahrend sie aIle 

1) Andere Beispiele sind im er~ten Band meiner Allgemeinen Biologie S. 193 ver
zeichnet. 



Der alte und der neue Vitalism us. 275 

anderen Stoffe und jeden UberschuB eines einzelnen Stoffes beharrlich ver
schmaht. AuBerdem hat man gefunden, daB die verschiedenen Teile derselben 
P£lanze die Baustoffe aus der Fhissigkeit in verschiedenen Verhaltnissen ver
wenden, daB also zum Beispiel Kalzium vorwiegend von den Blattern, Ma
gnesium wieder mehr von den Samen verwendet wird; und endlich hat sich er
geben, daB das Fehlen eines einzigen Nahrsalzes, wenn dieses sonst auch nur 
in miminalen Dosen aufgenommen wird, ein Verschmahen aller iibrigen noch 
so reichlichen und vortrefflichen Nahrungstoffe zur Folge hat, gerade als 
ob die P£lanze an ihrer Nahrung keinen Geschmack fande, wenn diese nicht 
die gewohnte Mischung von Salzen enthalt. 

Dennoch geht offenbar alles auch hier auf ganz natiirliche Weise und 
ohne jede mystisch-vitalistische Einmengung vor sich. Da namlich das lebende 
Protoplasma trotz seiner anscheinend gleichartigen Beschaffenheit nicht nur in 
den verschiedenen Organismenarten und in den verschiedenen Individuen einer 
Art, sondern auch in den einzelnen Organen und Geweben desselben Indivi
duums eine endlose Mannigfaltigkeit von stofflichen und funktionellen Lei
stungen darbietet, so muB man annehmen, daB die chemischen Einheiten der 
verschiedenen Protoplasmen, die diese Leistungen vollbringen, auch eine un
endlich variable Konstitution besitzen, die durch Abanderungen der An
ordnung und Verkettung ihrer Atomgruppen und der quantitativen Ver
wendung der einzelnen Komponenten und selbst durch Aufnahme besonderer, 
in anderen Molekiilen nicht enthaltener Elemente oder Verbindungen be
griindet sein kann. Wenn nun diese verschieden gebauten Molekiile ihre 
assimilatorische Fahigkeit ausiiben und die in ihren Bereich gelangenden 
Nahrungstoffe dazu bewegen, sich zur Synthese identisch gebauter Molekiilc 
zu vereinigen, so ist es begreiflich, daB nur jene Stoffe und nur jene propor
tionalen Mengen davon zur Verwendung kommen, die notwendig sind, um die 
neuen Molekiile nach dem Muster der alteren zu bilden, wahrend aIle fremd
artigen Stoffe und aIle iiberschiissigen Mengen der assimilierbaren Substanzen 
zuriickbleiben. Sind aber nicht aIle Materialien vorhanden, um das ganze 
Molekulargebaude fertigzustellen, dann werden auch die vorhandenen Stoffe 
nicht zur Verwendung gelangen, weil auf dem Wege der Assimilation nur die 
voIlstandige Kopie des assimilierenden Molekiils, nicht aber etwas anderes 
gebildet werden kann. 

Alsoauch Wachstum und Chemismus der P£lanzenzeIle, die ebenfaIls in 
der Rede Du Bois- Reymonds unter den hoffnungslos dunklen Vorgangen 
figurierten, fiigen sich ohne besondere Schwierigkeit in das einfache Schema, 
das aIle objektiv wahrnehmbaren Lebenserscheinungen - von der subjek
tiven Seite des Lebens will ich vorlaufig absehen - auf Zerfall und Aufbau 
der chemischen Einheiten des Protoplasmas zuriickzufiihren versucht. DaB 
auch hier - wie in der Tierphysiologie - nicht alles sofort erklarbar, das 
heiBt: auf bekannte und anschauliche Vorgange zuriickzufiihren ist, versteht 
sich von selbst und braucht nicht erst ausdriicklich hervorgehoben zu werden. 
So bleibt es zum Beispiel vorlaufig unerklart, worauf die Wirkung des griinen 
Farbstoffes der Pflanzen bei der Assimilation der Kohlensaure beruht und 
warum die Lostrennung des Sauerstoffes der Kohlensaure, die der Vern·en-

18* 
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dung ihres Kohlenstoffes zur Bildung neuer Protoplasmamolekiile vorher
gehen muB, nur unter der Einwirkung des Lichtes und nur in Gegenwart 
des Chlorophylls vor sich geht, wahrend in allen anderen Fallen von Assi
milation zur Lockerung der chemischen Bindung in den zu assimilierenden 
Substanzen und spelliell zur Lostrennung des Sauerstoffes von den Elementen 
oder Atomgruppen, die in das neue Molekiil eintreten sollen, neben der assi
milatorischen Energie der vorhandenen Protoplasmamolekiile nur noch die 
Mitwirkung der Warme notig ist. Aber deshalb, weil wir diesen Vorgang 
noch nicht verstehen, werden wir doch nicht sagen, er sei von solcher Art, 
daB er im Bereich des Leblosen kein Analogon besitzt, werden uns vielmehr 
gerade deshalb, weil wir ihn noch nicht verstehen, lieber jedes endgiiltigen 
Urteiles enthalten. Bis jetzt aber hat sich noch jeder Vorgang in den lebenden 
Organismen, den wir verstehen gelernt haben, als zu der Ordnung der chemisch
physikalischen Prozesse gehorig erwiesen und wir haben keinen Grund, zu 
glauben, daB diejenigen, die wir noch nicht verstehen, zu einer anderen, un
bekannten und undefinierbaren Ordnung gehoren. 



Die Krisis des Darwinismus 1}. 

Wie der Marximus in der Sozialwissenschaft, so ist der Darwinismus in 
der Biologie von einer schweren Krisis betroffen. Nur ist von ihr bisher noch 
wenig in das groBe Publikum gedrungen. Fur die meisten ist namlich der 
Darwinismus gleichbedeutend mit der Abstammungslehre; fur sie hat Darwin 
gelehrt, "daB der Mensch yom Affen abstammt", und ich glaube nicht fehl
zugehen, wenn ich behaupte, daB diese populare Formulierung der Deszen
denzlehre trotz aller ruckschrittlichen Bemuhungen heute unter den Laien 
mehr Anhanger zahlt als je vorher. 

Aber auch in den wissenschaftlichen Kreisen ist die Evolutionstheorie 
von der Krisis des Darwinismus in keiner Weise beruhrt. Mit wenigen, recht 
vereinzelten Ausnahmen stehen vielmehr die Naturkundigen auf dem Stand
punkte, daB sich die hoher organisierten Lebewesen nach und nach aus primi
tiveren Urformen herausgebildet haben. Aber jedermann, der nicht in volliger 
Unkenntnis uber die historische Entwicklung dieser Lehre geblieben ist, weiB 
auch genau, daB sie nicht erst von Darwin aufgestellt wurde und daher 
nur fiilschlich als Darwinismus bezeichnet wird, daB sie vielmehr schon funfzig 
Jahre vor Darwin von dem groBen Zoologen Lamarck in wissenschaft
licher Form begrundet worden ist. Das geistige Eigentum Darwins ist also 
nicht die Entwicklungslehre, sondern nur seine Theorie der naturlichen Zucht
wahl, die er gleichzeitig mit Wallace ersonnen und zum erstenmal in seiner 
"Entstehung der Arten" vorgetragen hat. Lamarck hatte die Entstehung 
neuer Arten und neuer zweckmaBiger Einrichtungen bei den Organismen 
von den erblich gewordenen Veranderungen abgeleitet, die in den Individuen 
durch Anpassung an geanderte Lebensverhaltnisse sich herausbilden konnen. 
Darwin hat aber diesen Modus der Transmutation zwar ebenfalls anerkannt, 
er hat aber dane ben auch der naturlichen Auslese eine hervorragende Rolle 
zugeteilt. lndem die besser angepaBten Individuen am Leben blieben und 
sich fortpflanzten, die weniger geeigneten dagegen vor ihrer Fortpflanzung 
ausgemerzt wurden, sollen die heute lebenden Arten mit ihren bewunderungs
wiirdigen Einrichtungen auf rein mechanischem Wege ohne Eingreifen einer 
ubernaturlichen Schopfungskraft hervorgebracht worden sein. 

Wahrend aber die Abstammungslehre im geistigen Leben unserer Zeit 
immer tiefere Wurzeln schlagt, ist der anfangliche Enthusiasmus fur den 

1) Bericht der philosophischen Gesellschaft in Wien 1902. (Verlag von J. A. Barth, 
Leipzig.) 
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Darwinismus im engeren Sinne, also fur die Selektionstheorie, sichtlich im 
Schwinden. Es gibt zwar beriihmte Forscher und Gelehrte, die auch heute 
nicht hoher schworen als auf Darwins Naturauslese; so finden wir zum 
Beispiel in den vor zwei Jahren erschienenen "Weltratseln" von Haeckel 
noch folgenden Hymnus auf diese Lehre: "Darwin zeigte zuerst, wie der 
gewaltige Kampf ums Dasein der wirkende Regulator ist, der die Wechsel
wirkung der Vererbung und Anpassung bei der allmahlichen Transformation 
der Spezies leitet; er ist der groBe ,zuchtende Gott', der ohne Absicht 
neue Formen ebenso durch natiirliche Auslese bewirkt, wie der zuchtende 
Mensch neue Formen mit Absicht durch kiinstliche Auslese hervorbringt. 
Damit wurde das groBe philosophische Ratsel gelost: Wie konnen zweck
maBige Einrichtungen rein mechanisch entstehen, ohne zwecktatige Ur
sachen ?" 

In schroffem Gegensatz zu dieser Apotheose Darwins lassen sich aber 
seit einigen Jahren immer haufigere und immer kraftigere Stimmen vernehmen, 
die die ganze Selektionstheorie fur einen groBen Irrtum erkiaren. So schrieb 
ein namhafter deutscher Zoologe und biologischer Schriftsteller 1898: "Der 
Darwinismus gehort der Geschichte an wie das andere Kuriosum unseres 
Jahrhunderts: Hegels Philosophie; beide sind Variationen uber das Thema: 
,Wie man eine ganze Generation an der Nase fuhrt', und nicht gerade ge
eignet, unser scheidendes Jahrhundert in den Augen kunftiger Geschlechter 
besonders zu heben." Und zwei Jahre spater schrieb derselbe Forscher, 
es sei endlich an der Zeit, daB sich die ganz ausgewachsene Biologie von ihrer 
"englischen Krankheit" erhole. 

Weniger despektierlich als dieser Autor und als ein anderer deutscher 
Zoologe, der Darwin als den "Kleinigkeitskramer von Down" bezeichnet, 
aber nicht weniger entschieden auBert sich ein dritter Fachmann fiber Dar
wins Lehre: "Es breitet sich allmahlich die Erkenntnis Bahn, daB es mit 
dem Darwinismus eine arge Tauschung gewesen sei, und man sucht ihn mog
lichst anstandig wieder loszuwerden, oder auch moglichst unanstandig, indem 
man tut, als habe es ihn nie gegeben." 

AIle diese Auslassungen, die ich leicht um manches kraftige Wortlein 
aus den letzten Jahren bereichern konnte, richten sich aber, wohlgemerkt, nur 
gegen Darwins Zuchtwahltheorie und nicht gegen die Deszendenzlehre, 
die bei alledem auBer Frage geblieben ist. Welche Wandlungen aber die 
Wertschatzung des eigentlichen Darwinismus gerade in den letzten Jahren 
erfahren hat, sieht man vielleicht am besten an der abrupt en Schwenkung, 
die einzelne in dieser Beziehung vollzogen haben. 

Es mag etwa drei Jahre her sein, daB ein junger Physiologe, der sich 
sowohl durch wertvolle Forschungen auf einem bestimmten Gebiet seiner 
Wissenschaft, als auch durch eine Reihe glanzend geschriebener popular
wissenschaftlicher Essays einen ausgezeichneten Namen gemacht hat, die 
folgende Theorie uber die Bedeutung der Spiele bei den Tieren entwickelt 
hat. Die Spiele, denen sich manche Tiere in der Jugend hingeben, sind eine 
Vorbereitung fur ernstere Beschaftigungen des spateren Lebens. Das Spielen 
rles jungen Katzchens mit dem Knauel bedeutet nichts anderes als eine Ein-
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ubung fur das spatere Erhaschen der Beutetiere. "Diese bewuBte Selbst
tauschung bietet," so schrieber wortlich, "einen wesentlichen Faktor fiir 
die Erhaltung und Entwicklung der Arten; denn die Tiere werden bei der 
natiirlichen Auslese bevorzugt sein, die in der Jugend nicht nur anfangs 
bloBen Bewegungspielen, sondern auch spater sich lliusionspielen am mei
sten hingegeben haben." Aus diesen Worten geht also klar und deutlich 
hervor, daB damals der Autor in vollem Ernst angenommen hat, daB die 
Katzen, die in der Jugend aus irgendeinem Grunde versaumt hatten, mit 
runden und rollenden Gegenstanden zu spielen, wegen zu geringer Geschick
lichkeit im Mausefangen dem Rungertode verfielen und den anderen die Fort
pflanzung des Katzengeschlechtes uberlassen muBten. Derselbe Autor aber, 
der sich selbst in diesem konkreten Fall als einen uberzeugten Anhanger 
der Selektionstheorie eingefuhrt hatte, fallte drei Jahre spater folgendes ver
nichtende Urteil uber diese Theorie: "Jene Anpassungs- und Zuchtwahl
phantasien werden kommenden Geschlechtern genau so kindisch unzureichend 
erscheinen wie uns die mosaischen und empedokleischen Schopfungsmarchen. 
Sie sind als wissenschaftlich mehr oder weniger wertlose Spekulationen er
kannt und werden von den fuhrenden Geistern kaum mehr so ernst genom
men, daB man sich Miihe gabe, sie zu diskutieren." 

lch bin nun sicherlich weit davon entfernt, einem Forscher daraus einen 
Vorwurf zu machen, daB er aus eigenem Antrieb oder infolge besserer Be
lehrung seine wissenschaftliche Ansicht verandert, und ich stehe nicht an, 
zu bekennen, daB ich selbst, bevor ich die Frage einem eingehenderen Studium 
unterzog, die Giltigkeit der Selektionstheorie als etwas Selbstverstandliches 
angesehen habe. Ein anderes ist es aber, eine Theorie, zu der man noch vor 
kurzem so intime Beziehungen unterhalten hat, nach erfolgter Sinnesanderung 
mit Rohn und Spott zu uberschutten. Jedenfalls sehen wir an diesem Bei
spiel, daB mancher es bereits an der Zeit halt, das sinkende Schiff des Dar
winismus zu verlassen. 

Wie ist nun dieser Umschwung zu erklaren? Es hat ja auch fruher 
nicht an Stimmen gefehlt, die auf die Unhaltbarkeit der Voraussetzungen 
der Zuchtwahltheorie und auf die zahlreichen widersprechenden Tatsachen 
hingewiesen haben. Warum hat man sie so lange ignoriert oder mit Leiden
schaft bekampft, wahrend dieselben Argumente sich jetzt auf einmal Gehor 
verschaffen konnen? 

Meiner Ansicht nach hat sich nichts geandert, als daB man allmahlich 
zur Einsicht gelangt ist, daB die enge Solidaritat zwischen Evolution und 
Selektion, die man so lange fur untrennbar gehalten hat, in der Wirklichkeit 
gar nicht besteht, und daB die Entwicklungslehre von einem Sturze der 
Selektionstheorie nicht im mindesten beriihrt werden W-Urde. So lange es 
sich noch darum handelte, die um Anerkennung ringende Lehre der "natur
lichen Schopfung" gegen die Dogmatiker der verschiedenen Fakultaten zu 
verteidigen, wagte man nicht, an der Selektionstheorie, in der man die festeste 
und unentbehrlichste Stutze des Evolutionsprinzips erblickte, zu riitteln 
oder riitteln zu lassen. Reute aber, wo dieses Prinzip bereits zum eisernen 
Bestande des wissenschaftlichen Denkens gehort, ist diese Furcht gewichen, 
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und man findet es nicht mehr bedenklich, die zahlreichen Schwachen der 
Selektionshypothese, die man anfangs noch schonend verhiiIlt hatte, einer 
strengeren Kritik zu unterziehen. Natiirlich gibt es auch heute noch Mil· 
lionen, die dem frommen Glauben an eine bewuBte schopferische Kraft vor 
jeder Theorie, wie immer sie auch lauten mag, den Vorzug geben. In der 
Wissenschaft aber hat die Lehre von der allmahlichen Entwicklung der Lebe 
wesen ohne Eingreifen eines iibernatiirlichen Faktors so tiefe Wurzeln gefaBt 
und auch auBerhalb der wissenschaftlichen Welt ist die Zahl derer, denen, 
unbeschadet ihrer formellen Anhanglichkeit an die religiosen Dberlieferungen, 
der Evolutionsgedanke in Fleisch und Blut iibergegangen ist, so stark, 
daB dieser Gedanke sicherlich nie wieder verschwinden wird. Man kann 
daher heute den Kampf der Meinungen iiber die sekundare Frage, auf 
welchem Wege die natiirliche Entwicklung der Orgamsmenreihen und 
ihrer zweckmaBigen Einrichtungen vor sich gegangen ist, mit kaltem Blute 
verfolgen, weil man dariiber beruhigt ist, daB die Evolutionslehre auch 
durch clie definitive Beseitigung der Selektionstheorie nicht erschiittert 
werden wird. 

Ich will mich nun bemiihen, in moglichster Kiirze und vollkommen 
leidenschaftslos die Griinde auseinanderzusetzen, die mich selbst bewogen 
haben, Darwins Selektionsthe.orie definitiv und ohne Vorbehalt zu ver
lassen1). 

Zwei Momente namentlich haben dieser Theorie zu ihrem Siegeslaufe 
verholfen: die verfiihrerische Analogie mit cler kiinstlichen Ziichtung und 
clas packende Schlagwort yom Kampf ums Dasein, cler bei der Naturziichtung 
clie Rolle des Ziichters iibernimmt. Solange man nun keinen Versuch macht, 
tiefer in clas Problem einzudringen und einen oder clen anderen Spezialfall 
bis ans Ende durchzudenken, so lange klingt die Sache leicllich plausibel; 
uncl da nun immer wieder emphatisch verkiindet wurde, daB man auf diese 
Weise die Entstehung neuer Formen und ihre Anpassung an die Umgebung 
rein mechanisch erklaren konne, gab man sich gern clamit zufrieden. Sobald 
man sich aber ernsthaft die Frage vorlegt, ob die Dinge in cler freien Natur 
wirklich ebenso verlaufen konnen wie bei der kiinstlichen Ziichtung, muB 
man sofort dariiber klar werden, daB man durch eine falsche Analogie ge
tauscht worden ist. 

Wenn cler Ziichter eine zufallig auftretende Varietat erhalten und weiter 
ausbilden will, dann muB er sie rein ziichten. Das heiBt: er muB die Kreuzung 
cler in seinem Sinne variierenden Individuen mit den iibrigen verhindern. 
Das erreicht er entweder dadurch, daB er die ersteren streng isoliert und nur 
untereinander kreuzt, oder er geht noch radikaler vor uncl vernichtet aIle 
ihm nicht konvenierenden, bevor sie zur Fortpflanzung gelangen. Setzt er 
das konsequent durch viele Generationen fort, indem er stets die am weite
sten in cliesem Sinne variierenclen Individuen auswahlt und zur Fortzucht 
verwenclet, dann kann es ihm gelingen, die erstaunlichsten Resultate zu er-

1) Ausfiihrliches hieriiber im zweiten Bande meiner Allgemeinen Biologie: Ver
erbung undEntwicklung. Wien 1899. 
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zielen. In der freien Natur kann aber eine Reinzuchtung einer neu auftreten
den Variation weder auf die eine noch auf die andere Weise erfolgen. Eine 
Isolierung der Individuen, die zufallig mit den Aufangen einer Abanderung 
ausgestattet sind, die sich vielleicht nach ihrer volligen Ausbildung als nutz
Iich erweisen wurde, ist ebensowenig moglich, wie es denkbar erscheint, daB 
das Auftreten des allerersten Beginnes einer gunstigen Abanderung bei weni
gen Individuen die Vernichtung aller nicht abgeanderten herbeiftihrt. 1st 
dem aber nicht so, bleibt vielmehr in jeder Generation eine groBe Zahl von 
Individuen am Leben, die nicht in diesem Sinne variieren, dann muB die neue 
Variation durch wahllose Kreuzung mit den nicht abgeanderten binnenkurzem 
wieder verwischt werden; ihre Fortentwicklung zu einer fertigen und in ihrer 
Vollendung der Art zum Vorteil gereichenden Einrichtung ist also auf diesem 
Wege vollkommen unmoglich. 

Gleich der Naturzuchtung hat man auch den Kampf ums Dasein Dinge 
verrichten lassen, die wohl ein planmaBig vorgehender Mensch, nie aber ein 
bloBes Prinzip erreichen kann, das man nur im metaphorischen Sinne mit 
menschlichen Eigenschaften ausstattet. Wie die Griechen Naturkrafte in 
Gottergestalt dargestellt haben, so ist der Kampf ums Dasein heute noch fur 
Haeckel der zuchtende Gott, der ohne Absicht neue Formen hervorbringt. 
In Wirklichkeit ist aber dieser Kampf ums Dasein nichts anderes als ein Be
griff, und zwar ein recht nebuloser und schwankender Begriff, der von Dar
win selbst und seinen N achfolgern auf ganz verschiedene V organge angewendet 
worden ist. Zum erstenmal findet man diesen Ausdruck in dem Titelvon 
Darwins Hauptwerk, wo von der "Erhaltung der Rassen im Kampf ums 
Dasein" (preservation of favoured races in the struggle of life) die Rede ist, 
wahrend in dem Bu~ selbst und bei den spateren Schriftstellern fast immer 
nur von dem Konkurrenzkampf der Individuen untereinander gehandelt 
wird. Nun ist es ja richtig, daB der Kampf zwischen nahverwandten Varie
taten oder Rassen mit der Verdrangung oder Vernichtung des schwacheren 
Gegners enden kann, und wahrscheinlich ist ein Teil der "vorweltlichen" 
Tiere und Pflanzen in einem solchen KOnkurrenzkampf ausgerottet worden. 
Andere wieder mogen in einem mit ungenugenden Mitteln gefiihrten Abwehr
kampf gegen andersgeartete feindliche Einwirkungen (Trockenheit, Uber
schwemmung, Kalte, Nahrungsmangel oder uberlegene Feinde) vernichtet 
worden sein. Aber ein solcher Vernichtungskampf kann unmoglich zur Aus
bildung neuer adaptiver Einrichtungen gefuhrt haben, bei den siegreich ge
bliebenen ebensowenig wie bei den untergegangenen Rassen. Die siegreiche 
Rasse muBte schon im Besitze jener vorteilhaften Eigenschaften sein, wenn 
sie ihr zum Siege verhelfen sollten, wie denn auch heute die kaukasische Rasse 
ihre Uberlegenheit uber die inferioren Rassen nicht wahrend deren Verdran
gung und Vernichtung erlangt, sondern sie deshalb uberall mit Leichtigkeit 
tiberwindet, weil sie ihnen schon im Beginn des Kampfes korperlich und gei
stig ii.berlegen ist. Noch weniger laBt sich aber von der zuchtenden Wirkung 
des Rassenkampfes bei der unterliegenden Rasse erwarten; vielmehr zeigt 
uns gerade die Tatsache, daB eine ganze Rasse im Kampfe gegen eine andere 
oder im Abwehrkampf gegen sonstige feindliche Gewalten unterliegen und cler 
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volligen Vernichtung anheimfallen kann, wie wenig die Selektion als solche 
imstande ist, eine Anpassung an geanderte auBere Verhaltnisse herbeizu
fuhren. Ware es wahr, was von den Anhangern der Selektionstheorie mit 
solcher Bestimmtheit behauptet wird, daB immer nur jene Individuen er
halten bleiben und sich fortpflanzen, die minimale Variationen nach der 
vorteilhaften Seite zeigen, wahrend die Individuen mit ebenso minimalen 
Abanderungen nach der anderen Richtung vorzeitig und ohne Nachkommen 
zugrunde gehen, dann konnten wir eigentlich gar nicht verstehen, wie die 
ganze Rasse im Kampf urns Dasein vernichtet werden kann und warum diese 
Vernichtung nicht durch einen mit diesen Mitteln arbeitenden Selektions
prozeB hintangehalten wird. Wenn der urweltliche Riesenhirsch, wie all
gemein angenommen wird, wegen der enormen Entwicklung seiner Geweihe 
untergegangen ist, dann kann man nicht begreifen, warum sich nicht die 
Naturzuchtung ins Mittel gelegt hat und warum es ihr nicht durch Auswahl 
und Erhaltung minimaler Minusvariationen der Geweihe und durch Ver
nichtung samtlicher Plusvariationen gelungen ist, das Wachstum zum Still
stand zu bringen oder einen allmahlichen Ruckgang herbeizufiihren. DaB 
die Selektion sich als unfahig erwiesen hat, eine solche niitzliche oder not
wendige Abanderung herbeizufiihren, und daB sie ruhig zusehen muBte, wie 
ganze Rassen und Arten der Vernichtung anheimfielen, zeigt uns a posteriori, 
waswir schQn a priori fur ausgemacht halten mussen: daB Variationen mini
malen Grades weder den Untergang eines Individuums im Kampf ums Dasein 
zu verhuten noch ihn herbeizufUhren imstande sind. 

Naturlich gilt das alles ebenso fUr den Konkurrenzkampf der Individuen 
untereinander und auch fur den Einzelkampf in der Abwehr von auBen 
drohender Gefahren. 

Hier berufen sich bekanntlich die Selektionisten auf die groBe Masse 
von Individuen, die in jeder Generation erzeugt werden, und auf die relativ 
geringere Zahl derjenigen, die das Alter der Fortpflanzung erreichen; und 
sie schlieBen daraus, daB eine Auswahl einzelner oder weniger aus einer groBen 
Vberzahl stattfindet und daB die Naturzuchtung auf diese Weise in die Lage 
kommt, nach dem Beispiel des Zuchters sich die gewunschte Variation aus 
einer ungeheuren Menge herauszusuchen. DaB dies wirklich der Ansicht der 
Darwinisten entspricht, sehen wir aus folgendem Satze, den ich einem Buche 
von Romanes, einem direkten Schwer Darwins, entnehme: "Jenes tau
sendste Individuum, das im Kampf urns Dasein am Leben bleibt, ist ohne 
aIle Frage eins von den Individuen, die hierzu am besten ausgeriistet waren." 
Dazu ist vor allem zu bemerken, daB es der alltaglichen Erfahrung wider
spricht. Ich berufe mich hier auf eine Mitteilung des Professors Heinecke, 
des Vorstandes der biologischen Anstalt in Helgoland, der in seiner groBen 
Naturgeschichte des Herings ausdrucklich hervorhebt, daB er bei der Unter
suchung groBerer Mengen dieser Tiere, im Widerspruche mit den Voraus
setzungen der Selektionstheorie, immer einen nicht unbetrachtlichen Prozent
satz kranker, verkruppelter oder verstummelter Exemplare gefunden habe. 
Aber abgesehen davon, ist es auch nicht richtig, daB die zahllosen Keime, 
(lie die verschwenderische Natur in jeder Generation anlegt, sich so weit ent-
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wickeln, daB die Naturzuchtung in die Lage kame, aus so vielen herange
wachsenen Individuen die besten und geeignetsten auszuwahlen. Das konnte 
allenfalls in einer Brutanstalt odeI' in einer. Fischzucht bis zu einem gewissen 
Grade geschehen, niemals abel' in del' freien Natur, wo von allen den Mil
lionen von Sporen, mannlichen Schwarmzellen und Eiern immer Unmassen 
zugrunde gehen, noch bevor sie uberhaupt in die Lage kommen, ihre Ent
wicklung zu beginnen. Dann kommen erst wieder die Larven und andere 
Jugendformen an die Reihe, und auch sie werden in Hekatomben geopfert, 
bevor noch jene Organe ihre Entwicklung auch nur begonnen haben, auf die 
es die Naturzuchtung vielleicht gerade abgesehen haben sollte. Wenn es sich 
um die Ausbildung del' Facettenaugen eines Schmetterlings handelte, so ist 
naturlich weder in del' Samen- noch in der Eizelle von solchen etwas zu finden, 
und wenn nun diese Keimzellen massenhaft zugrunde gehen, so bleiben nicht 
etwa die ubrig, aus denen sich die besseren Augen entwickeln, sondern die
jenigen, die durch einen glucklichen Zufall del' Vernichtung entgehen. Die 
aus den geretteten Eiern auskriechenden Raupen besitzen aber erst noch 
keine Facettenaugen, sondern nur sogenannte Punktaugen; und wenn nun 
eine groBe Zahl diesel' Raupen ihren Feinden zum Opfer fallt, so sind es wieder 
nicht diejenigen, die die Minusvariation del' noch nicht entwickelten Facetten
augen in sich tragen, sondern diejenigen, die gerade ihren gefraBigen Feinden 
in den Wurf kommen. Und wenn nun endlich die Schmetterlinge aus den 
Puppen auskriechen, dann ist ihre Zahl schon so sehr zusammengeschmolzen, 
daB die Auswahl ffir die Naturzuchtung eine ziemlich beschrankte geworden 
ist. Dazu kommt abel' noch die ungemein kurze Lebensdauer mancher Schmet
terlinge, die sich bei den Mannchen einer bestimmten Art (Psyche apiformis) 
nul' auf 32 bis 54 Minuten erstreckt. In diesel' kurzen Zeit soll nun die Natur
zuchtung die herausfinden, bei denen die Augen um eine Nuance bessel' 
konstruiert sind als bei den anderen und die vernichten und an del' Paarung 
verhindern - zu der sie sich ubrigens unmittelbar nach dem Auskriechen 
anschicken -, bei denen die Augen nur die bisherige Beschaffenheit besitzen 
odeI' um einen unmerklichen Betrag ruckwarts variieren. Das ist, wie man 
zugeben wird, ein einfach unerfiillbares und in der Natur sicherlich nie er
fillites Verlangen. Jedenfalls ist es aber klar, daB unter solchen Umstanden 
die groBe Zahl der Keime und Jugendformen nicht das mindeste dazu bei
tragen kann, die Selektion eines Merkmals odeI' eines Organs des ausgewach
senen Organismus zu erleichtern. 

Abel' auch dann, wenn die ausgewachsenen Individuen noch in sehr groBer 
Zahl vorhanden sind, wird bei del' Entscheidung uber Leben und Tod alles 
eher in Betracht kommen als die feinen Unterschiede in del' Vollkommenheit 
ihrer einzelnen Organe. OdeI' glaubt vielleicht jemand im Ernst, daB die 
Heringstonnen nul' die minderwertigen Heringe enthalten, wahrend die Elite
heringe mit etwas scharferen Augen und etwas starkerer Flossenmuskulatur 
dem Netz entronnen sind? OdeI' sind die Tausende von kleinen Weichtieren, 
die ein Walfisch auf einmal verschlingt, immer nur die Ungeschickten und 
Marodeure, wahrend die HeIden und Schlaukopfe unter ihnen durch Kraft 
und Klugheit sich rechtzeitig salvieren? Sind die Millionen Heuschrecken, 
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die in einem Schwarm el'schlagen und gefressen werden, immer nur die un
vollkommenen Individuen und sind hier wirklich nur die zur Erhaltung der 
Art ausersehen, die sich uber irgendeine kleine Verbesserung ausweisen konnen? 
OdeI' ist es denkbar, daB die Seuchen, die von Zeit zu Zeit alle Arten von 
Organism en heimsuchen, gerade jene Individuen verschonen, die zuf1illig 
ein etwas scharferes Auge oder ein besseres Gehor oder irgendeine andere 
unbedeutende Plusvariation besitzen? Das sind lauter triviale und schein
bar uberflussige Fragen, deren Verneinung vorauszusehen ist; und doch 
mussen sie aufgeworfen werden, weil sie die Unmoglichkeit jener Voraus
setzungen demonstrieren, von denen die Zuchtwahltheorie ihren Ausgang 
nehmen muB. 

Abel' nicht nul' die Grundannahmen der Selektionstheorie sind unhaltbar, 
sondern es hat sich bereits herausgestellt, das man auch bei ihrer Anwendung 
auf gewisse Spezialfalle von falschen Pramissen ausgegangen ist. 

Dies war zum Beispiel del' Fall bei del' Erklarung del' lebhaften Bluten
farbung del' Alpenpflanzen. Auf Grund del' Zuchtwahltheorie Darwins 
hat man namlich angenommen, daB die Insekten, deren Besuch fur die Be
staubung del' Bluten notwendig ist, durch deren Farbung angelockt wurden, 
daB also die Bhiten, die zufiillig etwas lebhafter gefarbte Blutenblatter erhalten 
hatten, die Insekten bessel' anlocken konnten als die weniger lebhaft gefarb
ten und daB daher jene mehr Chancen fur die Befruchtung und Fortpflanzung 
hatten als diese. ~un sind abel' die Unterschiede in der Farbung, wie man 
sich bei jeder Bergwanderung uberzeugen kann, an demselben Standorte so 
minimal, daB sie selbst bei direkter Vergleichung kaum wahrgenommen wer
den konnen, und man muBte daher den bestaubenden Insekten ein Farben
unterscheidungsvermogen zuschreiben, das unser menschliches weit ubertrifft, 
wobei es dann "'ieder unbegreiflich ware, warum sie die urn ein Minimum 
weniger lebhaft gefarbten, abel' fur unsere Augen noch recht auffallenden 
Bluten ganz ubersehen. Diesel' Widerspruch besteht abel' in der Wirklich
keit nicht, weil neuere Untersuchungen verschiedener Forscher uberein
stimmend ergeben haben, daB die Insekten fur die Farben del' Bluten un
empfindlich sind und nicht von ihnen, sondern yom Geruch der Bluten an
gelockt ,,'erden. AuBerdem hat sich abel' gezeigt, daB die lebhafte Bluten
farbung nicht einmal eine erbliche Eigenschaft del' Alpenpflanzen ist, sondern 
in jedem einzelnen Individuum durch den EinfluB des Milieus (starkere Be
lichtung usw.) herbeigefuhrt wird. Pflanzen, die aus der Ebene in groBere 
Hohe versetzt wurden, erlangen alsbald die lebhafte Farbung der Alpen
pflanzen; und diese verlieren sie schon in der nachsten Generation, wenn 
man sie in del' Ebene kultiviert. Die Naturauslese bleibt also auch in diesem 
Fall ganzlich aus dem Spiel. 

Ahnlich vel' halt es sich auch mit der Schutzfarbung und den Fallen 
del' sogenannten Mimikry, ,,'eil durch die objektive Beobachtung fortwahrend 
neue Tatsachen ans Licht gebracht werden, die der Annahme der Selektions
theorie direkt widersprechen. So hat sich gezeigt, daB ein Schmetterling, 
del' in del' Farbung und Zeichnung durres Laub imitiert, in den Sommer
monaten fliegt, "'0 kein dUrres Laub vorhanden ist, und sich mit Vorliebe 
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auf grunen Blattern niederlaBt; oder daB zwei Schmetterlingsarten einander 
frappant ahnlich sind, von denen die eine in Sudamerika, die andere in Mada
gaskar zu Hause ist; oder daB zwei Falterarten genau dieselbe Zeichnung be
sitzen, daB sie aber in der GroBe so stark differieren, daB eine Verweehslung 
durch ihre Feinde ganz ausgesehlossen erseheint. Naturlieh bleibt fur aIle 
diese Faile auBerdem aueh noeh der fundamentale Einwand bestehen, daB 
die Anfange der. Abanderung und deren kleine Fortschritte unmoglieh uber 
Leben und Tod entsehieden haben konnten. 

Von welcher Seite man also die Saehe ansehen mag: immer kommt man 
wieder zu demselben Ergebnis, daB alles, was Darwin der Entwieklungs
lehre Lamarcks hinzugefUgt hat, vollkommen unhaltbar ist; und obwohl 
das bisher nur von wenigen unumwunden ausgesproehen wird, kann es doeh 
nieht mehr zweifelhaft sein, daB die bei ihrem Auftreten mit so groBem En
thusiasmus begruBte Selektionstheorie uber kurz oder lang nur noeh eine 
historisehe Bedeutung besitzen wird. Aber diese Bedeutung ist eine unge
wohnlich groBe; und der Name Darwins wird fur aIle Zeiten mit einem 
epoehalen Umsehwunge des wissensehaftliehen Denkens verbunden sein, weil 
es doeh eigentlieh nur ihm gelungen ist, C u vi e r s Lehre von der Konstanz 
der Arten zu Fall zu bringen und der Deszendenztheorie zur allgemeinen 
Anerkennung zu verhelfen. 

Warum aber ein Gedanke, der schon in den altesten Zeit en nieht selten 
in unbestimmterer Form ausgesproehen worden war, der aber im Beginn 
des vorigen Jahrhunderts von einem beruhmten Naturforscher mit triftigen 
Argumenten verteidigt wurde, dennoch durch funfzig Jahreweder bei den 
Gelehrten noch bei den gebildeten Laien auch nur den geringsten Anklang 
gefunden hat, und warum derselbe Gedanke gerade durch Darwins "Ent
stehung der Arten" zu einem so plotzliehen Erfolg gelangt ist: das ist eine 
Frage, die keineswegs leicht und prazis beantwortet werden kann. Sieher 
scheint, daB die Fachleute noch zu sehr mit der Sammlung von Tatsaehen 
beschaftigt waren, urn solchen allgemeinen Fragen ein groBeres Interesse 
entgegenzubringen. Fur die Laien dagegen war infolge des primitiven 
Standes der damaligen Publizistik der wissenschaftliche Nachrichtendienst 
noch so mangelhaft organisiert, daB nur wenige von dem groBen Ereignis 
erfuhren, das sich mit dem Erscheinen von Lamarcks Philosophie zoo
logique vollzogen hatte. War doch selbst Goethe, der, wie man weiB, 
fur diese Fragen das lebhafteste Interesse hatte, offenbar bis zuletzt in 
volliger Unkenntnis der Lehren Lamarcks geblieben. Als Darwin aber 
mit seinen Ideen hervortrat, hatte die periodische Literatur bereits ihren 
ungeheuren Aufschwung begonnen; und so kam es, daB diese Ideen und 
die an sie sich knupfenden Kontroversen allen in der kurzesten Zeit ge
laufig geworden sind. 

Ein anderer Grund, warum die bis dahin so wenig beachtete Evolutions
theorie gerade unter Darwins Fahne so groBe Erfolge errungen hat, liegt 
aber sicher darin, daB diese Theorie den meisten erst durch das neugeschaffene 
Selektionsprinzip mundgerecht gemacht wurde. Durch die popularen Schlag
worte vom Kampf ums Dasein und dem Dberleben der Passendsten wurde 



286 IV. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie. 

das Kausalitatsbedurfnis schein bar befriedigt und durch die Aufgabe, die 
man der "Naturzuchtung" uberwies, der Neigung der meisten Menschen, 
schwer verstandliche mechanische Vorgange durch personifizierte Krafte 
vollziehen zu lassen, in vorzuglicher Weise Rechnung getragen. DaB man 
dabei die Schaffung der zweckmaBig erscheinenden Einrichtungen in der 
organischen Welt mit Darwin der personifizierten Schopfungskraft nur aus 
der Hand genommen hatte, um sie einem anderen anthropomorphischen 
Begriff, namlich der "Naturzuchtung", zu uberantworten, das wurde nur 
wenigen klar; und wenn diese wenigen sich erkiihnten, auf diesen Rollen
wechsel und auf die unmoglichen Voraussetzungen der "naturlichen" Zucht
wahl hinzuweisen, wurde ihre Stimme yom Enthusiasmus der Menge uber
tont. Auf diesen Fall passen also wirklich die harten W orte Nietzsche
Zarathustras: "Wenn eine Wahrheit auf dem Markte gesiegt hat, dann 
fraget nur: Durch welchen Irrtum hat sie gesiegt 1" 



Man Bollte meinen, daB jede neugewonnene und sichergestellte Tatsache 
einen Fortschritt auf dem miihsamen Wege der Naturerkenntnis bedeutet; 
und doch lehrt uns die Geschichte del' Wissenschaft fast auf jedem ihrer 
Blatter, daB ein solcher Fund, irrig gedeutet, fUr lange Zeit einen Hemmschuh 
fUr jeden Fortschritt abgeben kann und in vielen }'iUlen einen Riickfall in 
langst iiberwundene Irrtiimer herbeigefUhrt hat. Ein paar Beispiele werden 
beweisen, daB ich damit nicht zuviel behauptet habe. 

Erstes Beispiel: Hippokrates, der "Vater del' Medizin", hatte die ganz 
richtige Beobachtung gemacht, daB die Kinder im Beginn del' Zahnung (quum 
jam ·dentire incipiunt) haufig von Krampfen heimgesucht werden. Obwohl 
er selbst nul' das zeitliche Zusammentreffen del' beiden Erscheinungen hervor
gehoben hatte, hielten es doch seine Kommentatoren bereits fUr vollkommen 
ausgemacht, daB das Hervorwachsen del' Zahne die Kriimpfe herbeifiihre und 
bald wurde die Zahnung als die Ursache alIer Krankheiten angesehen, die 
urn diese Zeit die Kinder befallen. Die Folge dieses Irrtums war auf del' 
einen Seite eine ganz unsinnige Behandlungsmethode, namlich das Durch
schneiden des Zahnfleisches iiber den vorgewolbten Ziihnen, eine schmerzhafte 
und - bei mangelnder Antisepsis - auch nicht unbedenkliche Operation, 
die durch viele Jahrhunderte von samtlichen Arzten mit einem wahren Fana
tismus geiibt wurde und in manchen LandeI'll auch jetzt noch geiibt wird; 
und auf der anderen Seite ein volliger Stillstand in del' Erforschung del' wahren 
Krankheitsursachen, weil die dogmatisch erstarrte Lehre von del' "erschwerten 
Zahnung" die ganze Pathologie des Kindesalters fUr sich mit Beschlag belegt 
hatte. Jetzt wissen wir allerdings, daB die - friiher ganzlich unbekannte -
rachitische Erweichung del' Kopfknochen am haufigsten urn die Zeit del' ersten 
Zahnung sich entwickelt und daB diese in del' unmittelbarsten Nahe del' 
Gehirnrinde sich abspielende krankhafte Affektion als die haufigste Ursache 
del' Krampferscheinungen angesehen werden muB. Wir wissen abel' auch, 
daB die vermeintlichen Zahndurchfalle durch unzweckmaBige Ernahrung und 
durch Bakterienwirkung im Darmkanal entstehen, daB del' angebliche "Zahn
husten" durch die infektiose Grippe bedingt ist und daB aIle anderen soge
nannten Zahnkrankheiten ihre bestimmten, von del' Zahnung giinzlich unab
hangigen Ursachen haben. Abel' das tausendjahrige Marchen herrscht noch 
heute in del' Laienpathologie des Kindesalters und selbst manche "Autoritat" 
hat sich von diesel' in del' eigenen Kinderstube erworbenen Ammenweisheit· 
noch nicht freigemacht. 

1) Die Zukunft 1902, Nr. 3. 
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Zweites Beispiel: Pettenkofer und Voit haben in ihren beruhmten 
Stoffwechselversuchen gefunden, daB bei Menschen und Tieren durch die 
vermehrte Muskelarbeit keine Vermehrung der Stickstoffausscheidung herbei
gefiihrt wird, wie man auf Grund der bisherigen Annahme, daB jede Lebens
tatigkeit mit einem Zerfall von lebender Substanz einhergehen musse, mit 
Bestimmtheit erwartet hatte. Statt aber zu versuchen, ob sich die neu ge
fundene Tatsache nicht dennoch mit der bisherigen Auffassung in Einklang 
bringen lasse, dekretierte man sofort, daB die lebende Substanz des Muskels 
und der anderen arbeitleistenden Organe bei ihrer Tatigkeit unverandert 
bleibe und daB die Nahrungstoffe in der intakt bleibenden Muskelmaschine 
wie in dem Reizraum eines Lokomobils verbrannt werden; ,:,,"obei man die ganz 
unmogliche V orstellung mit in den Kauf nehmen muBte, daB die Maschine 
aus EiweiB besteht und daB sie dennoch auch mit EiweiB geheizt werden 
konne. Naturlich hatte die Dogmatisierung einer so ungeheuerlichen Lehre 
wieder einen Stillstand in der wahren Erkenntnis der vitalen Prozesse zur 
Folge und die Vitalisten und Mystiker IieBen es sich nicht entgehen, trium
phierend auf die Aussichtslosigkeit einer chemisch-physikalischen Erklarung 
der Lebensprozesse hinzuweisen. Man braucht aber nur die uberflussige 
und unmotivierte Trennung del' Nahrungstoffe in Baustoffe und Brennstoffe 
und die Zwitterstellung des EiweiBes, das die Maschine aufbauen und in der
selben Maschine verbrennen soIl, fallen zu lassen: und aIle Schwierigkeiten 
sind wie mit einem Schlage beseitigt. Wenn die lebende Substanz nicht aus 
EiweiB allein, sondern auch am; Fett, Zucker und den Mineralstoffen der Nah
rung gebildet wird, dann kann sie selbst bei der vitalen Arbeit durch die 
Reize zersetzt werden, aber ihr EiweiBkern kann bei dieser Zersetzung unver
sehrt bleiben und bei der nachsten Rekonstruktion wieder verwendet werden; 
und damit ist die Inkongruenz des EiweiBzerfalles mit der Arbeitleistung 
in der einfachsten Weise erklart. Fur aIle aber, die sich gegen diese natur
liche Erklarung noch auflehnen, bildet die vor vierzig Jahren gefundene Tat~ 
sache noch immer eine Fessel, die ihnen ein Weiterschreiten auf dem Wege 
der Erkenntnis unmoglich macht. 

Drittes Beispiel: Loeffler findet auf den diphtheritischenAusschwitzungen 
im Rachen einen Bazillus, dessen Stoffwechselprodukte, unter die Raut eines 
Kaninchens oder Meerschweinchens gebracht, bei diesen Tieren - die auf 
gewohnlichem Wege mit Diphtherie nicht infiziert werden konnen - eine 
todliche Krankheit erzeugen, die aber mit der menschlichen Diphtherie 
gar keine Ahnlichkeit besitzt. Loeffler selbst widerstand zunachst der Ver
suchung, diesen Bazillus fiir den Erreger der Diphtherie zu erkIaren, weil 
er ihn in einer Reihe zweifelloser Falle von Diphtherie nicht auffinden konnte 
und weil er ihn im Rachen eines ganz gesunden Kindes gefunden hatte. Nun 
gelingt es aber Behri ng, durch wiederholte Einspritzung dieser giftigen 
Produkte bei Tieren eine Unempfanglichkeit gegen groBere Dosen derselben 
Produkte zu erzeugen, und obendrein stellt sich heraus, daB man diese Un
empfanglichkeit auch auf andere Tiere mit dem Blutserum der immunisierten 
Tiere ubertragen kann. Nun kennt der Enthusiasmus keine Grenzen und keine 
Bedenken mehr. Vergebens hat man darauf hingewiesen, daB fast in einem 
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Dritteil aller zweifellosen Diphtherien der Bazillus nieht vorhandell ist, daB 
er dagegen bei zahllosen vollkommen gesundell Individuen und bei allen 
mogliehen sieher nieht diphtheritisehen Affektionen gefunden wird - Behri ng 
selbst erklart ihn jetzt fUr allgegellwartig -: man ging iiber aIle diese Bedenken 
einfach zur Tagesordnung iiber und proklamierte den Bazillus Loefflers 
formlich von Amts wegen als den Erreger der Diphtherie; und ebenso 
feierlich wurde verkiindet, daB man durch Einspritzung de .. Serums den Men
schen vor der Diphtherie schiitzen und, wenn er dennoch erkrankt, mit Sicher
heit heilen konne. Aber trotz der allseitigen enthusiastischen Anwendung 
des Mittels zahlen die Opfer der Diphtherie in allen Stadten, wo die Krankheit 
epidemisch herrscht, nach Hunderten und Tausenden; und nur jene unsehul
digen Halsaffektionen, die man jetzt auf Grund des Bazillenbefundes fiir 
diphtheritisch erklart, werden mit dem Serum ebenso sieher geheilt, wie sie 
friiher ohne Serum geheilt worden sind. Die an und fiir sich unanfechtbare 
Entdeckung Loefflers hat also vorlaufig die ganze Diphtherieforschung in 
falsche Bahnell gelenkt. 

Dieselbe bedauerliche Erscheillung, daB eine an sich vollkommell richtige 
Entdeckung in einer ganzen Disziplin zunachst nur Verwirrung, Hemmnis 
und Riieksehritt zur Folge hat, wiederholt sich jetzt vor unseren Augen in 
der Beurteilung und Erforschung des Garungsprozesses; und die Aufgabe, 
die ich mir fiir diese kurze Abhandlung gestellt habe, besteht darin, den Irr
weg, den man wieder einzuschlagen im Begriff steht, zu beleuchten und da
durch vielleicht die Einkehr in die verlassene richtige Bahn zu bewirken. 

Unter Garung im engeren Sinne versteht man den ProzeB, dureh den 
in einer Zuckerlosung unter Blasenbildullg - infolge der sich entwickelnden 
gasformigen Kohlensaure - Alkohol gebildet wird. Da nun durch die Garung 
- abgesehen von den Nebenprodukten - Zucker in Alkohol und Kohlen
saure zerlegt wird, so hat man den Ausdruck "Garung" aueh auf solche 
Zersetzungsprozesse iibertragen, bei denen keine Gasentwicklung, also aueh 
keine Fermentation (von fervere = siedell) im strengsten Sinn des Wortes 
stattfindet; und ebenso hat man den Ausdruck "Ferment" auf alle Stoffe 
iibertragen, die durch ihre Gegenwart eine Zersetzung komplizierter organischer 
Verbindungen in einfachere herbeifiihren, ohne sich bei dieser Namensiiber
tragung darum zu kiimmern, daB die Wirkung dieser angeblichen "Fermente" 
so haufig ohne Fermentation, das heiBt: ohne Blasenbildung verlauft. Wenn 
also, zum Beispiel, geronnenes EiweiB oder Blutfaserstoff durch das eiweiB
verdauende Prinzip der Magenschleimhaut in einfachere, losliche EiweiB
korper (Peptone), zerlegt oder wenn Starke durch Diastase oder Speiehel in 
losliche Zuckerstoffe gespalten wird, so sprieht man auch da von Ferment
wirkung, obwohl bei diesen Spaltungen von einer Gasentwicklung niemals 
die Rede ist; und man bezeichnet die dabei wirksamen Stoffe als Fermente, 
obwohl man von Rechts wegen diesen Ausdruck fiir die Korper reservieren 
sollte, die mit Gasentwiekelung einhergehende Fermentationen hervorbringen, 
und obwohl man fUr aIle Stoffe, die einfache Verdauungspaltungen ohne Gas
entwicklung bewirken, in dem Terminus "Enzym" eine allgemeingiiltige 
und zu keiner MiBdeutung AniaB gebende Benennung besitzt. Man hat also 

Kassowitz. Gesammelte Abhandlungen. 19 
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- zum groBen Schaden fUr die Wissenschaft - zwei Gruppen von V or
gangen miteinander konfundiert, die sich schon auf den ersten Blick durch 
das V orhandensein oder Fehlen der Gasentwicklung voneinander unterscheiden, 
die aber bei genauerer Prufung eine ganze Reihe der stringentesten Unter
scheidungsmerkmale aufweisen, von denen hier nur die wichtigsten knapp 
skizziert werden konnen. 

1. Sowohl die alkoholische Garung als auch die ubrigen wahren Ga
rungsprozesse, welche Milchsaure, Essigsaure usw. liefern, und ferner auch 
samtliche Faulnisprozesse erfolgen nur in Gegenwart lebender Mikroorganis
men; und zwar entspricht jedem dieser Zersetzungsprozesse ein ganz be
stimmter Organismus, der immer dieselben spezifischen Zersetzungsprodukte 
liefert. Die Enzymspaltungen dagegen werden zwar in der Regel durch 
Stoffe eingeleitet, die von lebenden Organismen gebildet werden, sie konnen 
aber mitunter auch durch kraftige mineralische Reagenzien erzielt werden; 
in jedemFall konnen sie sich aber auch in Abwesenheit von lebenden Organis
men abspielen. 

2. Wie aIle anderen tierischen und pflanzlichen Organismen produzieren 
die Garungs- und Faulniserreger Kohlensaure als Produkt ihres Stoffwechsels, 
was notwendigerweise zu einer sichtbaren Gasentwicklung fiihren muB, wenn 
sich der LebensprozeB dieser Organismen im Innern eines fliissigen Substrates 
abspielt. Die Enzymspaltungen dagegen fUhren niemals zur Gasentwicklung, 
weil sie weder Kohlensaure noch andere gasformige Spaltprodukte hervor
bringen. 

3. Die Garungsprodukte verhalten sich wie die Exkrete lebender Orga
nismen, indem sie nicht nur von diesen nicht mehr assimiliert werden konnen 
und daher auch fur sie keinen Nahrwert besitzen, sondern auBerdem auf sic 
selbst und die meisten anderen Organismen giftig einwirken. So liefern die 
Hefepilze hauptsachlich Alkohol und Kohlensaure, also zwei exquisit giftige 
Substanzen; und die Faulnisorganismen produzieren neben der Kohlensaure 
Schwefelwasserstoff und andere enorm toxische Stoffe. Dagegen bilden die 
Enzyme immer nur aus nahrenden Substanzen, die wegen ihrer komplizierten 
chemischen Struktur nicht direkt assimiliert werden konnen, einfacher gebaute 
und dadurch assimilierbare Stoffe von hohem Nahrwert. So kann die Starke 
weder von Tieren noch von Pflanzen direkt verwendet und muB daher in 
einfacher gebaute Zuckerstoffe zerlegt werden, die dann als vorziigliche 
Nahrungstoffe dienen; und dasselbe gilt von der Spaltung des Rohrzuckers 
in Traubenzucker und in Fruchtzucker, von der Verwandlung von Hiihner
eiweiB in Peptone und von allen anderen Enzymspaltungen, die in den meisten 
Fallen ausschlieBlich gut nahrende Spaltprodukte liefern, niemals aber, wie 
die Garungserreger, nur giftige Stoffe ohne jeden Nahrwert fUr den sie er
zeugenden Organismus. 

4. Die Spaltungen durch Enzyme erfolgen immer glatt in wenige, zu
einander in einer bestimmten Proportion stehende Produkte, wahrend durch 
die Garungs- und Faulnisprozesse neben den Hauptprodukten immer noch 
einige Nebenprodukte in schwankender Menge geliefert werden: von den Hefe
pilzen neben Alkohol und Kohlensaure auch Glyzerin und Bernsteinsaure. 
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5. Hochst auffallend ist ferner der Unterschied In der Intensitat und 
Schnelligkeit der Wirkung zwischen den toten Enzymen und den lebenden 
Garungsorganismen. So kann ein Gewichtsteil Diastase zweitausend Teile 
Starke in kurzer Zeit verfliissigen, wahrend eine geringe Aussaat von Hefe
zellen in reinem Zuckerwasser gar keine Wirkung hervorruft und auch bei 
einer groBeren Menge selbst Jahre vergehen konnen, bis der ganze Zucker 
vergoren ist. 

6. Der eigentliche fundamentale Unterschied zwischen Garung und 
Enzymwirkung liegt aber darin, daB bei der ersten eine enorme Vermehrung 
der Hefezellen auf Kosten des Garmateriales stattfindet, wahrend die 
Enzyme auch bei der reichlichsten Darreichung der zu spaltenden Stoffe sich 
niemals vermehren. Bei der Enzymspaltung haben wir es also mit einer -
vorlaufig allerdings noch unbekannten - chemischen Wirkung des Enzyms 
zu tun, wahrend jede Garung und jede Faulnis an einen ganz bestimmten 
LebensprozeB der mikroskopischen Lebewesen, namlich an ihre Fortpflanzung 
und Vermehrung, gebunden ist. 

"Die Hefe wachst ungeheuer wahrend der Garung": mit diesen Worten 
hat ein englischer Botaniker in treffender Weise den ganzen Garungs
vorgang charakterisiert. Aber dieses ungeheure Wachstum ist nur dann mog
lich, wenn den Garungserregern das ihnen zutragliche Baumaterial in ge
niigender Menge zu Gebote steht, und dieses Baumaterial ist immer gerade 
die Substanz, auf die sie ihre spezifische Wirkung ausiiben; und umgekehrt 
kann der Garungsorganismus nur solche Stoffe vergaren, auf deren Kosten 
er hemnwachsen und sich vermehren kann. Gewahrt man, zum Beispiel, 
den Hefezellen geniigende Mengen Zucker und auBerdem Stickstoffverbindun
gen und die notigen Mineralsubstanzen, dann kann man geradezu riesige 
Ernten von Hefe erzielen. Aber auch bei der Einsaat groBerer Hefemengen 
in reines Zuckerwasser beobachtet man unter dem Mikroskop ein fortwahren
des Hervorsprossen von neuen Zellen an jeder einzelnen der vorhandenen 
Hefezellen; und wenn sich trotz dieser fortwahrenden Zellenvermehrung die 
Gesamtmasse der Hefe nicht vergroBert, so liegt es eben daran, daB bei dem 
Fehlen der Stickstoffverbindungen und der Mineralsalze in der Nahrfliissigkeit 
die neuen Generationen von Zellen ihren Bedarf an diesen fehlenden Stoffen 
nur aus dem Zerfall der absterbenden alteren Zellen decken konnen. Aber 
der Zucker wird von jeder neuen Zelle und von jeder neuen Zellengeneration 
zum Aufbau der stickstoffreien Komplexe ihrer Protoplasmamolekiile verwen
det und bei deren Zerfall werden diese Komplexe zu Kohlensaure und Alkohol 
oxydiert; und wenn daher der Zucker nach und nach aus der Nahrfliissigkeit 
verschwindet, so wurde er nicht etwa direkt in Kohlensaure und Alkohol 
gespalten, sondern er wurde von den Hefezellen assimiliert und die wachsenden 
Hefezellen gaben geradeso Kohlensaure als ihr Stoffwechselprodukt von sich 
wie aIle wachsenden Pflanzen, zum Beispiel in besonders reichlichem MaBe 
die keimende Gerste bei der Malzbereitung. DaB von der Hefe neben der Koh
lensaure auch noch ein weniger vollstandig oxydiertes Stoffwechselprodukt, 
der Alkohol, abgegeben wird, hangt mit der anaerobiotischen Lebensweise 
dieser Pilze zusammen, mit ihrer Fahigkeit, ohne Zufuhr von atmospharischem 
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Sauerstoff zu leben und sich zu vermehren. Wachst die Hefe unter reichlicher 
Zufuhr von Nahrmaterial und von Sauerstoff, wie bei der Kunsthefefabrika
tion, dann bildet sie weniger Alkohol und mehr Kohlensaure, nahert sich 
also in bezug auf ihre Ausscheidungen den an der Luft lebenden Pflanzen, 
die bei ihrem Wachstum nur Kohlensaure und Wasser als vollstandig oxydierte 
Zerfallsprodukte ihres Protoplasmas von sich geben. Fehlt aber der Sauer
stoff der Luft, wie bei der eigentlichen Garung, dann muB sich der Pilz mit 
jener unzureichenden Menge Sauerstoff behelfen, den er aus seiner Nahrung, 
dem Zucker, gewinnt, und deshalb findet man in seinen Exkreten auch den 
weniger vollstandig oxydierten Alkohol. 

Auch in anderer Beziehung verhalt sich die wachsende Hefe geradeso 
wie andere wachsende Pflanzen, indem sie nur die einfacher gebauten Zucker
stoffe (Traubenzucker und Fruchtzucker), nicht aber den komplizierter ge
bauten Rohrzucker assimilieren und zu ihrem Wachstum verwenden kann. 
Auch die Runkelriibe kann den in ihr selbst als Reserve deponierten Rohr
zucker nicht direkt assimilieren und zum Aufbau ihrer hervorsprossenden 
Blatter verwenden, sondern sie muB zuvor das zwalfgliedrige Molekiil dieses 
Zuckers durch ein besonderes Enzym, das Invertin, in die sechsgliedrigen 
Spaltprodukte zerlegen. Genau so verhalt sich aber auch der Hefepilz. Wird 
er nicht in eine Lasung von Traubenzucker, sondern in eine solche von Rohr
zucker ausgesat, dann wird auch er mit Hilfe desselben Enzyms eine Spaltung 
des Rohrzuckers vornehmen, aber nicht etwa urn die Spaltprodukte auf irgend
eine Weise direkt zu "vergaren ", sondern urn sie ebenso zu assimilieren 
und zum Aufbau ihrer Zellen zu verwenden, wie es von der Runkelriibe und 
allen wachsenden Pflanzen geschieht. 

Wie die bisher besprochenen, so lassen sich auch aIle iibrigen Erschei
nungen der alkoholischen Garung ohne jede Schwierigkeit von dem Lebens
prozeB der Hefezellen ableiten, wenn man ihn nach den in dieser Zeitschrift 
wiederholt entwickelten Prinzipien auf den Aufbau und Zerfall der lebenden 
Substanz dieser Organismen zuriickfiihrtl}. So erklart sich auch die merk
wiirdige Erscheinung, daB in einem Gemisch von Trauben- und Fruchtzucker 
zuerst die ganze vorhandene Menge des Traubenzuckers vergoren wird und 
erst dann auch der Fruchtzucker an die Reihe kommt, ganz einfach in der 
Weise, daB der Traubenzucker auch fiir die Hefezellen, wie fiir aIle anderen 
pflanzlichen und tierischen Organismen, ein besonders giinstiges Assimila
tionsobjekt darbietet und daB daher auch hier nach dem wohlbekannten 
Prinzip der elektiven Assimilation die leichter assimilierbare Substanz vor der 
schwerer assimilierbat'en den Vorzug erhalt. Wiirde aber der Zucker in Kohlen
saure und Alkohol gespalten, ohne vorher assimiliert worden zu sein, dann 
wiirde die Bevorzugung der einen und das vorlaufige Verschontbleiben der 
anderen Zuckerart vollkommen unverstandlich bleiben. Namentlich aber fiir 
den, der aus dem bloGen Umstande, daB auch die Hefezellen, wie aIle anderen 

1) Siehe VII. Jahrgang Nr. 45 und VIII. Jahrgang Nr. 4 und 32. Eine eingehendere 
Darstellung des Garungsprozesses auf Grund der metabolischen Auffassung des Stoff
wechsels findet der Leser in den Kapiteln 50 und 51 des ersten Bandes meiner Allgemeinen 
Biologie. 
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Lebewesen, gewisse Enzyme produzieren, durchaus den SchluB ableiten will, 
daB auch die Bildung von Alkohol und Kohlensaure auf enzymatischem Wege 
zustande kommt, bildet die zuletzt besprochene Tatsache ein vollig unver
dauliches Moment, weil uns kein einziges Beispiel bekannt ist, daB die Wirkung 
eines Enzyms auf eine Substanz, die es zu spalten befahigt ist, durch die 
gleichzeitige Einwirkung dieses Enzyms auf eine andere Substanz hintan
gehalten wird und erst dann zur Geltung kommen kann, wenn dieSpaltung 
des bevorzugten Stoffes beendigt ist. 

Trotz dieser und noch mancher anderer Widerspriiche und trotz aller 
offen zutage liegenden Gegensatze zwischen Enzymwirkung und Garung 
bestand aber immer und besteht auch heute noch bei vielen Biologen eine 
starke Neigung, die beiden Prozesse, die eigentlich nichts miteinander gemein 
haben, als daB bei beiden organische Stoffe zersetzt werden, zu identifizieren; 
und nur der eine Umstand, daB es nicht gelingen wollte, das vermutete alko
holbildende Enzym von der Refe ebenso abzusondern wie die Enzyme, die 
Starke, Rohrzucker und EiweiB zerspalten, legte den Anhangern dieser Auf
fassung noch bis vor kurzem eine gewisse Reserve auf. Nun aber, da es Ed uard 
Buchner gelungen ist, durch Zerreiben der Refe mit Quarzsand und durch 
einen Druck von fiinfhundert Atmospharen einen "PreBsaft" zu gewinnen, 
der Zucker zu vergaren vermag, glauben die Anhanger der Enzymtheorie 
der Alkoholgarung vollstandig triumphieren zu konnen; und so las ich denn 
vor kurzem in der "Zukunft" die kategorische Erklarung, daB wir in Buch
ners PreBsaft "unzweifelhaft" das Enzym der Alkoholgarung vor uns 
haben1); und ein anderer Autor behauptete gar, daB jede Lebenserscheinung 
bewirkt werde durch die Vermittelung einer Diastase, die den Zellen entzogen 
werden kann und dann "auBerhalb derselben" funktioniert. "Von diesem 
Standpunkt aus sind die Zellen durch die Diastasen ihrer Bedeutung beraubt." 

Rier stehen wir also unmittelbar vor einem jener Ereignisse, wie ich 
sie am Anfang dieses Aufsatzes gekennzeichnet habe. Auf Grund einer sicher
lich richtigen und gewiB auch interessanten Beobachtung, daB man namlich 
aus den gewaltsam zerrissenen Refezellen etwas auspressen kann, das noch 
durch kurze Zeit lebt und eine Garwirkung ausiibt, steht man nicht an, die 
bisherige wohlbegriindete Vorstellung, daB die Garung auf der Lebens
tatigkeit der Refezellen und speziell auf ihrer intensiven Vermehrung beruht, 
kurzweg iiber Bord zu werfen, und man ist sogar schon bereit, wegen dieser 
einzigen Tatsache die ganze theoretische Biologie auf den Kopf zu stellen. 
Eben sind wir daran, den Nachweis zu fiihren, daB man zu einem besseren 
Verstandnis des Stoffwechsels und der mit ihm eng verbundenen iibrigen 
Lebenserscheinungen gelangt, wenn man die vollig unfruchtbar gebliebene 
Idee, daB die Nahrungstoffe direkt zersetzt werden, aufgibt und sie durch 
die Vorstellung ersetzt, daB es sich bei allen Stoffwechselprozessen und bei 
allen Lebenserscheinungen um einen Wechsel von Aufbau und Zerfall der 
lebenden Substanz - des Protoplasm as - handelt, und eine einzige Beobach
tungstatsache solI das alles iiber den Raufen werfen, solI die Zellen und das 
aie ausfiillende Protoplasma ala etwas NebensachHches erklaren und dem 

1) Siehe "Zukunft" vom 21. April 1902. 
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Protoplasma die einzige Aufgabe ubrig lassen, jene Diastasen und Enzyme 
herbeizuschaffen, die alles andere selbstandig und unabhangig von den leben
den Zellen besorgen. Und wenn wir uns diese eine Tatsache, die unsere ganze 
Vorstellungswelt yom Leben aus den Angeln heben solI, naher betrachten, 
so reduziert sie sich darauf, daB auch geschundene und ihrer Hullen beraubte 
Hefezellen, bevor sie absterben, noch durch kurze Zeit Zucker assimilieren 
und neben anderen Zerfallsprodukten auch Kohlensaure und Alkohol aus
scheiden. 

DaB diese Auffassung die richtige ist und nicht die andere, die den PreBsaft 
als ein Enzym betrachtet, das den Zucker einfach in Alkohol und Kohlen
saure zerlegt, dafUr sollen hier in aller Kurze die wichtigsten Argumente 
vorgefUhrt werden. 

1. Der PreBsaft verliert seine garende Wirkung langstens in vierund
zwanzig Stunden, - offenbar, weil das seiner schutzenden Hullen beraubte 
Zellprotoplasma dem Tode verfallt. Ein Enzym, das in so kurzer Zeit unwirk
sam wird, kennen wir nicht. 

2. Die gezwungene Erklarung fUr dieses rasche Unwirksamwerden des 
vermeintlichen alkoholbildenden Enzyms, die uns glauben machen will, 
daB dieses durch ein in den Zellen und im PreBsaft neben ihm vorhandenes 
eiweiBverdauendes Enzym zerstort werde, ist deshalb unannehmbar, weil kein 
Beispiel bekannt ist, daB ein Enzym durch das andere zerstort wird. 1m 
Magen, zum Beispiel, wirken das die Gerinnung des Kasestoffes herbeifuhrende 
Enzym und das eiweiBverdauende Pepsin ganz ungestort nebeneinander. 

3. Die Tatsache, daB man die Wirksamkeit des PreBsaftes durch einen 
Zusatz all jener Zuckerarten verlangern kann, die er zu vergaren imstande 
ist und die zugleich als vorzugliches Material fUr das Wachstum der Hefe 
dienen, kann nicht wohl anders verstanden werden als so: daB das enthiilste 
Zellprotoplasma durch die Gewahrung eines vorzuglichen Nahrungstoffes 
etwas langer am Leben erhalten wird. Von der Verlangerung der Wirk
samkeit eines Enzyms durch den Zusatz einer nahrenden Substanz ist meines 
Wissens gar nichts bekannt. 

4. Auch ohne Zusatz von Zucker produziert der PreBsaft durch langere 
Zeit Kohlensaure, und zwar in nicht viel geringerer Menge, als wenn der 
Zucker zugesetzt wird. Das ist durchaus verstandlich, wenn wir den PreB
saft als das hullenlose Protoplasma der Hefezellen ansehen, das, solange 
es lebt, wie alles lebende Protoplasma, Kohlensaure abgibt; es ist aber ganz 
unverstandlich von einem Enzym, weil uns kein solches bekannt ist, das 
Kohlensaure produziert, und ebensowenig ein solches, das auch ohne Zusatz 
von spaltbaren Substanzen dieselben Spaltprodukte liefert wie bei deren 
Zusatz. 

5. Die Hefezellen bilden in ihrem Protoplasma auch Reservestoffe, und 
zwar sowohl Fett als Glykogen. Das Glykogen wurde auch im ganz frischen 
PreBsaft nachgewiesen, schwindet aber nach wenigen Stunden. Setzt man 
dann Zucker zu, so kann sich das Glykogen wieder in ziemlicher Menge nach
weisen lassen. Das alles ist begreiflich, wenn man den PreBsaft als das nackte 
Protoplasm a der Hefezellen ansieht, weil dieses, solange es lebt, sein Reserve-
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glykogen wieder assimilieren kann, weil es dasselbe auch mit dem zugesetzten 
Zucker tun und weil das mit Hilfe des assimilierten Zuckers neugebildete 
Protoplasma wieder unter Glykogenbildung zerfallen kann. DaB aber ein 
Enzym denselben Stoff, den es zu zerspalten gewohnt ist, plotzlich nicht nur 
verschont, sondern sogar zur Synthese eines hoher zusammengesetzten Stoffes 
veranlaBt: das ist bis jetzt noch bei keinem wahren Enzym beobachtet 
worden. 

6. Die von keinem angezweifelte Tatsache, daB die Hefezellen auf Kosten 
des Zuckers wachsen, sich vermehren und ungezahlte Zellstoffhaute heraus
bilden, ist an und fUr sich schon ausreichend, urn die Enzymtheorie zu wider
legen, weil diese annimmt, daB die Hefezellen einen Stoff produzieren, dessen 
bloBe Anwesenheit hinreicht, urn den Zucker in Alkohol und Kohlensaure 
zu zerspalten, und wir daher unmoglich verstehen konnten, wie der Zucker, 
der zum Wachstum der Zellen und ihrer Haute verwendet werden solI, der 
Spaltung durch das fortwahrend gebildete Enzym entgeht. Dieser, wie 
mir scheint, in keiner Art zu iiberbriickende Zwiespalt existiert aber fUr unsere 
Auffassung nicht, weil nach dieser der gesamte aus der Losung verschwindende 
Zucker assimiliert und zum Wachstum der Hefezellen verwendet wird. 

7. Wie bei der Garung durch die unverletzten Zellen, so bilden sich 
auch bei der Garung durch den PreBsaft Nebenprodukte in wechselnder 
Menge, die wir natiirlich als Stoffwechselprodukte des lebenden Zellproto
plasmas ansehen, wahrend die Enzymtheorie mit ihnen nichts anzufangen 
weiB. 

8. Als ihren wichtigsten Trumpf betrachten die Anhanger dieser Theorie 
die urspriinglich von Buchner aufgestellte Behauptung, daB der PreBsaft 
wie die gelosten Enzyme durch Porzellan- und Tonfilter durchgeht, und auch 
der Verfasser des friiher zitierten Artikels in der "Zukunft" hat gemeint, daB 
Protoplasmasplitter, die durch ein Tonfilter durchgehen, unter allen Bedin
gungen kein lebendes Protoplasma mehr sind. Aber diese energische Ableh
nung scheint mir schon deshalb nicht geniigend motiviert, weil wir unsere 
Erfahrungen iiber keimfreie Filtration bisher nur an Mikroorganismen ge
sammelt haben, die noch mit ihren Zellhauten versehen waren, und wir daraus 
in keinem Falle auf das Verhalten von nacktem Protoplasma schlieBen diirfen. 
Viel eher konnte man aus den Erfahrungen mit dem PreBsaft umgekehrt 
schlieBen, daB nacktes Protoplasma unter Umstanden durch Ton- und Por
zellanfilter hindurchgepreBt werden kann. Zum DberfluB haben aber weder 
die Kontrollversuche anderer noch Buchners spatere Versuche eine volle 
Bestatigung seiner urspriinglichen Angaben gebracht, weil sich das Filtrat 
wiederholt als unwirksam, in allen Fallen aber als bedeutend weniger wirksam 
erwiesen hat als der PreBsaft vor der Filtration, woraus man mit aller Be
stimmtheit schlieBen kann, daB die garungerzeugende Wirkung des PreB
saftes unmoglich von einem loslichen Enzym herriihren kann. 

9. Was endlich die angebliche Unempfindlichkeit des PreBsaftes gegen 
die Gifte, die die Garwirkung der Hefepilze aufheben, anbelangt, so scheint 
mir auch hier die BeweisfUhrung von vornherein verfehlt. Denn wenn es 
wahr ware, daB die Garwirkung der lebenden und unversehrten Hefe nicht 
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von dem lebenden Inhalt ihrer Zellen, sondern von einem leblosen Enzym 
herriihrt, dann diirften die Gifte in keinem Fall, also auch nicht bei der un
versehrten Hefe, die Garung aufheben, weil sie zwar die Zellen und ihr 
Protoplasma toten, das bereits vorhandene Enzym aber nicht verhindern 
konnten, seine Garwirkung auszuiiben. Wirkliche Enzyme werden durch den 
Tod der sie produzierenden lebenden Teile niemals alteriert, wie wir es an 
dem toten Kalbermagen sehen, der durch das in ihm enthaltene Enzym die 
Gerinnung der Milch noch durch sehr lange Zeit bewirken kann. Man konnte 
also, ganz abgesehen von dem Verhalten des PreBsaftes, schon aus der bloBen 
Tatsache, daB alle Gifte, die Hefezellen abtoten, auch sofort die Garwirkung 
sistieren, den SchluB ziehen, daB diese nicht durch ein totes Enzym, sondern 
nur durch die lebenden Zellen selbst ausgeiibt wird. Aber abgesehen davon, 
haben sich auch hier die urspriinglichen Angaben Buchners nicht bestatigt, 
vielmehr haben sorgfaltige Kontrollversuche ergeben, daB Hefezellen und 
PreBsaft sich gegeniiber denselben Konzentrationen der Gifte ziemlich ahnlich 
verhalten, und auch Buchner selbst muBte zugeben, daB "in gewissen Fallen" 
auch in seinen Versuchen die Wirkung des PreBsaftes durch Arsenik auf
gehoben worden sei. Da aber die positiven Erfolge eines Versuches immer 
mehr beweisen als die negativen, so ist auch dieses letzte Argument fUr die 
Enzymtheorie hinfallig geworden. 

Man sollte nun glauben, eine solche Fiille von theoretischen Erwagungen 
und empirischen Beweisen, die aIle klar die Unhaltbarkeit der Enzymtheorie 
der alkoholischen Garung zeigen, miiBte zur Folge haben, daB diese Theorie 
mit moglichster Beschleunigung wieder von der Bildflache verschwindet. Wer 
das aber erwartet, rechnet nicht mit der ungeheuren Werbekraft des Irrtums, 
von der ich im Beginn dieses Aufsatzes einige erbauliche Proben gegeben 
habe, und ebensowenig mit der Macht des wissenschaftlichen Fanatismus, 
an dem die triftigsten Beweise ebensounwirksam abprallen wie an dem reli
giosen und dem politischen. Einen V orgeschmack dessen, was uns in dieser 
Hinsicht bevorsteht, haben wir bereits erhalten, als der mehrfach zitierte 
Essayist der "Zukunft" alles, was bisher gegen die Enzymtheorie - und 
zwar zum Teil von Forschern ersten Ranges - vorgebracht wurde, als bloBes 
"Gerede" der Verachtung des Lesers empfohlen hat. Aber wenn ich auch 
nach solchen Erfahrungen befUrchten muB, daB einstweilen auch hier das 
Verhangnis seinen Lauf nehmen und auch dieser Irrweg so bald nicht auf
gegeben werden wird, so geht doch mein Pessimismus nicht so weit, daB ich 
nicht zu hoffen wagte, wenigstens einige meiner Leser davon iiberzeugt zu 
haben, daB die Garung und aIle anderen Lebenserscheinungen der Organis
men nicht durch deren tote Produkte, sondern durch ihre eigene Lebens
tatigkeit - das heiBt: durch den Aufbau und den Zerfall ihrer lebenden 
Su bstanz - hervorgebracht werden. 



Lebende Thermostaten1). 

Unter einem Thermostaten versteht man einen Apparat, der dazu dient, 
in einem abgeschlossenen Raum eine konstante, von der auBeren Umgebung 
unabhangige Temperatur zu erhalten. Einen solchen Apparat verwendet 
zum Beispiel die bakteriologische Forschung, wenn es sich darum handelt, 
die von ihr studierten mikroskopischen Lebewesen zu "kultivieren", das 
heiBt: binnen kurzem sich bedeutend vermehren zu lassen, weil diese Ver
mehrung bei einer bestimmten Temperatur, dem sogenannten Optimum, am 
raschesten vor sich geht. Man bekleidet also den "Warmekasten" mit Filz 
oder Asbest, urn die Abkiihlung durch Warmeabgabe nach auBen moglichst 
zu verhindern; auBerdem wird einer Dberschreitung der gewiinschten Warme
grade nach oben in der Weise vorgebeugt, daB das Zustromen der Warme 
in dem Augenblick automatisch unterbrochen wird, wo die Innentemperatur 
des Kastens eine bestimmte Rohe iiberschreitet. 

AuBer diesen kiinstlichen gibt es aber auch natiirliche, lebende Thermo
staten. Das sind die "warmbliitigen" Tiere, also die Saugetiere (mit Ein
schluB des Menschen) und die Vogel. Freilich produzieren auch aIle anderen 
Tiere und sogar die Pflanzen, durch ihren LebensprozeB fort und fort Warme, 
weil sich die Bruchstiicke ihrer durch die Lebensreize angegriffenen Proto
plasmen unter lebhaften Warmeschwingungen mit Sauerstoff verbinden, also 
verbrennen. Da aber diese Organismen noch keine Vorkehrungen besitzen, 
urn die in ihrem Innern erzeugte W.arme zuriickzuhalten, und da bei ihnen 
die thermostatische Funktion iiberhaupt noch nicht ausgebildet ist, so sind 
sie mit ihrer Eigentemperatur und daher auch mit ihren Lebensprozessen, 
die ebenfalls eine gewisse optimale Temperatur voraussetzen, in hohem Grade 
von der Temperatur des umgebenden Mediums abhangig. Sie verfallen also 
bei niederer Temperatur - auch oberhalb des Gefrierpunktes - in die so
genannte Kaltestarre; bei zu hoher Temperatur werden sie warmestarr. Sie 
sistieren also in beiden Fallen ihre Lebenstatigkeit und nehmen sie, wenn sie 
nicht iiberhaupt ihr Leben einbiiBen, erst wieder auf, wenn das umgebende 
Medium die den Lebensvorgangen zutragliche Temperatur wieder erreicht hat. 
Nur die Saugetiere und Vogel haben sich von dieser peinlichen Abhangigkeit 
von der AuBenwelt losgemacht, weil sie imstande sind, bei hohen wie bei 
niederen Temperaturen - ganz extreme Schwankungen abgerechnet - ihre 
Eigentemperatur auf einer nahezu konstanten Rohe zu erhalten. 

1) Die Zukunft 1903, Nr. 51. 



298 IV. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie~ 

Vom Standpunkte der Naturforschung, die gesonderte Schopfungsakte 
fUr die einzelnen Abteilungen der Lebewesen nicht gelten lassen kann, muB 
man natiirlich annehmen, daB die thermostatische Funktion, die wir nur bei 
hochentwickelten Tierorganismen vorfinden, sich allmahlich im Laufe der 
aufsteigenden Entwicklung herausgebildet hat; und mit dieser logischen De
duktion stimmt es ii berein, daB auch jetzt noch Dbergangsformen existieren, bei 
denen diese Funktion noch nicht mit der Prazision arbeitet wie bei der groBen 
Masse der warmbliitigen Tiere; und zwar findet man diese Dbergange be
zeichnenderweise gerade bei jenen merkwiirdigen Ordnungen der Saugetiere, 
die auch wegen ihrer reptilahnlichen Anatomie auf der niedersten Stufe 
rangieren. namlich bei den Kloakentieren und Beuteltieren. Wahrend man 
also bei den anderen Saugetieren im gesunden Zustande niemals eine hohere 
Temperatur als 40 und nur selten einige Bruchteile weniger als 37 Grad Cel
sius findet, kann das Schnabeltier an einem kiihlen Morgen eine Innentempe
ratur von 22 Grad zeigen und sich erst bei starke,: Mittag"warme auf 36,6 Grad 
erwarmen. Auch die viel hoherstehenden Beuteltiere zeigen noch ziemlich 
erhebliche Schwankungen, wenn auch innerhalb einer geringeren Breite. 
Immerhin sind aber jene thermostatischen Mechanismen, die bei den hoheren 
Wirbeltieren und beim Menschen in so wunderbar praziser Weise funktionieren, 
auch hier noch nicht zur vollstandigen Ausbildung gelangt. 

Welcher Kunstgriffe bedient sich nun die Natur, um diese staunenswerte 
Wirkung hervorzubringen? Wie ist es moglich, daB der Mensch in den Tropen 
und in der Polarregion, im heiBen Dampfbade und im kalten Wasser, bei an
gestrengter Arbeit und entsprechend hohem vitalem VerbrennungsprozeB wie 
bei Muskelruhe und geringfiigiger Warmeproduktion dennoch immer seine 
Innentemperatur zwischen 37,0 und 37,6 beibehalten kann? 

Die Antwort auf diese l<~rage lautet, daB dem Tierorganismus im allge
meinen dieselben Hilfsmittel zu Gebote stehen, die auch bei den kiinstlichen 
Thermostaten in Anwendung gezogen werden, namlich die Regulierung der 
Warmeabgabe und die Regulierung der Warmeproduktion. 

Bei' den kiinstlichen Thermostaten steht allerdings die Sache schon in 
der einen Beziehung viel giinstiger als bei den lebenden, daB man sich dort 
nicht gegen eine Dberhitzung durch iibermaBiges Ansteigen der Umgebungs
temperatur zu schiitzen braucht, sondern nur gegen eine zu starke Abkiihlung, 
wahrend die lebenden Thermostaten gegen beide Gefahren gewappnet sein 
miissen. Aber auch schon der Schutz gegen Abkiihlung gestaltet sich bei den 
Warmbliitern schwieriger als bei den Warme- oder Brutkasten. Allerdings 
sind auch jene schon von Haus aus durch ihr Haar- oder Federnkleid und 
mitunter noch durch machtige Fettschichten geschiitzt; und auBer diesen 
von Natur aus vorhandenen schlechten Warmeleitern werden solche auch 
noch auf kiinstlichem Wege, durch Bekleidung oder Nestbau, beschafft. Aber 
diese Veranstaltungen konnen doch nicht verhindern, daB ein sehr groBer Teil 
der im Korper erzeugten Warme fast augenblicklich nach auBen entweicht. 
Denn wenn auch die Haut selbst als schlechter Warmeleiter nur wenig ge
eignet ist, der inneren Warme den Durchtritt zu gestatten, und diese Passage 
iiberdies durch die natiirliche oder kiinstliche Bekleidung und die darin stag-
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nierende Luftschicht noch erheblich erschwert ist, so wird sie auf der anderen 
Seite doch wieder dadurch in hohem MaBe begiinstigt, daB das ganze Raut
organ von einem Rohrensystem von BlutgefaBen durchzogen ist, in dem das 
warme Blut fort und fort zirkuliert. Die Raut ist also in dieser Beziehung 
geradezu als ein Kiihlapparat anzusehen, dem immer neue Teile der Blut
fliissigkeit aus dem Inneren des Korpers durch die Rerzpumpe zugefiihrt 
werden und in dem sie mit der kiilteren Umgebung oder mit den abgekiihlten 
Teilen der Raut in Beriihrung gelangen. Aber dieses selbe Rohrensystem 
vermag doch auch wieder der Abkiihlung des Korpers entgegenzuwirken, 
denn es besteht nicht aus starren Rohren von unveranderlichem Kaliber, 
sondern es beherbergt in seinen Wandungen kontraktile Muskelfasern, die 
je nach Bedarf die Lichtung der Rohren verengern oder erweitern; und wenn 
nun bei sinkender AuBenwarme die Gefahr naheriickt, daB die Korpertempe
ratur wegen zu starker Warmeabgabe unter die Norm herabsinkt, dann wer
den die Leitungsrohren durch Verkiirzung der sie zirkuUir umspannenden 
Muskelfasern "gedrosselt" und dadurch wird der Warmeaustausch zwischen 
Blut und Umgebung auf ein geringeres MaB reduziert. 

Genau das Gegenteil geschieht, wenn durch Erhohung der AuBentempe
ratur oder durch iibermaBige Warmeproduktion der arbeitleistenden Organe 
eine Vberhitzung des Korpers zustande zu kommen droht. In beiden Fiillen, 
etwa im Dampfbad oder bei angestrengter und dauernder Muskelarbeit, 
rotet sich bekanntlich die Raut dadurch, daB diesel ben Muskelfasern, die 
friiher durch ihre Verkiirzung das Rohrensystem der Raut verengt haben" 
nun durch ihre Verliingerung die Lichtung der BlutgefiiBe erweitern. Infolge 
dieser Erweiterung stromt nun in derselben Zeiteinheit mehr Blut durch das 
ganze Rautorgan, wozu auch noch die Beschleunigung der Rerzbewegung das 
ihre beitragt, und die Folge ist, daB - von den allerextremsten Fallen ab
gesehen - auch bei groBer Ritze und bei starker Muskelanstrengung dennoch 
die normale Innenwarme nicht iiberschritten zu werden braucht. 

Der Korper verliert aber an seiner Oberflache nicht nur Wiirme durch 
Leitung und Strahlung, sondern auch durch Wasserverdunstung; und bei 
vielen Kaltbliitern spielt sogar diese Art von Wiirmeabgabe an der durch 
schleimige Absonderungen angefeuchteten Korperoberflache eine so wichtige 
Rolle, daB bei ihnen schon aus diesem einen Grunde eine Zuriickhaltung und 
Aufspeicherung ihrer Verbrennungswiirme im Innern des Korpers vollig aus
geschlossen ist. Dagegen benutzen Warmbliiter, deren Raut mit SchweiB
driisen ausgestattet ist, die Bindung der Wiirme durch das verdunstende 
Wasser des SchweiBes, um sich vor Vberhitzung durch hohe AuBentempe
ratur oder durch vermehrte Warmebildung im eigenen Korper zu schiitzen. 
Nicht nur die BlutgefaBe der Raut erweitern sich also, sondern die Raut 
selbst bedeckt sich auch mit SchweiB, der verdunstet und die zu seiner Ver
dunstung notwendige Wiirme der von auBen oder innen erwarmten Raut und 
dem sie durchstromendell Blut entzieht. SolI dagegen bei niederer Temperatur 
die Warme zuriickgehalten werden, dann verengen sich nicht nur die BlutgefaBe 
der Raut, sondern die SchweiBbildung stockt auch vollstandig und deshalb el'
Bcheint in der Kalte die Raut nicht nur blaB, sondern auch auffallend trocken. 
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Abel' nicht aIle Saugetiere besitzen schweiBabsondernde Drusen in ihrer 
Raut. Sie fehlen dem Runde vollstandig, so daB er auf diesen wichtigen 
Behelf zur Bekampfung del' tlberhitzung verzichten muB. Da hilft er sich 
denn in einer anderen Weise: indem er die Verdunstung an seiner inneren 
Lungenflache durch ungemein beschleunigtes Atmen, das sogenannte "J appen", 
befordert und auch noch auf del' weit heraushangenden Zunge Wasser ver
dunsten und dadUI.:ch Warme binden IaBt. Obrigens beschleunigen auch die 
Menschen und andere mit SchweiBdriisen versehene Saugetiere in einem 
solchen Fall ihre Respiration, abel' niemals in dem MaBe wie del' Rund, dem 
keine Wasserverdunstung auf del' Raut zuhilfe kommt. 

Diesen mannigfachen Vorkehrungen zur Regelung der Warmeabgabe 
stehen nun andere gegeniiber, die dahin gerichtet sind, je nach Bedarf die 
Produktion der Warme zu steigern oder zu verringern. 

Jeder, del' einmal versucht, den Zustand seiner Muskulatur wahrend 
eines bewegungslosen Aufenthaltes in kaltem Wasser odeI' bei mangelhafter 
odeI' ganz fehlender Bekleidung in kalter Luft zu beobachten, kann sich iiber
zeugen, daB in seinen Muskeln, abgesehen von den auch auBerlich wahrnehm
baren Zitter- und Schiittelbewegungen, eine ganze Skala nul' subjektiv wahr
nehmbarer Kontraktionen, yom leichtesten Frosteln und Oberlaufen bis zu 
den kraft.igsten, fast schmerzhaft empfundenen Spannungen, ablaufen kann. 
Nun ist abel' jede Muskelzusammenziehung mit einem VerbrennungsprozeB 
verbunden, der sich durch Ausscheidung von Kohlensaure als Verbrennungs
produkt und durch Abgabe von Warme kundgibt. Diese Warme fallt ganz 
gewaltig in die Wagschale, weil sich herausgestellt hat, daB man schon durch 
bloBes Nachahmen del' Zitterbewegungen die Kohlensaureausscheidung und 
auch die Warmeproduktion um volle hundert Prozent in die Rohe treiben 
kann, wahrend auf del' anderen Seite von mehreren Beobachtern iiberein
stimmend gemeldet wird, daB die Steigerung der Verbrennungsprozesse selbst 
bei niederer AuBentemperatur so lange unterbleibt, a]s es gelingt, die Zitter
bewegungen und Muskelspannungen vollstandig zu unterdriicken. Es kann 
also keinem Zweifel unterliegen, daB die in del'. Kalte auftretenden unwill
kiirlichen Muskelaktionen der drohenden Abkiihlung dadurch entgegenwirken, 
daB sie mehr Warme produziercn als bei mittlerer oder gar bei hoher Um
gebungstemperatur, wo nicht nur instinktmaBig jede iiberfliissige Muskel
bewegung vermieden wird, sondern die ganze willkiirliche Muskulatur in einen 
Zustand del' Erschlaffung gerat. Tiere, die man in einem Warmeschrank 
einer abnorm hohen Temperatur aussetzt, liegen flach auf dem Boden mit 
weit ausgespreizten Extremitaten, wobei sie ihre Muskeln auf das auBerste 
entspannen und durch Gewahrung einer moglichst groBen Oberflache die Ab
gabe der trotzdem noch erzeugten Warme erleichtern. 

Obwohl wir also nach alledem mit Sicherheit annehmen konnen, daB 
die tierische Warme hauptsachlich in den Muskeln gebildet wird, und daB 
die bei den Muskelkontraktionen erzeugte Warme eine bedeutende Rolle bei 
der thermostatischen Funktion del' warmbliitigen Tiere zu spielen hat, gibt 
es dennoch auch Forscher, die diese Sache von einer ganz anderen Seite an
sehen. Sie behaupten namlich, es gebe besondere warmeerzeugende Zellen, 
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die nur die Funktion iibernommen haben, im Bedarfsfall Warme zu liefern, 
und zwar ganz unabhangig von den Kontraktionen der Muskeln. Auf diese 
spezifischeFunktion vorlaufig noch ganzlich unbekannter "Zellen" glaubt 
man besonders daraus schlieBen zu miissen, daB kleine Tiere im Verhaltnis 
zu ihrer Masse ganz unverhaltnismal3ig mehr Warme produzieren als die 
groBeren. In der Tat ist es in hohem MaBe iiberraschend, zu horen, daB die 
Warmeproduktion, die beim Menschen und beim Pferde 1,5 Warmeeinheiten 
pro Kilo ihrer Masse betragt, bei einem Hiindchen von drei Kilo Gewicht 
schon auf 3,8, bei der Ratte auf 11,3 und beim Sperling sogar auf 34,5 Warme
einheiten pro Kilogramm Korpergewicht steigt. Dnd nun rechnet man so: 
je kleiner ein Tier, desto groBer ist seine Oberflache im Vergleich zu seiner 
Masse und desto groBer die Gefahr der Auskiihlung bei niederer AuBen
temperatur; wie ja auch von zwei Bleikugeln, die man auf dieselbe Tem
peratur erhitzt hat, die kleinere viel schneller erkaltet als die groBere. Wenn 
also der Abkiihlung des tierischen Korpers durch Warmeproduktion ent
gegengearbeitet werden soll, dann miissen die kleineren Tiere relativ mehr 
Warme produzieren als die groBeren; und man hat nun die Hypothese auf
gestellt, daB bei allen Tieren, also bei den groBen wie bei den kleinen, von 
jedem Quadratzentimeter Haut gleichviele Nervenimpulse zu den supponier
ten warmespendenden Zellen geschickt werden, so daB bei den kleinen Tieren mit 
ihrer relativ groBen Oberflii.che mehr Anregungen zur Warmebildung von der 
Haut ausgehen als bei den groBen, und zwar genau entsprechend dem Bediirfnis, 
indem £iir jeden Quadratzentimeter Raut, der ·Warme nach auBen entweichen 
laBt, eine entsprechende Warmemenge in Innern des Korpers gebildet wird. 

Gegen diese Hypothese spricht nun vor allem der Dmstand, daB wir 
keinerlei Kenntnis von Zellen besitzen, die expreB mit der Heizfunktion be
traut sind, und obendrein gilt hier der alte Wahrspruch: Entia sine necessi
tate non sunt creanda. Denn die Notwendigkeit, neue Wesenheiten zu schaf
fen, besteht in unserem Fall tatsachlich nicht, weil wir in der groBen Masse 
der fortwahrend Warme produzierenden Muskeln eine ausgiebige und vollig 
ausreichende Warmequelle besitzen und weil sich ohne Schwierigkeit der 
Nachweis erbringen laBt, daB die Muskeln bei kleinen Tieren ganz unabhangig 
von einem vorhandenen Warmebediirfnis eo ipso eine groBere Tatigkeit 
entfalten und daher auch mehr Warme produzieren miissen als bei den groBen. 

Allgemein bekannt ist die groBere Beweglichkeit der kleineren Tiere 
und speziell die groBere Raufigkeit und Raschheit ihrer Bewegungen im Ver
gleich zu den selteneren und trageren Bewegungen der groBen. Auch Pro
fessor Rub n e r, der Drheber der friiher skizzierten Hypothese, der ich hier 
entgegentreten muB, hat diese Tatsache anerkannt, und zwar mit folgenden 
Worten: "Man konnte nun, wenn man groBe und kleine Tiere beziiglich ihrer 
Muskeltatigkeit miteinander vergleicht, wohl finden, daB die kleineren Tiere 
in der Regel beweglicher sind als die groBen; allein auch diese Erklarung ge
niigt nicht, denn wieder kann man fragen, wodurch denn die groBere Beweg
lichkeit kleinerer Tiere eingeleitet werde." 

Die Beantwortung dieser Frage ist aber keineswegs so aussichtslos, wie 
Ru bner angenommen zu haben scheint. Freilich die Erklarung, die an-
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nimmt., daB die kleineren Tiere deshalb haufigere Bewegungen machen, weil 
sie dem Warmeverlust. mehr ausgesetzt sind und weil sie diesem Verlust am 
besten begegnen, wenn sie durch haufigere Bewegungen mehr Warme pro
duzieren, ist schon aus dem einfachen Grunde nicht. annehmbar, weil die 
kleineren Tiere auch in der Ritze beweglicher sind und weil derselbe Unter
schied auch zwischen den kleinen und groBen Kaltbliitern besteht, obwohl 
diese unfahig sind, eine bestimmte Eigentemperatur zu erhalten. Wenn also 
Eidechsen an den besonnten Mauern pfeilschnell dahinschieBen, wahrend die 
Alligatoren sich bei derselben Temperatur nur trage fortbewegen, und wenn 
man ein ahnliches Verhaltnis bei Fischen von stark differenter GroBe in dem
selben Aquarium beobachten kann, so miissen hier ganz andere Momente 
im Spiel sein, als der instinktive Drang, sich durch die Bewegung zu erwar
men oder warm zu erhalten. Um aber diese Momente klarzustellen, miissen 
wir uns etwas eingehender mit den alternierenden Bewegungen der Tiere 
beschiHtigen. 

Es gibt im Tierkorper eine ganze Reihe von Bewegungen, die aus zwei 
oder mehreren regelmaBig alternierenden Phasen bestehen: Zusammenziehung 
und Wiederausdehnung des Rerzens, Einatmung und Ausatmung, Schwimm-, 
Geh- und Flugbewegungen, Saugen, Kauen usw. All diese Bewegungen 
stehen unter dem EinfluB des Gehirns oder Riickenmarkes und auch ihr 
Tempo wird von diesen Nervenzentren bestimmt. Aber der Mechanismus 
dieser Abhangigkeit bleibt so lange unverstandlich, als man dabei ausschlieB~ 
Iich an Nervenimpulse denkt, die sich in der Richtung von den Zentren zu 
den dabei tatigen Muskeln bewegen. Denn dann muB man entweder an
nehmen, daB nur ein einziges Zentrum fiir den ganzen Komplex von Be
wegungen existiert und dieses seine Impulse zu all jenen Muskelgruppen sen
det, die die verschiedenen Phasen der Bewegung vermitteln: dann konnte 
man nicht begreifen, worauf die streng gesetzliche Aufeinanderfolge dieser 
Impulse beruht; oder man supponiert fiir jede einzelne Phase ein besonderes 
Zentrum: dann versteht man erst recht nicht, auf welche Weise der regel
maBige Turnus der einzelnen Bewegungsphasen zustande komint; und wenn 
man dabei an eine schwer verstandliche Vermittelung von Verbindungs
bahnen innerhalb des Gehirns oder Riickenmarkes dii.chte, dann bliebe noch 
immer ratselhaft, warum bei den sicherlich geringen Entfernungen zwischen 
den Zentren diese Vermittelung bei den groBen Tieren so viel mehr Zeit in 
Anspruch nimmt, warum also, zum Beispiel, die Rebungen und Senkungen 
der Fliigel beim Kondor und beim Adler um so vieles langsamer aufeinander
folgen als beim Kolibri oder gar bei der Fliege mit der abenteuerlichen Zahl 
von 350 Fliigelschlagen in einer Sekunde. 

All diese Schwierigkeiten entfallen aber mit einem Male, wenn man die 
Beziehungen zwischen den Nervenzentren und den Muskeln nicht nur als 
einseitige, sondern als gegenseitige betrachtet. DaB von den Bewegungs
organen, und zwar nicht allein von den Muskeln, sondern auch von den pas
siv bewegten Teilen, den Sehnen, Bandern und Gelenkflachen, auf besonde
ren zentripetalen Nervenbahnen Impulse zu den Zentren gesandt werden, 
ist eine durch so viele Tatsachen gestiitzte Annahme, daB sie kaum mehr 
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als eine nur hypothetische bezeichnet werden kann. Wenn wir nun bei den 
alternierenden Bewegungen annehmen, daB die von der einen Bewegungs
phase zentralwarts gesandten Impulse zugleich durch Vermittelung des Ge
hirnes oder Riickenmarkes den auslosenden Reiz fUr die Bewegungen der 
zweiten Phase zu liefern haben und daB diese Bewegungen der zweiten Phase 
wieder durch einen anderen Reflexbogen die Bewegungen der ersten Phase 
ins Leben rufen, dann begreifen wir nicht nur, wie der normale Turnus der 
Bewegungen fUr immer gesichert ist, sondern uns wird auch die gesetzmaBige 
Beziehung der Bewegungsfrequenz zu der GroBe der Tiere vollkommen ver
standlich. Wenn also der Elefant 25-28, der erwachsene Mensch 70-75, 
die Katze 120-140 und die kleineren Saugetiere und Vogel noch viel zahl
reichere HerzscWage in der Minute zeigen und wenn ein ahnliches Verhalt
nis auch in bezug auf die Atembewegungen besteht, so erklaren sich diese 
Differenzen auf Grund der friiheren Darstellung ganz einfach in der Weise, 
daB infolge des weiteren Weges von der Peripherie zum Zentrum und wieder 
zuriick der NervenprozeB, der bei den Warmbliitern ungefahr 30 Meter in 
der Sekunde zuriicklegt, natiirlich bei den groBeren Tieren eine entsprechend 
langere Zeit fiir seine Passage durch den ganzen Reflexbogen beansprucht; 
und dasselbe muB auch fiir aIle anderen alternierenden Bewegungen gelten, 
wenn bei ihnen ein ahnlicher Nervenmechanismus tatig ist. Auch beim Ver
gleich der Bewegungen des Kindes mit denen des Erwachsenen treten die 
Folgen der bedeutend kiirzeren Weglange zwischen Zentrum und Peripherie 
bei >dem Kinde sehr deutlich zutage, und zwar nicht nur in seinen raschen 
Zappelbewegungen, sondern auch in der viel groBeren Puls- und Atemfre
quenz. 

Daraus ergibt sich also, daB der kleinere Organismus nicht deshalb be
weglicher ist, weil er durch starkere Warmeproduktion der starkeren Ab
kiihlung entgegenwirken muB, sondern er macht darum haufigere und rascher 
aufeinanderfolgende Bewegungen, weil die Nervenimpulse, die die Bewegun
gen auslosen, viel kiirzere Bahnen zu durchlaufen haben; und erst in weiterer 
Folge gewinnt das kleinere Tier durch die groBere Warmeproduktion der 
rascher aufeinanderfolgenden Bewegungen den Vorteil, daB es mit ihrer Hilfe 
der starkeren Abkiihlung auf seiner relativ groBen Oberflache mit Erfolg 
begegnen kann. Was sich also auf den ersten Blick als eine besonders in
geniose Einrichtung prasentiert, ist eigentlich nichts anderes als die natiir
liche Folge der vorliegenden Verhaltnisse. Hier kann unmoglich die Natur
auslese eingegriffen haben, etwa so, daB die kleinen Tierspezies, die sich nicht 
rascher bewegten als die groBen, durch Erfrieren ausgemerzt wurden; denn 
die kleineren Tiere miissen zu allen Zeiten auch kiirzere Nervenbahnen be
sessen und ihre Bewegungen daher rascher und haufiger ausgefiihrt haben als 
die groBen. Aber ebensowenig besteht hier ein Bediirfnis nach den aller
modernsten Schlagwortern einer teleologischen oder prospektiven Kausalitat, 
hinter denen sich doch nur die alte Idee einer bewuBten und planmaBigen 
Schopfung verbirgt, sondern auch hier, wie in jedem anderen Fall, wo uns 
vergonnt ist, einen tieferen Einblick in das kausale Getriebe der Lebens
vorgange zu gewinnen, zeigt sich, daB sich die scheinbar witzigsten Einrich-



304 VI. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie. 

tungen doch immer nur als naturnotwendige Ergebnisse der herrschenden 
Bedingungen darstellen. 

Man wird nun vielleicht einwenden, daB meine Erklarung zwar fUr die 
gewohnlichen Verhaltnisse und den freien Zustand der Tiere zutreffen mag, 
wo sie ihrem Bewegungsdrang ungehindert folgen konnen, daB aber auch 
die in Ruhe verbleibenden kleineren Tiere in demselben Verhaltnis mehr 
Warme produzieren als die groBeren. Wenigstens wurde das von Rubner 
fUr seine groBen und kleinen Hunde behauptet, die nach seiner Angabe wah
rend des Versuches auf dem Boden des KaJigs zusammengerollt lagen. Da
gegen ist nun zu bemerken, daB bei einem in voller Muskelruhe befindlichen 
Tier ein sehr betrachtlicher, ja wahrscheinlich der groBte Teil der Warme
produktion von den niemals rastenden Herz- und Respirationsbewegungen 
herriihrt. Aber gerade von diesen Bewegungen ist ja allgemein bekannt, daB 
sie bei kleinen Tieren um vieles frequenter sind als bei groBen, und es ist 
daher schwer verstandlich, warum Rubner, ohne auf diesen wichtigen Um
stand Riicksicht zu nehmen, seine Theorie der Abhangigkeit der· warme
liefernden Stoffzersetzungen von der GroBe der Korperoberflache gerade auf 
diese im Respirationsapparat unbeweglich daliegenden Hunde basiert hat. 
Oder sollen wir vielleicht glauben, daB auch der frequentere Herzschlag und 
die rascheren Atembewegungen von der groBeren Zahl der von der Haut aus
gehenden Abkiihlungsimpulse herriihren 1 Dann miiBte ja bei hoherer AuBen
temperatur, wo die Abkiihlungsimpulse fehlen, auch eine Abnahme der Puls
und Atemfrequenz eintreten, wahrend in der Wirklichkeit gerade das Gegen
teil eintritt. Aber auch die Vorgange in den willkiirlichenMuskeln miissen, 
wenn sie auch bei den eingesperrten Tieren noch so unbedeutend sind, von 
dem rascheren Ablaufen der Reflexbogen bei den kleineren Tieren zugunsten 
der groBeren Ausgiebigkeit ihrer Warmeerzeugung beeinfluBt werden. Und 
so glaube ich wohl zu dem Ausspruch berechtigt zu sein, daB die relativ 
groBere Warmeproduktion bei den kleineren Tieren ohne Heranziehung un
bekannter warmespendender Zellen durch einen bloBen Zuwachs von Muskel
kontraktionen erkllirt werden kann. 

Dabei muB aber betont werden, daB ein solcher Zuwachs von Muskel
arbeit zum bloBen Zweck der Warmebildung sich nur selten im freien Zu
stand der Tiere zu den bereits aus andern Griinden stattfindenden Bewegungen 
gesellen muB. 1st namlich das Tier nicht durch den engen Kafig in seinen 
Bewegungen gehindert, dann erzeugt es durch seine willkiirlichen und un
willkiirlichen Bewegungen so viel iiberschiissige Warme, daB es selbst einer 
ziemlich starken Herabsetzung der Umgebungstemperatur mit den bloBen 
Mitteln der physikalischen Warmeregulierung, also vor allem durch Ver
engung seiner HautgefaBe, begegnen kann und daher nicht genotigt ist, den 
ohnehin vorhandenen WarmeiiberschuB noch durch besondere, auf Erwar
mung hinzielende Bewegungen zu vergroBern. DaB es sich tatsachlich so ver
halt, dafiir besitzen wir ein wertvolles Zeugnis in der Mitteilung von Karl 
von Voi t, daB die Militarpferde in den heiBen Klimaten ungefahr so viele 
Kalorien in ihrer Nahrung verbrauchen wie in den kalten und im Sommer 
ebenso viele wie im Winter. Damit solI gesagt sein, daB diese Tiere iiberall 
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und zu allen Jahreszeiten schwere Arbeit zu verrichten haben, daB sie also 
immer einen betrachtlichen DberschuB von Warme produzieren und daB sie 
daher iiberhaupt nicht in die Lage kommen, einen ZuschuB von Warme fUr 
thermostatische Zwecke zu erzeugen und ein Plus von Nahrung fiir dieses 
Konto zu sich zu nehmen. Nur wenn die Tiere durch enge Klausur an der freien 
Bewegung gehindert sind, kommen sie mit den Behelfen der physikalischen 
Regulierung (Verkleinerung der Oberflache durch Zusammenkauern, Ver
engung der HautgefaBe usw.) nicht mehr aus und miissen daher auch zu ver
mehrter Warmebildung durch Zittern oder objektiv nicht wahrnehmbare 
Spannungen der Muskeln ihre Zuflucht nehmen. Sind aber auch diese Be
wegungen durch die Fesselung der Tiere behindert oder unmoglich gemacht 
und ist iiberdies durch eine erzwungene Stellung mit ausgebreiteten Extremi
taten die Abkiihlungsflache der Tiere vergroBert, dann reicht die Warme, die 
durch die Bewegungen des Herzens und der Respirationsmuskeln erzeugt wird, 
nicht mehr hin, urn die durch die kaltere Umgebung gesteigerten Warmever
luste zu ersetzen, und die Folge davon ist ein rasches Sinken der Eigentempe
ratur bei den in so unnatiirlichen Verhaltnissen befindlichen Tieren. Wenn 
irgendwo, miiBte in diesem Fall das Zustromen der durch die Abkiihlung der 
Haut erzeugten Nervenimpulse zu den hypothetischen Heizapparaten seine 
Wirkung iiben; denn hier ist die Hautoberflache, von der diese Impulse aus
gehen sollen, noch groBer als bei der natiirlichen Raltung der Tiere. Und doch 
ist von einer solchen Wirkung in diesem Fall nicht das mindeste zu ent
decken. Wir werden also durch diese Beobachtung nur in der Ansicht be· 
starkt, daB fiir die Annahme einer durch die Einwirkung der Kalte hervor
gerufenen Warmeproduktion auBerhalb der sich kontrahierenden Muskeln 
und auBer den anderen ihrer spezifischen Funktion obliegenden Organen 
keinerlei Notigung besteht. 

Spater will ich zeigen, wie die hier fiir die thermostatische Funktion 
des gesunden Organismus entwickelten Grundsatze durch die Erscheinungen 
bei der Storung dieser Funktion in den fieberhaften Krankheiten nach allen 
Richtungen bestatigt werden!). 

1) Anm. d. Herausg.; S. das 25. Kapite\ des III. Bandes der Allgemeinen Biologie. 

Kassowitz, Ge.ammelte Abhandillngen. 20 



Die Vererbungsubstanz1). 

In einem lttlf der Meraner Naturforscherversammlung gehaltenen Vor
trage, der vor kurzem auch als Broschiire erschienen ist2 ), hat Professor 
Hatschek darauf hingewiesen, daB die Ergebnisse der Zellforschung der 
letzten Jahrzehnte immer mehr dazu gefiihrt haben, den ZeIlkern allein als 
den Trager einer besonderen "Vererbungsubstanz" zu betrachten. Es sei 
daher ein Anachronismus, wenn manche Naturforscher auch noch in jiingster 
Zeit schlechtweg eine Aquivalenz des Protoplasmas des Zelleibes und des 
ZeIlkerns fiir den Aufbau und die Vererbungserscheinungen des Organismus 
annehmen, ohne Riicksicht auf aIle neueren Tatsachen der Zellenlehre und 
insbesondere der Befruchtungs- und Zellteilungsphanomene. Dnd dann wurde 
ich selbst als einziger von jenen Naturforschern namhaft gemacht, die sich 
diesen Anachronismus zuschulden kommen lieBen. 

Dieser Vorwurf, dem durch einige freundliche Worte iiber meine Be
miihungen auf dem Gebiete der theoretischen Biologie die Spitze genom men 
werden sollte, trifft mich aber in Wahrheit ganzlich unverdient und ich glaube 
das am besten beweisen zu konnen, wenn ich diejenigen Satze meiner AIlge
meinen Biologie, auf die sich jene Kritik allein beziehen kann, - sie sind in 
den ersten Kapiteln des zweiten Bamles ("Vererbung und Entwicklung") 
enthalten -- moglichst sinngetreu und zum Teil dem W ortlaute nach hier 
vorfiihre und dann dem Leser die Entscheidung iiberlasse, ob ich wirklich 
die Aquivalenz der Protoplasmen des Zelleibes und des ZeIlkerns behauptet 
habe, oder ob ieh nicht vielmehr meine theoretischen Vorstellungen iiber den 
Vererbungsmechanismus auf die Annahme eines scharfen Gegensatzes und 
eines trophischen Wechselverhaltnisses zwischen diesen beiden Arten der 
lebenden Substanz gegriindet habe. 

In einem "Assimilation und Substitution" betitelten Absatz wurde zu
nii.chst ausgefii.hrt, daB jede Art von Fortpflanzung in letzter Instanz auf 
einem Wachstum des Protoplasm as der sich vermehl'enden Organismen be
ruhe. Dieses Wachstum aber basiert seinerseits auf der assimilatorischen 
Fahigkeit der Protoplasmamolekiile, vermoge deren sie imstande sind, die 
Synthese von Atomverbindungen gleicher Zusammensetzung aus den in ihren 
Bereich gelangenden Nahrsubstanzen zu vermitteln. 

Erblickt man aber im Protoplasma den alleinigen Trager des Lebens 
und leitet man von ihm die formative Tatigkeit der Organism en und ihre 

1) Roux' Archlv f. Entwicklungsmechanik. XX. Band, 1906. 
2) B. Hatschek, Hypothese der organischen Vererbung. Leipzig 1905. 
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sonstigen vitalen Funktionen ab, dann besitzt man in der assimilatorischen 
Fahigkeit der Protoplasmamolekiile und in der liickenlosen Kontinuitat dieses 
Assimilationsprozesses durch die Generationsfolge hindurch zugleich den 
Schlussel fur das erste und wichtigste Prinzip der Fortpflanzung - die Ver
erbung. Denn wenn die Protoplasmamolekiile des SproBlings einen iden
tischen chemischen Bau besitzen wie die des elterlichen Organismus, so folgt 
daraus von selbst eine Ubereinstimmung der von diesen Protoplasmen ab
hangigen formativen und funktionellen Leistungen. 

Naturlich konnen wir mit diesem einfachen Erklarungsprinzip nur so
lange ausreichen, als wir uns vorstellen, daB die aufeinander folgenden Gene
rationen einer Organismenart nicht bloB ahnliche, sondern vollig identische 
Eigenschaften besitzen, und wir auBerdem auch annehmen, daB die Organis
men nur Protoplasmamolekiile von einerlei Zusammensetzung beherbergen. 
Das ist aber eine Voraussetzung, die sicherlich bei keinem einzigen der jetzt 
existierenden Organismen zutrifft. Denn selbst die allereinfachsten zeigen 
gewisse sichtbare Differenzierungen und lassen uberdies durch ihre Lebens
auBerungen auf eine noch viel verwickeltere innere Organisation schlieBen. 
Da wir aber aIle formativen und funktionellen Fahigkeiten der Organismen 
von dem Zerfall und Wiederaufbau der chemischen Einheiten ihrer Proto
plasmen ableiten, so mussen wir selbst in den noch so einfach gebauten Or
ganismen eine Verschiedenheit im Bau ihrer Protoplasmamolekiile annehmen; 
und gar bei den komplizierter gebauten Tieren und Pflanzen mit ihren hoch
differenzierten Organen und Geweben ist gar nicht daran zu denken, daB ihr 
ganzer Leib aus einer einzigen Art von Molekiilen zusammengesetzt ist. Auf 
der andern Seite sehen wir aber wieder, daB selbst die kompliziertesten Or
ganismen aus einer einzigen Zelle hervorgehen, in der wir unmoglich schon 
aHe jene zahlreichen Arten von Protoplasmamolekulen voraussetzen konnen, 
die wir dem ausgebildeten Organismus zuzuschreiben genotigt sind; und es 
bleibt daher nichts anderes ubrig als anzunehmen, daB sich diese verschie
denen Arten von Molekiilen erst im Laufe der individuellen Entwicklung 
herausbilden. Da es aber ganz undenkbar ist, daB so auBerordentlich kom
plizierte Atomverbindungen durch eine Generatio spontanea zustande kom
men, vielmehr unsre ganze Erfahrung darauf hinweist, daB ihre Synthese 
nur auf dem Wege der Assimilation, d. h. unter dem Einflusse bereits vor
handener Molekiile derselben Zusammensetzung moglich ist, so werden wir 
unaufhaltsam zu der Annahme gedrangt, daB durch diese Assimilation nicht 
immer Molekule von vollig identischer Struktur gebildet werden, sondern daB 
jene assimilatorische Energie, unter deren EinfluB sich neue Atomverbin
dungen in molekularer Nahe und nach dem Ebenbilde der schon vorhandenen 
herausbilden, unter gewissen Umstanden auch imstande sein muB, Molekule 
Von nur ahnlicher, aber in einzelnen Teilen abweichender Struktur hervor
zubringen. 

Aber auch eine andre Uberlegung zwingt uns zu derselben SchluBfolge
rung. Stellen wir uns namlich in der Frage nach der Entstehullg der jetzt 
lebenden Organismen auf den einzig moglichen Boden der Deszendenztheorie, 
dann mussen die hochdifferellzierten Orgallismell der Jetztzeit sich aus ein-

20* 
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facheren und immer einfacheren Lebewesen herausgebildet haben und diesen 
miissen wir nicht nur eine geringere Mannigfaltigkeit von Protoplasmen, son
dern in Hinsicht auf ihren einfacheren Bau und ihre primitiveren Lebens
auBerungen auch eine viel einfachere Struktur der ihre Protoplasmen zu
sammensetzenden chemischen Einheiten zuschreiben. Miissen sich aber im 
Laufe der Zeiten aus wenigen, einfach gebauten Molekiilen zahlreiche andre, 
viel zusammengesetztere entwickelt haben und diirfen wir auch bei diesem 
sich iiber unermeBliche Zeitraume erstreckenden Entwicklungsgang auf die 
durch die vitale Assimilation vermittelte Kontinuitat des lebenden Proto
plasmas nicht verzichten, dann bleibt uns auch hier nichts iibrig als anzu
nehmen, daB die assimilatorische Energie der schon vorhandenen Molekiile 
neben vollkommen identisch gebauten Atomverbindungen auch solche von 
etwas abweichender Zusammensetzung hervorbringen kann. 

Wir sehen also, daB sowohl die Entwicklung der Einzelorganismen aus 
ihren Keimen als auch die Herausbildung der Gesamtheit der jetzt lebenden 
Organismen aus immer einfacheren Vorgangern uns in gleicher Weise notigen, 
den Begriff der Assimilation etwas weiter zu fassen, indem wir uns nicht mehr 
mit der Herstellung vollig gleicher Molekiile unter dem Einflusse der bereits 
vorhandenen begniigen konnen, sondern darauf bestehen miissen, daB die 
assimilatorische Energie auch in dem Sinne wirksam sein moge, daB die neu 
entstehenden Molekiile zwar in ihrem allgemeinen Bauplan und in den meisten 
Details mit den assimilierenden Molekiilen iibereinstimmen, daB aber doch in 
manchen Teilen der Atomverkettung Abanderungen gestattet sind, wie sie 
eben nur auf dem Wege der chemischen Substitution zustande kommen konnen. 

Es fragt sich nun, ob sich auch fiir diese substitutive Assimilation der 
Protoplasmamolekiile eine Analogie im Bereiche des Unbelebten auffinden 
liiBt, wie uns dies fii.r die Assimilation iiberhaupt gelungen ist, als wir auf 
Beispiele aus der anorganischen Chemie hinweisen konnten, wo die Synthese 
gewisser Verbindungen, die ohne das Vorhandensein fertiger Molekiile ent
,,'eder gar nicht oder nur trage vonstatten gebt, sofort in lebhaftester Weise 
erfolgt, wenn auch nur Spuren der zu bildenden Verbindungen zugesetzt wer
den l ). Dort wurde auf die Erscheinung der elektiven Kristallisation hinge
wiesen, welche darin besteht, daB ein Kristall aus einer Losung verschiedener 
Substanzen immer nur jene Molekiile zu seiner VergroBerung heranzieht, die 
in ihrem chemischen Bau mit seinen eignen iibereinstimmen. So wie man 
Bun hier eine Anziehung der in der Fliissigkeit vorhandenen Molekiile durch 
die bereits im Kristalle fixierten voraussetzen muB, so glaubten wir auch bei 
den assimilatorischen Vorgangen eine Anziehung der in der Protoplasma
fliissigkeit gelosten Nahrstoffe durch die das Protoplasm a zusammensetzen
den Molekiile annehmen zu diirfen. Nur solIte hier die Anziehung nicht auf 
fertige Molekiile derselben Zusammensetzung ausgeiibt werden, sondern auf 
diejenigen Atome und Atomverbindungen der Nahrsubstanzen, welche zum 
Aufbau der neuen Molekiile verwendet werden. Erst durch diese Anziehung 
nnd die daraus resultierende Fortbewegung nach einem gemeinsamen Ziele 

1) Vgl. das Kapitel liber organischc und anorganische Assimilation im ersten Bande 
llloiner Allgemeinen Biologie (Aufbau und Zerfall des Protoplasmas). 
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sollte die Synthese dieser hochkomplizierten Atomverkettungen aus den ein
facheren nahrenden Verbindungen ermoglicht werden. Nun gibt es aber auch 
Mischkristalle, die nicht aus einer einzigen chemischen Verbindung bestehen, 
sondern aus zweien oder mehreren, die miteinander isomorph sind, d. h. eine 
sehr analoge chemische Zusammensetzung und dadurch auch eine nahe ti.ber
einstimmende Kristallform besitzen. Solche Substanzen konnen nun bei der 
Kristallisation in beliebigen Verhaltnissen zusammentreten und man kann 
z. B. aus schwefelsaurem Zinkoxyd und aus schwefelsaurer Magnesia eine 
Reihe von Kristallen herstellen, die eine beliebige Menge der einen oder der 
andern Substanz enthalten 1). Wie aber hier das Zink durch Magnesium, 
so kann es in einem andern Falle auch durch Ammonium oder durch ein mit 
Alkoholradikalen substituiertes Ammonium, also durch eine mehr oder min
der komplizierte Atomgruppe ersetzt werden; und wenn man nun einen Kri
stall des einen Korpers in eine Losung des andern bringt, so wachst er auf 
Kosten der neuen Substanz weiter, und es wirkt daher die molekulare An
ziehung, auf der eine jede Kristallbildung beruhen muB, nicht nur auf die 
identisch gebauten MolekUle, sondern auch auf solche, in denen einzelne Atome 
oder Atomgruppen durch andre substituiert sind. 

Wenn nun eine assimilatorische Synthese tatsachlich existiert, woran nach 
den Beispielen aus der anorganischen Chemie nicht gezweifeU werden kann, 
dann konnen wir uns eine solche auch vorstellen, wenn die zur Bildung der 
neuen MolekUle notwendigen Verbindungen nicht ganz genau der Zusammen
setzung der assimilierenden MolekUle entsprechen. Es kann also ganz gut ein
mal die eine oder die andre dieser Verbindungen durch eine solche ersetzt 
werden, welche eine Abanderung im Sinne der Isomorphie aufweist, in der 
also ein Atom oder eine Gruppe von Atomen durch ein andres Atom oder 
eine andre Gruppe vertreten ist. Freilich sind wir hier vorlaufig noch nicht 
in der Lage, konkrete Beispiele fUr eine solche "substitutive Assimilation" 
aus der experimentellen Chemie vorzufiihren; aber dieser Mangel kann die 
theoretische Berechtigung der hier entwickelten Vorstellungen unmoglich 
erschiittern, und diese Vorstellungen besagen also, daB wir neben der sicher 
bestehenden Fahigkeit der Molekiile, durch ihre assimilatorische Energie aus 
einfacheren Verbindungen andre Molekiile aufzubauen, die mit ihrem che
mischen Bau vollig iibereinstimmen, noch eine andre Art von Assimilation 
annehmen miissen, bei welcher durch dieselbe Energie der Aufbau ahnlicher, 
aber in einzelnen Teilen abweichender MolekUle vernlittelt wird; und wah
rend wir von der erstgenannten, die man auch als isogenetische Assimilation 
bezeichnen konnte, die Vererbung, d. h. die trbereinstimmung der Nach
kommen mit den elterlichen Organism en abgeleitet haben, konnen wir in 
der substitutiven oder homoogenetischen Assimilation dasjenige Prinzip er
blicken, welches der Entwicklung, d. h. der Differenzierung der Or
ganismen und ihrer einzelnen Teile zugrunde liegt. 

AnschlieBend an diese theoretischen Ausfii.hrungen wurde nun in einem 
weiteren Abschnitte der Ursprung des Lebens behandelt. 

1) Vgl. Retgers, Beitrage zur Kenntnis des Isomorphismus. Zeitschr. f. physioI. 
Chemie 1890, VI, S. 193ff. 
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Wenn man auf Grund der von mir vertretenen streng metabolischen 
Auffassung unter Leben den fortwahrenden Wechsel zwischen Aufbau und 
Zerfall der kompliziert gebauten chemischen Einheiten versteht, aus denen 
wir uns die protoplasmatische Substanz zusammengesetzt denken, dann 
identifiziert sich die Frage nach dem Ursprung des Lebens mit der Frage 
nach dem Ursprung jener Molekiile, welche das Substrat fiir die eben ge
kennzeichneten Lebensvorgange bilden; und es lohnt sich daher der Versuch, 
diese Frage mit Hilfe des Prinz ips der substitutiven Assimilation zu erortern. 

Aus theoretischen Griinden muB man annehmen, daB, je hoher die Teile 
eines Lebewesens organisiert und je feiner ausgearbeitet seine formativen und 
funktionellen Leistungen sind, einen desto hoheren Grad von Kompliziertheit 
die Molekiile seines reizbaren und formbildenden Protoplasmas in ihrem che
mischen Bau erreicht haben miissen. Eine Bestatigung fiir diese theoretische 
Annahme kann man darin erblicken, daB die Protoplasmamolekiile der im 
groBen und ganzen einfacher gebauten und einfacher funktionierenden Pflan
zen ihren Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel aus einfachen anorganischen 
Verbindungen assimilieren konnen, wahrend die der tierischen Organismen 
diese Elemente nur in solchen Verbindungen zu ihrer Synthese verwenden 
konnen, welche selbst schon einen ziemlich hohen Grad von Kompliziertheit 
besitzen. Aber selbst den einfachsten und primitivsten der jetzt existierenden 
Organismen miissen wir noch immer Molekiile von so verwickelter Zusammen
setzung und so hohen Atomzahlen zuschreiben, daB an eine selbstandige und 
unvermittelte Synthese derselben ohne die Intervention einer assimilato
rischen Energie schon vorhandener Molekiile von identischer oder ahnlicher 
Struktur nicht zu denken ist; und deshalb kann man auch von diesem theo
retischen Standpunkt aus nichts andres erwarten, als was die Experimental
forschung tatsachlich ergeben hat, daB namlich aHe Versuche, welche auf 
eine Urzeugung, also eine elternlose Entwicklung lebender Organismen hin
zielten, definitiv gescheitert sind. Dagegen bietet uns die Vorstellung keine 
besondere Schwierigkeit, daB sich die jetzt existierenden Protoplasmamole
kiile auf dem Wege der substitutiven Assimilation nach und nach im Laufe 
der Jahrmillionen, die man der Entwicklung des Lebens auf unsrer Erde zu
gestehen muB, aus immer einfacheren Verbindungen heraus entwickelt haben; 
und wenn wir diesen Gedanken weiter verfolgen, so gelangen wir endlich zu 
Atomverbindungen, die vermoge ihres einfachen Baues nur noch eine recht 
oberflachliche Ahnlichkeit mit den Molekiilen der jetzt vorhandenen Proto
plasmen besessen haben diirften. Aber auch die aus diesen einfacheren Ver
bindungen zusammengesetzten Substanzen hatten offenbar weder die hoch
gradige Labilitat, noch den hohen Grad von Viskositat oder Dehnbarkeit, 
wie wir sie der Substanz, die das feine Netzwerk unsrer jetzigen Protoplasmen 
bildet, zuschreiben miissen; es fehlte ihnen also auch jene netzformige An
ordnung, welche man als das Resultat ihrer auBerordentlichen Dehnbarkeit 
ansehen kann; sie besaBen also auch nicht jenen ungewohnlichen Grad von 
Imbibitionskraft und QueHbarkeit, auf welcher die Fahigkeit des Protoplas
mas zu raschem Wachstum beruhen mu13; und endlich fehlte ihnen auch 
noch jene Reizbarkeit und Kontraktilitat, welche aus der hochgradigen La-
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bilitat der Protoplasmamolekiile resultieren. AuJ3erdem miissen wir uns aber 
vorstellen, daJ3 dieses "Urplasma" noch nicht befahigt war, metaplasmatische 
Substanzen von der Art zu bilden, wie wir sie jetzt bei Tieren und Pflanzen 
vorfinden; es fehlte also den aus diesen einfacheren Atomverbindungen zu
sammengesetzten Massen jedwede charakteristische Formgestaltung und 
Differenzierung. Die Molekiile selbst aber, zu denen wir auf diesem retro
spektiven Wege gelangen, waren vielleicht nur aus mannigfach gruppierten 
Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffatomen zusammengesetzt und hatten 
die iibrigen Elemente unsrer jetzigen Protoplasmamolekiile, den Schwefel 
und Phosphor, das Kalium, Kalzium und Magnesium noch nicht an ihre 
Atomverkettungen angegliedert; und schliemich gelangen wir auf demselben 
Wege zu so einfachen Verbindungen, daB wir uns nun schon vorstellen kon
nen, wie sich in einer friiheren Periode unsres in allmahlicher Abkiihlung und 
Erstarrung begriffenen Planeten unter dem EinfluB der hoheren Temperatur, 
der vermehrten Dampf- und Kohlensaurespannung, vielleicht auch, wie 
Du Bois-Reymond gemeint hat, unter der verstarkten Einwirkung der 
ultravioletten oder chemischen Strahlen die Synthese derselben ohne die Mit
wirkung der assimilatorischen Energie bereits vorhandener Molekiile voll
zogen hat. 

Nach dieser Auffassung hatte es also niemals eine Urzeugung in dem 
Sinne gegeben, daJ3 Belebtes plotzlich aus Unbelebtem entstanden ist, son
dern es hatten sich die hochkomplizierten chemischen Einheiten, welche jetzt 
die Grundlage des Lebens bilden, Schritt fUr Schritt in unermemich langen 
Zeitraumen auf dem Wege der Substitution aus immer einfacheren Verbin
dungen herausgebildet, wie dies bereits W. Roux in seiner Schrift tiber den 
Kampf der Teile 1) ausgesprochen und begriindet hat. 

Dieser ProzeB hat sich aber wahrscheinlich nicht nur an einem Punkte 
der Erdoberflache abgespielt und sicherlich auch nicht in der Weise, daJ3 
iiberall derselbe Ausgangspunkt der Synthese oder dieselben Molekularkerne 
entstanden sind, an die sich dann wieder nach demselben Schema die iibrigen 
Ketten angegliedert hatten. Denn an der einen Stelle konnen infolge der be
sonderen Bodenbeschaffenheit die einen, an der andern aber wieder andere 
anorganische Verbindungen vorhanden gewesen und zur Bildung substi
tuierender Seitenketten verwendet worden sein und auch die andern auJ3eren 
Bewirkungen, Temperatur, Belichtung usw., mogen an verschiedenen Orten 
in verschiedener Weise auf die Synthese und den Zerfall der neu entstandenen 
chemischen Verbindungen EinfluB gewonnen haben. 

Namentlich der letztgenannte Faktor, namlich die Zersetzung der Ur
molekiile, mag fUr den weiteren Verlauf der aufsteigenden Synthese von nicht 
geringer Bedeutung gewesen sein. Denn soviel ist sicher, daJ3 komplizierte 
Atomverbindungen nicht immer in derselben Weise zerfallen und daJ3 es von 
der Art der den Zerfall herbeifUhrenden Einwirkungen abhangt, ob sich die 
daraus hervorgehenden Bruchstiicke in den Zerfallsprodukten auf die eine 
oder die andre Weise anordnen. Es konnte also leicht geschehen, daB sich 

1) Leipzig 1881. Neuerdings ausfiihrlicher dargelegt in Roux' Vortrag I iiber 
Entwicklungsmechanik, H. 190ff. Leipzig 1905. 
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bei dem Zusammenstiirzen del' schon labiler gewordenen Molekiile des Ur
plasmas neue und bis dahin noch nicht vorhandene Gruppierungen del' Atome 
und Atomketten herausbildeten und diese konnten nun entweder in dem
selben Urplasma zur Synthese neuer Molekiile verwendet werden, odeI' es 
konnten auch diese neuen Gruppierungen bei fremden, an einem andern Orte 
entstandenen und gewissermaBen aus einer andern Wurzel hervorgegangenen 
Urmolekiilen auf dem Wege del' Substitution Verwendung gefunden haben. 
So konnten immer neue und immer kompliziertere Varianten entstanden sein 
und diese gegenseitige Interferenz del' polyphyletisch entstandenen Urplas
men und ihrer Abkommlinge hat vielleicht am meisten dazu beigetragen, die 
Kompliziertheit del' Molekularstruktur auf jene auBerordentliche Hohe zu 
heben, die wir bei den chemischen Einheiten del' jetzt vorhandenen Proto
plasmen voraussetzen miissen. -

Die bisherigen Auseinandersetzungen iiber den Ursprung und die Fort
entwickiung del' chemischen Einheiten del' Protoplasmen haben zwar keine 
direkte Beziehung zu del' eigentlichen Frage, die uns hier beschiiftigen solI; 
abel' sie muBten dennoch vorausgeschickt werden, um die nun folgenden Er
orterungen iiber "Urzelle und Urkern" verstandlich zu machen. 

Solange das Urplas:ma aus gleichartigen Molekiilen zusammengesetzt war, 
blieb auch del' Mechanismus del' Vererbung iiberaus einfach und nach den bis
her entwickelten Prinzipien verstandlich. Denn durch den Assimilations
prozeB wurde entweder wieder dieselbe Art von Molekiilen gebildet odeI' es 
vollzog sich an denselben gelegentlich irgendeine leichte Abanderung, die von 
nun an wieder auf die neuen MolekiiIe iiberging, die unter ihrem assimila
torischen Einflusse gebildet wurden. Wenn dann die bis zu einer gewissen 
GroBe herangewachsene Plasmamasse durch irgendeine Einwirkung in zwei 
odeI' mehrere Teile getrennt wurde, muBten die Teilungsprodukte wieder die
selben Eigenschaften besitzen und sie muBten sie auch im groBen und ganzen 
auf ihre eigenen Teilungsprodukte iibertragen. 

Diese monotone Beschaffenheit des Urplasmas, welche einen so primi. 
tiven Modus del' Vererbung gestattete, konnte abel' in keinem FaIle auf die 
Dauer bestehen bleiben. Denn sobald einmal die chemischen Einheiten des
selben einen hoheren Grad von Kompliziertheit und damit auch eine groBere 
Labilitat eriangt hatten und sich infoigedessen das Urplasma in seiner che
mischen und physikalischen Beschaffenheit unsern jetzigen Protoplasmen 
annaherte, muBte die urspriingliche Monotonie mit Naturnotwendigkeit einer 
ilnmer groBeren Mannigfaltigkeit Platz machen und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil eine zusammenhangende Protoplasmamasse niemals in allen 
ihren Teilen vollig identischen Bedingungen ausgesetzt sein kann und weil 
die Verschiedenheit del' auf die einzeinen Teile wirkenden Einfliisse bei einer 
Substanz, die ein solches MaB von Reaktionsfahigkeit besaB, unausweichlich 
zu ebenso verschiedenen Abanderungen derselben fiihren muBte. 

So ist es kIar, daB in einem Kliimpchen von Urplasma die oberflachlich 
gelegenen Schichten ganz andern auBeren Einwirkungen ausgesetzt sein muB
ten, als die tiefer im Innern gelegenen Teile. Mechanische Insulte del' mannig
£altigsten Art, Stromungell del' umgebenden Fliissigkeit, StoBe vorbeischwim-
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mender Korper, Druck der Unterlage, aber auch chemische und thermische 
Reize muBten in erster Linie die oberflachlichen Schichten treffen und in 
ihnen Zerfallsprozesse anregen. Diese fiihrten dann wieder zur Bildung reiz
fester metaplasmatischer Zerfallsprodukte, die sich in den auBeren Proto
plasmaschichten ablagerten; und die so entstandenen Cuticulargebilde schiitz
ten um so wirksamer die tiefer gelegenen Teile vor den auBeren Insulten und 
trugen dazu bei, die Unterschiede zwischen den oberfIachlichen und den 
tiefer gelegenen Teilen mehr und mehr zu vertiefen. 

Diese Zerfallsprozesse und die Ablagerung metaplasmatischer Stoffe in 
den Oberflachenteilen konnen aber nicht die einzigen Folgen der auf die letz
teren gerichteten dynamischen Einfliisse der AuBenwelt gewesen sein, denn 
sonst miiBte die Entwicklung der Cuticulargebilde auch jetzt noch, wie bei 
ihrer ersten Entstehung, von der Aktion jener auBeren Einwirkungen ab
hangen und sie miiBte unterbleiben, wenn diese Einwirkung aus irgendeinem 
Grunde ausgeschaltet ware. Nun sehen wir aber, daB bei unsern jetzigen 
Monozellulaten, welche wir ja als die Abkommlinge jener Urzellen ansehen 
miissen, die Bedeckungen erblich geworden sind und bei der Einzelentwick
lung dieser Organismen zum Vorschein kommen, ehe es noch den Einwir
kungen der Umgebung moglich war, die Oberflachenteile in demselben Sinne 
zu beeinflussen, wie wir dies bei ihren Urvorfahren vorausgesetzt haben. 
Pflanzt sich z. B. ein solcher einzelliger Organismus durch Zweiteilung fort, 
so entstehen die cuticularen Gebilde sofort an den einander zugekehrten 
Teilungsflachen. Erfolgt aber die Entwicklung intrazellular in einem enzy
stierten Mutterorganismus, so erhalten die Tochterzellen ihre Bedeckung ent
weder schon innerhalb der miitterlichen Umhiillung oder unmittelbar nach 
ihrer Befreiung aus derselben. Daraus miissen wir aber schlieBen, daB bei 
den Urzellen durch die Einfliisse, welche auf ihre Oberflachenteile gewirkt 
haben, nicht nur ein Zerfall der Protoplasmamolekiile und eine Abspaltung 
der metaplasmatischen Zerfallsprodukte herbeigefiihrt wurde, sondern daB 
auch die chemische Struktur der Molekiile selbst durch die haufige Wieder
holung der betreffenden Reizwirkungen schlieBlich gewisse Anderungen er
fahren hat, und diese Veranderungen muBten zur Folge haben, daB diese 
Molekiile nunmehr die Fahigkeit und sozusagen die N eigung besitzen, die
selben Zerfallsprozesse auch ohne jene urspriinglich wirksamen Faktoren ein
zugehen und dabei dieselben charakteristischen Metaplasmen zu bilden, 

Wenn wir uns a ber fragen, welcher Art diese Veranderungen gewesen 
sein konnen, so miissen wir uns vorerst zwei wichtige Prinzipien in Erinne
rung bringen, zu denen wir in den friiheren Erorterungen gelangt sind. Wir 
miissen zunachst daran denken, daB die Veranderungen in der Atomanord
nung innerhalb der Protoplasmamolekiile immer nur geringe sein konnen 
und sich hochstens auf einige Seitenketten erstrecken diirfen, weil wir sonst 
auf die Mitwirkung der assimilatorischen Energie bei der Synthese dieser 
verwickelten Atomverkettungen und damit auch auf die mechanische Ver
standlichkeit dieser synthetischen Prozesse verzichten miiBten. Dann aber 
miissen wir uns auch daran erinnern, daB dassel be kompliziert gebaute Mole
kiil durch verschiedene Einwirkungen in verschiedener Weise zerfallen kann 
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und daB daher auch die Atome und Atomketten in den einfacheren Verbin
dungen, die sich nach dem Zerfall der Protoplasmamolekiile bilden, anders 
angeordnet sein miissen, je nachdem ihr Zerfall durch die eine oder die andre 
Reizwirkung herbeigefiihrt wurde. 

Auf diesen beiden Grundlagen weiter bauend gelangen wir nun zu fol
gender Vorstellung iiber die bleibenden Veranderungen, welche durch die 
haufige Wiederholung gewisser Einwirkungen oder Reize in der chemischen 
Struktur der von ihnen betroffenen Protoplasmamolekiile hervorgerufen wer
den konnen. 

Nehmen wir z. B. an, die Einwirkung bestiinde in haufig wiederholten 
StoBen und diese sollen in den Protoplasmamolekiilen Zerfallsprozesse zur 
Folge haben, infolge deren ein Teil ihrer Atomketten in einer vollig neuen, 
bisher noch nicht dagewesenen Anordnung erscheinen. Diese neuen Atom
gruppen, welche nach einem von mir vorgeschlagenen Terminus auf dem Wege 
der "Destruktionsynthese" zustande gekommen waren, konnen nun entweder 
als unlOsliche Verbindungen (Metaplasmen) in den Maschen des Protoplasma
netzes abgelagert werden, sie konnen aber auch in Form von loslichen, eiweiB-

I 

artigen Verbindungen in die Protoplasmafliissigkeit (das Hygroplasma)' iiber-
gehen und bei einer neuerlichen Synthese von Protoplasmamolekiilen Ver
wendung finden oder "reassimiliert" werden. Wenn sich nun dieser Vorgang 
Ofters wiederholt, wenn also durch dieselbe auBere Bewirkung immer wieder 
dieselbe neue Atomanordnung geschaffen und diese neue Gruppe bei der 
Neubildung von Protoplasmamolekiilen diesen letzteren einverleibt wird, 
dann muB sich endlich das folgende Resultat ergeben: Erste,ns werden aIle 
oberflachlich gelegenen Molekiile die besagte neue Atomgruppe enthalten, 
und zweitens werden die in dieser Weise abgeanderten Protoplasmamcilekiile 
von nun an die Fahigkeit besitzen, diese neue Atomgruppe auch dann in 
ihren Zerfallsprodukten zutage treten zu lassen und iiberhaupt in dieser be
sonderen Weise zu zerfallen, wenn auch ihr Zerfall nicht durch diese beson
dere Art von Reizwirkung, sondern durch irgendeinen andern AnstoB herbei
gefiihrt wird. Auf diese Weise kann also schlief3lich die Cuticula auch an 
jenen Teilen der Oberflache gebildet werden, die nicht selbst von den StoBen 
getroffen worden sind, und zuletzt wird sie sich sogar entwickeln, bevor iiber
haupt solche StoBe eingewirkt haben. 

Nach diesem relativ einfachen Schema sind wir also in den Stand gesetzt, 
uns eine ungefahre Vorstellung davon zu machen, wie die erbliche Fixierung 
einer durch auBere Einwirkungen hervorgerufenen Abanderung in einem 
protoplasmatischen Gebilde der allerprimitivsten Art zustande gekommen 
sein mag. 

Mit diesem Schema konnen wir aber nur so lange auskommen, als wir 
annehmen, daB die oberfIachlich gelegenen Teile an der ganzen Oberflache 
genau dieselbe Beschaffenheit haben und daB auch im Innern noch keine 
Differenzierung Platz gegriffen hat. Denn dabei konnen wir uns noch immer 
vorstellen, daB sowohl von den nicht abgeanderten Molekiilen im Innern als 
auch von den abgeanderten an der Oberflache immer je eine Halfte auf jede 
der heiden Tochterzellen iibergeht, daB sich beide Arten durch assimiIa-
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torisches Wachstum vermehren und auf diese Weise die fehlenden Teile der 
unveranderten Kernsubstanz und der abgeanderten Rindensubstanz hervor
bringen. 

Dagegen laBt uns dieses Schema im Stich, wenn wir einmal annehmen 
miissen, daB auf der Oberfliiche oder im Innern einer solchen Zelle ver
schiedene Differenzierungen Platz gegriffen haben. 

Nehmen wir z. B. an, eine solche Urzelle habe eine langliche Gestalt be
kommen und es habe sich an dem einen Ende durch wiederholtes Eindringen 
von festen N ahrungstoffen ein blind endigender N ahrungschlauch, also eine 
Art Zellmund und Zellpharynx herausgebildet; auf dem entgegengesetzten 
oder aboralen Pol hingegen solI sich das kontraktile Protoplasma zu einem 
geiBelformigen Fortsatz herausgebildet haben, der durch seine schlangelnden 
Bewegungen das ganze Gebilde fortzubewegen vermag. Nun sehen wir aber, 
daB bei der Querteilung ahnlich gebauter einzelliger Organismen am hinteren 
mundlosen Teilstiick sich ein neuer Mund herausbildet, wahrend an dem 
vorderen geiBellosen Teilungsprodukt eine GeiBel hervorwachst. Nehmen wir 
aber, konform mit den friiheren Ausfiihrungen, an, daB die Bildung des Zell
mundes dermalen auf der Existenz von Protoplasmamolekiilen mit gewissen, 
spezifisch angeordneten Atomgruppen beruht, also, wenn man so sagen diirfte, 
von Molekiilen mit Mundradikalen, und daB auf der andern Seite wieder 
Molekiile mit GeiBelradikalen der Selbstentwicklung der GeiBel zugrunde
liegen - selbstverstiindlich liegen die Dinge unendlich komplizierter als in 
dieser grobschematischen Darstellung - so wiirde aus den oben angefiihrten 
Tatsachen folgen, daB bei der Vermehrung durch Zweiteilung in dem mund
losen Teilstiick Molekiile mit Mundradikalen auf dem Wege der Assimilation 
herausgebildet wurden, obwohl wir ja solche an der Stelle, wo sich spater 
der Mund des hinteren Teilstiicks herausbilden solI, im Mutterorganismus 
gar nicht voraussetzen diirften; und dasselbe miiBte auf der andern Seite 
mit jenen Molekiilen der Fall sein, welche die GeiBelradikale enthalten sollen. 

Diese Schwierigkeiten miissen uns aber noch klarer zum BewuBtsein 
kommen, wenn wir die Vermehrung durch intrazellulare Entwicklung von 
Sporen oder von Keimzellen bei einzelligen Organismen ins Auge fassen, 
denn hier fehlen entweder zunachst alle am Mutterorganismus sichtbaren 
Differenzierungen, oder es treten gar anfangs solche hervor, die beim Mutter
organismus nicht mehr vorhanden sind. So befreien sich aus der enzystierten 
Vorticel1e zuerst winzige cilientragende Keime, die eine Zeitlang frei herum
schwimmen, dann sich irgendwo festsetzen, ihren Cilienkranz verlieren und 
dafiir einen Stiel mit Stielmuskel und einen Mund mit Peristomkranz ent
wickehl. Wenn also wirklich diesen nachtraglich entwickelten Organoiden 
Protoplasmamolekiile mit spezifischen Atomgruppen zugrunde liegen sollen, 
dann konnen wir zunachst nicht begreifen, wie wir uns ihre Herausbildung 
ohne die mechanisch unmogliche Annahme einer jedesmaligen unvermittel
ten Neuentwicklung so komplizierter Atomanordnungen vorstellen sollen. 

Diese Annahme erweist sich aber als vollig iiberfliissig, wenn man sich 
entschlieBt, die logischen Folgerungen aus den bisher entwickelten Vorstel
lungen zu ziehen. 
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Halten wit' uns zunachst wieder an unsre schematische Urzelle, in der 
sich eine Differenzierung zwischen den oberflachlichen Protoplasmateilen und 
den im Innern gelegenen und daher bessel' geschiitzten herausgebildet hat. 
Abel' diesmal wollen wir sie von einem andern Gesichtspunkte betrachten, 
indem wir uns die l!'rage vorlegen, wie es mit del' Ernahrung ihrer verschie
denen Bestandteile bestellt gewesen sein mag. Es ist nun ohne weiteres klar, 
daB sich auch in diesel' Beziehung die oberflachlich gelegenen Teile in einer 
andern Lage befinden muBten als diejenigen, die von ihnen eingeschlossen 
waren, weil sie in unmittelbarer Beriihrung mit del' umgebenden Fliissigkeit 
standen, in del' die Nahrstoffe gelOst waren, und weil die durch Imbibition 
in die Maschen ihres Protoplasmanetzes eindringenden Stoffe direkt zum Auf
bau neuer Protoplasmamolekiile und somit auch zum Wachstum diesel' Ober
flachenschichten verwendet werden konnten. Je tiefer abel' die Fliissigkeit in 
das Innere del' Zelle eindrang, desto armer wurde sie an assimilierbaren Sub
stanzen, weil diese bereits von den oberflachlichen Schichten mit Beschlag belegt 
und zu ihrem eignen Wachstum verwendet worden waren; und schlieBlich kann 
man sich vorstellen, daB die in den innersten Kern gelangende Fliissigkeit nichts 
mehr von den originaren Nahrungstoffen des umgebenden Mediums enthielt. 

Natiirlich folgt daraus nicht, daB die im Innern gelegenen Teile unsrer 
schematischen Urzelle ohne Nahrung bleiben muBten; vielmehr miissen wir 
auf Grund unsrer Vorstellung vom Mechanismus des Protoplasmawachstums1) 

annehmen, daB die zu ihnen gelangende Fliissigkeit mit vorziiglichen Nah
rungstoffen beladen war. Denn wenn die oberflachlich gelegenen Teile auf 
Kosten del' im umgebenden Medium enthaltenen Substanzen heranwuchsen, 
muBten die durch die eindringende Imbibitionsfliissigkeit in Spannung vel'
setzten Protoplasmafaden einreiBen und es muBten dabei die hochgradig la
bilen Molekiile, aus denen diese Faden zusammengesetzt waren, in ihrem 
chemischen Gleichgewicht gestort werden und in einfachere Verbindungen 
zerfallen. Nun haben wir abel' annehmen miissen, daB bei diesem Zerfall 
nebst einfacheren Zerfallsprodukten immer auch groBere eiweiBahnliche Atom
komplexe abgespalten werden, welche in die Protoplasmafliissigkeit iiber
gehen und von hier aus zur Synthese neuer Molekiile herangezogen werden 
konnen. Wenn nun, wie wir angenommen haben, in den oberflachlicher ge
legenen Protoplasmamolekiilen charakteristische Atomgruppen entstanden 
sind, welche gewisse formative Fahigkeiten diesel' Molekiile begriindeten, 
dann waren diese charakteristischen odeI' determinierenden Atomgruppen 
auch in ihren Zerfallsprodukten enthalten, und wenn nun diese Zerfallspro
dukte mit del' Imbibitionsfliissigkeit in das Innere gelangten un,d daselbst 
zum Aufbau andreI' Molekiile verwendet wurden, dann waren die deter
minierenden Radikale del' 0 berflachlich gelegenen 'Protoplasmen 
auch im innersten Kern des Zellgebildes vertreten. Kam es nun zu 
einem TeilungsprozeB, bei dem gewisse Differenzierungen in del' einen Teil
halfte fehlten, dann geniigte es, wenn diese Halfte ein noch so geringes Bruch
stiick del' Kernsubstanz mitbekommen hatte, um ihr wenigstens die Moglichkeit 
zu gewahren, die zur Entwicklung diesel' fehlenden Differenzierungen not-
-----

1) Vgl. dic betreffendcn Kapitel im crsten Bande der Allgemeinen Biologie. 
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wendigen Protoplasmamolekiile nach dem Prinzip der substitutiven Assimilation 
zu rekonstruieren. Denn die Kernsubstanz, die ja gIeichfalls aus Protoplasma 
besteht und daher auch nach denselben generellen Prinzipien wachsen muG 
wie alles andre Protoplasma, muG dabei ebenfalls komplizierter gebaute Zerfalls
produkte abspaIten und diese konnen wieder mit den in Ihnen enthaltenen 
spezifischen Atomgruppierungen beim Wachstum der oberflachlicher gelegenen 
Protoplasmen verwendet werden; und so ware es theoretisch moglich, daB 
die der Bildung eines ZelImundes zugrunde liegenden Protoplasmamolekiile 
mit den determinierenden "Mundradikalen" durch substitutive Assimilation 
auch in jener Teilungshalfte herausgebildet werden, in der sie als solche nach 
volIzogener Teilung nicht vertreten gewesen sind. 

Wir sind also auf theoretischem Wege zu dem Schlusse gelangt, daB ein 
einzelliger Organismus, dessen einzelne Teile durch auBere Einwirkungen in 
verschiedener Weise abgeandert worden sind, in seinem Innern protoplasma
tische Teile enthaIten miiBte, die zwar durch die auBeren Einwirkungen nicht 
direkt beeinfluBt werden, aber dennoch durch dieselben Einwirkungen auf 
indirektem Wege abgeandert werden konnen, indem sie die Zerfallsprodukte 
der Zelleibprotoplasmen assimilieren und so jene Atomgruppierungen der 
Ietzteren, welche durch die auBeren Einwirkungen in spezifischer Weise ab
geandert wurden, in ihre eigne Molekularstruktur aufnehmen. Auf diese 
Weise kame eine besondere protoplasmatische Vererbungs
substanz zustande, die in jedem noch so kleinen Bruchteil, ja vielleicht 
selbst in jedem ihrer Molekiile die Vererbungsmoglichkeiten fiir verschiedene 
Differenzierungen des Zelleibes enthielte und auf die Teilungsprodukte des 
einzelligen Organismus iibertragen konnte. 

Nachdem wir mit unsern theoretischen Deduktionen soweit gelangt sind, 
diirfte es an der Zeit sein, zu ulltersuchen, wieweit sie mit den Ergebnissell 
der empirischen Beobachtung iibereinstimmen. 

Was nun zunachst die Hauptfrage anlangt, ob im Innern der uns bekalln
ten Einzelligen wirklich ein besonderer Teil der Protoplasmasubstanz zu fin
den ist, welcher bei den Vermehrungsvorgangen auf aJIe Teilungsprodukte 
iibergeht, so weiB jedermann, daB diese Frage entschieden bejaht werden 
muB. Denn die Mehrzahl der jetzt bekannten Monozellulaten besitzt einen 
histologisch wohl differenzierten Kern; bei den wenig en Arten, die man noch 
vor kurzem fUr kernlos hieIt, hat man jetzt den Kern entweder mit Sicher
heit oder mit groBer Wahrscheinlichkeit aufgefunden und bei andern hat 
man wenigstens den charakteristischen Bestandteil des ZelIkerns, das Nuklein, 
auf chemischen Wege nachweisen konnen. JedenfalIs ist die Mehrzahl der 
Forscher derzeit dariiber einig, daB ein gIaubwiirdiger Beweis fiir die Existenz 
kernloser Organismen nicht erbracht werden kann. Wo aber cler Kern histo
Iogisch differenziert ist, dort hat man tatsachlich beobachtet, daB einer 
jeden Zellteilung gewisse Wachstums- und Teilungsvorgange im 
ZelIkern vorhergehen und daB diese mitunter iiberaus kompli
zierten Vorgange immer zu demselben SchluBresultat fiihren, 
welches darin besteht, daB allen Teilungsproduktell der Zelle 
auch ein Teil der Kernsubstanz mit a uf den Weg gegeben wird. 
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Diese fundamentale Tatsache hat aber noch eine weitere wichtige Er
ganzung erfahren durch die vivisektorischen Experimente, welche NuB
baum, Gruber, Verworn u. a. an Infusorien, Schmitz und Klebs an 
Pflanzenzellen ausgefUhrt haben. Diese Versuche haben namlich ergeben, daB 
kunstlich abgetrennte Stucke dieser Zellen nur dann imstande sind, die fehlen
den Teile neu zu erzeugen, wenn sie einen, wenn auch noch so kleinen Bruch
teil des Kerns enthalten, wahrend kernlose Teilstucke zwar eine Zeitlang am 
Leben bleiben, niemals aber die fehlenden Teile hervorbringen konnen. Wir 
sehen also, daB tatsachlich eine Substanz existiert, welche die Entwicklungs
moglichkeit fUr aIle Differenzierungen des Zelleibes in sich tragt; es zeigt 
sich aber auch, daB diese Substanz, wie wir auf theoretischem Wege erschlos
sen haben, in allen ihren Teilen gleichwertig sein muB, weil auch das kleinste 
Bruchstuck schon hinreicht, urn eine Regeneration aller Differenzierungen des 
Zelleibes zu ermoglichen. 

Einen wichtigen Teil unsrer theoretischen Deduktion bildet ferner die 
Annahme, daB die Kernsubstanz nicht direkt auf Kosten der dem Organis
mus zur Verfugung stehenden Nahrungstoffe wachst, sondern daB sie ihr 
Assimilationsmaterial sozusagen aus zweiter Hand bezieht, indem das Zell
protoplasm a, das den Kern von der AuBenwelt abschlieBt, diese Stoffe zu
naehst fur sich mit Beschlag belegt und die Kernsubstanz daher auf die 
assimilierbaren Zerfallsprodukte der sie umgebenden Zellprotoplasmen an
gewiesen ist. In der Tat sehen wir auch, daB der Kern nicht unmittelbar an 
die Oberflache grenzt, sondern unter allen Umstanden von Zellprotoplasmen 
bedeckt, in den meisten Fallen aber im Zentrum oder nahe dem Zentrum 
der Zelle gelegen ist. Man hat ferner noeh niemals beobachtet, daB sich der 
Kern durch direkte Aufnahme von Nahrungspartikeln an cler Ernahrung der 
Zelle beteiligt1); und endlich ist es gewiB bezeichnend, daB der Kern chloro
phyllhaltiger Zellen niemals Chlorophyll beherbergt. Dies alles stimmt aber 
vortrefflich mit der theoretischen Annahme uberein, daB Kern- und ZeU
proto plasma in ei ne III trophischen Gegenseitig keitsverhal tnis 
zueinander stehen, indem das erstere die Zerfallsprodukte der Zellproto
plasmamolekiile zu seinem Aufbau verwendet, wahrend die letzteren zwar 
der Hauptsache nach mit Hilfe cler von auBen zugefuhrten Nahrungstoffe 
gebildet werden, aber doch insofern auch wieder auf Zerfallsprodukte der 
Kernprotoplasmamolekiile angewiesen sind, als sie gewisse charakteristische 
Atomanordnungen nicht fUr sich allein herstellen konnen, sondern ihnen die
selben in den Zerfallsprodukten derKernprotoplasmamolekiile geliefert wer
den mussen. Dies ist auch nach unsrer Auffassung der Grund, warum kernlose 
Protoplasmastucke ebenso wie Kerne ohne Zellprotoplasma nach einer ge
wissen Zeit unfehlbar zugrunde gehen. 

Auf diesem Austausch von loslichen Zerfallsprodukten und auf ihrer Ver
wendung nach dem Prinzip cler substitutiven Assimilation wurden nun nach 
unsrer Ansicht die Vererbungsvorgange bei den Einzelligen beruhen, zugleich 
aber auch die Moglichkeit, daB dureh auBere Einwirkungen hervorgerufene 

1) VgJ. Meissner, Beitrage zur Ernahrungsphysiologie der Zelle. Zeitschr. f. wiss. 
Zoologie, Bd. 46. 
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Abanderungen ihrer Zellprotoplasmen in der Kernsubstanz fixiert und von 
dieser wieder auf die Zellprotoplasmen der Nachkommen iibertragen werden. 
Deshalb mochte ich jene Zerfallsprodukte der Kern- und Zellprotoplasmen, 
welche bei diesen Vererbungsvorgangen eine Rolle spielen, als Keimstoffe oder 
Blastine bezeichnen und zwischen Cyto blastinen und Karyo blastinen 
unterscheiden, je nachdem sie von den Zellprotoplasmen oder von der Kern
substanz herriihren. 

Zum Schlusse moge noch darauf hingewiesen werden, daB die von den 
Biologen nicht selten ventilierte Frage, ob, historisch betrachtet, der Kern 
oder der Zelleib alter sei, von unserm Standpunkt ohne Bedenken dahin be
antwortet werden muB, daB die Ker-nsubstanz in direktester Linie und in 
ununterbrochener assimilatorischer Kontinuitat von dem Urprotoplasma ab
stammen miiBte, wahrend das Zellprotoplasma erst spater durch die ab
andernde Wirkung der auBeren Einfliisse zustande gekommen ware. Der 
Ker n ware also nach dieser Auffassung ein Dberbleibsel oder, genauer ge
sagt, ein Abkommling des der direkten Einwirkung der AuBenwelt entzogenen 
Urprotoplasmas, welches jetzt die Funktion iibernommen hat, 
die Eigenschaften der mit ihm in trophischer Wechselbeziehung 
stehenden Zellprotoplasmen auf die Teilungsprodukte der Zelle 
zu iibert.ragen. -

Soweit meine damaligen Auseinandersetzungen iiber das Verhaltnis von 
Zellplasma und Kernplasma; und nun bitte ich den Leser und auch meinen 
geehrten Kritiker, zu beurteilen, ob es richtig ist, daB icheine Aquivalenz 
des Protoplasm as des Zelleibes und des Zellkerns fUr den Aufbau und die 
Vererbungserscheinungen des Organismus annehme und daB ich keine Riick
sicht genommen habe auf die Ergebnisse der Zellforschung, welche dazu ge
fUhrt haben, den Zellkern als den Trager einer besonderen Vererbungsub
stanz zu betrachten. 



Die Kohlensaureassimilation vom Standpunkt des 
Metabolismus1). 

Meine Herren! Ich habe mir, obwoh1 nicht Botaniker von .Fach, das Wort 
erbeten, wei1 ich geg1aubt habe, einigem Interesse zu begegnen, wenn ich aus 
AniaB der auf der Tagesordnung stehenden Frage der Kohlensaureassimilation 
jene Auffassung dieses Prozesses Ihrem maBgebenden Urteile unterbreite, 
welche ich, auf streng metabolischem Standpunkt fuBend, im ersten Bande 
meiner Allgemeinen Biologie entwickelt habe. 

Was verstehe ich nun unter Metabolismus oder metabolischem Stoff
wechsel? Ich verstehe darunter die Verwendung von Nahrungstoffen -
mogen sie nun in den Organismus von auBen eingefiihrt werden oder in ihm 
schon als Reserve vorhanden sein - zum Aufbau von Protoplasma und auf 
der anderen Seite den Zerfall von Protoplasma unter Abgabe von Spaltungs
produkten, welche entweder als nicht mehr verwendbare Auswurfstoffe nach 
auBen befordert oder als formbildende Elemente und als Reservestoffe ab
gelagert werden. Diesem metabolischen Stoffwechsel habe ich den kata
bolischen gegeniibergestellt, welcher nach viel verbreiteter Annahme darin 
bestehen soll, daB nahrende Stoffe, ohne zum Aufbau von Protoplasm a ver
wendet zu werden, unter einem unbekannten und undefinierbaren EinfluB 
dieses selben Protoplasm as entweder direkt in Auswurfstoffe verwandelt 
werden oder andere absteigende und aufsteigende Veranderungen erfahren. 
Wahrend aber der metabolische Stoffwechsel nicht im mindesten hypothetisch 
ist, weil es keinem Zweifel unterliegen kann, daB lebendes Protoplasma auf 
Kosten von Nahrungstoffen heranwachst und es ebenso sicher ist, daB die 
labilen chemischen Einheiten des Protoplasmas durch die verschiedensten 
Einwirkungen und Reize zum Zerfall gebracht werden konnen, werden die 
katabolischen Prozesse zwar von vielen Seiten theoretisch postuliert und 
hypothetisch als bestehend angenommen; aber es existiert kein einziger 
stringenter Beweis dafiir, daB diese theoretisch deduzierten katabolischen 
Spaltungen und Synthesen auch tatsachlich vor sich gehen. Natiirlich sehe 
ich dabei ab von den enzymatischen Spaltungen, durch welche nicht assi
milierbare Stoffe mittels der von den lebenden Protoplasmen gelieferten 
}'ermente in assimilierbare verwandelt werden, weil diese Spaltungen, sobald 
die Enzyme einmal abgegeben sind, auch unabhangig vom lebenden Pro
toplasma vor sich gehen konnen. DaB aber Zucker oder Fett direkt zu Kohlen-

I) Internationaler Botanischer KongreJ3, Wien 1905. (Gnstav Fischer, Jena.) 
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saure und Wasser oxydiert werden, daB aus Zucker Starke oder Glykogen 
oder Zellulose direkt hervorgehen, daB aus Ammoniak oder Salpetersaure 
PflanzeneiweiB und aus diesem Fibrin oder MuskeleiweiB oder Eieralbumin 
oder irgendein anderer tierischer EiweiBkorper ohne metabolische Vermitt
lung von lebendem Protoplasma gebildet werden konnen, das wird zwar 
vielfach auf Grund von hypothetischen Vorstellungen angenommen, aber wir 
kennen keine einzige Tatsache, welche dazu zwingt, diese hypothetischen 
V orstellungen als den Ausdruck wirklichen Geschehens zu betrachten. 

Nicht weniger bedeutsam erscheint aber der Unterschied zwischen der 
metabolischen und der k~tabolischen Auffassung der Stoffwechselvorgange 
in der Beziehung, daB wir uns iiber den Mechanismus der metabolischen 
Prozesse ganz bestimmte konkrete Vorstellungen zu machen in der Lage sind, 
wahrend die Krafte, welche die katabolischen Stoffumwandlungen vollfiihren 
sollen, in das tiefste Dunkel gehiillt sind. 

Wenn wir also zunachst das Wachstum des Protoplasmas auf Kosten 
der Nahrung oder der Reservestoffe ins Auge fassen, so besitzen wir hier einen 
festen empirischen Halt in der von niemandem mehr bezweifelten Tatsache, 
daB neues Protoplasma sich niemals selbstandig aus seinen Komponenten 
aufbaut, sondern immer nur dann, wenn schon lebendes Protoplasma vor
handen ist und wenn das zum Aufbau der neuen protoplasmatischen Teile 
geeignete Material· in die molekulare Nahe des vorhandenen Protoplasm as 
gelangt. Daraus konnen wir aber unmoglich etwas anderes schlieBen, als 
daB die chemischen Einheiten des lebenden Protoplasmas einen bestimmten 
EinfluB auf die in ihre Aktionsphare gelangenden assimilierbaren Stoffe 
ausiiben, und zwar in der Richtung, daB sich diese zu neuen Einheiten der
selben chemischen Struktur oder einer sehr ahnlichen vereinigen. Man mag 
sich iiber diese assimilatorische Energie welche Vorstellung immer machen, 
aber die Annahme einer solchen ist keine hypothetische, sondern sie geht 
schon aus den beobachteten Tatsachen der assimilatorischen Protoplasma
bildung unmittelbar hervor, und iiberdies ist ihre Existenz auch durch gewisse 
Beobachtungen der anorganischen Chemie vollstandig gesichert, weil sich 
gezeigt hat, daB auch hier gewisse Synthesen, welche ohne die Gegenwart 
der zu bildenden Verbindungen entweder gar nicht oder nur trage vonstatten 
gehen, sofort in energischer Weise eingeleitet werden, wenn auch nur ganz 
geringe Mengen der zu bildenden Substanz in intime Beriihrung mit den zur 
Synthese geeigneten Stoffen gebracht werden 1). 

Aber auch die Spaltung der Molekiile des lebenden Protoplasmas 
unter Abgabe von einfacher gebauten Spaltprodukten ist nicht bloB eine 
Hypothese, die richtig oder auch nicht richtig sein konnte, sondern sie ergibt 
sich unmittelbar aus feststehenden empirischen Tatsachen. Denn daB das 
lebende Protoplasma durch Einwirkungen der mannigfaltigsten Art, durch 
mechanische (StoB, Druck, Zerrung) oder chemische (Atzmittel, Gifte) oder 
thermische (Verbrennung, Erfrierung) oder durch Elektrolyse zerstort und 
getotet werden kann und daB dabei die Bestandteile des zerstorten Proto-

1) Naheres hieriiber im ersten Bande meiner Aligemeinen Biologie, S. 193ff. Wien 
1899. 

Kassowitz. Gesammelte Abhandlungen. 21 



322 IV. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie. 

plasmas nicht etwa spurlos verschwinden, sondern als Spaltprodukte seiner 
zerstorten chemischen Einheiten zuriickbleiben, das kann man wohl als 
zweifellos hinstellen und man kann daraus nicht nur mit Bestimmtheit dedu
zieren, daB dieselben Agentien, wenn sie in schwacherem Grade zur Wirkung 
gelangen, auch partielle Zerstorungen protoplasmatischer Teilchen unter 
Abgabe von Spaltprodukten herbeifiihren miissen, sondern man gelangt 
dadurch auch zu einem mechanischen Verstandnisse fUr die Wirkung der 
physiologischen Reize, welche -mit diesen abgeschwachten Agenzien vollig 
identisch sind. Wenn man also die Stoffwechselprozesse und die mit ihnen 
auf das engste verbundenen physiologischen Funktionen auf Synthese und 
Spaltung der chemischen Einheiten der lebenden Substanz zuriickfiihren 
konnte, dann waren aIle hypothetischen Vorstellungen von besonderen Kraften, 
welche die Stoffumwandlungen in dem lebenden Organismus bewirken sollen, 
vollig iiberfliissig geworden. 

Ich habe mich nun in den bisher erschienenen drei Banden meines bio
logischen Werkes bemiiht, in eingehender Analyse zu priifen, ob es in der Tat 
ohne besondere Schwierigkeiten moglich ist, die wichtigsten Lebenserschei
nungen der Tiere und Pflanzen auf Bildung und Zerfall der lebenden Substanz 
zuriickzufUhren. Heute muB ich mich aber darauf beschranken, Ihnen in 
gedrangter Kiirze darzulegen, daB diese Moglichkeit auch fiir die Assimilation 
der Pflanzen und ganz speziell fiir die Assimilation der Kohlensaure besteht. 

Niemand zweifelt daran, daB das Protoplasma der Pflanzen Kohlenstoff 
enthalt und jedermann weiB, daB die griinen Pflanzen unter natiirlichen Be
dingungen heranwachsen und ungeheure Massen lebender Substanz heraus
bilden konnen, ohne eine andere denkbare Kohienstoffquelle als die Kohlen
saure der Luft. Stammt aber aller Kohlenstoff der griinen Pflanzen aus der 
Kohlensaure, dann sind nur zwei Moglichkeiten denkbar. Entweder werden 
die Kohlenstoffatome der Kohlensaure zusammen mit den Wasserstoffatomen 
des Wassers und den Stickstoff-, Schwefel-, Phosphor- und anderen Atomen, 
die die Pflanzen ihren mineralischen Nahrungstoffen entnehmen, nach 
metabolischen Prinzipien zum Aufbau der chemischen Einheiten des Proto
plasmas verwendet und aIle nicht protoplasmatischen Teile der Pflanze, 
welche Kohlenstoff enthalten, also Starke, Zellulose, fette Ole, Asparagin, 
EiweiBstoffe, Enzyme usw. sind Abspaltungsprodukte der mit Hilfe der Kohlen
saure gebildeten Protoplasmen; oder man wendet sich der katabolischen 
Auffassung zu, und dann muB man es fiir moglich halten, daB unter einem 
mysteriosen Einflusse des lebenden Protoplasmas Schritt fUr Schritt auf
steigende Synthesen zustande kommen, aus denen zunachst die einfacheren 
Molekiile der Sauren, der Kohlehydrate, der Fette, der aromatischen Ver
bindungen, der Farbstoffe, dann die komplizierter gebauten EiweiBstoffe 
mit EinschluB der Fermente hervorgehen, bis endlich als Kronung des Ge
baudes, als hochstes synthetisches Produkt das labile und reizbare Protoplasma 
zustande kommt. 

Wagt man nun diese beiden Moglichkeiten gegeneinander ab, so zeigt 
sich vor alIem, daB die groBen Vorteile, welche uns die metabolische Auffassung 
der Lebensprozesse schon im allgemeinen bietet, auch dem Verstandnisse 
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des speziellen Vorganges, mit dem wir uns eben beschaftigen, in hohem MaBe 
zugute kommen. Denn die Kohlensaureassimilation ist dann nicht mehr 
etwas ganz Apartes, sondern nur ein Spezialfall von assimilatorischer Ver
wertung sauerstoffhaltiger Baustoffe des Protoplasmas und nicht einmal die 
der Assimilation des Kohlenstoffes vorhergehende LosreiBung desselben von 
dem mit ihm verbundenen Sauerstoff ware ein Novum, weil auch Stickstoff, 
Schwefel, Phosphor, Kalzium, Eisen usw., wenn sie den neu zu bildenden 
Molekiilen einverleibt werden sollen, vorerst aus der innigen Verbindung 
mit Sauerstoff losgetrennt werden miissen, in der sie sich in den hochoxydierten 
Nitraten, Sulfaten, Phosphaten, Kalksalzen und Eisenverbindungen, die der 
Pflanze zur Nahrung dienen, befunden haben. Denn da es niemand fiir denk
bar halt, daB der Stickstoff im Protoplasma in Form von Salpetersaure oder 
der Schwefel in Form von Schwefelsaure enthalten ist, so muB der assimila
torischen Verwendung dieser Verbindungen unbedingt eine Sauerstoffberau
bung vorhergehen, und der Umstand, daB der aus diesen Verbindungen ab
getrennte Sauerstoff nicht, wie bei der Reduktion der Kohlensaure, nach 
auBen abgegeben wird, kann selbstverstandlich das Zwingende dieser Folgerung 
nicht im geringsten erschiittern. Nur die Menge des bei der Reduktion der 
Nitrate, Sulfate usw. frei werdenden Sauerstoffes bleibt hinter dem Ergebnis 
der Reduktion der Kohlensaure (und des Wassers) bedeutend zuriick, weil 
die Zahl der zur Bildung der Protoplasmamolekiile notwendigen Kohlenstoff
und Wasserstoffatome die der anderen dazu verwendeten Elemente urn so 
vieles iibertrifft. Werden also, wie bei den chlorophyllfreien Pflanzen, nur 
mineralische und sauerstoffarme organische Verbindungen assimiliert, dann 
wird der gesamte Sauerstoff, der bei der Reduktion der Assimilanden gewonnen 
wird, wieder zur Oxydation im Innern der Pflanze verwendet und von einer 
Sauerstoffausscheidung ist hier so wenig die Rede, wie bei den Tieren, obwohl 
auch hier Reduktionsprozesse, wenn auch in noch geringerem MaBstabe, 
vor sich gehen miissen. 

Nur in einem wichtigen Punkte wiirde sich die assimilatorische Reduktion 
der Kohlensaure von der der anderen sauerstoffhaltigen Nahrungstoffe unter
scheiden, namlich durch die Notwendigkeit der Mitwirkung der Lichtenergie 
und der Vermittlung des Chlorophylls oder anderer Chromophylle. Aber 
auch dieser Unterschied ware kein prinzipieller, weil auch die Assimilation 
aller anderen sauerstoffhaltigen Nahrungstoffe der Pflanzen (und auch der 
Tiere) nicht allei n durch die assimilatorische Energie der schon vorhandenen 
Protoplasmamolekiile zustande kommt, sondern auch noch einer anderen 
Energie bedarf, urn die der Assimilation vorhergehende und offen bar uner
laBliche Trennung der Sauerstoffbindung zu bewerkstelligen, namlich der 
Warmeenergie. Wir wissen, daB Protoplasmawachstum weder bei Tieren 
noch bei Pflanzen moglich ist, wenn nicht entweder durch Warmezufuhr von 
auBen oder durch innere Warmebildung ein gewisses Warmeminimum vor
handen ist, und daB die Energie des Wachstums, also auch das MaB der assi
milatorischen Synthese mit der Steigerung der Temperatur bis zu einem 
gewissen Optimum wachst. Wahrend aber fiir die Reduktion der Nitrate, 
Sulfate usw., dann fiir die Reduktion der Gruppe RCOR der Zuckerstoffe 

21* 
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und wahrscheinlich auch der EiweiBstoffe (welche als gesattigte Verbindungen 
unmoglich als solche den komplizierten Protoplasmamolekiilen einverleibt 
werden konnten) die Warmeschwingungen im Verein mit del' assimilatorischen 
Energie ausreichen, kann die viel starkere Bindung zwischen dem Kohlen
stoff und dem Sauerstoff offenbar von diesen Agenzien, wenigstens bei den 
hoheren Pflanzen, nicht iiberwunden werden und es miissen daher auch die 
Lichtschwingungen mitwirken, welche abel' - aus bisher noch nicht aufge
klarten Griinden - nul' unter Vermittlung des Chlorophylls oder gewisser 
Aquivalente desselben zu intervenieren vermogen. 

Hat sich abel' einmal auf diese Weise die Synthese del' Protoplasma
molekiile vollzogen, dann kann man ohne jede Schwierigkeit verstehen, wie 
aus dem Zerfall dieser iiberaus komplizierten und hochgradig labilen Ver
bindungen die mannigfaltigsten Zerfallsprodukte - Starke, Zellulose, fette 
Ole, aromatische Verbindungen, Sauren und Gerbstoffe, EiweiBkorper usw. 
- hervorgehen konnen. DaB aber die Starke mit besonderer Vorliebe, wenn 
auch nicht ausschlieBlich, an jenen Stellen zum Vorschein kommt, wo die 
Anwesenheit des Chlorophylls die Heranziehung del' einzigen auBeren Kohlen
stoffquelle zur Synthese neuer Molekiile des Protoplasmas ermoglicht, das 
darf uns nicht iiberraschen, weil mit jeder Bildung neuer solcher Molekiile 
immer auch wieder die Moglichkeit ihres Zerfalls und del' Bildung von Zerfalls
produkten gegeben ist. 

Stelle ich nun diesel' meta bolischen Auffassung del' Kohlensaureassimilation 
und del' Starkebildung, welcher meines Wissens keine einzige Beobachtungs
tatsache entgegensteht, die verschiedenen katabolischen Hypothesen gegeniiber, 
so ergibt sich bei diesen eine ganze Reihe von Bedenken und Schwierigkeiten, 
von denen ich heute nur die wichtigsten in knappen Ziigen skizzieren kann. 

1. Denkt man sich die Mitwirkung des Protoplasm as bei den katabolischen 
Prozessen aufsteigender und absteigender Richtung im Sinne der molekular
physikalischen Hypothese durch Schwingungen seiner Molekiile voUzogen, 
welche ihre Energie auf die Nahrungstoffe iibertragen, dann kann man un
moglich verstehen, wie derselbe Nahrungstoff (z. B. Zucker) durch dieselben 
Schwingungen einmal zum Eintreten in hohere Verbindungen (z. B. Starke 
oder Zellulose oder EiweiB) und dann wieder zu oxydativen Spaltungen (mit 
Bildung von Kohlensaure und Wasser) veranlaBt werden solI. 

2. Denkt man wieder an enzymatische Vorgange, dann miiBte man 
erstens neben den spaltenden auch synthetische Enzyme, deren man bisher 
nicht habhaft werden konnte, supponieren, und wenn diese letzteren, obwohl 
es vielfach bezweifelt wird, dennoch existieren soUten, dann konnte man 
wieder nicht begreifen, wie die Rollen zwischen den beiden antagonistisch 
wirkenden Kategorien so wunderbar verteilt sein konnen, daB jedesmal die 
eine ihre Wirkung einstellt, wenn die andere ihre gegenteilige Wirkung ent
falten solI. Diese Rollenverteilung abel' den "intelligenten Kraften" der 
neueren Vitalisten zu iiberlassen, dazu diirften vorlaufig nicht viele Natur
forscher bereit sein. 

3. FoIgt man del' Hypothese von Lie big und Rochleder und fiihrt 
den Weg der aufsteigenden Synthese von Kohlensaure und Wasser iiber 
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Ameisensaure, Oxalsaure und andere Pflanzensauren bis zu den Kohlehydraten, 
dann scheitert diese Hypothese - ganz abgesehen davon, daB sie nicht die 
Krafte namhaft machen kann, welche diese lange Reihe von Umwandlungen 
bewirken sollen - schon von vornherein an dem Umstande, daB der griine 
Farbstoff schon durch Spuren von organischer Saure zerstort wird. 

4. Folgt man dagegen der popular gewordenen Hypothese von Bae yer, 
welcher zuerst aus Kohlensaure Formaldehyd und aus diesem durch Kon
densation Zucker entstehen laBt, dann miiBte man daran vergessen, daB 
Formaldehyd eines der starksten Protoplasmagifte ist, welches eben dasselbe 
Protoplasma zerstort, unter des sen Einwirkung seine Umwandlung in Zucker 
bewerkstelligt werden solI. 

5. Wenn die Kohlensaure, bevor sie in Zucker oder Starke verwandelt 
wird, Zwischenstufen wie Ameisensaure oder Formaldehyd passieren miiBte, 
dann miiBten diese intermediaren Produkte unbedingt einen Nahrwert fiir die 
Pflanze besitzen. Aber Ameisensaure kann von keiner Chlorophyllpflanze 
in ihrem Stoffwechsel verwertet werden und Formaldehyd ist das Gegen
teil einer Nahrung, namlich ein Gift der starksten Art fiir alles lebende Proto
plasmal). 

6. Das haufige Erscheinen der Starke in den Chlorophyllkorpern kann 
nicht als Beweis dienen fUr ihre direkte Entstehung aus Kohlensaure, weil 
Starke auch z. B. in unterirdischen Pflanzenteilen erscheint, wo von einer 
Umwandlung von Kohlensaure in Starke nicht die Rede sein kann. Auch kann 
Starke (und Zellulose) in Pflanzen gebildet werden, die von auBen gar keine 
Kohlensaure, sondern nur Zucker als Kohlenstoffquelle beziehen. 

7. Da eine Wanderung von Starkekornern durch die Zellwande und durch 
komplizierte Protoplasmastrukturen hindurch aus mechanischen Griinden 
nicht verstandlich erscheint, miiBte die Starke iiberall, wo kein Chlorophyll 
vorhanden ist, auf eine ganz andere Weise gebildet werden a:ls in den Chloro
phyllorganen. Dieser Schwierigkeit entgeht man, wenn man sie eben wie alle 
anderen tierischen und pflanzlichen Reservestoffe (mit EinschluB des ihr so 
nahe verwandten Glykogens) aus dem Zerfall von Protoplasma hervor
gehen laBt. 

8. Da man aus guten Griinden zu der Annahme gelangt ist, daB die 
Zellulosen der Zellwande nicht durch aufsteigende Synthese, sondern ent
weder als Sekrete des Protoplasmas oder durch seine Umwandlung entstanden 
(d. h. also wohl als Zerfallsprodukte seiner labilen Molekiile) anzusehen sind, 
so ist es in hohem Grade unwahrscheinlich, daB die so nahe verwandte Starke 
und die anderen Kohlehydrate, obwohl auch sie immer nur in protoplas
matischen Gebilden zum Vorschein kommen, auf einem ganz entgegenge
setzten Wege gebildet werden. 

9. Da Starke auch in v6llig starkefrei gemachten Blattern gebildet 
werden kann, so hatte man eigentlich yom Standpunkte des Katabolismus 
gar nicht das Recht, von einer "Assimilation" der Kohlensaure zu sprechen, 

1) Dieser Einwand ist nicht dadurch zu entkriiften, daB Verbindungen von 
}'ormaldehyd nahrend wirken konnen, wei! es in diesen Verbindungen seine Giftwirkung 
v1lrliert. 
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weil hier gar keine assimilierenden Molekiile vorhanden waren, namlich keine 
chemischen Verbindungen, welche die Assimilanden, zu denen auch die 
Kohlensaure gehi:irt, dazu bringen, sich zu neuen chemischen Einheiten, 
die ihnen gleich oder ahnlich sind, zu verbinden. Es wiirde sich also gar 
nicht um eine Assimilation, sondern um eine Generatio spontanea der Starke
molekiile handeln. Dagegen triige die Kohlensaureassimilation yom meta
bolischen Standpunkte ihren Namen mit vollem Recht, weil die Verwendung 
des in der Kohlensaure enthaltenen Kohlenstoffes zur assimilatorischen 
Synthese neuer Protoplasmamolekiile nur unter dem assimilatorischen Ein
flusse der schon vorhandenen Molekiile vor sich gehen ki:innte. 

lch iibergehe eine ganze Reihe nicht minder triftiger Einwande, die sich 
gegen die katabolische Auffassung des Stoffwechsels im allgemeinen und gegen 
die direkte Verwendung des der Kohlensaure entnommenen Kohlenstoffes 
zur Bildung nichtprotoplasmatischer Substanzen erheben lassen und eile 
zum Schlusse. 

lch mi:ichte wiinschen, daB es mir durch diese fliichtigen Auseinander
setzungen gelungen sei, Sie zu iiberzeugen, daB die hier vorgetragene Deutung 
der Erscheinungen in ernste Erwagung gezogen zu werden verdient. Eine 
definitive Entscheidung zu ihren Gunsten ware aber erst von einer streng 
objektiven, verifikatorischen Priifung zu erwarten, und zu einer solchen sind 
nur diejenigen berufen, die iiber die Methoden und Behelfe der pflanzen
physiologischen Experimentierkunst verfiigen. 



Knochenwachstum und Teleologie1). 

Die groBe naturphilosophische Bedeutung der typischen inneren Archi
tektur der Knochen und der von J. Wolff entdeckten Transformationen, 
die in ihr bei geanderten auBeren Verhaltnissen platzgreifen, ist von den 
meisten Forschern, die sich mit diesem Thema beschaftigt haben, sofort 
erkannt und auch von Bernhardt in seinem Aufsatze iiber die Vererbung 
der inneren Knochenarchitektur beim Menschen (im 11. Hefte des ersten Jahr
gangs dieser Zeitschrift) nach voller Gebiihr gewiirdigt worden. Da ich aber 
auf Grund meiner eingehenden Studien iiber das Knochenwachstum und in 
Konsequenz meiner theoretischen Vorstellungen iiber die ZweckmaBigkeit 
der organischen Bildungen zu anderen Konklusionen gelangen muB als der 
letztgenannte Autor, mochte ich mir erlauben, in etwas ausfiihrlicherer Dar
stellung die Griinde darzulegen, die mich zu meiner abweichenden Meinung 
gefiihrt haben. 

Ich will zunachst die Tatsachen, urn die es sich hier handelt, und die 
Geschichte ihrer Entdeckung in knappen Ziigen rekapitulieren. Soviel ich 
weiB, war Engel in Wien der erste, der im Jahre 1851 auf die typische Archi
tektur der schwammigen Knochensubstanz in gewissen Skeletteilen aufmerk
sam gemacht und dabei hervorgehoben hat 2), daB "die Anwendung bald 
des Spitzbogens, bald des elliptischen Bogens oder der Kreislinie, die Beniitzung 
senkrechter Strebepfeiler und schrager Widerlager wohl eine andere Bedeu
tung haben miisse, als das Auge des Anatomen durch zierliches Schnitzwerk 
zu erfreuen." 1m Jahre 1867 war dann Hermann Meyer3 ) bereits zu der 
viel bestimmteren Vorstellung gelangt, daB die Spongiosa eine wohl mo
tivierte Architektur besitze, welche mit der Statik und Mechanik der Knochen 
im engsten Zusammenhang stehe und deshalb an derselben Stelle immer in 
derselben Gestalt wiederkehre; und drei Jahre spater hat dann J. Wolff 4 ) 

auf die Autoritat des Mathematikers Culman hin nachgewiesen, daB diese 
Architektur im oberen Teile des Schenkelknochens und im Schenkelhalse 
den graphischen Linien der Zug- und Druckbalken in einem Kran entspreche, 
so daB stets mit einem Minimum von Material die fiir die mechanischen 
Leistungen des Knochens am besten geeigneten Formen erreicht werden. 

1) Zeitschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre 1908. 
2) Sitzungsberichte der Wiener Akademie VII. S. 683. 
8) Archiv f. Anatomie u. Physiologie, S. 615. 
4) 1m 50. Bande von Virchows Archiv. 
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In einem groB angelegten Werke iiber das Gesetz der Transformation der 
Knochen hat dann derselbe Forscher gezeigt, daB auch bei schief geheilten 
Knochenbriichen, bei krankhaften Verwachsungen zweier Knochen und bei 
rachitischen Verbildungen des Skelettes sich nach und nach eine Veranderung 
in der inneren Architektur der Knochen in dem Sinne vollzieht, daB schlieBlich 
der Verlauf der Balkchen wieder, wie in den normal en Knochen, den Zug
und Drucklinien der graphischen Statik entspricht. 

Worauf beruht nun diese merkwiirdige Dbereinstimmung der natiirlichen 
Bildungen und Umbildungen mit den mathematischen Berechnungen des 
Ingenieurs ~ Diese Frage wird von den meisten, ohne zu zaudern, ganz einfach 
dahin beantwortet, daB diese Dbereinstimmung aus dem Grunde selbst
verstandlich sei, weil es sich in beiden Fallen um zweckmaBige Einrichtungen 
handelt. Der Ingenieur will seinen Kran oder seine Briicke so konstruieren, 
daB sie die von ihnen verlangte Leistung mit dem geringsten Aufwand von 
Material vollziehen; und auch der lebende Organismus zeigt uns eine ganze 
Reihe von "Einrichtungen", welche nach allgemeiner Annahme ihre Funktion 
nicht nur moglichst gut, sondern auch moglichst okonomisch verrichten. 

Wenn aber - trotz zahlreicher direkt widersprechender Tatsachen -
die "ZweckmaBigkeit" der organischen Einrichtungen ziemlich allgemein 
als eine nicht weiter zu diskutierende Selbstverstandlichkeit angesehen wird, 
so gehen die Meinungen sofort nach ganz divergierenden Richtungen aus
einander, wenn es sich darum handelt, zu erklaren, wie diese ZweckmaBigkeit 
in der organischen Natur entstanden ist upd mit welchen Mitteln sie in jedem 
einzelnen Individuum und in jeder einzelnen seiner Einrichtungen immer 
wieder von neuem ins Werk gesetzt wird. Freilich ist diese Divergenz der 
Anschauungen ziemlich neuen Datums, weil man bis auf Lamarck und 
Darwin so ziemlich dariiber einig war, daB diese ZweckmaBigkeit durch 
eine "absichtlich wirkende oberste Ursache" oder durch eine "intelligente 
Schopfungskraft" oder durch eine "teleologische Weltvernunft," mit einem 
Worte: durch einen nach Art des Maschinenbauers planmaBig denkenden 
und handelnden Faktor zustande gekommen sei; und auch heutzutage ist 
dies nicht nur die Ansicht der Gottesgelehrten und Gottesglaubigen, sondern 
auch einzelner Naturforscher und Philosophen. Wer aber durch das Energie
gesetz fUr ein streng kausales, jeden iibernatiirlichen Vorgang ausschlieBendes 
Denken gewonnen war und iiberdies durch zahlreiche, einer anderen Deutung 
gar nicht zugangliche Beobachtungstatsachen dazu gedrangt wurde, den 
Glauben an die Konstanz der Arten und deren Entstehung durch gesonderte 
Schopfungsakte mit der Lehre von der Evolution der Lebewesen aus einfacher 
gebauten, primitiven Formen zu vertauschen, der war begreiflicherweise fUr 
die transzendente ZweckmaBigkeitslehre nicht mehr zu haben; und wenn 
er nun - urn zu unserem eigentlichen Thema zuriickzukehren - nicht mehr 
daran glauben konnte, daB ein vorausschauendes schopferisches Prinzip 
einem jeden, mit einem innern Skelett ausgestatteten Organismus gerade 
diejenige innere Architektur seiner Knochen absichtlich und planmaBig ver
liehen hat, die seiner Lebensweise und der speziellen Funktion jedes einzelnen 
seiner Skeletteile nach mathematischen Gesetzen genau angepaBt ist, dann 
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war er genotigt, dariiber nachzudenken, auf welche andere Weise jene be
merkenswerte Konfiguration der inneren Knochenstruktur und ihre Vber
einstimmung mit den Gesetzen der graphischen Statik zustande gekommen 
sein kann. 

Seit dem Erscheinen von Darwin's Entstehung der Arten waren nun 
die meisten zufriedengestellt, wenn man ihnen sagte: die zweckmaBigen 
Einrichtungen der Organismen sind durch naturliche Zuchtwahl entstanden, 
indem diejenigen Organismen im Kampf urns Dasein den Sieg davongetragen 
haben, welche durch einen glucklichen Zufall mit der zweckmaBigsten Va
riation ausgestattet waren. Auf unseren speziellen Fall angewendet, wiirde 
dies also besagen, daB die Bildung und Anordnung der Knochenbiilkchen in 
einer friihen Periode der Entwicklung von ganz unberechen"Qaren Zufallen 
der Geburt abhangig war und daB es also friiher einmal Wirbeltiere gegeben 
haben musse, deren Knochenbalkchen ohne jeden Sinn und Verstand kunter
bunt durcheinander gewurfelt waren. Von diesen waren dann immer diejenigen 
Individuen vor ihrer Fortpflanzungsperiode ausgerottet, von ihren Feinden 
vertilgt oder von Hitze oder Kalte oder Hunger dahingerafft worden, welche 
sich in der Anordnung ihrer Balkchen am weitesten von den jetzt allgemein 
verbreiteten Typen entfernt haben, und nur diejenigen waren erhalten ge
blieben und zur Fortpflanzung zugelassen worden, welche zwar ebenfalls 
diesen zweckmaBigen Typus noch nicht besaBen, aber doch bereits das eine 
oder das andere Balkchen, das sich zufallig diesem Typus ein wenig naherte. 
DaB aber eine solche Vorstellung unannehmbar ist, sieht jedermann ein. Sie 
ist nicht nur theoretisch unmoglich, sondern es fehlt ihr auch eine jede em
pirische Stiitze, weil meines Wissens noch niemals ein Knochen mit dem 
von dieser Theorie geforderten Wirrs~l der inneren Architektur gefunden 
worden ist und ebensowenig ein solcher, bei dem der fUr seinen Besitzer ver
hangnisvoll gewordene Einbruch der unrichtig angebrachten Trager nach
weisbar gewesen ware. Die knochernen Teile des Tierkorpers haben eben die 
fiir solche luftige Konjekturen hochst unbequeme Eigenschaft, daB sie durch 
ungeheure Zeitraume in ihrer auBeren Form und inneren Anordnung als 
unvertilgbare Dokumente fiir den phylogenetischen Entwicklungsgang persi
stieren und sie miiBten daher unbedingt die unverkennbaren Spuren einer 
mit so gewaltsamen Mitteln operierenden Auslese an sich tragen, wenn eine 
solche nicht ein bloBes Phantasiegebilde ware, sondern auch in der Wirklich
keit die ihr zugeschriebene Rolle spielen konnte. Jedenfalls wiederholt es 
sich auch hier wieder wie in so vielen anderen Fallen, daB die Lehre von der 
Heranziichtnng zweckmaBiger organischer Bildungen auf dem Wege der natiir
lichen Auslese im Kampf urns Dasein in dem Augenblicke vollig versagt, 
wo man versucht, von der allgemeinen Phraseologie zur Analyse eines kon
kreten Falles iiberzugehen. 

Dieser sich immer wieder erneuernde MiBerfolg hat es nun endlich be
wirkt, daB sich - wenn auch vorlaufig noch nicht im groBen Publikum, 
sondern nur bei einem Teil der Naturforscher - immer mehr die Dberzeugung 
ausbreitet und vertieft, daB man sich mit der enthusiastischen Annahme des 
Darwinschen Prinzipes der natiirlichen Zuchtwahl auf einen Irrweg einge-
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lassen hat, den man im Interesse einer wirklichen Erkenntnis der bei der Ent
wicklung der Organismen wirksamen Faktoren so rasch und so grundlich 
als moglich wieder verlassen sollte. Dabei hat man sich - wenn auch etwas 
spat - daran erinnert, daB der Vorganger Darwins in der wissenschaftlichen 
Forderung des Entwicklungsgedankens, der groBe Forscher und Naturphilo
soph Lamarck, ganz andere Vorstellungen uber den Mechanismus der 
Evolution und der Anpassung der Organismen an die auBeren Verhaltnisse 
vertreten hat, als sein Nachfolger, der diesen Entwicklungsgedanken von 
ihm fertig ubernommen hatte, dem es aber aus Grunden, die ich an einem 
and ern Ort zu analysieren versucht habe1), besser gegliickt ist, diesem Ge
danken zu allgemeiner Anerkennung zu verhelfen. Diese Vorstellungon von 
Lamarck basierten nicht, wie der Darwinsche Erklarungsversuch, auf 
einer verfehlten und im Einzelfalle undurchfiihrbaren Analogie, sondern auf 
tausendfaltigen Beobachtungstatsachen, die jedem Naturkundigen gelaufig 
sind und die auch von Darwin selbst - im erfreulichen Gegensatz zu seinen 
spateren Kommentatoren - bei jeder Gelegenheit anerkannt und mit der 
groBten Entschiedenheit verteidigt wurden. Diese Tatsachen hat Lamarck 
in folgenden zwei Gesetzen zusammengefaBt 2): 

Erstes Gesetz: In jedem Tier, das noch nicht die Grenzen seiner Ent
wicklung uberschritten hat, hat die haufige oder anhaltende Verwendung 
(emploi) eines Organs zur Folge, daB es sich nach und nach entwickelt, ver
starkt und vergroBert und eine der Dauer dieser Verwendung proportionale 
Kraft (puissance) erlangt; wahrend das dauernde Ausbleiben der Verwendung 
eines solchen Organs seine Fahigkeiten allmahlich und fortdauernd abschwacht 
und vermindert und schlieBlich sogar den Schwund des ganzen Organs herbei
fiihrt. 

Zweites Gesetz: Alles, was die Natur dem einzelnen Individuum durch 
den EinfluB der Umstande, denen ihre Rasse seit langerer Zeit ausgesetzt 
war, und in zweiter Linie durch den vorwiegenden Gebrauch oder einen an
dauernden Ausfall des Gebrauches eines seiner Teile verschafft oder entzogen 
hat, das erhalt sie auch durch die Fortpflanzung bei allen Individuen, die 
von ihnen abstammen. 

Diese beiden Satze sind zweifellos richtig, weil sie durch zahllose Er
fahrungstatsachen bestatigt werden. Niemand kann in Abrede stellen, daB 
Muskeln oder Drusen oder andere fertige Organe des tierischen Korpers durch 
ihre haufige Inanspruchnahme wahrend des Individuallebens gestarkt oder 
vergroBert oder funktionsfahiger werden konnen und daB die Verminderung 
oder der vollstandige Ausfall der Funktion den entgegengesetzten Effekt 
hervorruft; und ebenso sicher ist es, daB diese positiven Resultate der Dbung 
und die negativen Folgen der Inaktivitat sich auch in den spateren Genera
tionen schon von Haus aus geltend machen konnen, wenn auch von mancher 
Seite aus rein doktrinaren Grunden und im direkten Widerspruch mit der 
Erfahrung der Versuch gemacht wurde, eine solche "Vererbung erworbener 
Eigenschaften" in Abrede zu stellen. MuBte doch der anerkannte Fuhrer 

1) Allgemeine Biologie: II. Vererbung und Entwicklung, S. 264. 
2) Philosophic zoologique. Nouvelle edition. 1873, S. 255. 
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dieser Gegenpartei sich dazu verstehen, das Gewicht dieser Tatsachen mit 
folgenden Worten anzuerkennen 1) : 

"Auf den ersten Blick sieht es freilich so aus, (als ob wir der Vererbung 
erworbener Eigenschaften zur Erklarung der Tatsachen bediirften) , und es 
scheint Tollkiihnheit, auch ohne sie auskommen zu wollen. Ganze grof3e 
Gruppen von Erscheinungen lassen sich- so scheint es - nur unter der 
Voraussetzung verstehen, daf3 auch erworbene Abanderungen vererbt werden 
konnen. Es scheint schwierig, ja fast unmoglich, die Vererbung erworbener 
Charaktere zu leugnen, wenn man an die Wirkungen denkt, welche erwiesener
maf3en Gebrauch und Nichtgebrauch auf die einzelnen Organe ausiiben." 

Durch welche gewaltsamen Umdeutungsversuche Weismann dennoch 
seiner vorgefaf3ten Meinung zuliebe das von ihm selbst in obigen Satzen an
erkannte Gewicht dieser Beobachtungstatsachen abzuschwachen gesucht hat, 
das moge der Leser, wenn er sich dafiir interessiert, in der ausfiihrlichen 
Darstellung und Kritik der Weismannschen Theorie im zweiten Bande 
meiner Allgemeinen Biologie nachlesen, woselbst er auch eine ganze Reihe 
von unwiderleglichen Beweisen fiir die Vererbung im Individualleben er
worbener Abanderungen finden kann. Hier will ich nur eines dieser beweisen
den Beispiele anfiihren, weil es uns wieder unserem eigentlichen Thema naher 
bringt, namlich die von Darwin durch zahlreiche Messungen und Wagungen 
sichergestellte Tatsache, daf3 die Fliigelknochen der zahmen Ente im Vergleiche 
zum iibrigen Skelett leichter sind als bei den Wildenten, wahrend umge
kehrt ihre Beinknochen sich im Vergleiche zu den anderen Knochen als 
schwerer erweisen2). Hier kann man weder an eine natiirliche Selektion -
durch Verhungern oder Erfrieren oder haufigeres Erlegtwerden der nicht in 
diesem Sinne abandernden Enten - noch an eine kiinstliche Zuchtwahl -
durch absichtliches Ausschlief3en der nicht in diesem Sinne Variierenden von 
der Weiterzucht - denken, sondern es gibt fUr die Tatsache keine andere 
Erklarung als diejenige, der sich auch Darwin ohne Zogern angeschlossen 
hat, daf3 namlich die zahme Ente weniger fliegt und mehr geht als diese 
Entenart im wilden Zustande tut, und daf3 daher parallel mit der starkerell 
Ausbildung der Gehmuskeln und der schwacheren der Fliigelmuskeln auch 
die Knochen, an denen sie sich anheften, bei der zahmen Rasse schon von 
Geburt aus eine entsprechend starkere oder schwachere Ausbildung erlangen. 

Hier diirfen wir aber nicht versaumen, auf den bei der Erorterung der 
Frage des Gebrauches und Nichtgebrauches bisher vollig vernachlassigten, 
nichtsdestoweniger aber geradezu ausschlaggebenden Unterschied in dem 
Wachstumsmodus der harten knochernen Teile des Tierkorpers gegeniiber 
den weichen Gebilden desselben aufmerksam zu machen. Wenn ein Weich
gebilde wachsen oder sein V olumen verkleinern soll, so geschieht dies ziemlich 
gleichmaf3ig in allen seinen Teilen, indem in dem einen FaIle die protoplas· 
matischen Anteile desselben durch Assimilierung von Nahrungstoffen heran
wachsen, die zelligen Gebilde sich durch Teilung vermehren und die Teilungs
produkte durch inneres Wachstum der sie trennenden Grundsubstanz aus-

1) Weismann, Die Allmacht der Naturziichtung, S. 27. 
2) Entstehung dpr Arten, S. 295; Variieren der Tiere und Pflanzen, S. 313. 



332 IV. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie. 

einanderrucken, wahrend in dem anderen Fall wieder zellige Gebilde und 
andere Gewebsteile schwinden und die zuruckbleibenden naher aneinander
rucken. Bei dieser Art des Wachstums und der Involution ist aber auch der 
Mechanismus ziemlich durchsichtig, durch welchen die auf empirischem 
Wege festgestellten Folgen des vermehrten oder verminderten Gebrauches 
herbeigefuhrt werden. Denn eine Vermehrung oder Steigerung des Gebrauches 
eines solchen Organs kann immer nur auf einer Vermehrung und Steigerung 
der auf dasselbe einwirkenden Reize beruhen, sei es, daB diese Reize auf das 
Organ direkt gerichtet sind (wie z. B. auf das Hautorgan an der FuBsohle des 
Menschen oder an der Knieschwiele der Kameele oder auf die Brustdruse 
beim Melken der Kuhe) oder ihm auf dem Nervenwege zugefUhrt werden 
(Muskeln, Verdauungsdrusen usw.). Wie immer der Reiz aber beschaffen 
sein mag, so kann er, wie ich in meiner Allgemeinen Biologie in eingehender 
Weise nachgewiesen habe, nach unseren jetzigen Kenntnissen unmoglich 
etwas anderes bewirken, als einen Zerfall der in hohem MaBe zersetzlichen 
Molekiile der protoplasmatischen Anteile der gerei~ten Gewebe; ein aus
gedehnter Zerfall des protoplasmatischen Netzwerkes muB aber wieder eine 
vermehrte Durchlassigkeit desselben fur die Gewebssafte zur Folge haben 
und die damit verbundene Vermehrung der Zufuhr von nahrenden Substanzen 
und von Quellungswasser muB wieder ein starkeres Protoplasmawachstum, 
eine vermehrte Zellproliferation und in letzter Instanz ein Anwachsen der 
haufiger und starker gereizten Organe und Gewebe bewirken. Die entgegen
gesetzte Wirkung muB aber durch eine Verminderung oder durch ein voll
standiges Fehlen der Reize erzielt werden, weil der ausbleibende Reizzerfall 
ein vermindertes Zustromen der Ernahrungsafte in das dichter gewebte 
protoplasmatische Netzwerk zur Folge hat und weil auBerdem ein nicht ge
reiztes Gewebe erfahrungsgemaB der Verfettung und anderen Veranderungen 
unterliegt, die ich unter dem Begriffe des "inaktiven Protoplasmazerfalls" 
zusammengefaBt habe1). Wahrend aber der Verlust protoplasmatischer Teile, 
wenn sie durch den Reizzerfall zerstort worden sind, wegen der dadurch ent
standenen Lucken und infolge des Einstromens der Ernahrungsafte in diese 
Lucken nicht nur rasch ersetzt, sondern infolge des gesteigerten Zustromens 
derselben sogar uberkompensiert werden kann, bedeutet im Gegenteil die 
Ablagerung reizfester Zerfallsprodukte an Stelle der zerstorten reizbaren 
Protoplasmen ein Hindernis fUr die Saftbewegung und zugleich auch wieder 
eine Erschwerung fUr die Fortpflanzung etwa wieder einsetzender Reize; und 
dieser circulus vitiosus fUhrt wieder auf mechanischem Wege zu einer Ruck
bildung und schlieBlichen Beseitigung der von Reizen verschonten und daher 
auch untatig gebliebenen Gebilde. 

Alles das gilt aber nur fur die weichen Teile des Tierkorpers, welche in 
der oben geschilderten Weise durch Vermehrung ihrer Bildungselemente 
heranwachsen und durch Schwinden derselben ihr Volumen verkleinern 
konnen, zugleich aber auch nur fur solche, welche auBeren Reizen teils direkt, 
teils durch Vermittlung der Nerven zuganglich sind, keineswegs aber fUr die 
bereits erharteten Teile des Wirbeltierskelettes, so wenig als fUr andere Hart-

l) V gl. das 34.-35. Kapitel im ersten Bande der Allgemeinen Biologie. 
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gebilde, wie Zahne, Geweihe, Kalkschalen, Chitinpanzer usw. Durch die Ab
lagerung von Kalksalzen zwischen den Knochenfibrillen der Grundsubstanz 
hat namlich diese eine solche Starrheit erlangt, daB nunmehr weder von einem 
inneren Wachstum durch Einlagerung neuer Teile zwischen die bereits vor
handenen, noch von einer Schrumpfung durch Verschwinden einzelner Bile 
dungselemente und durch Zusammenriicken der iibriggebliebenen mehr die 
Rede sein kann. An dieser mechanischen Unmoglichkeit wird nichts geandert, 
wenn die starre Masse von einem zarten KanaIsystem unverkalkten Gewebes 
durchzogen ist, an dessen Knotenpunkten sich Iebende Knochenzellen befinden, 
wei! weder eine VergroBerung noch eine Teilung solcher Zellen eine Wirkung 
nach auBen hin haben kann und ebensowenig ein Verschwinden solcher Zellen 
durch Umwandlung ihres Korpers in starre, kalkhaltige Grundsubstanz. Eine 
VergroBerung der Zellhohle kann nur durch Abschmelzung oder Auflosung 
der harten Substanz an ihren Wanden, eine Verkleinerung wieder nur durch 
Bildung neuer Knochenfibrillen in der protoplasmatischen Substanz der in 
ihr enthaltenen Zellen und durch Ablagerung von Kalksalzen zwischen den 
neugebildeten FibriIlen erfolgen; aber alles das kann so wenig eine VergroBe
rung oder Verkleinerung des ganzen Knochens herbeifiihren, als man ein 
Haus dadurch vergroBern oder verkleinern kann, daB man in seinem Innern 
Wande einreiBt oder aufbaut oder Tiiren durchbricht und andere wieder ver
mauert. Eine Veranderung der auBeren Gestalt des Knochens oder eines 
anderen Hartgebildes ist - theoretisch betrachtet - nur moglich durch 
"Apposition", d. h. durch Auflagerung neuer erstarrender Schichten an der 
Oberflache, und dann wieder durch "Resorption", d. h. durch Umwandlung 
oberflachlich gelegener Anteile der starren Gebilde in kalkloses, weiches Ge
webe; und diese theoretische Voraussetzung wird auc.h in vollstem MaBe durch 
die Beobachtung und die Untersuchung der normalen und pathologischen 
Vorgange an den wachsenden und ausgewachsenen Knochen bestatigt. Denn 
man findet iiberall, wo ein auBeres Wachstum stattfindet, die wohlbekannten 
und unverkennbaren Zeichen der Knochenauflagerung, wahrend ausnahmslos 
an allen jenen Stellen, wo die Veranderung der auBeren Knochengestalt eine 
Resorption oder ein Schwinden des harten Gewebes verlangt, das tatsachliche 
Stattfinden eines solchen Vorgangs durch die charakteristischen, buchtigen 
Einschmelzungsgruben - die sog. Howshipschen Lakunen - unddie 
"durchbohrenden GefaBkanale" nebst einer riicksichtslosen Durchbrechung 
und Zerstorung der friiher vorhanden gewesenen Knochenstrukturen ganz 

. unwiderleglich bewiesen ist. (Fig. 1, nachste Seite.) 
Genau so verhalt es sich auch mit der inneren Architektur der Knochen, 

welche in jeder Phase des Wachstums mit der auBeren Knochenform in Dber
einstimmung gebracht werden muB. Wenn die VergroBerung eines Knochens, 
wie wir eben dargetan haben, nicht wie beim Muskel oder bei einem driisigen 
Organ oder beim unverkalkten Knorpel durch Vermehrung und durch Aus
einanderriicken seiner Gewebselemente, sondern nur durch Auflagerung neu
gebildeter knocherner Teile auf die bereits erharteten und unausdehnbar 
gewordenen Partien erfolgen kann und wenn er trotzdem in allen Wachstums
stadien - etwa mit Ausnahme der friihesten - seine typische innere Archi-
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tektur, naturlich in entsprechend vergro13ertem Ma13stabe, beibehalten solI, 
so kann dies unmoglich auf eine andere Weise geschehen, als daB auch in den 
Markraumen und GefiiBkanalen fort und fort Abschmelzungen und Auflage
rungen miteinander abwechseln, und auch dieses streng logische Postulat 
wird durch die mikroskopischen Bilder und in volliger Dbereinstimmung 
auch durch die Versuche mit zeitweiliger Krappflitterung genau so, wie zu 
erwarten war, bestatigt. Da namlich aHe Knochenteile, die wahrend der 
Futterung mit der Krappwurzel neu apponiert werden, aber nur diese, eine 
rote Farbung annehmen, so ist man dadurch nicht nur in die Lage versetzt, 
die auBen apponierten Knochenteile als solche zu erkennen, sondern auch 
die in dieser Zeit auf dem Wege der Auflagerung und Abschmelzung statt
gehabten Umbildungen im Innern genau zu verfolgen. Dabei hat sich ge
zeigt, daB diese inneren Resorptionen und Knochenneubildungen selbst in 
einem der Lange nach ausgewachsenen Knochen noch fortdauernl), was 
offenbar damit zusammenhangt, daB die Knochen nach beendetem Langen

wachstum noch immer sehr langsam nach der 
Dicke zunehmen und daB selbst diese unbe
deutenden Veranderungen der auBeren Ge
stalt des Knochens mit den notwendigen 
Umbauten in seinem Innern verbunden sind. 

Und nun gelangen wir zu der kapitalen 
Frage, welche Faktoren bei diesen Zubauten 
und Demolierungen an der A uBenflache undim 
Innern der erharteten Knochenteihi tatig sind. 

Fig. 1. Was mich meine eingehenden Unter-
suchungen des normalen und pathologischen 

Knochenwachstums in dieser Beziehung gelehrt haben, will ich in folgenden 
Satzen kurz und bundig zusammenfassen: 

1. Niemals grenzt Knochengewebe unmittelbar an die Wande eines 
BlutgefaBes, sondern es ist von diesem unter allen Umstanden durch ein un
verkalktes Mark- oder Bildungsgewebe getrennt. 

2. Je groBer die Lichtung eines dem Knochen benachbarten oder von 
diesem umschlossenen BlutgefaBes ist, desto groBer ist auch der Zwischen
raum zwischen dem GefaBe und der Begrenzung des Knochens. 

3. Dberall, wo ein BlutgefiiB innerhalb eines Knochens neu entsteht 
oder im Wachstum fortschreitet, findet man in einem bestimmten Umkreise 
urn dasselbe die unverkennbaren Zeichen der Einschmelzung oder Resorption 
der Knochensubstanz, indem z. B. fruher vorhanden gewesene konzentrisch 
angeordnete Lamellen an der Einschmelzungsgrenze rUcksichtslos durch
brochen werden. (Vgl. Fig. 1.) 

4. Wo immer ein BlutgefiiB innerhalb des Knochens in der Ruckbildung 
begriffen ist, flillt sich der buchtige Markraum, den dieses GefiiB bei seiner 
Entwicklung ausgeschmolzen hat, mit Knochenlamellen, welche konzentrisch 
urn das in der Involution begriffene BlutgefiiB angeordnet sind. (Fig. 2.) 

5. Wird die gefiiBreiche Beinhaut an irgendeiner Stelle durch das Wachs-

1) Busch, Archiv f. klin. Chirurgie, 22. Bd. 
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tum der benachbarten Organe, durch eine vordringende Geschwulst oder 
auch durch eine elastische Ligatur, die man zu Versuchszwecken um eine 
Extremitat geschlungen hat, gegen die Knochenoberflache gedrangt, so findet 
man daselbst die urspriingliche Knochentextur durch buchtige Einschmel
zungsgruben unterbrochen und im Zentrum dieser Buchten sieht man auch 
gewohnlich die Lichtung des GefaBes, durch dessen Annaherung die Ein
schmelzung zustande gekommen ist. 

6. Dagegen findet man iiberall, wo auf die Beinhaut oder die anderen 
den Knochen begrenzenden Gewebe (z. B. Sehneninsertionen) ein Zug aus
geiibt wird, die unzweideutigen Zeichen der Apposition von neuer Knochen
substanz1). 

Schon aus diesen allgemein gehaltenen Satzen laBt sich ersehen, wie groB 
und dominierend der EinfluB ist, den die V organge im periostalen und endo
stalen GefaBnetze auf die auBere Form und die innere Architektur der Knochen 
ausiiben. Aber der auBerordentlich geringe Grad von Selbstbestimmungs
fahigkeit, der den Knochen eigen ist, und die 
strenge Abhangigkeit ihrer Gestaltung von auBe
ren und korrelativen Einfliissen kommt uns erst 
dann zum vollen BewuBtsein, wenn wir etwas 
tiefer in die Einzelheiten des Knochenwachs
turns einzudringen versuchen. 

Fassen wir z. B. das Scheitelbein des Men
schen wahrend seines Wachstums ins Auge, so 
sehen wir, daB seine GroBenzunahme auf einer 
fortwahrenden Apposition neuer Knochenteile 
an den Nahtrandern beruht und daB sich diese 

Fig. 2. 

neuen Teile bei ihrer Bildung der jeweiligen GroBe des Gehirnes anpassen. 
Da aber die Gestalt des friiheren kleinen Scheitelbeines mit seiner scharferen 
Kriimmung fUr die flachere Kriimmung des unterdessen herangewachsenen 
Gehirnes nicht mehr paBt und da es aus demselben Grunde mit den neu 
apponierten Randteilen einen nach innen vorspringenden Winkel bilden 
miiBte, so erfolgt durch das Vordrangen des wachsenden Gehirns gegen diesen 
Winkel und durch die Annaherung der gefaBreichen Beinhaut gegen die innere 
Knochenoberflache eine modellierende Resorption, welche auch auf mikro
skopischen Schnitten an dem bekannten Zeichen der Knocheneinschmelzung 
deutlich zu erkennen ist. Dazu kommt aber, daB die Innenflache des Scheitel
beins mit den bekannten Erhohungen und Vertiefungen versehen ist, welche 
genau den Windungen und Furchen der Gehirnoberflache angepaBt sind; 
und da sich nun die einzelnen Teile der expansiv wachsenden Gehirnoberflache 
fortwahrend an der Innenflache des durch' Apposition wachsenden Scheitel
beins verschieben miissen, so resultiert daraus die Notwendigkeit, daB an der 
konkaven Flache des letzteren fortwahrend Gruben an die Stelle von Buckeln 
und Buckel an die Stelle von Gruben treten miissen; und in der Tat findet 
man auch in den histologischen Bildern die unverkennbaren Zeichen des fort-

1) Naheres hieriiber im 13. und 14. Kapitel meiner "Normalen Ossifikation", 
Wien 1881. 
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wahrenden Wechsels zwischen Resorption und Apposition, wie er erforderlich 
ist, um diese fortwahrenden Wandlungen im Profil der Innenflache des Scheitel
beins hervorzubringen. 

Aus alledem geht aber das eine mit Sicherheit hervor, daB die Knochen
zellen des ausgewachsenen Scheitelbeins gar keine genealogischen Beziehungen 
zu denen des fotalen oder kindlichen Knochens besitzen, weil jene immer 
wieder an den inneren Resorptionsflachen mitsamt der umgebenden Grund
substanz beseitigt worden sind, wahrend sich an den Appositionsflachen wieder 
ganz andere Knochenzellen und ganz andere Grundsubstanz aus dem Bildungs
gewebe der Beinhaut oder der Nahtsubstanz herausgebildet haben, um nach 
einiger Zeit wieder demselben Schicksal wie ihre V organger zu verfallen. Diese 
durch die Beobachtung zweifellos festgestellte Tatsache widerspricht aber der 
neuerdings von mancher Seite versuchten und besonders in dieser Zeitschrift 
mit groBem Eifer verteidigten Annahme, daB die ZweckmaBigkeit der orga
nischen Gestaltungen auf einem von den Bildungselementen empfundenen 
Bediirfnisse beruhe und auf ihrer Fahigkeit, die zur Befriedigung dieses Be
diirfnisses geeigneten Mittel herauszufinden und am rechten Orte und zur 
richtigen Zeit anzuwenden. 

Ich will hier gar nicht die Frage erortern, ob man berechtigt ist oder gut 
daran tut, BewuBtseinszustande, die wir sprachbegabte Menschen nur bei 
ganz bestimmten Konstellationen in del' Tatigkeit unserer Reflexapparate 
subjektiv empfinden und die uns selbst bei dem groBten Teile unserer Lebens
tatigkeit vollFltandig fehlen, ohne weiteres auf die unsere Gewebe zusammen
setzenden Elemente zu iibertragen, von deren Existenz die groBe Mehrzahl 
unserer Mitmenschen keine Kenntnis besitzt und deren angebliche BewuBt
seinszustande in unserem eigenen BewuBtsein in keinerlei Weise zur Geltung 
gelangen. Ich will auch nicht auf die ebenso wichtige wie schwierige Frage 
eingehen, ob denn unsere eigenen BewuBtseinszustande energetische Vorgange 
sind, welche andere Massenbewegungen nach dem Energiegesetze hervor
rufen konnen. In dem vierten Bande meiner Allgemeinen Biologie ("Nerven 
und Seele") und in einer vor kurzem erschienenen popularen Darstellung 
meiner Auffassung dieser Fragen1) habe ich darauf nach eingehender Er
orterung eine verneinende Antwort erteilen miissen. Aber gerade die uns hier 
speziell beschaftigenden Tatsachen scheinen mir, ganz abgesehen von den 
prinzipiellen Bedenken, del' Hypothese von der Zellseele als treibendem 
Moment bei der Herbeifiihrung der zweckmaBigen organischen Einwirkungen 
keineswegs giinstig zu sein. 

Ein anderes, wie mil' scheint, besonders lehrreiches Beispiel wird dies, 
wie ich hoffe, noch deutlicher illustrieren und uns zugleich auch dem Thema 
der inneren Knochenarchitektur wieder naher bringen. 

Auch der Unterkiefer wachst, wie jeder andere Knochen, durch Auf
lagerung neuer knocherner Teile an seiner Oberflache; und zwar erfolgt das 
Langenwachstum durch Anbildung und nachtragliche Verknocherung knorpe
liger Elemente im Gelenkfortsatz und an der mittleren Synchondrose, wahrend 
das Dickenwachstum durch Apposition neuer Knochenteile an der vorderen 

1) Welt, Leben, Seele. Wien 1908. 
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konvexen Flache zustande kommt. Mit dieser Apposition muB aber eine 
fortwahrende Resorption an der hinteren konkaven Flache einhergehen, weil 
nur auf diese Weise die typische Knochenform erhalten bleiben und die bogen
formige Kriimmung die notwendige Ausweitung erfahren kann; und in der 
Tat findet man auch auf der konkaven Seite die typischen Einschmelzungs
griibchen der dem Knochen sich nahernden GefaBe der Beinhaut. Nun ist 
es aber klar, daB die Zahnkeime und die die Zahne beherbergenden Zahn
£acher infolge des appositionellen Knochenwachstums sich immer wei tel' von 
der Mittellinie und dem Unterkieferaste entfernen miiBten und dieselben 
Hohlen miiBten infolge der Einschmelzung an der Konkavseite des Unter
kieferkorpers bloBgelegt, eroffnet und schlieBlich ganz zum Schwinden ge
bracht werden. Da abel' alles das nicht geschieht, sondeI'll die Zahne trotz 
del' VergroBerung und Gestaltveranderung des Knochens ihre typische Lage 
innerhalb desselben beibehalten, so miissen sie offen bar die Fahigkeit del' Orts
veranderung besitzen, und diese ihre Fahigkeit beruht nun darauf, daB sie 
auf den Zweigen del' Kieferschlagader wie Friichte aufsitzen und daB sie 
selbst von einem gefaBreichen Zahnsackchen und spater von der ebenfalls 
reichlich mit BlutgefaBen versehenen Alveolarmembran umgeben sind. Da 
nun, wie wir bereits wissen, das Knochengewebe VOl' jedem sich ihm 
nahernden Blutge£aB gewissermaBen zuriickweicht, - indem die Kalksalze 
und die KnochenfibriIIen durch die von den GefaBen ausgesandte Saft
stromung beseitigt werden - und da es andererseits durch Apposition 
iiberall hinwachst, wo ein GefaB oder eine gefaBhaltige Membran sich von 
ihm zuriickzieht, so konnen sich die Zahne jederzeit dorthin begeben, wo 
sie um diese Zeit dem Typus del' Art entsprechend postiert sein sollen; 
und tatsachlich findet man an den Wanden der Alveolen die Zeichen der 
Knocheneinschmelzung und Knochenneubildung immer genau an jenen 
Stellen, wo man sie nach del' jeweiligen Wanderungsrichtung der Zahne zu 
gewartigen hat. Die formbildenden und modellierenden Prozesse im Innern 
des Kiefers werden also nicht von den Knochenzellen bestimmt, die zusammen 
mit der sie umgebenden Knochengrundsubstanz fortwahrend auf' del' einen 
Seite neugebildet werden und auf der andern Seite del' Resorption anheim
fallen und die iiberdies in den diinnen Scheidewanden zwischen zwei Zahn
fa chern eben wegen dieser Diinnheit haufig ganz fehlen, sondern es sind diese 
Vorgange durchaus abhangig von del' Wachstumsrichtung del' Verzweigungen 
der Kieferarterie und ihrer Verastelungen in den Zahnsackchen und den Alveolar
membranen. Aber auch diese Wachstumsrichtung kann unmoglich von den 
zelIigen Elementen der GefaBwande bestimmt und einem von ihnen empfun
denen Bediirfnisse angepaBt werden, weil wir durch die Untersuchungen von 
R 0 u Xl) dariiber informied sind, daB sie in hohem MaBe von hydrostatischen 
Gesetzen beherrscht wird, indem z. B. bei del' Abgabe eines Astes das GefaB, 
aus dem er entspringt, von seiner urspriinglichen Richtung nach der entgegen
gesetzten abgelenkt wird und die GroBe der Ablenkung mit der relativen 
Starke des abgehenden Astes wachst. Die BlutgefaBe im Kiefer wachsen also 
nicht dorthin, wo es den ihre Wande zusammensetzenden zelligen Elementen 

1) Jenaische Zeitschr. XII, 1878; Kampf der Teile im Organismus, S. 31. 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 22 
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zur Erfullung eines eigenen oder fremden Bedurfnisses notwendig oder zweck
mliJ3ig erscheint, sie vermehren sich nicht in der einen Richtung starker und 
in der andern schwacher oder gar nicht, weil sie dies fiir notwendig halten, 
damit die Zahnsackchen und Zahnkeime immer an die richtige Stelle im Unter
kiefer gelangen, sondern es sind hier uberaus verwickelte Korrelationen -
zunachst in dem gesamten GefaBsystem und den von ihm mit Blut versorgten 
Korperteilen - am Werk, die wohl ebensowenig auf "Empfindung" beruhen, 
wie die hydrostatischen Gesetze und die in einem Kran wirksamen Gesetze 
des Zuges und des Druckes. 

Konnen wir uns nun - um wieder zu unserem Ausgangspunkt zuruck
zukehren - irgendeine V orstellung daru bel' machen, warum die Balkchen 
im 1nnern des Oberschenkelknochens im groBen und ganzen nach den Gesetzen 
del' graphischen Statik angeordnet sind und den Linien des starksten Zuges 
und Druckes folgen? Konnen wir verstehen oder wenigstens ahnen, welche 
Krafte dabei wirksam sind, wenn in einem gebrochenen odeI' deformierten 
Knochen die inneren Einschmelzungen und Neubildungen del' Knochen
substanz gerade in del' Weise VOl' sich gehen, daB die fruhere, den jetzigen 
Zug- und Druckverhaltnissen nicht mehr angemessene Struktur durch eine 
vollig neue ersetzt wird, welche den neuen statischen Verhaltnissen entspricht? 

Vorlaufig konnen wir in diesel' Beziehung nul' das Eine mit voller Be
stimmtheit behaupten, daB auch hier die Verteilung der BlutgefaBe und· ihre 
Verschiebung innerhalb der starren Knochentextur in dominierender Weise 
bestimmend wirkt, weil auch hier - wie wiederholt ausgefUhrt wurde - eine 
strenge Distanzierung der Knochenrander von del' Lichtung der BlutgefaBe 
festgestellt werden kann, welche, wie man sich leicht uberzeugen kann, durch 
die Einschmelzung del' Knochentextur in del' Richtung des Vordringens der 
GefaBe und durch die Bildung neuer knocherner Teile in del' entgegengesetzten 
Richtung bewerkstelligt wird. Wenn wir abel' aus diesen streng eingehaltenen 
raumlichen Beziehungen zwischen BlutgefaBen und Knochensubstanz den 
SchluB ziehen durfen, daB innerhalb eines jeden Skeletteiles die Verstarkung 
del' Saftstromung von einem Schwinden del' Knochensubstanz und das Nach
lassen derselben von der Bildung neuer Knochenteile begleitet ist, dann 
mussen wir uns, um zu einem Verstandnisse des Einflusses von Zug und Druck 
auf die Anordnung der Knochenbalkchen zu gelangen, notwendigerweise die 
Frage vorlegen, ob wir Grunde haben, anzunehmen, daB die von den Blut
gefaBen ausgesandte Saftstromung in irgendeiner Weise durch die Richtungen 
des starkeren Zuges und Druckes beeinfluBt werden kann; denn nur wenn 
dies del' Fall ware, konnten wir auch einen mechanisch-kausalen Zusammen
hang zwischen del' inneren Knochenarchitektur und der statischen Funktion 
der Knochen herausfinden. 

Es scheint mil' nun,· daB man wohl berechtigt ist, anzunehmen, daB die
jenigen Teile im 1nnern eines Knochens, welche einem starkeren Zug odeI' 
Druck unterliegen, dem Vordringen del' von den BlutgefaBen ausgehenden 
Saftstromung einen groBeren Widerstand entgegensetzen mussen, als solche, 
welche nahezu odeI' vollig entlastet sind; und dasselbe muBte auch fUr das 
Vordringender BlutgefaBe seIber gelten. 1st dies abel' der Fall, dann konnten 
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wir auch ungefahr verstehen, warum bei einer Anderung der Belastung und 
des Zuges aIle jene Knochenteile, welche nunmehr entlastet sind, durch das 
erleichterte Vordringen der extravaskularen Saftstromung nach und nach 
der Resorption anheimfallen, wahrend wieder die Teile des friiheren Mark
gewebes, welche bisher wegen der fehlenden Zug- und Druckspannung von 
der Verkalkung und Verknocherung verschont geblieben sind, wenn sie nun
mehr infolge der geanderten Verhaltnisse solchen mechanischen Einwirkungen 
ausgesetzt sind, in jenen Zustand der relativen Stagnation der Saftbewegung 
gelangen, den wir als die wichtigste Vorbedingung der Knochenbildung oder 
des Knochenansatzes kennen gelernt haben. 

lch bin natiirlich weit davon entfernt, zu pratendieren, daB auf diese 
Weise aIle Geheimnisse der Knochenneubildung und der Knochenresorption 
aufgedeckt und aIle Sch wierigkeiten eines mechanischen Verstandnisses der 
ursachlichen Zusammenhange beseitigt sind. lch denke aber doch, daB uns 
die Analyse der tatsachlichen Verhaltnisse, die ja wahrscheinlich bei fort
gesetztem Studium derselben noch weiter gefordert werden konnte, fUr die 
Befriedigung unseres Kausalitatsbediirfnisses mehr verspricht, als der Hinweis 
auf psychische Vorgange in den Knochen- und MarkzeIlen, deren Existenz 
mir ebenso zweifelhaft erscheint, als die Moglichkeit ihrer Umsetzung in 
mechanische Vorgange. Um einer solchen Hypothese zu folgen, miiBte man 
erstens von der klar zutage liegenden Korrelation zwischen BlutgefaBen und 
Knochengewebe vollstandig abstrahieren; dann miiBte man annehmen, daB 
die einem starkeren Druck oder Zug ausgesetzten Zelren des Markgewebes 
nicht nur diese Anderung empfinden, sondern auch wissen, daB es fUr den 
Gesamtorganismus vorteilhaft und zweckmaBig ware, wenn sie diesen veran
derten Verhaltnissen durch ihre Umwandlung in starres Knochengewebe 
Rechnung tragen, und was sie zu tun haben, damit sich in ihrem Leibe leim
gebende Fibrillen bilden und zwischen diesen Faserchen Kalksalze ablagern. 
Die in ziemlich groBen Distanzen in der erharteten Knochentextur verteilten 
Knochenkorperchen miiBten aber wieder verspiiren, wenn die Balkchen oder 
die Knochenrinde, in deren Tiefe sie vergraben sind, einer geringeren Druck
oder Zugspannung ausgesetzt sind; sie miiBten zur Einsicht gelangen, daB 
ihre eigene Existenz und die der umgebenden Knochengrundsubstanz nun
mehr iiberfliissig geworden ist, und daB es fiir den Gesamtorganismus vor
teilhaft ware, wenn er iiber das Material, das in den nunmehr entlasteten 
Zug- und Drucklinien festgelegt ist, anderweitig verfiigen konnte; und nun 
miiBten sie nicht nur den Opfermut besitzen, auf ihre eigene Existenz 
zugunsten des allgemeinen W ohls zu verzichten, sondern sie miiBten auch 
die Mittel und Wege kennen, wie sie es anzustellen haben, damit sich die 
sie umgebende verkalkte Grundsubstanz in weiches Markgewebe verwandle. 
lch denke, ich darf es dem Leser iiberlassen, zu entscheiden, welche der 
beiden Denk- und Forschungsmethoden, die mechanistische oder die psychi
sche, in unserem speziellen FaIle groBere V orteile gewahrt und bessere Er
folge verspricht. 

lch will jedoch diese AusfUhrungen nicht schlieBen, ohne noch einiges 
iiber das Vererbungsproblem vorzubringen. 

22* 
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Bisher haben wir :uns immer nur mit den Vorgangen in den Einzelindividuen 
beschaftigt und uns bemiiht, dem kausalen Nexus zwischen den uns bekannten 
Tatsachen der auBeren und inneren Knochenbildung nachzugehen. Wir 
wissen aber und haben es auch von Herrn Bernhardt ausdriicklich vernom
men, daB die den Zug- und Druckspannungen so trefflich sich anpassende 
innere Knochenarchitektur nicht nur unter dem Einflusse dieser statischen 
Verhaltnisse sich herausbildet - wie es bei den Transformationen im Innern 
gebrochener oder abnorm gestalteter Knochen so augenfallig der Fall ist - daB 
vielmehr diese charakteristische Anordnung der Balkchen sich unter normalen 
Bedingungen schon in einem Zeitpunkte geltend macht, wo von einer direkten 
Bewirkung durch Belastung und Entlastung noch gar keine Rede sein kann; 
und wir haben daher hier wieder einen jener zahlreichen FaIle vor uns, wo es 
- um Weismann's Worte zu gebrauchen - geradezu Tollkiihnheit ware, 
die Vererbung erworbener Eigenschaften in Abrede stellen zu wollen. Eine 
Vererbung der von unseren Vorfahren durch Belastung und Entlastung er
worbenen inneren Knochenarchitektur findet also tatsachlich statt und es 
kann sich weiter nur darum handeln, ob wir in der Lage sind, an irgendeiner 
Stelle den dichten Schleier zu liiften, in den die sich dabei abspielenden Einzel
vorgange vorlaufig noch gehiillt sind. 

Auch hier konnen wir wieder zweierlei Wege einschlagen, um diesen Ge
heimnissen auf die Spur zu kommen, namlich den Weg des teleologischen und 
den des mechanistischen Denkens. Die neuere Richtung der Teleologie, die 
namentlich in diesen.Heften vielfach mit unleugbarem Talent vertreten wird, 
hat sich fiir die Vererbung individueller Anpassungen ein Schema zurecht
gelegt, welches in folgenden Satzen eines der eifrigsten Vertreter dieser Denk
weise eine knappe Formulierung erhalten hat: 

"War es unerlaBlich, den ausstrahlenden Zustanden der Zellen das Pra
dikat psychisch beizulegen, so ist es ebenso unerlaBlich, die Einlagerungen der 
Eindriicke in die Geschlechtszellen psychisch zu nennen, denn sie sind offenbar 
identisch und aus keiner anderen Kausalitat hervorgegangen als die Ausstrah
lungen, durch welche die. Zellen miteinander in Rapport gesetzt werden; 
und wenn den Zustanden der Korperzellen eine Spannung innewohnt, welche 
imstande ist, andere Zellen fUr sich zur Arbeit zu zwingen, dann miissen die 
in die Geschlechtszellen eingelagerten Eindriicke, da sie nichts anderes sind 
als die von ihrer Subjektivitat aufgenommenen Bediirfnisse ihrer Genossen, 
gleichfalls eine Spannung besitzen, die sich dann auch bei der embryonalen 
Entwicklung, beim Aufbau machtiger Korper aus einer einzigen Zelle augen
scheinlich aussprichtl)." 

Dieses Schema kann aber, ganz abgesehen von den bereits vorgebrachten 
prinzipiellen Bedenken, auf unseren konkreten Fall unmoglich angewandt 
werden. Wir haben ja gesehen, daB die Auflosung und Neubildung von 
Knochensubstanz im Innern cler Skeletteile nicht von psychischen Zustanden 
der in Frage kommenden zelligen Elemente der Knochensubstanz und des 
Knochenmarks, sondern von der zu- oder abnehmenden Saftstromung aus den 
benachbarten BlutgefaBen abhangt, und wir haben daher hier keine Ver-

I) Pauly, Beilage zur Aligemeinen Zeitung, 1906, Nr. 122. 
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anlassung zu fragen, ob man wirklich den Keimzellen jene ungeheure, geistige 
Kraft zuschreiben dad, welche dazu gehoren wiirde, urn nicht nur die zahl
losen Bediirfnisse der Millionen und Milliarden von Korperzellen getreulich zu 
registrieren, sondern auch die Erfiillung dieser Bediirfnisse am richtigen Ort, 
zur richtigen Zeit und mit den richtigen Mitteln zu bewerkstelligen. Vielmehr 
find en wir darin, daB es gelungen ist, wenigstens fUr einen Teil der fraglichen 
Vorgange, soweit sie sich wahrend des Individuallebens abspielen, ein mecha
nisches Verstandnis zu gewinnen, einen machtigen Ansporn, diesen Weg 
wenigstens versuchsweise auch in bezug auf die Vererbung der individuellen 
Anpassungen zu verfolgen. 

Es solI nun ohne Umschweife zugegeben werden, daB dieser Weg vor
Iaufig noch recht wenig gangbar ist und daB ein gewisser Mut dazu gehort, 
in das scheinbar undurchdringliche Dunkel dennoch ein wenig vordringen 
zu wollen. Dieser Mut wird aber wesentlich gehoben durch die historisch 
festgestellte Tatsache, daB iiberall da, wo das Suchen nach den inneren 
Zusammenhangen in dem verwickelten Getriebe der vitalen Prozesse wirkliche 
Erfolge erzielt hat, dies immer nur der Anwendung der mechanisch-kausalen 
Methode zu dank en war; und ebenso ermutigend ist auch die hundertfaltige 
Erfahrung, daB ein empirischer Fund auch auf einem scheinbar abseits ge
legenen Gebiete so haufig einen weiten Ausblick auf bis dahin ungeahnte 
ursachliche Beziehungen eroffnet hat. 

Auch in unserem FaIle verfiigen wir iiber gewisse Tatsachen, die auf den 
ersten Blick unserem Thema ziemlich fremd gegeniibertreten, die aber doch 
bei naherem Zusehen auch fUr das uns hier beschaftigende Problem eine ge
wisse Bedeutung besitzen. Ich meine damit die erst in der letzten Zeit genauer 
bekanntgewordenen Einfliisse, die gewisse innere Sekrete auf das Knochen
wachstum ausiiben. Man weiB freilich schon lange, daB ihrer Geschlechts
driisen beraubte Menschen und Tiere ein intensiveres Langenwachstum zeigen, 
es ist uns aber erst jetzt durch gewisse gleich zu besprechende Tatsachen klar 
geworden, daB es sich dabei urn den Ausfall eines inneren Sekretes dieser 
Organe handeln muB, welches einen hemmenden EinfluB auf das Knochen
wachstum auszuiiben imstande ist. Eine gegenteilige Wirkung miissen wir 
aber wieder der inneren Ausscheidung der Schilddriise zuschreiben, weil 
Kinder und jugendliche Tiere, bei denen dieses Organ durch krankhafte 
Prozesse in seiner Entwicklung gehemmt oder - bei letzteren - absichtlich 
entfernt wurde, nebst einer kaum iibersehbaren Reihe von Bildungs- und 
Funktionsanomalien, welche in ihrer Gesamtheit die monstrose Verunstaltung 
und die korperliche und geistige Minderwertigkeit der Kretinen zur Folge 
haben, regelmaBig auch eine bedeutende Verzogerung des Knochenwachstums 
aufweisen. Und hier sind wir sogar in der Lage, die logische SchluBfolgerung, 
daB das innere Sekret der Schilddriise die Fahigkeit haben muB, das Langen
wachstum der Rohrenknochen zu befOrdern, dadurch zu verifizieren, daB wir 
beim Ausfallen der Schilddriisenfunktion durch EinfUhrung minimaler Mengen 
von Schilddriisensaft nebst zahlreichen anderen giinstigen Wirkungen auch ein 
rapides Wachstum des Skelettes selbst zu einer Zeit zu bewirken vermogen, wo 
dieses Wachstum unter normalen Verhaltnissen schon lange abgeschlossen ware. 
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Ein anderes inneres Sekret, namlich das des Gehirnanhanges (der Hypo
physe) hat ebenfalls einen gewissen EinfluB auf das Knochenwachstum, weil 
eine Entartung dieses ratselhaften Organs, also offenbar ein Mangel seines 
Sekrets, hochst merkwiirdige, unter dem Namen Akromegalie zusammen
gefaBte Verbildungen zur Folge hat, zu denen auch eine Verdickung der Kopf
knochen, des Kiefers und der Hand- und FuBknochen und manchmal auch 
eine verstarkte Knochenresorption gehort, die dann zu Verkriimmungen der 
Wirbelsaule usw. fUhren kann. Nach unseren friiheren Auseinandersetzungen 
stehen aber diese Wachstumsvorgange und Wachstumsanomalien des Skelettes 
unter dem Einflusse der die Knochen umgebenden und im Innern der Knochen 
sich verzweigenden BlutgefaBe und es kann daher kaum bezweifelt werden, 
daB nicht die zelligen Elemente der Knochen, sondern die lebenden Elemente 
der BlutgefaBwande den Angriffspunkt fUr jene chemischen Einwirkungen 
bilden, welche beim normalen und pathologischen Knochenwachstum einen 
so bedeutsamen EinfluB entfalten. 

Auch fiir andere Anomalien des Knochenwachstums konnen wir che
mische Einfliisse verantwortlich machen und auch hier haben wir gewichtige 
Anhaltspunkte dafUr, daB es die BlutgefaBe sind, welche das Vermittleramt 
iibernehmen. Die rachitisch affizierten Knochen zeigen namlich iiberall, wo 
der krankhafte ProzeB seinen Sitz hat, eine abnorme Ausdehnung und Wuche
rung der BlutgefaBe, deren vermehrte Saftstromung eine gesteigerte Ein
schmelzung der bereits erstarrten Knochentextur und auf der anderen Seite 
eine verzogerte Verknocherung und Verkalkung der auBen und innen neu 
apponierten Knochenteile verursachen. Nun tritt aber der rachitische ProzeB, 
wie ich in meiner "Pathogenese der Rachitis" (1885) auf Grund eines groBen 
Beobachtungsmaterials dartun konnte, besonders unter solchen Verhaltnissen 
auf, wo die Einatmung verunreinigter Luft als hauptsachliche Schadlichkeit 
beschuldigt werden muB, da nur so das enorme Vberwiegen dieser Krankheit 
in den iiberfiillten und iibelriechenden Wohnungen des Proletariats und in 
den spateren Wintermonaten, wo sich diese Schadigung bereits durch mehrere 
Monate summieren konnte, und dann wieder die auffallende, spontane Bes
serung im Sommer und im Herbst erklart werden kann. In der verdorbenen 
Atemluft konnen aber wieder nur chemische Agenzien wirksam sein, welche 
in die Zirkulation gelangen und, trotz ihrer sicherlich auBerordentlich geringen 
Quantitat, in den wahrend der intensiven Wachstumsperiode der ersten 
Lebensjahre besonders reichlich mit Blut versorgten Appositionstellen der 
Knochen auf die reizbaren Elemente der BlutgefaBwande in der Weise wirken, 
daB daraus eine krankhafte GefaBerweiterung und GefaBneubildung resultiert, 
an welche sich dann die bereits geschilderten, abnormen Vorgange in den 
Knochen anschlieBen. 

Wir kennen aber auch hier eine gegenteilige Wirkung eines chemischell 
Agens, weil es sich herausgestellt hat, daB man durch auBerordentlich geringe, 
fast homoopathische Mengen von Phosphor, die man einem wachsenden Tiere 
durch einige Zeit beibringt, eine hOchst auffallende Veranderung in den in 
dieser Zeit neugebildeten Knochenteilen hervorrufen kann. Diese Ver
anderung besteht darin, daB an Stelle der typischen, groBmaschigen und 
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gefiiBreichen Spongiosa sich eine dem kompakten Knochen ahnliche und wie 
diesel' nul' von engen und sparlichen GefaBkanalen durchsetzte Knochen
masse bildet. Da wir abel' wissen, daB die GroBe del' Markraume von del' Zahl 
und Weite del' im Innern des Knochens sich verzweigenden BlutgefiiBe ab
hangt, so konnen wir auch hier wieder mit ziemlicher Sicherheit schlieBen, 
daB es diese geringfugige Phosphormenge war, welche eine Verengung del' 
BlutgefaBe und durch das entsprechende Zuruckbleiben del' Markraumbildung 
eine von del' Norm abweichende Knochenbildung herbeigefUhrt hat. Die 
Erkenntnis, daB es sich dabei um ein im Vergleiche zu del' Rachitis direkt 
gegensatzliches Verhalten del' BlutgefaBe und del' von ihnen abhangenden 
Knochenbildung handelt, hat mich abel' dahin gefUhrt, die knochenverdichtende 
Wirkung del' minimalen Phosphorgaben zur Heilung del' Rachitis zu verwenden, 
und auf diese Weise ist die allgemein anerkannte und weitverbreitete Phos
phortherapie del' Rachitis zustande gekommen. 

Diese vielfachen Beispiele einer Alterierung del' Wachstumsprozesse durch 
chemische Agenzien steigert abel' bis zu einem sehr hohen MaBe die schon von 
vornherein groBe Wahrscheinlichkeit, daB auch die zweifellos bestehende 
Beeinflussung del' embryonalen und ontogenetischen Entwicklung durch die 
in den Kernen del' Keimzellen und deren Abkommlingen enthaltene Ver
erbungsubstanz vorwiegend auf chemischem Wege zustande kommt. Nach 
Weismann solhe diese Beeinflussung auf die Weise VOl' sich gehen, daB das 
Keimplasma Millionen von "Determinanten", d. h. von kompliziert gebauten 
Korperchen aussendet, die sich zu den ihnen zugehorigen Organen, Geweben 
und Gewebselementen begeben und in ihnen vermoge ihrer spezifischen 
Struktur die entsprechenden "Eigenschaften" hervorbringen. DaB eine solche, 
auf keiner empirischen Tatsache basierende Vorstellung ganz und gar Un
mogliches verlangt, habe ich in meiner "Vererbung und Entwicklung" in 
eingehender Weise bewiesen. 1m Gegensatze hierzu kann man die Moglich
keit einer chemischen Beeinflussung del' Wachstumsvorgange nach den 
fruher mitgeteilten Tatsachen, die keineswegs auf Vollstandigkeit Anspruch 
machen, als vollig bewiesen ansehen; und wenn wir nun den Molekulen 
des Keimplasmas, wie nicht andel's denkbar, eine uberaus. komplizierte 
chemische Struktur zuerkennen mussen, so kann man sich auch ganz gut 
vorstellen, daB infolge des Lebensprozesses diesel' Substanz, del' sich aus Aufbau 
und Zerfall ihrer Molekiile zusammensetzt, auch die mannigfaltigsten Spalt
produkte erscheinen mussen, welche vermoge ihrer spezifischen chemischen 
Struktur auch wieder die mannigfaltigsten Wirkungen in den bereits vorhan
denen protoplasmatischen Gebilden des in del' Entwicklung begriffenen Orga
nismus hervorrufen konnen; und zwar nicht nul' direkt, sondern auch auf dem 
Wege del' Korrelation, wie wir es fruher an den Beziehungen zwischen den 
BlutgefaBen und dem Knochengewebe formlich ad oculos demonstrieren 
konnten. 

Wir sehen also: del' Weg von del' Vererbungsubstanz zu den ontogeneti
schen Vorgangen ist fUr die auf empirischen Tatsachen fuBende theoretische 
Spekulation nicht so vollig ungangbar, wie man auf den ersten Blick glauben 
konnte. Wir konnen ihn selbstverstandlich nicht bis in aIle Einzelheiten ver-
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folgen, aber wir haben doch bereits eine ziemlich bestimmte Vorstellung, 
welche Richtung unser deduktives Denken dabei einzuschlagen hat. Leider 
konnen wir das noch nicht von der Beeinflussung des Keimplasmas durch 
jene Vorgange behaupten, die sich wahrend des Individuallebens in unserem 
Skelettsystem abspielen. Wie die durch auBere Einwirkungen, durch Belastung 
und Entlastung herbeigefiihrten Umbauten im Innern der Knochen die Ver
erbungsubstanz in der Weise verandern, daB dadurch die neue Knochen
architektur in den kommenden Generationen sich auch schon ohne jene 
auBeren Einwirkungen wiederholt, dariiber konnen wir uns einstweilen noch 
nicht einmal eine beiIaufige Vorstellung machen und wir konnen hochstens 
so viel sagen, daB es sich auch hier nur um eine chemische Abanderung der 
Keimplasmamolekiile handeln kann, weil wir in anderen Fallen z. B. bei der 
Entwicklung von Farbstoffen, von Hautgebilden usw. eine Riickwirkung der 
somatischen Veranderungen auf das Keimplasma als im Bereiche der Denk
moglichkeit gelegen darstellen konnten 1 ). 

So sehr ich aber einem jeden Recht geben miiBte, wenn er finden wiirde, 
daB dieser Teil der theoretischen Ableitungen noch recht vage und unbefriedi
gend ist, so entschieden miiBte ich doch behaupten, daB diese tastenden Ver
suche einer mechanischen ErkIarung der Anpassungs- und Vererbungserschei
nungen den einen groBen Vorzug besitzen, daB sie uns unbegrenzte heuristische 
Moglichkeiten offen lassen, wahrend die teleologische und psychische Betrach
tungsweise dieser selben Tatsachen meiner Meinung nach einem tieferen 
Eindringen in ihre Zusammenhange und einem weiteren Fortschreiten der 
Erkenntnis nur hinderlich sein wiirde. Wenn wir alles, was wit noch nicht 
mechanisch erklaren konnen, der Omnipotenz einer unserer Forschung nicht 
zuganglichen Zellseele iiberlassen, dann richten wir uns selbst eine Schranke 
auf, die nur das eine Gute an sich hat, daB sie jeden Augenblick durch einen 
gIiicklichen Fund eines mechanistisch denkenden Forschers durchbrochen 
werden kann. 

Wien, im Dezember 1907. 

1) VgI. hieriiber: Die Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften in "Welt, 
Leben, Seele", S. 178ff. 



Metabolismus und Immunitat. 

Ein Vorschlag zur Reform der Ehrlichschen Seitenkettentheorie. 1) 

Einleitung. 

Die Immunitat ist eine Lebenserscheinung. Sie bedeutet einen ange
borenen oder erworbenen Schutz gegen Vergiftung oder gegen mikrobische 
Infektion und nur ein lebender Organismus kann vergiftet werden oder durch 
Ansteckung erkranken. Ein Verstandnis der Immunitatserscheinungen ist 
also nur denkbar auf der Basis einer befriedigenden Theorie des Lebens
prozesses im allgemeinen und der Giftwirkung im besonderen. Denn nur dann, 
wenn ich mir vorstellen kann, wie die Gifte auf das lebende Protoplasma ein
wirken, kann ich mit einiger Aussicht auf Erfolg an die Frage herantreten, 
auf welchem Wege eine Giftfestigkeit - im weitesten Sinne des Wortes -
zustande kommen kann. 

Ein theoretisches Verstandnis des Lebens uberhaupt und seiner mannig
fachen Erscheinungsformen ist aber, wie ich in den vier Banden meiner vor 
kurzem abgeschlossenen Allgemeinen Biologie zu beweisen bestrebt war, nur 
moglich auf der Grundlage des Metabolismus, also jener generellen Auffassung 
des Lebens, welche aIle vitalen Erscheinungen von dem Aufbau und dem Zer
fall der hochkomplizierten und entsprechend labilen chemischen Einheiten 
der lebenden Substanz - der Protoplasmamolekule - ableitet. AIle anderen 
Vorstellungen, welche von.der Stabilitat des Protoplasmas ausgehen und den 
Stoffwechsel mit allen anderen vitalen Leistungen von mysteriosen Schwin
gungen protoplasmatischer Einheiten oder von elektrischen Kraften derselben 
oder von Enzymen ratselhafter Herkunft ableiten wollen, haben vollstandig 
Schiffbruch gelitten. Denn es ist keiner einzigen dieser "katabolischen" 
Theorien - so nenne ich namlich diejenigen, welche den Stoffwechsel nicht in 

1) Wien 1907, VerI. M. PerIes. - Anm. d. Herausg.: Die eingehende Beweis
fiihrung fiir die Kassowitzsche Auffassung der Immunitatserscheinungen mull in 
seiner (132 Seiten umfaasenden) Monographie sel bst nachgelesen werden, wo natiirlich 
eine weit groBere Klarheit erzielt wird, als es in diesen kurzen Andeutungen moglich ist. 
Diese konnen aber doch immerhin einen Begriff davon geben, daB die metabolische 
Stoffwechseltheorie und namentlich die mit ihr zusammenhangende Theorie der Reiz
und Giftwirkung sich hier wieder in der Anwendung auf ein SpeziaJgebiet bewahrt 
hat, auf das sie urspriinglich durchaus nicht zugeschnitten war, wo sie aber trotzdem 
aufhellend und vereinfachend wirkt und eine Menge von weit weniger einheitlichen 
Spezialhypothesen iiberfliissig macht. 
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das Protoplasma selbst, sondern auBerhalb desselben verlegen - auch nur 
in einem einzigen Falle gelungen, eine Lebenserscheinung oder eine vitale Funk
tion mit den Ausdrucken der Chemie und Physik 7.U definieren, geschweige 
denn, daB sie sich fahig erwiesen hatte, einen gemeinschaftlichen Schlussel 
fiir die Ausdeutung der Gesamtheit der vitalen Phanomene ausfindig zu 
machen. Cber allgemeine und inhaltlose Phrasen, wie Kontraktilitat, Irri
tabilitat, vitaler EinfluB des Protoplasmas, Zertrummerung der Nahrung
stoffe durch Protoplasmaschwingungen, elektrisch geladene und drehbare 
Muskel- und Nervenmolekule und ahnliche umschrei"Qende Worterklarungen 
und hypothetische Visionen, ist der Katabolismus noch niemals hinausge
kommen. 

Ganz offenkund~g wird aber die Ohnmacht und die Unfruchtbarkeit der 
katabolischen Auffassung der Lebensvorgange in dem speziellen Falle, der 
uns hier beschaftigen solI, denn es ist bisher meines Wissens auch nicht der 
schuchternste Versuch unternommen worden, Vergiftung, Giftfestigkeit und 
Immunitat auf Schwingungen von Mizellen oder auf elektrisch geladene Mole
kule oder dergleichen zuruckzufUhren. Der einzige Versuch, die wichtigsten 
hierher gehorigen Erscheinungen auf eine mit physiko-chemischen Vorstellungen 
operierende Formel zuruckzufUhren - die "Seitenkettentheorie" von Ehr
lich -wurde auf metabolischer Grundlage unternommen, denn auch Ehrlich 
liiBt die dabei in Frage kommenden Vorgange in den chemischen Einheiten 
der protoplasmatischen Substanzen sich abspielen. Und der groBe Erfolg dieses 
Versuches, namentlich in heuristischer Beziehung, hat auch gelehrt, daB diese 
metabolische Basis eine solide und verlaBliche ist. Denn wenn die Stoff
zersetzungen, wie dies die katabolischen Theorien voraussetzen, unter einem 
undefinierbaren Einflusse der stabil bleibenden Protoplasmamolekule ablaufen 
wurden, wenn also die Ehrlichsche Grundauffassung, welche den Stoffwechsel 
in diese Molekule selbst verlegt, von Haus aus unrichtig ware, dann konnte man 
unmoglich verstehen, wie es dem erfolgreichen Forscher auf diesem Gebiete 
dennoch gelingen konnte, in so vielen Fallen von seiner metabolischen Grund
anschauung Deduktionen abzuleiten, die dann nachtraglich durch das Experi
ment in uberraschender und erfreulicher Weise verifiziert worden sind. 

So sehr ich aber - seIber auf streng metabolische!fi Standpunkte fuBend
mit der Grundanschauung von Ehrlich einverstanden bin, so wenig kann ich 
mich doch mit vielen, ihm selbst besonders wichtig erscheinenden Ableitungen 
aus dieser Grundanschauung befreunden, weil sie sehr bedeutend von jener 
Auffassung abweichen, die ich selbst von den Vorgangen bei der Bildung und 
Zerstorung der Protoplasmamolekule gewonnen habe. Besonders groB ist 
aber die Verschiedenheit unserer Anschauungen in bezug auf die Vergiftung 
selbst, weil nach meiner Auffassung die Vergiftung wie die Wirkung eines 
jeden anderen Traumas auf einer Zersetzung oder Spaltung der hochgradig 
zersetzlichen Protoplasmamolekule beruht, wahrend Ehrlich im diametralen 
Gegensatze hierzu die Gifte ebenso wie die Nahrungstoffe zu Bestandteilen 
dieser Molekule werden laBt. Nun glaube ich aber zeigen zu konnen, daB die 
von mir vertretene Auffassung nicht nur aus dem Grunde den Vorzug verdient, 
weil sie sich einer weit ausgreifenden Theorie der vitalen Prozesse harmonisch 
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einfugt, sondern daB sie auBerdem sich viel besser dazu eignet, die Tatsachen 
der Immunitat in einen verstandlichen Zusammenhang zu bringen. Ein be
sonderer Vorzug meiner Auffassung scheint mir aber darin zu liegen, daB sie 
gerade diejenigen Teile der Ehrlichschen Hypothese, welche die meisten An
fechtungen erfahren haben, als iiberflussig und leicht entbehrlich erscheinen 
lassen w'ird. 

Zusammenfassung. 

Das groBte Verdienst, das sich Ehrlich auf dem Gebiete der Immuni
tatslehre erworben hat, ist meiner Ansicht nach darin gelegen, daB er von 
Anfang an die chemische Natur der hier zu erforschenden Vorgange erkannt 
und allen Anfechtungen gegeniiber siegreich verteidigt hat. Geradezu genial 
war aber der Gedanke, daB in den Riesenmolekulen des Protoplasmas be son
dere Atomkomplexe oder Seitenketten vorhanden sein mussen, welche ver
moge ihrer chemischen Konstitution eine Anziehung auf die Toxine und die 
anderen Antigene ausuben und daB diese chemische Anziehung verschiedene 
Folgen haben musse, je nachdem die Seitenketten sich noch im Verbande des 
Protoplasmamolekuls befinden oder von diesem abgetrennt im Serum zirku
lieren, in dem sie im erst en FaIle die Vergiftung herbeifuhren, in dem anderen 
dagegen die Gifte neutralisieren und sie dadurch fUr das lebende Protoplasma 
unschiidlich machen. 

Leider wurde aber das von dieser glanzenden Intuition ausstrahlende Licht 
wieder zum Teile dadurch verdunkelt, daB sich ihr Schopfer in bezug auf die 
Ausdeutung der im Protoplasma ablaufenden fundamentalen Lebensprozesse 
in einen Gedankengang verwickelte, der unmoglich zum ersehnten Ziele fuhren 
konnte. Hatte er der auBerordentlichen Labilitat der von ihm selbst als Rie
senmolekule bezeichneten chemischen Einheiten der lebenden Substanz, 
welche aus chemisch-theoretischen und aus biologisch-empirischen Grunden 
nicht zu umgehen ist, gebuhrend Rechnung getragen, dann hatte er unmoglich 
diese Molekule als relativ stabile Gebilde ansehen konnen, denen Seiten
ketten abgerissen oder verbrannt und dann wieder Nahrungstoffe und Gifte 
einverleibt werden konnen, ohne daB dadurch an ihrem Bestande geruttelt 
wiirde; er ware auch nicht genotigt gewesen, aIle speziellen Lebenserscheinung€n 
und aIle physiologischen Funktionen in das dunkle Mysterium des "Leistungs
kernes" dieser Molekule zu verlegen, und vor allem ware er nicht auf den Ge
danken gekommen, Nahrung und Gift in eine ParaIlele zu stellen und sie 
beide alternativ an diesel ben Seitenketten verankern zu lassen, anstatt sie, 
wie sich gebuhrt, in einen direkten Gegensatz zu bringen, da es doch keinem 
Zweifel unterliegen kann, daB jede Nahrung zur Erhaltung des Lebenden b€i
tragt, wahrend jedes Gift, sobald es mit Lebendem in .Beruhrung kommt, 
dieses entweder schadigt oder fur immer vernichtet. 

Schon die fundamentale Tatsache, daB nicht nur jedes Gift, sondern 
uberhaupt jedes Trauma, sei es nun chemischer, mechanischer, thermischer 
oder elektrischer Natur, in abgeschwachtem MaBe als physiologischer Reiz 
wirken kann, sowie umgekehrt jeder physiologische Reiz, wenn er zu stark wird, 
eine Schadigung oder Vernichtung der lebenden Substanz herbeizufuhrm 
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imstande ist, hatte davon abhalten sollen, die vitalen Prozesse, welche ohne 
physiologische Reize gar nicht denkbar sind, in relativ stabile Molekule zu 
verlegen, deren ganzer Stoffwechsel darin bestehen soIl, daB einige Seitenketten 
durch unbekannte Krafte abgestoBen und entweder durch ein unverstand
liches Herauswachsen aus dem Innern des Molekuls oder durch eine AngIiede
rung von auBen her wieder ersetzt werden sollen. An diesem inneren Wider
spruche kranken auch alle Deduktionen, welche Ehrlich ausseiner, 'wie ich 
leider sagen muB, grundlich verfehlten Auffassung der normalen protoplasma
tischen Vorgange auf das Gebiet der Immunitatslehre ubertragen hat, und 
ich will nun in aller Kurze die wichtigsten Differenzen rekapitulieren, die 
sich auf diesem Spezialgebiete aus den so weit abweichenden Auffassungen 
der fundamentalen Lebensprozesse ergeben haben und ergeben muBten. 

1. Nach Ehrlich ware die Wirkungsweise der chemisch definierbaren 
Gifte (Narkotika, Phenole usw.) und die der Toxine trotz der groBen AhnIich
keit der Intoxikationserscheinungen eine prinzipiell verschiedene, indem jene 
sich nur in fettahnlichen Bestandteilen der Zellen auflosen, diese dagegen sich 
an den toxophilen Seitenketten der Protoplasmamolekule verankern sollen. Fur 
uns dagegen besteht die Wirkung eines jeden wie immer gearteten Protoplasma
giftes in der Dissoziation der von ihm angegriffenen Protoplasmamolekule. 

2. Fur die so auffallige Tatsache, daB fast unglaublich kleine Toxindosen 
mitunter dieselben Wirkungen hervorbringen, wie tausendmal groBere Quan
titaten chemisch definierbarer Gifte, besitzt die Theorie von Ehr lich keinerlei 
Erklarung. Fur uns aber beruht sie darauf, daB jedes Toxinmolekul imstande 
ist, eine fast unendliche Zahl von Protoplasmamolekulen der Reihe nach zu 
zerstoren, wahrend die Gifte (sensu strictiori) eine solche fermentahnliche 
Tatigkeit nicht zu entwickeln vermogen. 

3. Fur die Reizfortpflanzung, ohne die speziell die Wirkung der Nerven
gifte vollig unverstandlich bliebe, ist weder die Theorie der Aufspeicherung 
(ler fett16slichen Gifte in den Lipoiden, noch die Theorie der Verankerung der 
Toxinmolekule an den Seitenketten imstande, auch nur die geringste Auf
klarung zu verschaffen. Fur uns beruht die Reizfortpflanzung sowohl unter 
normalen als unter krankhaften Verhaltnissen auf einer Fortleitung des Proto
plasmazerfalles nach dem Verlaufe der protoplasmatischen Leitungsbahnen. 

4. Um die Inkubationszeit bei der Toxinwirkung zu erklaren, muBte 
Ehrlich die Hilfsannahme machen, daB das Toxinmolekul zwei verschieden 
wirkende Atomgruppen besitze, von denen die "haptophore" Gruppe nur 
dazu dient, das Toxin an einer Seitenkette des angegriffenen Molekuls zu ver
ankern, wahrend die "toxophore" Gruppe aus unbekannten Grunden die 
eigentliche, ihrem Wesen nach ebenfalls unbekannt bleibende Giftwirkung 
erst nach Ablauf der Inkubationszeit entfaltet. Fur diese Annahme bleibt 
es unverstandlich, daB man die Latenzdauer durch eine VergroBerung der 
Toxindosis abkurzen kann. Nach unserer Auffassung ist dies aber ebenso 
verstandlich, wie die Latenzdauer selbst, weil die geringe Zahl der in Aktion 
tretenden Toxinmolekule eine gewisse Zeit braucht, bis sie bei ihrer ferment
ahnlichen Wirkungsweise eine genugende Zahl von Protoplasmamolekulen 
zerstort hat, um manifeste Vergiftungserscheinungen hervorzurufen, und diese 
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Zeit daher abgekiirzt werden kann, wenn eine groBere Zahl von Toxinmole
kiilen gleichzeitig ihre fermentartige Zerstorungsarbeit verrichtet. 

5. Die Tatsache, daB die Toxine schon bald nach ihrer Einfiihrung in 
den Korper und geraume Zeit vor dem Beginn der Vergiftungsymptome ge
bunden erscheinen, spricht keineswegs fiir die Sonderexistenz einer hapto
phoren und toxophoren Gruppe, weil nach unserer Vorstellung die Toxinmolekiile, 
wenn sie in ihrer fermentahnlichen Tatigkeit begriffen sind, dadurch in ahn
licher Weise gebunden sein konnen, wie die Fermentmolekiile, welche wah:r;end 
ihrer analogen Tatigkeit ebenfalls von ihrem Substrate nicht abzutrennen sind. 

6. Auch die Unterbrechung (resp. Verlangerung) der Inkubationszeit 
durch die Kalte wird nicht verstandlicher, wenn man sagt, daB bei niederer 
Temperatur zwar die haptophore, aber nicht die toxophore Gruppe ihre Wir
kung entfalten kann. Wohl aber wirkt auch hier die Analogisierung mit 
der Fermentwirkung aufklarend, weil wir verstehen konnen, daB in beiden 
Fallen die Dissoziation der angegriffenen Molekiile durch die Verminderung 
der inneren Molekularwarme verzogert oder verhindert wird. 

7. Das fiir gewisse FaIle wahrscheinlich gemachte Fortkriechen der 
Toxinwirkung entlang den Nerven ist auf Grund der Verankerungstheorie voll
kommen: unverstandlich, weil ein an einer Seitenkette verankertes Toxinmole
kiil zu einer solchen Wanderung vollig untauglich ware; wahrend das Dber
springen des Toxins von einem Protoplasmamolekiil zum anderen, das wir fiir 
aIle FaIle angenommen haben, unter den besonderen im Nerven obwaltenden 
Verhaltnissen an eine bestimmte Richtung gebunden sein konnte. 

, 8. Die Bildung von Antitoxinen und andcren Antikorpern solI nach 
Ehrlich dadurch zustande kommen, daB die Seitenketten, welche durch die 
Verankerung der Antigene ihrer Funktion als Rezeptoren fiir Nahrstoffmole
kiile entzogen werden, durch Ersatzrezeptoren ersetzt werden; und zwar 
sollen diese im DberschuB aus dem Leistungskern herauswachsen und dann 
in die Safte abgestoBen werden. Da nun ein Antigenmolekiil 100000 Mole
kiile des Antikorpers erzeugen kann, miiBte ein einziges Protoplasmamole
kiil, obwohl ihm seine normale Nahrungszufuhr abgeschnitten ist, ebenso viele 
Ersatzrezeptoren produzieren. An die Stelle dieser ad hoc ersonnenen, zum 
mindesten sehr unwahrscheinlichen Annahmen setzen wir die aus unserer 
Theorie der fermentahnlichen Toxinwirkung sich von selbst ergebende Los
reiBung der von den Toxinen angegriffenen Seitenketten und die Wiederholung 
dieser Befreiung bei jedem einzelnen der sukzessive von demselben Toxin
molekiil angegriffenen Protoplasmamolekiile. 

9. Die Tatsache, daB korperfremde EiweiBstoffe, wenn sie unverandert 
in die Zirkulation eingefiihrt werden, Antikorper in Form von Prazipitinen 
bilden, spricht nicht dafiir, daB Toxine an den Protoplasmamolekiilen an Stelle 
vonN ahrungstoffen verankert werden, sondern sie beweist im Gegenteil, daB auch 
nahrende Substanzen, wenn sie als solche nicht zum Aufbau von Protoplasma
molekiilen verwendet werden konnen, auf die vorhandenen Protoplasmamole
kiile als Toxine wirken und sie unter Bildung von Antikorpern zerstoren konnen. 

10. Die Annahme von Ehrlich, daB die Antikorper nichts anderes 
sein sollen, als Rezeptoren, die als Ersatz der mit Toxinen besetzten Seiten-
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ketten im DberschuB gebildet und als uberfliissiger Ballast abgestoBen wer
den, hatte zur Folge, daB die Antikorper dieselbe Aviditat zu den Antigenen 
besitzen muBten, wie die ursprunglichen Seitenketten. Da aber Antitoxine 
imstande sind, Toxine aus ihrer Bindung in den angegriffenen Protoplasmen 
zu befreien, muBte ihnen Ehrlich selbst eine hohere Aviditat zu den Toxinen 
zuerkennen als den sessilen Seitenketten. Auf der anderen Seite verlangen 
aber wieder die Erscheinungen der Dberempfindlichkeit hoch immunisierter 
Protoplasmen eine hohere Aviditat der sessilen Seitenketten gegenuber den 
als Antitoxine in den Saften flottierenden. Diese Widerspruche verschwin
den, wenn man annimmt, daB sowohl die von den Toxinen angegriffenen 
Seitenketten als auch die Toxine selbst durch ihre gegenseitige Bindung und 
Trennung eine hohere Aviditat zueinander erlangen und daB diese gegenseitige 
Aviditatsteigerung sich bei jeder neuen Vereinigung und Trennung wieder
holt. Dadurch hatten anfangs die in die Safte abgegebenen Seitenketten 
eine hohere Aviditat zu den Toxinen als die noch nicht veranderten sessilen 
Seitenketten und sie konnten daher ihre schutzende Wirkung entfalten. Spater 
aber wurden die durch ihre Reaktion mit den avider gewordenen Toxinen 
ebenfalls stark avid gewordenen Seitenketten nach ihrer LosreiBung .von den 
Protoplasmamolekulen reassimiliert und es muBten nunmehr die wieder 
sessil gewordenen Seitenketten eine groBere Anziehungskraft auf die Toxine 
ausuben als das Gros der im Serum flottierenden; und daraus muBte eine 
Uberempfindlichkeit hoch immunisierter Tiere resultieren. 

11. Wahrend es nach der Ehrlichschen Theorie der Ersatzrezeptoren 
kaum verstandlich ist, wieso die Protoplasmen aktiv immunisierter Tiere 
nochnach Monaten oder Jahren entweder ohne neuerliche Einwirkung der 
Toxine oder auf so geringe Quantitaten derselben, welche bei nicht vorbehandel
ten Tieren ohne Wirkung bleiben, .kolossale Mengen von Antitoxin zu erzeugen 
imstande sind, folgen diese Tatsachen von selbst aus unserer Annahme, daB 
die a vider gewordenen Seitenketten nach ihrer Abtrennung von den eingerissenen 
Protoplasmamolekulen wieder zum Aufbau neuer solcher Molekule verwendet 
werden und daB die mit diesen a videren Seitenketten a usgesta ttetenProtoplasma
molekule, welche bei ihrem Zerfall solche Seitenketten als Antitoxine abspalten, 
in dieser veranderten Gestalt sich auf assimilatorischem Wege vermehren. 

12. Die bei der Cytolyse intervenierenden Immunkorper mussen in Dber
einstimmung mit Ehrlich als "Ambozeptoren" angesehen werden, d. h. als 
Seitenketten, welche an ihren beiden Enden verschiedene Affinitaten be
sitzen. Aber die Affinitaten dienen nicht zum Auffangen von ganzen Zellen 
als Nahrung und auch nicht zum Au£fangen von Fermentsto££en zur Ver
dauung dieser Beute, sondern die Affinitat an dem peripheren Ende der Sei
tenkette ist wie bei allen anderen Antikorpern durch die antigenartige Ein
wirkung der abgespaltenen Seitenketten der zur Immunisierung verwendeten 
Zellen eine spezifische zu denselben antigenen Seitenketten geworden; und die 
M£initat am zentralen Ende der losgerissenen Seitenkette ist wieder als die 
Af£initat zu den fruher mit ihr verbunden gewesenen und jetzt nach der Zer
storung der groBen labilen Molekule als "Komplemente" im Serum flottieren
den Atomkomplexen anzusehen. Die Affinitat zu den antigenen Seitenketten 
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vermittelt nun bei dem Losungsversuche die Verbindung der Ambozeptoren 
mit den Seitenketten, die von den Protoplasmen der fruher zur lmmunisierung 
verwendeten und jetzt zu lOsenden Zellen abgespalten werden, und sie ver
mittelt in weiterer Folge die Einverleibung derAmbozeptoren in die Protoplasma
molekule dieser Zellen auf dem Wege der Reassimilation der mit ihnen verbun
denen Seitenketten; die andere (komplementophile) Affinitat dagegen hat zur 
Folge, daB die durch die Aufnahme der Ambozeptoren sensibilisierten Proto
plasmamolekule dem Angriffe der Komplemente ausgesetzt sind und daB 
durch diesen Angriff die Protoplasmamolekule der zu losenden Zellen der 
Dissoziation anheimfallen. 

13. Die Gewebsimmunitat beruht nicht, wie Ehrlich annimmt, auf 
einem Schwund der Rezeptoren, welcher auf ihre uberschussige Bildung fol
gen soIl, sondern darauf, daB durch die fortwahrend wiederholte Reaktion 
zwischen Toxinen und Seitenketten ihre gegenseitige Aviditat bis zu dem 
Grade gesteigert wird, daB endlich beide Gegenkorper miteinander verbunden 
bleiben, so daB nunmehr die toxophilen Seitenketten mitsamt der an ihnen 
verankerten Toxingruppe reassimiliert werden. Die auf diese Weise mit 
Toxingruppen garnierten Seitenketten sind dadurch gegen die Giftwirkung 
dieser speziellen Toxine ebenso unempfindlich geworden wie die mit Alkohol
oder Morphinresten verankerten Seitenketten der Nervenprotoplasmamolekule 
bei der Gewohnung an Alkohol oder Morphin. 

14. Die theoretische Deduktion~ daB einer auf diese Weise gewonnenen 
protoplasmatischen Toxinimmunitat ein Stadium der Dberempfindlichkeit 
vorausgehen muBte, in welchem die hyperaviden Seitenketten noch ohne 
Toxingruppen reassimiliert wftrden, und daB das Erloschen dieser Giftfestig
keit abermals ein Stadium der Dberempfindlichkeit passieren sollte, in dem 
zwar die Toxingruppen, nicht aber die bisher mit ihnen verankerten hyper
aviden Seitenketten verloren gegangen waren, ist bei der Vakzine tatsachlich 
realisiert, indem die vollstandige Unempfindlichkeit gegen eine neuerliche In
fektion von einem Stadium der verfrfihten Reaktion eingeleitet und von einem 
ebensolchen Stadium abgelOst wird. 

15. Die Verankerung eines Toxins an einer Seitenkette eines Protoplasma
molekuls hat nicht, wie Ehrlich meint, eine Schiidigung dieses Molekuls 
zur Folge, sondern verschafft ihm im Gegenteil den denkbar wirksamsten 
Schutz gegen eine Schadigung vonseiten ahnlicher Toxine. 

lch schlieBe diese Ausfuhrungen mit dem Wunsche, man moge es den hier 
vorgeschlagenen Modifikationen der herrschenden lmmunitatslehre nicht 
entgelten lassen, daB sie von einem Theoretiker - allerdings auf Grund einer 
umfassenden und tiefgreifenden Analyse der allgemeinen Lebenserscheinun
gen - ersonnen wurden und nicht auf eigens hierzu unternommenen Versuchen 
basieren. Nicht dieser Geburtsfehler, fur den die Theorie als solche nicht ver
antwortlich gemacht werden kann, sondern nur eine ohne Voreingenommen
heit unternommene Prufung auf ihre Brauchbarkeit als Arbeitshypothese 
sollte uber ihr Schicksal entscheiden. Einer solchen Prufung aber glaube ich 
mit Ruhe entgegensehen zu durfen. 



BewuBtsein 1). 

Wenn wir uns in den Schriften der Physiologen daruber informieren 
wollen, wie sie sich das VerhiiItnis der BewuBtseinserscheinungen zu den gleich
zeitig mit ihnen im Korper ablaufenden physiologischen Vorgangen denken oder 
gedacht haben, so finden wir bei manchen dualistische, bei anderen monistische 
Auffassungen vertreten. Die Dualisten denken an ein immaterielles Seelenwesen, 
das in unserem Gehirn sein Lager aufgeschlagen hat und dort fur uns emp
findet, denkt und strebt, wobei es die korperlichen Organe dazu verwendet, 
urn durch ihre Vermittlung Nachrichten von auBen zu empfangen und wieder 
durch andere auf die AuBenwelt zu wirken. Die Monisten dagegen sehen in 
den BewuBtseinserscheinungen rein korperliche Funktionen, die an die Lebens
tatigkeit bestimmter Korperteile (Gehirn, GroBhirnrinde, Ganglienzellen) eben
so gebunden sind wie die Leistung mechanischer Arbeit an die Tatigkeit der 
Muskeln und die Lieferung korperlicher Produkte an die Funktion der Drusen. 

Fur die dualistische Auffassung unter den Physiologen berufe ich mich 
vor allem auf den groBen Forscher Johannes Muller, der lehrte, daB die 
Seele durch den Willen die Faserzuge des Gehirnes wie die Tasten eines Kla
viers in Bewegung setzt; nach KuBmaul benutzt die Seele in uberlegter 
Weise die Materie, urn ihre Zwecke zu erreichen; der Leipziger Physiologe 
Ludwig erklarte die Mitbewegungen durch die Ungeschicklichkeit der Seele, 
vermoge deren sie neben den beabsichtigten Bewegungen auch unbeabsichtigte 
ausfiihrt; nach dem (kurzlich verstorbenen) Berliner Physiologen I m man uel 
M u n khat unsere Psyche gelernt, von welchen Hautbezirken ihr die ein
zelnen Nervenfaden die Nachrichten zubringen, und liest also gleichsam Tasten 
ab; und (urn auch einen ganz Modernen zu zitieren) bei Driesch finden wir 
wiederum den Vergleich des Gehirns mit einem KIa vier, auf dem das ,,0 bjektal
psychoid", also wieder das, was man bisher Seele genannt hat, sich produziert. 

Niemand kann sich aber der Tatsache verschlieBen, daB die Lehre von 
der Sonderexistenz der Seele, die, wie wir gesehen haben, noch urn die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts von den Leuchten der physiologischen)Wissenschaft 
mit groBer Warme verteidigt wurde, unter den jetzigen Naturforschern nur 
noch ganz vereinzelte Anhanger zahlt. Die Grunde fur diesen Umschwung 
sind ziemlich klar, obwohl sie nur selten eine bestimmte Formulierung erfahren. 
Man hat sich eben daran gewohnt, das Gesetz der Erhaltung der Energie als 
allgemeingiltig anzusehen: man betrachtet jede Bewegung materieller Teil-

1) Die Zukunft 1908, Nr. 21. 
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chen, ob es sich um wagbare oder um unwagbare Materie handelt, als die 
Wirkung einer vorhergehenden und als die Ursache einer nachfolgenden Be
wegung und man ist daher nicht mehr wie friiher zu der Annahme bereit, 
daB materielle Einwirkungen Veranderungen in einem unkorperlichen Wesen 
herbeifiihren, und ebensowenig kann man sich dazu verstehen, unkorperliche 
Vorgange in einem immateriellen Wesen als Ursachen von korperlichen Ver
anderungen gelten zu lassen. 

An die Stelle der in der Naturwissenschaft nachgerade depossedierten 
Lehre von dem selbstandigen Seelenwesen ist nun bei der groBen Mehrzahl der 
Physiologen die Theorie der "Seelenschwingungen" in den "BewuBtseinszellen" 
getreten. In einer auch bei Laien bekannt und beriihmt gewordenen Stelle in 
den "Grenzen der Naturerkenntnis" von Du Bois- Reymond konnte man 
Ie sen : "Es ware grenzenlos interessant, wenn wir auch nur wiiBten, welcher 
Tanz, von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoff-, Phosphor- und 
anderen Atomen der Seligkeit des musikalischen Empfindens, welcher Mole
kularsturm dem wiitenden Schmerz bei MiBhandlung des Nervus trigeminus 
entspricht. " 

Und seitdem gilt es geradezu als selbstverstandlich und keines weiteren 
Beweises mehr bediirftig, daB in einer "psychischen Nervenmasse Schwingun
gen von Molekiilen stattfinden, deren Arbeit mit BewuBtsein verkniipft ist" 
(Pfliiger); man halt es fiir ausgemacht, daB sich aIle psychischen Vorgange 
auf molekulare V organge zuriickfiihren lassen (V e rw 0 r n); man bedauert die 
Unmoglichkeit, die dem geistigen Geschehen parallel gehenden Bewegungen 
der Hirnmolekiile in mathematischen Formeln zu beschreiben (Flechsig); 
und Richet, der Physiologe der Pariser Sorbonne, verkiindet in lapidaren 
Satzen: "Die Nervenwelle kennt und beurteilt sich selbst; sie ist selbstwissend 
und selbstbewuBt; sie kann sich selbst von der Welt unterscheiden, die sie 
umgibt und erschiittert." Trotzdem muB man gegen diese dogmatisierte 
Lehre ganz ernsthafte Bedenken erheben. 

Schon die Auffassung der Nervenleitung als Fortpflanzung von Schwin
gungen der Nervenmolekiile stoBt auf uniiberwindliche Schwierigkeiten. Diese 
schwingenden Molekiile konnen nicht gut etwas anderes sein als die chemischen 
Einheiten des Nervenprotoplasmas, und wir miissen sie daher mindestens fUr 
e benso zersetzlich halten wie die Molekiile aller anderen Protoplasmen; sie 
sind es aber sicher in noch viel hoherem MaB, weil wir sehen, daB die aus 
ihnen gebildete Nervenmasse schon durch unglaublich geringe Giftmengen 
zersetzt und ertotet werden kann. Es ist also ganzlich undenkbar, daB sie 
wie harte elastische Balle ihre Bewegung auf die Nachbarmolekiile iiber
tragen, ohne zugleich mit den gestoBenen Molekiilen der Zerstorung an
heimzufallen. 

Ebenso unmoglich erscheint es uns, daB durch die verschiedensten Nerven
reize, seien sie nun mechanischer oder chemischer, thermischer oder elektri
scher Natur, immer nur Schwingungen der Nervenmolekiile hervorgerufen 
werden sollen, die sich bis zu den "Empfindungszellen" fortsetzen und sich 
dort in "Seelenschwingungen" oder in "Seelenenergie" verwandeln; wahrend 
wir ganz wohl begreifen, daB die mit einem hohen Grad von chemischer Un-

K ass 0 wit z, Gesammelte Abhandlungen. 23 
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bestandigkeit ausgestatteten Molekiile durch jede der genannten Energie
arten zersetzt werden und daB sich dieser Protoplasmazerlalliangs des ganzen 
Verlaufes der protoplasmatischen Nervenbahn durch die Zentren hindurch 
bis zu den tatigen und arbeitleistenden Organen fortpflanztl). 

Unverstandlich erschiene ferner, wie eine solche Seelenschwingung, nach
dem sie einmal zum Stillstand gekommen ist, dennoch nach Jahr und Tag 
als Erinnerung wieder auftauchen kann, wie also dieselbe Molekeltanzfigur 
ohne die Einwirkung, die sie das erste Mal hervorgerufen hat, genau so wie 
damals zustande kommt, als ob eine Harle von selbst die Melodie wieder 
ertonen lieBe, die einstmals durch die Finger auf ihr hervorgerufen worden ist. 

Sowenig wir ferner verstehen konnen, wie eine Welle sich selbst er
kemlt, sowenig konnen wir begreifen, daBsie die Schwingungen oder Wellen, 
die von allen Seiten an sie herankommen, zu unterscheiden weiB; und wenn 
man diese neue Schwierigkeit damit beheben will, daB man sich mit Lotze 
jede ins Zentrum vordringende Welle mit einem "Lokalzeichen" wie mit 
einer Etikette versehen denkt, an der die zentral sitzende Seelenschwingung 
oder die Empfindungszelle erkennen soll, ob die anlangende Nervenwelle von 
Hell oder Dunkel, von Grlin oder Rot, von Rechts oder Links, von SliB oder 
Bitter oder von irgendeiner anderen der Millionen von moglichen Sinnesein
driicken ausgelost worden ist, so ist gerade mit dieser bildlichen Umschreibung 
und mit dieser Dbertragung von menschlichen oder vielmehr iibermensch
lichen Fahigkeiten an eine Welle oder an ein Zellgebilde die vollige Unmog
lichkeit eines solchen Vorganges gekennzeichnet. 

Wenn man sich endlich einen Willensakt als eine Molekularbewegung 
in einem Willenszentrum vorstellt, die daselbst "aus inneren Ursachen" ent
steht, so verlangt man nicht mehr und nicht weniger, als daB die von selbst 
entstandene Bewegung sich von ihrer Ursprungstelle gerade nur in jene zen
trifugalen Nervenbahnen fortpflanze, welche zu den Muskeln und Muskel
gruppen fiihren, die die "gewollte" Bewegung auszufiihren haben, und daB 
sie alle anderen Bahnen angstlich vermeide, die die momentan nicht gewollten 
Bewegungen herbeifiihren wiirden; obwohl ihnen diese Bahnen ebenso offen 
stehen wie die gewiinschten. 

Aber auBer diesen vielen Unbegreiflichkeiten gibt es eine ganze Reihe 
anatomischer und physiologischer Tatsachen, die der Vorstellung von den bis 
in die "Empfindungszellen" vordringenden und sich daselbst in Seelenschwin
gungen umwandelnden Nervenwellen ebenso widersprechen wie der anderen 
Annahme, die Molekularschwingungen in den Willenszentren aus inneren 
Ursachen entstehen und in die motorischen Bahnen ausstrahlen lassen will. 

Die feinere Anatomie des Nervensystems hat uns namlich gelehrt, daB 
es keine zentripetalen Nervenbahnen gibt, die in Ganglienzellen oder Ganglien
zellengruppen blind endigen, also auch keine zentralen "Endapparate", aus 
denen die einstrahlenden Erregungen ihren Weg nicht weiter fortsetzen konn-

1) In meinem Aufsatz: "Die Reize und das Leben" in Nr. 45 des 7. Jahrganges der 
"Zukunft" habe ich gezeigt, daB aIle Lebenserscheinungen mit EinschluB der Nerven
leitung auf einem durch auBere Reize hervorgerufenen ZerfaIl der zersetzlichen lebenden 
Substanz (des Protoplasmas) beruhen. 
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ten; und ebensowenig gibt es im Gehirn Ganglienzellen, die nur nach auJ3en 
fiihrende Bahnen abgeben, die also nur in ihnen selbst entstehende Erregungen 
zu den arbeitleistenden Organen senden, ohne daJ3 sie Erregungen von den 
Sinnesorganen und anderen peripheren Reizaufnahmestellen beziehen konnten; 
sondern in Wahrheit entspringen und endigen aIle einstrahlenden und aus
fiihrenden Bahnen in einem iiberaus verwickelten und unendlich verzweigten 
"Elementargitter", in welchem die Moglichkeit gegeben ist, daJ3 der Nerven
prozeJ3 von jeder in das Zentrum fiihrenden Bahn auf aIle nach auJ3en fiihren
den Wege iibergeht. Und damit stimmen auch die physiologischen Tat
sachen, soweit sie objektiv nachweisbar und kontrollierbar sind, vollstan
dig iiberein. 

Man kann namlich jetzt bereits mit voller Bestimmtheit behaupten, da3 
ein Sinneseindruck niemals ohne nachweisbare Wirkung in den Reflexappara
ten verlauft. Entweder erfolgen direkt in die Augen springende Aktionen, 
wie Greif-, Abwehr- oder Fluchtbewegungen, oder es werden artikulierte oder 
nicht artikulierte Laute vernehmbar, oder es wird ein charakteristisches 
Mienen- oder Geberdenspiel hervorgerufen, oder es gelingt wenigstens mittels 
geeigneter MeJ3apparate, Veranderungen in der BlutfiiIle oder elektrische 
Spannungsdifferenzen in den Hautdriisen zur Anschauung zu bringen, als 
sicheres Zeichen reflektorischer Bewegungen in der GefaBmuskulatur oder 
reflektorisch ausgeloster Driisentatigkeit. Das stimmt aber vortrefflich zu 
dem anatomischen Befunde und der darauf basierenden Auffassung alIer 
Nervenzentren als Reflexzentren, in denen von der Peripherie her einlaufende 
Reize auf die zu den arbeitleistenden Organen fiihrenden Nervenbahnen hin
l'tbergeleitet werden, wahrend es der Theorie der Endapparate und der in 
ihnen vor sich gehenden Verwandlung von Nervenenergie in Seelenenergie 
entschieden widerstrebt. 

Genau so verhalt es sich auch mit den angeblich in den Zentren aus 
inneren Ursachen entstehenden Willensimpulsen. Auch hier widerspricht das 
Experiment und die objektive Beobachtung der tauschenden subjektiven 
Empfindung. Ein enthaupteter Frosch nimmt nach einiger Zeit die gewohnte 
hockende StelIung wieder ein und man glaubte daher annehmen zu miissen, 
daB es sich dabei um Bewegungen handle, die von automatischen Zentren 
im verlangerten Mark ausgelost werden. Hat man aber dem Tier zuvor aIle 
hinteren Riickenmarkswurzeln durchtrennt, durch welche Erregungen von 
der Haut, den Muskeln, Sehnen und Gelenken in das Riickenmark gelangen 
konnen, so bleiben diese fiir spontan gehaltenen Bewegungen volIkommen 
aus; aber nur dann, wenn wirklich alle zufiihrenden Bahnen durchtrennt 
worden sind. Blieb auch nur eine verschont, dann kommen die den Korper 
aufrichtenden Bewegungen dennoch zustande: ein sicherer Beweis dafiir, 
daB sie niemals spontan, sondern nur auf dem Reflexwege ausgelost werden 
konnen. 

Ein ebenso beweisendes, aber noch viel grausameres Experiment bietet 
uns die Natur selbst, indem sie bei der Riickenmarkschwindsucht jene Nerven
bahnen zerstort, auf denen die in den Muskeln und in den passiv bewegten 
Teilen der unteren Extremitaten entstehenden Bewegungsreize in die Zentren 

23* 
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gelangen und von hier aus auf reflektorischem Wege den Ablauf geordneter, 
den auBeren Verhaltnissen gut angepaBter Gehbewegungen vermitteln. In
folge der Zerstorung dieser zentripetalen Bahnen haben nun die Kranken 
ihre Beine nicht mehr in ihrer Gewalt und sie sind bei aller Anstrengung ihres 
Willens nicht imstande, die richtigen Bewegungen auszufiihren, obwohl das 
Gehirn, in dem die Willensimpulse entstehen sollen, ebenso unversehrt ist 
wie die von ihm zu den Muskeln fiihrenden Bahnen. Damit ist aber wieder 
bewiesen, daB die Bewegungen unserer Beine, von denen wir glauben, daB 
sie unserem Willen gehorchen, nicht durch Willensimpulse hervorgerufen 
werden, die in Willenszentren "von innen heraus" entspringen, sondern nur 
auf reflektorischem Wege als Glieder von Reflexketten entstehen, indem 
jedesmal die Reize fiir die nachste Bewegungsphase durch die unmittelbar 
vorhergehenden Bewegungen entstehen. 

DaB die meisten tierischen Bewegungen auf solchen Reflexketten beruhen 
und nicht durch automatische Impulse in einem Willenszentrum hervor
gerufen werden, dafiir besitzen wir einen wejteren schlagenden Beweis in der 
geradezu mathematischen Abhangigkeit der Schnelligkeit dieser Bewegungen 
von der GroBe der Tiere. Wenn es sich immer nur um Entladungen handelte, 
die von den Gehirnzellen zu den Bewegungsorganen ausgesandt werden, 
dann ware es im hochsten Grade verwunderlich, wie diese Zellen so gut dres
siert sind, daB sie sich fiir die plumpen Schritte des Elefanten und die ge
messenen Fliigelschlage des Adlers mit der gebiihrenden Langsamkeit ent
laden und dann wieder fiir die zappelnden Bewegungen der Maus und den 
schwirrenden Flug des Kolibris den dazu gehorigen beschleunigten Rhythmus 
einhalten; und genau so geschickt und findig oder ebenso gut einexerziert 
miiBten auch die Zellen im Atmungs- und im Herzzentrum sein, indem sie 
sich, zum Beispiel, beim Elefanten nur fiinfundzwanzigmal, bei der Katze 
dagegen hundertvierzigmal in der Minute in den Herzmuskel entladen. Ahn
liche Verhaltnisse findet man auch zwischen den jugendlichen und den aus
gewachsenen Individuen derselben Art und auch hier bliebe die genaue An
passung des Rhythmus an die zunehmende K6rpergroBe in hohem MaBe 
befremdlich. Beruht aber dieser Rhythmus nicht auf automatischen Ent
ladungen der Ganglienzellen, sondern darauf, daB immer die Beugebewegung 
eines Gliedes auf reflektorischem Wege die Reize fiir die darauf folgende 
Streckbewegung liefert und diese wieder, ebenfalls durch Vermittlung von 
Reflexbahnen, die im Gehirn oder im verlangerten Mark ihren Scheitelpunkt 
besitzen, die nachste Beugebewegung hervorruft, dann muB der Ablauf jedes 
einzelnen Reflexes um so langer dauern, je langer der Weg ist, den der Proto
plasmazerfall von der Peripherie zum Zentrum und von diesem wieder zur 
Peripherie zuriicklegen muB; und die Lange dieses Weges ist natiirlich ab
hangig von der GroBe des Tieres. 

Ein weiteres und, wie mir scheint, nicht minder schlagendes Argument 
gegen die Entladungstheorie und fiir die Reflexketten liegt in der groBen 
Schwierigkeit der Umkehr einer gut eingeiibten Bewegungsfolge. Da sich 
namlich gezeigt hat, daB ein aus dem Korper herausgeschnittener Nerv die 
Erregung von jedem seiner beiden Enden mit gleicher Leichtigkeit zu dem 
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anderen Ende leiten kann, so ware es ganz unverstandlich, warum man das 
Abc nicht ebenso leicht und ebenso rasch von hinten nach vorn hersagen oder 
eine bekannte Melodie nicht ebenso miihelos von der letzten zur ersten Note 
wie umgekehrt singen oder spielen kann, wenn es namlich wahr ware, daB 
diese Bewegungsfolgen dadurch zustande kommen, daB die Entladung des 
Zentrums fUr den Laut A nach einem gebiihrenden Intervall auf das Zentrum 
fUr B und von diesem wieder fUr C usw. iiberspringt. Die ganz kurzen Ver
bindungsbahnen zwischen diesen Zentren miiBten ja durch die haufige Be
nutzung leicht gangbar geworden sein, und man konnte daher nicht verstehen, 
warum die durch sie vermittelten Entladungen nicht ebensogut in umge
kehrter Richtung erfolgen sollen. Man hat sich gegeniiber diesen Tatsachen, 
die mit der gangbaren Auffassung so gar nicht in EinkIang zu bringen sind, 
dadurch zu helfen gesucht, daB man sagte, es bestehe zwischen diesen Zentren 
keine doppelsinnige, sondern eine irreziproke Leitungsfahigkeit oder zwischen 
Ihnen gehe die Pforte nur nach einer Seite auf. Aber mit diesen hiibsch kIin
genden Phrasen hat man nur bewiesen, daB die Theorie der Automatie und 
der sich gegenseitig entladenden Zentren auch in diesem Fall Schiffbruch ge
litten hat. Was aber auf Grund dieser Lehre "absolut unvorstellbar" ist (der 
Ausdruck stammt von einem ihrer Anhanger), ist auf der Basis der hier ent
wickelten Theorie der kettenformig aneinandergereihten Reflexbogen nicht 
nur verstandlich, sondern geradezu selbstverstandlich, weil eine Umkehrung 
einer solchen Reflexkette verlangen wiirde, daB sich die motorischen Nerven
bahnen, die sonst die Gestaltveranderung der Muskeln und in ihrer Gesamt
heit den Bewegungskomplex des Lautes B aktivieren, mit einem Male in sen
sible Bahnen und in Reizquellen fUr die Auslosung des Lautes A verwandeln, 
was allerdings absolut unvorstellbar ware. 

Wenn es die Umstande gestatten wiirden, konnte noch eine schier un
endliche Reihe von Tatsachen vorgefUhrt werden, die alle in gleicher Weise 
dartun wiirden, daB die tierischen Bewegungen niemals durch molekulare 
Schwingungen in den Zentren, die aus inneren Griinden entstehen, sondern 
immer nur auf dem Wege des Reflexes und durch kettenformig aneinander
gereihte Reflexbogen infolge eines primaren auBeren Reizes zustande kommen. 
Sobald wir das abel' einmal wissen, bekommt die Frage nach den physiologi
schen Grundlagen der BewuBtseinserscheinungen eine vollig geanderte Ge
stalt. Wir stehen dann nicht mehr VOl' del' unlosbaren Aufgabe, zu ermitteln, 
welche Tanzfigur die Nervenmolekiile in den Seelenzellen auffiihren miissen, 
damit del' Besitzer diesel' Zellen in den Zustand des "BewuBt Seins" gerat, 
und welche Modifikationen diesel' Schwingungen den tausenderlei Arten von 
Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken und Strebungen entsprechen, son
dern wir werden eben herausbringen miissen, was in unseren Reflexapparaten 
geschehen muB, damit wir (als Individuen) davon Kenntnis erlangen, daB 
iiberhaupt etwas vorgeht. Das ist abel' keineswegs eine aussicht~lose Auf
gabe, weil wir erstens mit aller Bestimmtheit wissen, daB wir Reflexapparate 
besitzen (was von den tanzenden Gehirnmolekiilen keineswegs gesagt werden 
kann) , und well die Vorgange in diesen Reflexmechanismen, wieder im schar
fen Gegensatz zu den sagenhaften und absolut unkontrollierbaren Seelen-
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schwingungen, der Beobachtung und der wissenschaftlichen Untersuchung 
in hohem MaBe zuganglich sind. 

Es gibt aber eine Tatsache, die jedermann an sich selbst beobachten kann 
und sicherlich auch schon beobachtet hat, und die an sich, ohne eingehen
dere Untersuchung, geeignet ist, ein helles Licht auf die uns hier vor allem 
beschaftigende Frage nach den korperlichen Bedingungen des BewuBtseins zu 
werfen. Wir wissen, daB das Einiiben einer schwierigen und verwickelten Be
wegungsreihe unser voIles BewuBtsein in Anspruch nimmt, wahrend die voll
kommen erlernte Fertigkeit "rein mechanisch", also ohne Beteiligung unseres 
BewuBtseins ausgeiibt wird. Worauf beruht nun dieser Unterschied 1 Sicher
lich nicht darauf, daB in dem einen FaIle Seelenschwingungen hervorgerufen 
werden, die in dem anderen FaIle ausbleiben, sondern er riihrt offenbar daher, 
daB wahrend der Einiibung zahlreiche, ganz iiberfliissige und nicht ans Ziel 
fiihrende Bewegungen zur Ausfiihrung gelangen, wahrend die bereits "mecha
nisierte" Reflexkette nur aus den unbedingt erforderlichen Bewegungen be
steht. Nehmen wir zum Beispiel an, es handle sich um das Erlernen eines 
Instrumentes oder um das Einiiben eines neuen Musikstiickes durch einen 
Anfanger. Der Gesichtseindruck der Noten solI als Reizkomplex durch Ver
mittlung der Gehirnzentren den geeigneten Bewegungskomplex in den Handen 
und Fingern hervorrufen. Aber diese Auslosung gelingt im Anfang noch 
schlecht; der Lernende greift fehl, ertappt sich vielleicht noch rechtzeitig, 
hemmt die fehlerhafte Bewegung und sucht sie durch die richtige zu ersetzen. 
Dabei macht er aber auch zahlreiche Bewegungen, die gar nichts mit seiner 
Aufgabe zu tun haben, und auch diese bemiiht er sich, so gut er kann, zu 
unterdriicken. Auch das sympathische Gebiet der unwillkiirlichen Muskeln 
und der Absonderungsdriisen bleibt dabei nicht auBer Spiel. Das Gesicht 
rotet sich durch die Erweiterung der HautgefaBe, PuIs und Atem werden 
beschleunigt und auch die SchweiBdriisen geraten in Tatigkeit. Diese aus
gedehnten Reflexe und Reflexketten, die sich zwischen den primaren Reiz 
und den endlichen Reizerfolg einschie ben, fiihren dem Lernenden seine 
Tatigkeit zum BewuBtsein; er ist im wahren Sinne des Wortes mit Leib und 
Seele dabei. Je haufiger aber dieses Probieren, Herumtasten und Einiiben 
wiederholt wird, desto mehr von den iiberfliissigen Einzelreflexen und von 
den sich aus ihnen zusammensetzenden Reflexbogen kommen in Wegfall; 
immer mehr entfallt also die Notwendigkeit der Hemmungen und Korrek
turen, und zwar sowohl bei den ausfiihrenden als bei den begleitenden sprach
lichen Reflexen ("Das war nicht richtig" , "Hoher" , "Noch immer zu tief" 
und so weiter); immer mehr entschwindet auch die Beteiligung der sym
pathischen Reflexe; die zwischen Reizung und Reizerfolg eingeschobene 
Reflexkette wird daher zugleich vereinfacht und verkiirzt: und endlich kommt 
es so weit, daB der Reiz der gesehenen N oten sofort die richtigen Handgriffe 
mit AusschluB aller iiberfliissigen Begleitreflexe herbeifiihrt und daB sich 
nun die auf das AuBerste vereinfachten Reflexe zu mechanisch ablaufenden 
Reflexketten vereinigen. Diese Mechanisierung bedeutet aber nicht, daB die 
nicht eingeiibten Bewegungen nicht mechanisch verlaufen; denn auch sie be
stehen immer nur aus Reflexen und Reflexketten, die sich ohne Rest in 
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Protopiasmazerfall langs der Nervenbahnen und in den innervierten Organen 
auflosen lassen; sondern sie bedeutet nur die fiir unsere Frage nach den Be
dingungen des BewuBtseins geradezu entscheidende Tatsache, daB die Be
wuBtseinserscheinungen, welche die raumlich ausgedehnten und zeitlich in 
die Lange gezogenen Reflexbewegungen wahrend des Probierens und Ein
ubens begleiten, mit der fortschreitenden Vereinfachung und der raumlichen 
und zeitlichen Reduktion der Reflexe immer geringer werden und daB 
sie vollkommen verschwinden, wenn diese Reduktion bis zu der volligen 
Ausschaltung aller uberflussigen Reflexe vorgeschritten ist. Dnd wir 
schlieBen aus dieser nicht etwa hypothetischen, sondern durch Kombination 
von Selbstbeobachtung und objektiver Prufung vollig sichergestellten Be
ziehung zwischen Reflexvorgangen und BewuBtsein, daB wir uns der in 
uns ablaufenden Vorgange nur in dem Falle bewuBt werden, wenn sich an 
ihnen sehr viele unserer Reflexmechanismen gleichzeitig und nacheinander 
beteiligen. 

Die auf diese Weise konstatierte Beziehung zwischen BewuBtsein und 
Reflexbewegungen gestattet uns aber auch eine viel befriedigendere Einsicht 
in die Bedeutung des Gehirns fiir die BewuBtseinserscheinungen, als uns die 
fruheren Seelentheorien gewahren konnten. Das Gehirn ist fiir uns nicht mehr 
der von einem Seelenwesen auserkorene Wohnsitz, es ist auch nicht das Organ 
das dazu bestimmt ist, BewuBtsein zu erzeugen, wie die Speicheldriise Speichel 
und der Muskel mechanische Arbeit erzeugt; es hat auch nicht die unverstand
liche Aufgabe, Nervenschwingungen in Seelenschwingungen zu verwandeln, 
sondern es reprasentiert den Teil des Nervensystems, in dem das zentrale 
Nervengitter die groBte Ausdehnung und hochste Ausbildung erreicht, also 
jene unendlich komplizierte Verzweigung und Durchkreuzung der Nerven
bahnen, in welche aIle von der Peripherie des Korpers und in seinem Innern 
erzeugten Nervenprozesse einmunden und aus welchem dieselben fortgeleiteten 
Protoplasmazerfallsprozesse wieder zu den arbeitleistenden Organen aus
strahlen. Namentlich in der GroBhirnrinde des Menschen hat dieses Organ 
fur die Vermittlung reflektorischer Prozesse eine auBerordentliche (man konnte 
fast sagen: uberwuchernde) VergroBerung erfahren, indem sich im Laufe der 
Entwicklung immer neue Reizkomplexe mit ebenso neuen Bewegungskom
plexen zu immer komplizierteren Reflexbiindeln und Reflexketten vereinigt 
haben. Diese GroBhirnrinde ist also nicht der Sitz eines "RindenbewuBtseins", 
sondern in ihrer grauen Substanz mit ihrem enorm ausgedehnten und unge
heuer verwickelten Nervengitter findet die zentrale Dbertragung jener kom
plizierten Reflexe und Reflexketten statt, an deren Ablauf, wie wir eben ge
sehen haben, unsere BewuBtseinszustande geknupft sind; und wir konnen 
daher gar nicht uberrascht sein, wenn die AuBerdienststellung dieser aIler
hochsten Reflexvermittlungstelle, wie sie offenbar im Schlaf, in der Ohn
macht und in der Narkose stattfindet, mit dem Aufhoren derselben BewuBt
seinszustande verbunden ist, die nach unserer Erfahrung das Ablaufen der 
durch sie vermittelten ausgedehnten Reflexe begleiten; und ebenso verstand
lich muB uns auch erscheinen, daB die nur durch die niederen Zentren 
vermittelten und daher noch relativ einfachen Reflexe, wie zum· Beispiel 
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die Verengung und Erweiterung der Pupille, die normalen Darmbewe
gungen, das Atmen und die Zirkulation, ohne Beteiligung unseres BewuBt
seins verlaufen. 

Auch die Anwendung der Reflexkettentheorie auf das VerhiUtnis zwischen 
Sprache und BewuBtsein, auf die Frage der spezifischen Sinnesenergie und 
auf die Lust- und Unlustgefiihle gestaltet sich iiberaus befriedigend; aber das 
Eingehen auf diese Probleme wiirde zu weit fiihren. Ich muB daher die Leser, 
die sich dafiir interessieren, auf den vierten Band meiner Allgemeinen Bio
logie (Nerven und Seele) und auf ein soeben unter dem Titel "Welt, Leben, 
Seele" (bei Perles in Wien) erschienenes Biichlein verweisen, in dem diese 
Fragen in gemeinfaBlicher Darstellung behandelt werden. 



Selektion und Val'iation 1). 

In zwei Heften dieser Zeitsehrift2) hat Professor Hugo de Vries neuer
dings die seit Darwin viel umstrittene Frage erortert, welehe der zwei Haupt
arten von Variationen als das Material betraehtet werden solI, mit dem die 
naturliehe Zuehtwahl bei der Entwieklung neuer Arten arbeiten konnte_ 
Gewisse Variationen kommen namlieh bestandig vor und bestehen in kleinen 
Abweiehungen in GroBe, Gestalt, Farbe usw_; andere wieder sind seltener, 
sie treten nur von Zeit zu Zeit auf, "vielleieht ein- oder zweimal in einem 
Jahrhundert, vielleieht sogar in tausend Jahren nur einmal" (de Vries). 
Wenn wir aber nun wissen moehten, fUr welche der beiden Arlen wir uns 
entscheiden sollen, so zeigt sich, daB das Fazit bei de Vries noch ebenso 
unsieher ist wie seinerzeit bei Darwin. Bei dem SchOpfer der Selektions
lehre war die Unsicherheit in dieser Beziehung so groB, daB seine Ausleger 
noch jetzt daruber streiten, welehe der beiden Arten er eigentlieh gemeint 
hat und ob er iiberhaupt zwei Arten von Variationen unterscheiden wollte. 
De Vries glaubt, daB Darwin eigentlieh an die seltenen und nur zufallig 
auftretenden Abanderungen gedacht hat, wenn er davon spraeh, daB Varia
tionen oder individuelle Unterschiede nutzlicher Art zum Uberleben der 
Passendsten gefiihrt haben; daB er sehr wahl wuBte, daB gewohnliehe Varia
bilitat niehts mit der Entwicklung zu tun habe und daB bestandige Varia
tionen in dieser Beziehung nutzlos seien; wogegen Darwins Sohn Francis 
die Riehtigkeit dieser Interpretation anzweifelt und iiberhaupt nicht daran 
glaubt, daB Charles Darwin die Absicht hatte, zwei Arten von Variationen 
zu unterscheiden. 

Aber auch de Vries ist fur sieh selbst zu keiner klaren Entscheidung 
in dieser Frage gelangt. Denn er sagt einmal (auf S. 214 des 6. Heftes): 

"Es ist angezeigt, zu unterscheiden zwischen gewohnlichen Fluktuationen, die 
iII\mer vorhanden sind, und solchen, die von Zeit zu Zeit ,zufiUlig' entstehen. Die 
letzteren bilden das Material, auf das die natiirliche Zuchtwahl auf den breiten Linien 
der organischen Entwicklung einwirken kann; die ersteren tun das nicht. Zufallige Varia
tionen sind es, die die Theorie verlangt; bestandige Fluktuationen sind in dieser Be
ziehung nutzlos." 

Dann aber heiBt es wieder am Sehlusse des ganzen Aufsatzes (S. 250 
des 7. Heftes): 

"So sehen wir, daB die Theorie der Entstehung der Arlen durch natiirliche Zucht
wahl ganz unabhangig von der Frage ist, wie die auszulesenden Variationen entstehen. 

1) Neue Weltanschauung 1910, Heft 12. 
I) Nr. 6 u. 7 dieses Jahrganges. 
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Sie k6nnen langsam, durch einfache Fluktuationen entstehen oder plotzlieh, durch Mu
tationen; in beiden Fallen wird sich die natiirliche Zuehtwahl ihrer bemaehtigen, sie ver
vielfaehen, wenn sie niitzlich sind, sie im Laufe der Zeit anhaufen und so jene groBe 
Mannigfaltigkeit des organischen Lebens erzeugen, die wir so sehr bewundern." 

Also das eine Mal sind die kleinen, fortwahrend auftretenden "Fluk
tuationen" fUr die natiirliche Auslese und die Entstehung der bleibenden 
Differenzierungen nutzlos und nur die von Zeit zu Zeit auftretenden "Muta
tionen" sollen das Material fUr die Selektion abgeben konnen; dann aber 
solI sich wieder die natiirliche Zuchtwahl beider Arten von Variationen 
bemachtigen und sie, wenn sie niitzlich sind, vervielfaltigen konnen. So daB 
also der Leser zum Schlusse doch dariiber im unklaren bleibt, fUr welche der 
in Frage kommenden Moglichkeiten sich der Autor entschieden hat. 

Noch schmerzlicher als die erwartete Entscheidung vermissen wir abel' 
bei de Vries die Riicksichtnahme auf jene zahlreichen Einwendungen und 
Bedenken, die von so vielen Seiten und auch von mir selbst in zahlreichen 
Schriften 1) gegen die Berechtigung einer Analogisierung der natiirlichen Aus
lese mit der kiinstlichen Zuchtwahl vorgebracht worden sind. DaB der Tier
ziichter und der Pflanzenziichter beide Arten von Variationen benutzen kann, 
urn seine Absicht zu erreichen, kann niemand bezweifeln. Aber beide konnen 
ihre Absicht nur dann verwirklichen, wenn sie aIle Vorkehrungen treffen, 
die notwendig sind, damit die von ihnen ausgewahlte Variation, die sie weiter 
ausbilden mochten, "rein geziichtet" werde, d. h. also: wenn sie zu verhindern 
wissen, daB die in ihrem Sinne variierenden Individuen sich mit beliebigen 
anderen ihrer Artgenossen paaren; weil dies zur Folge hatte, daB die ausge
wahlte Variation, sei sie nun groB oder klein, schon in den nachsten Genera
tionen wieder abgeschwacht wird und nach wenigen Geschlechtsfolgen ver
loren geht. Wenn also z. B. die japanischen Ziichter Lust haben, Hahne 
mit meterlangen Schwanzen zu erzielen, dann miissen sie in jeder Generation 
die am meisten in dieser Richtung bevorzugten Individuen sorgfaltig aus
suchen und zur Nachzucht verwenden, gleichzeitig aber aIle anderen ent
weder durch strenge Absonderung oder noch radikaler und sicherer durch 
Vernichtung vor ihrer Fortpflanzung daran verhindern, durch geschlecht
liche Vermischung mit den Ausgewahlten ihre Absicht .zu durchkreuzen. 

Dasselbe wie fUr die fortwahrend vorhandenen minimalen Abanderungen 
gilt aber auch fUr die mitunter plotzlich und unvermittelt auftretenden 
"Mutationen" groBeren Stils. Durch Darwin ist z. B. der Fall der soge
nannten Ankonrasse der Schafe auch in weiteren Kreisen bekannt geworden. 
In einer Zucht von Schafen wurde von normalbeinigen Eltern ein auffallend 
kurzbeiniger Widder geboren. Diese Abanderung schien dem Ziichter des
halb von Vorteil zu sein, weil kurzbeinige Schafe die Hiirde nicht iibersetzen 
konnen; und tatsachlich gelang es ihm, in relativ kurzer Zeit aus diesem einen 
Exemplar eine kurzbeinige Rasse heranzuziehen, indem er von den Nach-

1) Allgemeine Biologie, Bd. II: "Vererbung und Entwieklung", 1899. - Die Krisis 
des Darwinismus. 15. Jahresbericht der Wiener philosoph. Gesellschaft, 1902. - Welt, 
Leben, Seele. Ein System der Naturphilosophie in gemeinfaBlieher Darstellung, 1907. -
Knoehenwaehstum und Teleologie. Zeitsehr. f. d. Ausbau d. Entwieklungslehre, 2. Jahr
gang 1908. 
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kommen nur die kurzbeinigen zur Nachzucht verwendete, die anderen aber 
beseitigte; und auBerdem muBte natiirlich urn jeden Preis eine Kreuzung 
mit normalbeinigen Schafen verhindert werden. 

Genau dasselbe hat auch der Botaniker de Vries mit Pflanzen getan, 
die eine Abanderung der Bliitenform dargeboten haben; nur daB er mit der 
Reinziichtung solcher unvermittelt auftretenden Variationen keine prakti
schen, sondern rein wissenschaftliche Zwecke verfolgte. Auch ihm gelang es, 
durch peinliche Sorgfalt, z. B. durch Einhiillen der neuartigen Bliiten in Pa
piersackchen behufs Abhaltung des Insektenbesuches, eine Reinziichtung der
selben durchzufiihren; und er hat damit, ebenso wie der Ziichter der Ankon
rasse, bewiesen, daB solche nur ausnahmsweise auftretende Variationen 
groBeren Betrages ebenso vererbt werden, wie die fortwahrend sich dar
bietenden Variationen geringeren Grades. 

Wie steht es aber mit der Auslese von Variationen groBeren oder geringe
ren Betrages in der freien Natud 

Rier ware eine Rein- oder Weiterziichtung irgendeiner Abweichung 
yom Mittel oder von der bisherigen Norm nur in dem Falle denkbar, wenn 
auch hier eine Vermischung der in einem bestimmten Sinne Abgeandertell 
mit der groBen Mehrzahl der Normalen oder nach der entgegengesetzten 
Richtung Tendierenden verhindert werden konnte. Das ist aber ohne die. 
Intervention eines zielbewuBten und in seinen Mitteln nicht wahlerischen 
Ziichters bei d~n. gewohnlichen Fluktuationen ebenso undenkbar wie bei den 
exzeptionell auftretenden Mutationen. Es ist undenkbar, daB das Auftreten 
einer der zahlreichen minimalen Abanderungen, die niemals fehlen, bloB 
deshalb, weil sie sich moglicherweise nach tausendfacher Summierung in einer 
spaten Zukunft als niitzlich erweisen konnte, gleich von Anfang an zur 
Folge haben solI, daB die nicht nach dieser Richtung Abgeanderten vor ihrer 
Fortpflanzung vernichtet werden; und wenn dies undenkbar ist, dann ist die 
Reinziichtung irgendeiner dieser millimalen Abanderungen und damit auch 
die fUr ihre Niitzlichkeit unerla:l3liche Summierung nach derselben Richtung 
auf diesem Wege ausgeschlossen. Ebenso undenkbar ist es aber, daB sich die 
natiirliche Zuchtwahl einer Mutation, die "vielleicht ein- oder zweimal in 
einem Jahrhundert, vielleicht sogar in tausend Jahren einmal" zum Vorschein 
kommt, "bemachtigt", und sie, wenn sie niitzlich ist, "im Laufe der Zeiten 
vervielfacht". Denn die natiirliche Zuchtwahl kann es unmoglich dahin 
bringen, daB das unter Millionen unveranderter Artgenossen ganz allein mit 
der niitzlichen Abanderung ausgestattete Einzelindividuum diese seine niitz
liche Abanderung weiterziichtet, weil diese es unmoglich an der Paarung 
mit den nicht abgeanderten verhindern kann und daher die neue Gestaltung, 
auch wenn sie noch so niitzlich ware, bis zu ihrer Wiederkehr in hundert 
oder tausend Jahren schon langst wieder spurlos verschwunden sein miiBte. 
Von einer Vervielfachung und einer Anhaufung einer solchen Mutation "im 
Laufe der Zeiten" konnte also auch dann nicht die Rede sein, wenn sie wirk
lich ihrem Besitzer schon an und fiir sich von Nutzen ware, was aber meines 
Wissens von keiner einzigen der bisher tatsachlich beobachteten Abanderun
gen, selbst groBeren Stiles, behauptet werden kann. Denn die Kurzbeinig-
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keit des Ahnherrn der Ankonrasse erschien zwar dem Ziichter fUr seine 
egoistischen Zwecke als niitzlich; aber fiir den Widder selbst bedeutete sie 
sicherlich keinen V orteil und am wenigsten einen solchen, der ihm in der 
freien Natur eine solche Dberlegenheit iiber seine Genossen verschafft hatte, 
daB er diese an der Weiterzucht ihrer N ormalbeinigkeit verhindern konnte; 
und ebenso kann eine plOtzJich bei einem einzelnen Pflanzenindividuum auf
tretende Abweichung in der Zahl der Bliitenblatter zwar fUr den beobachten
den Botaniker von groBem Interesse sein und ihn veranlassen, mittels Papier
sackchen und anderer kiinstlicher Behelfe eine Reinziichtung der neuen Form 
anzustreben; aber der "Naturziichtung" kann man ebensowenig ein Interesse 
an der Reinziichtung der neuen Gestaltung zumuten, als man von ihr erwarten 
kann, daB sie das einzige ihr zu Gebote stehende Mittel dazu ins Werk setzen 
solI, namlich die Vernichtung aller anderen Individuen derselben Spezies 
in einem so wei ten Umkreise, daB die Bestaubung der Bliiten mit dem Pollen 
normal bliihender Individuen unmoglich gemacht wird. 

Einen schlagenden Beweis dafUr, daB man die Tatsachen der kiinstlichen 
Ziichtung nicht ohne weiteres als Stiitzen fUr die Theorie der natiirlichen 
Zuchtwahl verwenden darf, hat uns de Vries selbst am Schlusse seiner Ab
handlung durch die belehrende Zusammenstellung der Erfahrungen iiber die 
polymorphe Variabilitat der Getreidearten und iiber die Versuche der Rein
ziichtung besonders gunstiger Varietaten geliefert. Es hat sich namlich ge
zeigt, daB es, urn bessere Ernten zu erzielen, keineswegs geniigt, die besseren 
Getreidevarietaten fUr die Aussaat auszuwahlen, weil jed~ Varietat wieder 
aus Hunderten ungleichwertiger Typen zusammengesetzt ist; sondern man 
muB sich entschlieBen, einzelne Ahren auszulesen und zur Aussaat zu ver
wenden; und auch dann ist noch die groBte Sorgfalt notig, urn die gewiinschte 
Gleichformigkeit zu erhalten. Denn sobald die gewahlten Typen sich 
selbst ii berlassen blei ben, beginnen sie d urch z ufallige Kre u
zungen und Mischungen zu entarten und kehren schnell in 
ihren gemischten Zustand zuriick (S. 250). Die notwendige Voraus
setzung fUr die Theorie der natiirlichtm Zuchtwahl, daB die besseren und 
starkeren Individuen, d.h. hier speziell diejenigen, die zahlreichere und groBere 
Samen produzieren, die anderen im Kampf urns Dasein besiegen oder ver
drangen, trifft also auch in diesem Falle nicht zu; und man muB sich daher nach 
anderen Faktoren umsehen, welche wirklich imstande sind, gleichgerichtete 
Veranderungen in einem groBeren Kreise von Individuen herbeizufUhren und 
dauernd zu erhalten. 

Fur eine gewisse Art der Differenzierung liegt dieser Faktor ziemlich 
klar zutage, namlich fUr die bleibende Riickbildung nicht mehr gebrauchter 
Organe. 

Die Bandwiirmer z. B., die ja sicherlich von Vorfahren abstammen, die 
noch einen Verdauungskanal besessen haben, zeigen jetzt keine Spur mehr 
eines solchen und nehmen die bereits verdaute Nahrung ihres Wirtes auf 
ihrer Korperoberflache auf. Diese tiefgreifende Abanderung kann nun un
moglich auf dem Wege der Selektion zustande gekommen sein, weil man 
sich nicht denken kann, daB sich immer nur diejenigen Individuen bis zur 
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Geschlechtsreife und bis zur Abgabe ihrer massenhaften Eier entwickeln 
durften, die durch eine zufallige Abanderung ihres Keimplasmas eine Minus
variation ihres Verdauungskanals aufgewiesen haben; wahrend aIle anderen 
die anfangs noch das vollkommen ausgebildete Organ und spater irgendein 
kleines Dberbleibsel desselben besessen haben, eben wegen dieses Besitzes 
vor der Geschlechtsreife zugrunde gegangen sind. Und welchen Vorteil solI 
ihnen diese Minusvariation gebracht haben 1 Hier ist nicht einmal die ge
zwungene Auslegung anwendbar, daB diejenigen, die fUr ein iiberfliissig gewor
denes Organ keine Nahrungstoffe mehr aufzubringen brauchten, gegeniiber 
den noch unveranderten Artgenossen im Vorteil waren, weil die Eingeweide
wiirmer im wahren Sinne des Wortes im Dberflusse schwimmen; und das
selbe gilt auch von den Walfischen, die trotz der iiberreichen Nahrung, die 
ihnen das Meer bietet, dennoch ihre hinteren Extremitaten bis auf den letzten 
Rest eingebiiBt haben. Hier wird wohl niemand ernsthaft behaupten wollen, 
daB immer diejenigen, die noch ein unscheinbares Rudiment ihrer Schenkel
knochen mit Nahrung zu versorgen hatten, deshalb regelmaBig vor der Fort
pflanzung aus Nahrungsmangel zugrunde gegangen sind und den Platz den
jenigengeraumt haben, die neben ihrer ungeheuren Korpermasse nicht 
auch noch dieses lacherliche Dberbleibsel ernahren muBten. In diesen und 
in allen anderen Fallen von Riickbildung eines auBer Gebrauch gestellten 
Organs bleibt also keine andere Erklarungsmoglichkeit iibrig, als daB sich 
die Inaktivitatsatrophie, die wir im Individualleben direkt beobachten kon
nen, durch Vererbung auch auf die Nachkommen iibertragen hat. Eine der
artige Abanderung kann sich dann wirklich "im Laufe der Zeit anhaufend 
vervielfaltigen"; und hier besteht auch keine Gefahr, daB sie durch wahllose 
Vermischung mit nicht Abgeanderten wieder verloren geht, weil sie sich bei 
allen Individuen, die sich unter gleichen Lebensbedingungen befinden, un
gefahr in gleicher Weise vollziehen muB. 

Dies gilt aber nicht nur fiir die Riickbildung wenig oder gar nicht ge
brauchter Korperteile, sondern auch fUr die progressive Ausbildung von 
sol9hen, die infolge geanderter Lebensbedingungen eine immer starkere Ver
wendung erfahren. Wenn also Darwin durch sorgfaltige Wagungen nach
gewiesen hat, daB die Fliigelknochen bei den zahmen Enten im Vergleiche 
zum ganzen Skelett leichter sind als bei den Wildenten, wahrend umgekehrt 
die Beinknochen sich bei diesem Vergleiche als schwerer erwiesen haben, so 
hatte es natiirlich keinen Sinn, nur die Riickbildung der weniger in Anspruch 
genommenen Fliigelknochen auf die erblich gewordene Folge des Nicht
gebrauches zuriickzufiihren und das Lamarcksche Prinzip der Vererbung 
erworbener Eigenschaften nicht auch auf die Zunahme der bei den zahmen 
Enten mehr in Anspruch genommenen Knochen der hinteren Extremitaten 
anzuwenden. Gibt man aber einmal zu, daB die im Individualleben durch 
Gebrauch oder Nichtgebrauch erworbenen Organveranderungen durch Ver
mittlung des Keimplasmas auch auf die Nachkommen iibergehen konnen, 
dann ist auch kein Grund mehr vorhanden, iiberhaupt an der Vererbbarkeit 
erworbener Eigenschaften zu zweifeln und dieses Prinzip nicht auf aIle im 
Laufe der Stammesentwicklung stattgefundenen Vedinderungen zu iiber-
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tragen. Gerade der Schopfer der Selektionstheorie hat keine Gelegenheit 
voriibergehen lassen, ohne mit der groBten Entschiedenheit fUr dieses Prinzip 
einzutreten, und er hat auch in seinen Schriften eine groBe Reihe von Tat
sachen aus eigener und fremder Beobachtung mitgeteilt, die ganz unwider
leglich beweisen, daB eine Vererbung im Individualleben erworbener Eigen
schaften schon nach wenigen Generationen deutlich zutage treten kann; 
und neuerdings hat auch wieder Darwins Sohn Francis - als Botaniker 
- in der Tagung der British Association im Jahre 1908, das Lamarcksche 
Prinzip der Vererbung erworbener Eigenschaften mit groBer Entschiedenheit 
verteidigt. 

Darwin selbst hat noch geglaubt, daB natiirliche Zuchtwahl und Ver
erbung erworbener Eigenschaften neben- und miteinander wirksam sein kon
nen, und hat nur gegen Ende seines Lebens bekannt, daB er urspriinglich 
der direkten Einwirkung von Umgebung, Nahrung, Klima usw. eine zu geringe 
Bedeutung neben der natiirlichen Zuchtwahl beigemessen habe. Wenn man 
aber die Sache genau iiberlegt, so kommt man zu dem Resultate, daB in dem 
Augenblick, wo man zugibt, daB die durch auBere Einwirkung an dem In
dividuum vollzogenen kleineren oder groBeren Abanderungen auf die nachste 
Generation iibergehen konnen, auch schon jede Grundlage fiir eine Selektion 
geschwunden ist, soweit es sich dabei um die Auswahl der besser angepaBten 
und die Ausmerzung weniger geeigneter Individuen handelt. Denn eine Ab
anderung, die bei allen unter den gleichen Bedingungen lebenden Individuen 
durch Summierung erblich gewordener individueller Anpassungen zustande 
gekommen ist, kann unmoglich zu gleicher Zeit das Objekt eines grausamen 
Selektionsprozesses gewesen sein. 

Ganz klar tritt dies aber bei jenen im Verlaufe der Phylogenese statt
gefundenen Abanderungen hervor, bei denen man selbst mit der gewagtesten 
Auslegekunst nicht nur keinen Nutzen fiir die mit ihnen ausgestatteten Orga
nismen herauskliigeln kann, sondern die man geradezu als schadlich be
zeichnen muB. Von dem monstrosen Geweih der urweltlichen Riesenhirsche 
nimmt man gewohnlich an, daB ihre Trager eben wegen dieser iibertriebenen 
Entwicklung endlich ausgerottet worden sind. Wenn nun eine Individual
auslese im Sinne D arwi n s wirklich stattgefunden hatte, dann hatte es fiir 
sie ein leichtes sein mussen, durch die Vernichtung aller Individuen mit 
starkerer Entwicklung der schadlichen Zierde und durch die Weiterziichtung 
der Minusvariationen dem weiteren Wachstum dieser Gebilde Halt zu ge
bieten oder selbst ihre allmahliche Riickbildung herbeizufiihren. DaB die 
Naturauslese sich als unfahig erwiesen hat, eine solche zweifellos niitzlich~ 
Abanderung zu bewerkstelligen und daB sie untatig zusehen muBte, wie ganze 
Rassen und Arten der Vernichtung anheimfielen, beweist uns mit der groBten 
Klarheit, daB die phylogenetische Entwicklung sich mit Hilfe des Lamarck
schen Prinzipes der Vererbung individueller Abanderungen vollzogen hat, 
ohne jede Rucksicht darauf, ob diese Abanderungen fiir die betreffenden 
Organismen niitzlich oder gleichgiltig oder selbst schadlich gewescm sind. 

Wir brauchen aber gar nicht so weit zu gehon, um zu beweisen, daB sich 
auch eminent schadliche Abanderungen entwickeln und bleibend werden 
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konnen. Viel naher liegt uns ja die Tatsache, daB gerade die allerverderb
lichsten Infektionskrankheiten, von denen die Menschen heimgesucht werden, 
zugleich auch ein gar nicht erwiinschtes Privilegium der Spezies Homo sind 
und selbst bei den ihnen am nachsten stehenden Saugetieren entweder gar 
nicht oder wenigstens niemals spontan zur Entwicklung gelangen. Blattern, 
Masern, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Typhus und asiatische Cholera 
sind bei den Mfen und noch niederer stehenden Saugetieren unbekannt und 
auch die Syphilis tritt bei den Mfen niemals spontan auf, sondern kann bei 
ihnen nur durch kiinstliche Impfung in stark abgeschwachter Form hervor
gerufen werden. Das beweist uns aber, daB die Fahigkeit, die betreffenden 
Infektionskeime in sich aufzunehmen und auf ihre Vermehrung mit spezi
fischen und haufig lebensgefahrlichen Krankheitserscheinungen zu reagieren, 
zu irgendeiner Zeit und auf irgendeinem Stadium der Entwicklung erworben 
worden sein muB; und das zeigt uns wieder ganz deutlich, daB die Individual
selektion auch in diesem Falle auBerstande war, die Herausbildung einer so 
ausgesprochen schadlichen Abanderung zu verhindern. Konnen wir also wirk
lich glauben, daB schon eine minimale Abanderung in GroBe, Farbe oder 
Gestalt eines Korperteils iiber Leben und Tod entschieden und immer nur 
die Erhaltung und Fortpflanzung der um eine Kleinigkeit besser Ausgestatte
ten zugelassen habe, daB aber die neu auftauchende Fahigkeit, durch die 
genannten Seuchen hingerafft oder schwer geschadigt zu werden, von der 
natiirlichen Zuchtwahl iibersehen oder als irrelevant betrachtet worden ist 1 
Die meisten dieser Krankheiten befallen ja mit besonderer Vorliebe das Kindes
alter, und da sie haufig todlich verlaufen, werden die von ihnen Ergriffenen 
tatsachlich in vielen Fallen daran verhindert, ihre Empfanglichkeit fiir diese 
Krankheit weiter zu vererben. Hier geschieht also dasjenige in Wirklichkeit, 
was die Selektionstheorie bei ihren Fluktuationen und Mutationen nach der 
weniger giinstigen Richtung nur theoretisch voraussetzt, ohne es auch nur 
in einem einzigen FaIle wirklich beweisen zu konnen; und doch hat sich diese 
verderbliche Abanderung nicht nur in einem FaIle, sondern in einer ganzen 
Reihe von gefahrlichen Krankheiten ungehindert entwickeln konnen und hat 
sich offenbar entwickeln miissen, weil eben die dazu notwendigen Bedingungen 
gegeben waren. 

Die allmahliche Herausbildung einer so gefahrlichen und verderblichen 
Eigenschaft ist aber nicht nur mit der Selektionslehre nicht in Einklang zu 
bringen, sondern sie gibt uns auch Gelegenheit, etwas tiefer in die Vorgange 
bei der Vererbung erworbener Eigenschaften einzudringen. Der groBte Vor
wurf, den man der Lamarckschen Auffassung immer gemacht hat, ging 
dahin, daB man sich nicht vorstellen konne, wie durch eine bestimmte Ver
anderung des Soma (des Korpers) eine gleichsinnige Abanderung in der Ver
erbungsubstanz herbeigefiihrt werden solI; und man ist sogar so weit ge
gangen, aus der Schwierigkeit eines solchen Verstandnisses auf die Unmog
lichkeit des Vorganges selbst zu schlieBen - ungefahr mit derselben Logik, 
als wenn jemand daraus, daB er das Wesen der Muskelkontraktion noch nicht 
versteht, den SchluB ableiten wollte, daB der Muskel sich iiberhaupt nicht 
kontrahiert. In Wirklichkeit steht es aber mit der vermeintlichen Unbegreif-



368 IV. Die Erkenntnis der Lebenserscheinungen im Lichte einer neuen Theorie. 

lichkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften gar nicht so schlimm. Schon 
Darwin hat mit seinerPangenesistheorie den Versuch gemacht, ein theoreti
sches Verstandnis dieses V organges zu gewinnen, indem er annahm, daB 
eine jede "Formeinheit" eines lebenden Organismus wahrend seines Wachs
tums minutiose Partikelchen oder Keimchen abwirft, welche unsichtbar im 
ganzen Korper zirkulieren und neben der Fahigkeit zu wachsen und sich zu 
vermehren auch noch die wunderbare Eigenschaft besitzen, sich in den Knos
pen oder Sexualelementen wieder zusammenzufinden. Wenn nun unter ge
anderten Lebensbedingungen gewisse Teile des Korpers durch die neuen Be
dingungen direkt affiziert werden, mussen diese veranderten Teile auch modi
fizierte Keimchen an die Sexualelemente abgeben, so daB die betreffenden 
Modifikationen der Korperteile auf die Nachkommen ubergehen. 

Diese Hypothese, welche uns wieder zeigt, fUr wie bedeutungsvoll Dar
win das Lamarcksche Prinzip der Vererbung erworbener Eigenschaften 
gehalten hat, konnte sich aus zwei Grunden keine allgemeine Anerkennung 
verschaffen. Erstens waren die Darwinschen Keimchen nicht wirkliche, 
sondern nur ad hoc ersonnene, rein hypothetische Gebilde; und zweitens 
wurde von ihnen etwas kaum Ausdenkbares verlangt, daB sie sich namlich, 
nachdem sie ihren Ursprungsort in den verschiedenen Korperteilen verlassen 
haben, wie von einer magischen Kraft geleitet in jedem einzelnen Vererbungs
element zusammenfinden und sich in ihm genau in der Weise gruppieren, 
wie es notig ist, damit dieselben oder etwas abgeanderten Eigenschaften in 
dem neu sich entwickelnden Individuum zum Vorschein kommen. Seitdem 
ist aber - hauptsachlich durch Weismanns Verdienst - das wichtige 
Prinzip der Kontinuitat des Keimplasmas durch die aufeinanderfolgenden 
Generationen hindurch allgemein angenommen worden und es entfallt daher 
die kaum uberwindliche Schwierigkeit, daB sich das Keimplasma in jeder 
Generation gleichsam durch Urzeugung immer wieder ganz neu herausbilden 
muB. Jetzt nehmen wir an, daB die Vererbungsubstanz durch die assimi
latorische Energie der sie zusammensetzenden chemischen Einheiten heran
wachst, indem sich unter dem Einflusse der schon vorhandenen Molekiile auf 
Kosten der Ernahrungsafte neue Molekiile von identischem oder wenig 
abgeandertem Bau herausbilden und daB ein jedes Fortpflanzungselement 
einen Teil des auf diese Weise sich vermehrenden Keimplasmas ubernimmt. 
In den Saften mussen aber keine ratselhaften Keimchen mit noch ratsel
hafteren Fahigkeiten zirkulieren, sondern die Safte brauchen nur das zu ent
halten, was sie auf jeden Fall enthalten mussen, namlich die Zerfallsprodukte 
der verschiedenartigen Protoplasmen, deren Molekiile in jedem Organ und in 
jedem Organteil, aber auch in jeder Art und in jedem Individuum eine spezi
fische, nur ihnen allein zukommende chemische Struktur besitzen mussen. 
Das ist nicht nur ein unabweisbares Postulat einer jeden theoretischen V"ber
legung, sondern es ist zum groBen Teile auch schon durch die mod erne Serum
forschung zur Tatsache geworden, weil diese die spezifische biologische Re
aktion der verschiedenen Sera und der verschiedenen Korperzellen aufgedeckt 
hat. Wir setzen also an Stelle der fragwiirdigen Keimchen die sicher existie
renden spezifisch konstruierten Atomkomplexe, die aus den zerfallenden 
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Protoplasmamolekiilen an das Blutserum und die iibrigen Safte eines jeden 
lebenden Organismus abgegeben werden; und wir verlangen von diesen nicht, 
daB sie sich aufs Geratewohl zu einem neuen Keimplasmamolekiil zusammen
setzen, sondern wir erwarten nur, daB das geschehe, was notwendigerweise 
geschehen muB, wenn das von dem Erzeuger iibernommene Keimplasma in 
dem neuen Individuum heranwachsen soIl, namlich daB dieses Wachstum 
auf Kosten der Serumbestandteile geschehe, unter denen sich auch die Zer
fallsprodukte der verschiedenen somatischen Protoplasmen befinden miissen. 
Wenn aber die Korperprotoplasmen auf irgendeine Weise durch auBere 
Einwirkungen eine Abanderung ihrer chemischen Struktur erfahren, dann 
werden natiirlich auch ihre Zerfallsprodukte etwas anders zusammengesetzt 
sein als vor dieser Abanderung; und wenn nun das wachsende Keimplasma 
diese abgeanderten Atomkomplexe oder Seitenketten zum Aufbau seiner 
neuen Molekiile verwendet, dann werden diese Abanderungen auch im Keim
plasma enthalten sein und konnen sich beim Heranwachsen der neuen Gene
ration in entsprechender Weise zur Geltung bringen. Natiirlich verlaufen 
die Dinge in der Wirklichkeit wahrscheinlich noch viel komplizierter als nach 
dieser einfachen schematischen Darstellung; aber wenn sich einmal ein solches 
Schema aufstellen laBt, dann kann man doch nicht mehr behaupten, daB eine 
Veranderung des Somas unmoglich eine gleichsinnige Abanderung der Ver
erbungsubstanz bewirken konne. 

Dbertragen wir nun dieses Schema auf die friiher erwahnten Beispiele 
von Vererbung erworbener Eigenschaften, so begreifen wir ganz gut, daB ein 
durch auBere Umstande auBer Funktion gesetztes Organ nicht mehr so reich
liche Zerfallsprodukte seiner Protoplasmen an die Saftemasse abgeben kann 
wie ein normal funktionierendes. Fiir das Keimplasma wird es also immer 
schwieriger und endlich unmoglich werden, die fiir jenes Organ charakteristi
schen Seitenketteu in seine Molekiile aufzunehmen, und es wird daher in den 
folgenden Generationen auch immer weniger imstande sein, die Heranbildung 
dieses defizient gewordenen Korperteils einzuleiten. Und umgekehrt wird 
ein haufiger und kraftiger funktionierendes Organ auch die spezifischen Zer
fallsprodukte seiner Protoplasmen haufiger an die Saftemasse abgeben und 
das Keimplasma, das aus diesen Saften sein Baumaterial bezieht, wird durch 
seine reichlichere Versorgung mit den spezifischen Atomkomplexen dieses 
Organs auch eine immer bessere und vollstandigere Heranbildung desselben 
in der Ontogenese bewirken konnen. 

Durch die in den letzten Jahren so rapid anwachsenden Kenntnisse von 
den gegenseitigen Beziehungen zwischen den Krankheitserregern und den 
von ihnen bedrohten Organismen sind wir aber auch in die Lage versetzt, 
uns eine ungefahre Vorstellung dariiber zu bilden, wie sich allmahlich eine 
friiher nicht vorhandene Empfanglichkeit fUr gewisse Infektionskrankheiten 
und gleichen Schrittes auch eine gesteigerte krankmachende Fahigkeit Uf

spriinglich unschadlicher Kleinlebewesen herausgebildet haben kann. 
Wir wissen namlich jetzt, daB ein Organismus durch eine einmalige 

oder wiederholte Einwirkung eines Toxins gegen dieses iiberempfindlich wer
den kann, so daB ihm dann schon allerkleinste Dosen gefahrlich werden kon-

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 24 
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nen, die er friiher ohne Schaden ertragen konnte; und dann haben wir wieder 
erfahren, daB Bakterien, die ein fUr sie empfangliches Tier getotet haben, 
aus diesem entnommen eine bedeutend gesteigerte Giftigkeit fUr dieselbe 
Tierspezies zeigen und daB man durch eine in dieser Weise "wiederholte Tier
passage" die Virulenz der Bakterien in auBerordentlichem MaBe erhohen kann. 
Diese beiden Tatsachengruppen lassen sich aber am einfachsten erklli.ren, 
wenn man annimmt, daB die gegenseitige chemische Verwandtschaft oder 
A viditat zwischen den Seitenketten der giftempfindlichen Protoplasmen und 
den Toxinen (die wir ja ebenfalls als abgespaltene Atomkomplexe der Bak
terienprotoplasmen ansehen miissen) durch ein ",iederholtes Aufeinander
wirken auf beiden Seiten gesteigert wird. Die jetzt empHinglicher gewordenen 
Seitenketten der angegriffenen Protoplasmen gelangen dann als Antitoxine 
in die Safte des infizierten Organismus und konnen daselbst infolge ihrer 
erhohten Aviditat zu den Toxinen diese gewissermaBen abfangen und un
schadlich machen. Sie konnen aber auch wieder zum Aufbau neuer Proto
plasmen verwendet werden und wenn diese dadurch mit Seitenketten ausge
stattet sind, die eine bedeutend groBere Anziehungskraft auf die angreifenden 
Toxine ausiiben als friiher, dann muB daraus eine gesteigerte Empfindlich
keit dieser Protoplasmen und damit auch des ganzen Organismus gegen diese 
speziellen Toxine und die sie produzierenden Krankheitserreger resultieren. 
Auf der anderen Seite konnen aber wieder die krankmachenden Organismen 
die avider gewordenen Spaltprodukte ihres Protoplasmas bei ihrem Wachs
tum und ihrer Vermehrung "reassimilieren" und werden dadurch wieder 
eine erhohte Virulenz gegen diejenigen Organismen erlangen, mit deren Proto
plasmen ihre Toxine in wiederholter Wechselwirkung gestanden sind 1). Wer
den abel' die fUr ein bestimmtes Toxin avider gewordenen Seitenketten soma
t.ischer Protoplasmen auch zum Aufbau des Keimplasmas verwendet, dann 
wird sich die erhohte Giftempfanglichkeit auch auf die Nachkommen iiber
tragen und diese werden dann schon vor dem ersten Angriffe dieser Krank
heitserreger gegen diese empfindlicher sein als die friiheren Generationen; 
und auf der anderen Seite werden auch die N achkommen der angreifenden 
Organismen die erhohte Toxizitat schon von Haus aus besitzen und sie auBer
dem durch wiederholte Invasion der bereits empfanglicher gewordenen Wirt
organismen immer mehr ausbilden. So kann sich also die in einem friiheren 
Stadium der Entwicklung noch nicht vorhanden gewesene Empfanglichkeit 
des Menschen - und auch vieleI' Tiere - fUr gewisse ihnen eigentiimliche 
Ansteckungskrankheiten herausgebildet haben, ohne daB die Selektion 
imstande gewesen ware, durch jeweilige Ausmerzung del' emp
fanglich gewordenen und durch Fortziichtung der unempfang
lich gebliebenen Individuen odeI' Rassen die Herausbildung die
ser eminent schadlichen Eigenschaft zu verhindern. 

1) Kassowitz, Metabolismus und Immunitat. Wien 1907. 



Die Lehre Ostwalds von der psychiscben Energie1). 

Die schar£e Kritik, welche J. G. Vogt vor kurzem in dieser Zeitschrift 
(1912, Heft 7) an den philosophischen Lehren von Ostwald geiibt hat, gibt 
mir den willkommenen AnlaB, meine Auffassung iiber das Verhiiltnis der 
psychischen Erscheinungen zu den korperlichen Vorgangen, die ich bereits an 
anderen Orten entwickelt habe 2), auch vor den Lesem der "Neuen Welt
anschauung" zu vertreten. lch will gleich vorausschicken, daB ich mich den 
Einwanden von Vogt in den wichtigsten Punkten anschlieBe, daB ich aber 
mit dem positiven Teile seiner Ausfiihrungen, also mit dem, was er an die 
Stelle der bekampften Lehren setzen mochte, nicht einverstanden bin. 

1. Der E nergie be griff. 3) 

lch kann bei den Lesem dieser Zeitschrift als bekannt voraussetzen, daB 
der Chemiker Ostwald den Begriff der Substanz oder der Materie beseitigen 
und ihn durch die "Energie" ersetzen will. Er glaubt damit den Materialis
mus iiberwunden und zugleich die Kluft zwischen der Substanz und ihren 
Kra£ten und zwischen dem Korper und der Seele, die den Philosophen aller 
Zeiten so groBe Schwierigkeiten bereitet hat, ein fUr allemal iiberbriickt zu 
haben. 

Was versteht man nun unter Energie 1 

1) Neue Weltanschauung 1912, Nr. 10. 
2) Allgemeine Biologie, Bd. IV: "Nerven und Seele", 1906. - Welt, Leben, Seele. 

Ein System der Naturphilosophie in gemeinfaBlicher Darstellung, 1908. - Korper und 
Seele (Journ. f. Psychologie u. Neurologie VII). - BewuBtsein (Zukunft XVI). 

3) Anm. d. Herausg.: Dieser kurze Abschnitt bringt einige Andeutungen von 
Kassowitz's "Prinzipien der generellen Mechanik", die im 42. Kapitel des IV. Bandes 
der Allgemeinen Biologie, betitelt "Das Grundgesetz der Bewegung" und im 1. Ab
schnitt "Bewegung" von "Welt, Leben, Seele" dargelegt sind. Der dort entwickelten 
originellen Auffassung der Gravitation, der chemischen Affinitat, der Spannkraft und 
der elektrischen Grunderscheinungen - allerdings nicht auf mathematischen, sondern 
nur auf logisch.anschaulischen Deduktionen sich aufbauend - reiht sich hier noch 
die Losung des Widerspruches zwischen dem ersten und zweiten Hauptsatz der mecha
nischen Warmelehre durch Zuriickfiihrung des Entropiesatzes auf eine subjektiv-wertende 
Betrachtungsweise als interessanter Zusatz an. - Ebenso erfahrt die Darlegung der 
erkenntnistheoretischen Grundsatze des Verfassers in Kapitel 43 des IV. Bandes und 
den SchluBabschnitten von "Welt, Leben, Seele" in diesem Aufsatz durch die Aus
fiihrungen iiber die Hypothese und iiber die Vorziige der mechanistischen Denkweise 
gegeniiber der energetischen eine wertvolle Erganzung. 

24* 
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Sowohl dem W ortlaute als dem Sinne nach kann darunter nur die Ar
beitleistung oder die Fahigkeit zu derselben verstanden werden. Kann man 
sich aber eine Arbeitleistung denken ohne jemanden, der, oder ohne etwas, 
das die Arbeit leistet? Ich erklare, daB ich das nicht vermag. Ein arbeiten
der Mensch besteht fUr mich nicht aus einer "raumlich geordneten Gruppe 
verschiedener Energien", sondern er besteht aus einem Skelett von bestimm
ter auBerer und innerer Konformation, aus Muskeln, die sich in bestimmten 
raumlichen Verhaltnissen an die Skeletteile anheften; aus N erven, die sich 
in den Muskeln verzweigen und jedem einzelnen Teilchen derselben den durch 
auBere Reize eingeleiteten VerbrennungsprozeB zufUhren; aus Lungen, die 
den fUr jede Verbrennung unentbehrlichen Sauerstoff von auBen einpumpen; 
aus einem Herzen und einem verzweigten GefaBsystem, durch welche Sauer
stoff und zum Wiederaufbau der verbrannten Teilchen notwendige Nahrung
stoffe zu den Muskeln, den Nerven und zu allen eine Lebensarbeit verrichten
den Organen befordert werden; und auBerdem aus zahlreichen anderen Kom
ponenten, die zum ungestorten Betriebe der arbeitleistenden Organe not
wendig sind. Alles das ist mit dem anatomischen Messer, mit dem Mikroskop, 
durch die chemische Analyse und durch die experimentierende Physiologie 
auf das genaueste durchforscht, und an seiner wirklichen Existenz besteht -
bei allem gebuhrenden Respekt fur die erkenntnistheoretischen Reservationen 
- bei dem normal Denkenden nicht der leiseste.Zweifel. Dnd nun sollen wir 
uns iiberreden lassen, daB wir es eigentlich nur mit einem "raumlich ge
ordneten Komplexe" von Formenergie, Oberflachenenergie, Volumenergie, 
Distanzenergie, Bewegungsenergie, Warmeenergie, elektrischer Energie, 
strahlender Energie und natiirlich auch von Muskelenergie, Nervenenergie 
und - last not least - von Seelenenergie zu tun haben, fUr die es keines 
besonderen "Tragers" mehr bedarf. Wie werden aber alle diese heterogenen 
Energien in einem und demselben Komplexe raumlich geordnet und fort 
und fort zusammengehalten? Dariiber gibt uns die neue energetische Lehre 
keine Aufklarung - wahrscheinlich deshalb, weil sie jede Hypothesenbildung 
feierlichst abgeschworen hat. Was bezweckt man aber mit einer Hypothese? 
Doch nichts anderes, als dort, wo der Zusammenhang zwischen den beob
achteten Tatsachen noch nicht durch direkte Beobachtungen aufgedeckt wer
den kann, vorIaufig einen der Erfahrung nicht widersprechenden und daher 
moglichen Zusammenhang zu ersinnen. Das ist sicher ein Vorgehen, gegen 
das kein verniinftiger Einwand erhoben werden kann. Einer hypothesen
freien Wissenschaft muB es aber iiberlassen bleiben, mit unmoglichen und 
unvorstellbaren Annahmen - untereinander verbundener Energien ohne et
was, das sie verbindet - zu operieren, also mit Vorstellungen, die man im ge
wohnlichen Sprachgebrauch als Wunder zu bezeichnen pflegt. 

DaB iibrigens auch Ostwald ohne die von ihm fUr entbehrlich gehaIte
nen Trager seiner Energien nicht auskommen kann, sehen wir daraus, daJ3 
er sich noch immer nach alter Gewohnheit des Ausdruckes "Korper" be
dienen muJ3. Er spricht von fliissigen und gasfOrmigen, von bewegten und 
von in Ruhe befindlichen Korpern; und er beruhmt sich dessen, daJ3 er von 
diesen Korpern nichts behaupte, was man nicht durch Versuch oder Messung 
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nachweisen kanne. Kann man aber durch den Versuch nachweisen, daB die 
Lichtschwingungen, die ein farbiger Karper aussendet und durch die, ent
sprechend den verschiedenen Wellenlangen, in uns die Empfindung der Far
ben hervorgerufen wird, - auch Ostwald spricht von Lichtwellen - nur 
Schwingungen und Wellen an sich sind ohne etwas, das schwingt und sich 
wellenfarmig verdichtet oder verdiinnt 1 Oder ist nicht vielmehr durch Mes
sungen der Wellenlangen des farbigen Lichtes das gerade Gegenteil erwiesen? 
Denn so wenig ich mir Meereswellen ohne Wasser - das als eine Verbindung 
von Wasserstoff und Sauerstoff sicher existiert - oder tonende Wellen ohne 
bis zu meinem Trommelfell vordringende Verdichtungen und Verdiinnungen 
der Luft vorstellen kann, die wieder als eine Mischung von Stickstoff und 
Sauerstoff tatsachlich vorhanden ist, so wenig kannte ich mir dabei etwas 
denken, daB von gewissen Stellen des Spektrums Rot-Energie und Griin
Energie und von bestimmten Stimmgabeln C-Energie oder Cis-Energie aus
gesendet wird, fUr die es keines besonderen Tragers bedarf. 

Auch kann ich vorlaufig, bis auf bessere Belehrung, nicht verstehen, 
wie die theoretische Stereochemie und die praktische Synthese chemischer 
Verbindungen ohne in bestimmter Weise im dreidimensionalen Raume an
geordnete Atome auskommen solI. Das Kohlenstoffatom mit seinen vier 
Affinitaten und der aus sechs solchen Atomen bestehende Benzolring miissen 
doch tatsachlich existieren, wenn die Farbenchemiker die freien Affinitaten 
nach ihrem Belieben mit diesen oder jenen Seitenketten besetzen. Vier che
mische Energien, die immer in einer bestimmten engen raumlichen Anord
nung wirksam sind, ohne einen substantiellen Trager, der sie in dieser Ord
nung zusammenhalt, sind wenigstens fUr mein Denkvermagen unbegreiflich 
und unvorstellbar. 

Unbegreiflich und unvorstellbar ist allerdings auch eine Substanz an sich, 
die "Krafte" oder "Energien" von sich gibt oder solche von anderwarts auf 
sich wirken laBt. 1ch stimme mit Ostwald darin iiberein, daB eine solche 
Vorstellung einen unertraglichen Dualismus in sich schlieBt. Aber nach unse
ren jetzigen Vorstellungen ist dieser Dualismus langst iiberwunden. Solange 
man noch glaubte, daB ein Massensystem in vollstandiger auBerer und innerer 
Ruhe verharren kanne und erst dann in Bewegung gerate, wenn ihm "Kraft" 
oder "Bewegung" von anderswo iibertragen wird, muBte man allerdings 
glauben, daB Stoff und Kraft, Substanz und Bewegung verschiedene Dinge 
sind, die sich miteinander verbinden, aber auch voneinander ablasen kannen. 
Jetzt aber weiB schon jeder SchUler, daB ein scheinbar unbeweglich daliegen
der Stein mit rasender Geschwindigkeit die Achsendrehung der Erde und 
mit noch graBerer Schnelligkeit ihre Bewegung urn die Sonne mitmacht. 
Derselbe Stein besteht aber wieder aus Molekiilen, die Warmebewegungen 
und Schallschwingungen vollfUhren, und auch die Atome, aus denen wir uns 
die MolekUle zusammengesetzt denken miissen, erhalten sich wohl in ahn
licher Weise in ihrer gegenseitigen Lage, wie die in unaufharlicher Bewegung 
befindlichen WeltkOrper. Zwischen den ewig rotierenden Anhaufungen oder 
Teilchen wagbarer Materie flottiert aber in endlosem Wechsel die unwagbare 
Substanz, die nur deshalb unwagbar ist, weil ihre Teilchen, mag man sie nun 
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als Elektronen, Korpuskeln oder Atherkorperchen bezeichnen, zwischen den 
Massenteilchen der Wagschale oder eines scheinbar hermetisch abgeschlosse
nen GefaBes ungehindert passieren, deren Existenz und Bewegung aber deut
lich wahrnehmbar wird, wenn Lichtstrahlen Warmeschwingungen von Massen
teilchen hervorrufen oder wenn in Leitungsdrahten auf weite Entfernungen 
fortgeleitete Elektrizitat groBe Lasten in Bewegung setzt. In allen diesen Fallen 
wird aber nicht eine von der Substanz 10sgelOste "Kraft" oder eine "Be
wegung an sich" oder eine an keinen Trager gebundene "Energie" von einem 
System in das andere iibertragen, sondern es ist immer bewegte und bewegende 
Materie, und zwar in jedem Augenblicke beides zugleich, die ihren Ort und 
ihre Bewegungsrichtung unter dem Einflusse anderer "Materia movens" ver
andert. Natiirlich gilt dasselbe auch von zwei aufeinanderstoBenden Syste
men wagbarer Masse; denn wenn es scheint, daB der stoBende Korper einen 
Teil seiner Bewegung auf den anderen iibertragen hat, dann hat er ihm nicht 
"Bewegung an sich" iiberantwortet, sondern einen Teil der unwagbaren Ma· 
teria movens, die ihn selbst friiher in Bewegung versetzt und in Bewegung 
erhalten hat. "Bewegung an sich" kann ebensowenig iibertragen werden, 
wie "Krankheit an sich", weil die Dbertragung einer Krankheit, wie wir jetzt 
wissen, nur durch die Dbertragung substantieller Krankheitserreger erfolgen 
kann. Das Gleichnis hinkt nur in dem Punkte, daB die in den neuen Orga
nismus eingedrungenen Keime sich in diesem ins Ungemessene vermehren 
miissen, wenn sich die Krankheit entwickeln solI, wahrend die Materia movens 
ihr Quantum niemals vermehren oder vermindern kann. Dadurch unter
scheidet sie sich aber auch von der "Energie", die zwar nach dem ersten 
Hauptsatze der mechanischen Warmetheorie eine konstante GroBe, nach dem 
zweiten Hauptsatze aber in stetiger Verminderung begriffen sein solI. Der 
Widerspruch entsteht dadurch, daB das Erhaltungsgesetz sich nur mit dem 
weiteren Begriff der bewegten Materie, ohne Riicksicht auf ihren Nutzwert 
fUr den Menschen, befaBt, wahrend der Entropiesatz nur auf die Energie im 
engeren Sinne, d. h. auf die ausniitzbare Arbeitsfahigkeit der Materia movens 
anwendbar ist, welche Arbeitsfahigkeit allerdings durch die fortwahrende 
Umwandlung eines Teiles der Bewegung in Warmeschwingungen und durch 
die Ausstrahlung der Warme in den unendlichen Weltraum eine allmahliche 
Verminderung erfahrt. Sieht man aber von jedem Nutzwerte ab, dann kann 
man immerhin, wie Buttner es kiirzlich getan haP), "bewegte Materie" als 
"Energie schlechthin" bezeichnen; aber nicht als Energie im Sinne von Ost
wald, fUr die es nach dessen Ansicht keines besonderen Tragers bedarf. In 
Wirklichkeit sind Bewegung und Materie von jeher und fUr aIle Zeiten un
trennbar miteinander verbunden und eine Materie ohne Bewegung ist eben
sowenig denkbar als cine Bewegung ohne Materie. 

II. "N erve ne nergie". 

Nach unscren jetzigen Kenntnissen kann der NervenprozeB, der sich von 
dem reizaufnchmenden Ende einer Nervenbahn bis zu dem von ihm in Tatig-

1) A. Buttner, Von der Materie zum Idealismus. Krefeld 19J2. 
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keit versetzten Organe - sei dies nun ein Muskel, eine Driise, ein elektrisches 
oder ein Leuchtorgan - mit einer maBigen Geschwindigkeit fortsetzt, weder 
auf der Fortleitung einer elektrischen Spannungsdifferenz, wie in einem Tele
graphendraht, noch auf der Fortpflanzung von molekularen Schwingungen, 
wie etwa in einem Sprachrohr, sondern nur auf der Weiterleitung eines che
mischen Prozesses, und zwaI' eines mh Verbrennung einhergehenden Zerfalls 
hochgradig zersetzlicher Protoplasmamolekiile beruhen. Indem ich auf die 
ausfiihrliche Begriindung dieser Behauptung in meinen eingangs genannten 
Schriften verweise, will ich hier bloB einige fundamentale Tatsachen anfiih
ren, die nur unter dieser Voraussetzung verstandlich werden. 

1. Derselbe gleiche NervenprozeB mit denselben gleichen Begleit- und 
Folgeerscheinungen kann durch einen mechanischen, chemischen, thermischen 
oder elektrischen Reiz von geringer Starke hervorgerufen werden. Aile diese 
verschiedenen Energieformen fiihren aber, wenn sie in groBerer Intensitat 
oder zu lange Zeit verwendet werden, schlieBlich eine Zerstorung und Er
totung der leitenden Nervensubstanz herbei. 

2. Jeder NervenprozeB verlangt wie jede Verbrennung die Gegenwart 
von molekularem Sauerstoff. (Die seltenen Ausnahmen sind nur scheinbare.) 

3. Jeder Nerv wird durch rasch aufeinanderfolgende Reizungen bis zu 
einer gewissen (ciptimalen) Grenze leistungsfahiger, d. h. es geniigen in dem 
so "gebahnten" Nerven schwachere Reize, um denselben Endeffekt hervor
zurufen. Jenseits der optimalen Grenze haben aber weitere Reizungen die 
gegenteilige Wirkung, d. h. es miissen jetzt starkere Reize angewendet wer
den, um einen nachweisbaren Reizeffekt zustande zu bringen; und endlich 
geht diese "Ermiidung" in einen lahmungsartigen Zustand iiber, in welchem 
jetzt auch die starksten Reize ohne Wirkung bleiben. In einer Reizpause 
kann sich der erschopfte Nerv wieder erholen und seine Reizbarkeit wieder 
erlangen. Werden aber die Reizungen immer wieder ohne Pause fortgesetzt, 
dann geht endlich die Reizbarkeit ganz verloren und das reizleitende Proto
plasma ist fiir immer vernichtet. 

4. Nerven mit gleichen histologischen und physiologischen Eigenschaften 
fiihren, wenn sie auf irgendeine beliebige Weise gereizt werden, im Muskel 
eine Gestaltveranderung mit mechanischer Arbeitleistung, in der Driise die 
Bildung und Entleerung ihres spezifischen Sekretes, im elektrischen Organ 
eine elektrische Entladung und im Leuchtorgan die Aussendung von strah
lender Energie herbei. 

Diese fundamentalen Tatsachen (und noch viele andere, die hier iiber
gangen werden miissen) lassen sich in folgender Weise in einen verstandlichen 
Zusammenhang bringen. 

Das reizleitende Protoplasma einer Nervenbahn muB, wie jedes andere 
lebende Protoplasma, aus einem ultramikroskopisch feinen Netzwerke be
stehen, dessen Fadchen aus hochkomplizierten und deshalb iiberaus labilen 
Molekiilen zusammengesetzt sind, wahrend die in diesem Netzwerke imbi
bierte Fliissigkeit Sauerstoff und nahrende (d. h. zum Aufbau der Proto
plasmamolekiile geeignete) Substanzen enthalt. Diese zersetzlichen Molekiile 
werden schon durch schwache mechanische, chemische, thermische oder elek-
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trische Energien gespalten, ihre Kohlenstoff- und Wasserstoffatome verbin
den sich mit dem in der Quellungsfliissigkeit des Netzes enthaltenen Sauer
stoff zu Kohlensaure und Wasser; durch die Verbrennung werden lebhafte 
Warmeschwingungen erzeugt, die wieder die nachstgelegenen Protoplasma
.molekiile zerspalten; und auf diese Weise pflanzt sich der Reizzerfall von 
dem rezeptorischen Ende der Nervenbahn durch die Nervenzentren hindurch 
bis zu dem innervierten Organe fort, dessen protoplasmatische Teile eben
falls dem fortgepflanzten Reizzerfall unterliegen und dadurch die diesem 
Organe eigentiimlichen physiologischen Leistungen (Muskelkontraktion, Drii
sensekretion usw.) herbeifiihren. In der Nervenbahn aber folgt auf den Reiz
zerfall unmittelbar die Wiederherstellung der zerstorten Teile des Proto
plasmanetzes, und zwar auf Kosten der von dem umhiillenden Protoplasma 
gelieferten Nahrungstoffe und namentlich auf Kosten des fettahnlichen 
Nervenmarkes. Deshalb ermiiden die markhaltigen Nerven viel spater als die 
"marklosen", die aber nicht vollig marklos sind, sondern nur geringere Mengen 
von Myelin enthalten. Folgen die Reize rasch nacheinander, dann findet keine 
vollstandige Wiederherstellung der zerstorten Teile statt; das Netz wird da
durch lockerer; das sauerstoffhaltige Hygroplasma kann in demselben leich
ter zirkulieren; die Verbrennung der Zerfallsprodukte und damit die Fort
pflanzung des Reizzerfalles wird damit erleichtert und es sind nun schwachere 
Reize ausreichend, um in dem so "gebahnten" oder "geiibten" Nerven die 
Leitung des Reizzerfalles bis zum Erfolgsorgane zu bewerkstelligen. Werden 
aber die Reizungen ohne Erholungspause fort und fort wiederholt, dann ist 
die Restitution der zerstorten Netziadchen immer unvoIlstandiger, das Netz 
wird immer starker rarefiziert, die Distanz zwischen den Fadchen wird immer 
groBer, die Fortpflanzung des Verbrennungsprozesses von einem Fadchen 
zum andern wird immer schwieriger und schlieBlich gar nicht mehr moglich 
- der Nerv ist erschopft oder gelahmt. In einer Iangeren Reizpause kann 
sich dann das Netzwerk wieder soweit restituieren, daB eine Reizleitung wie
der stattfinden kann. Werden aber die Reizungen so lange fortgesetzt, bis 
aIle Fadchen griindlich zerstort sind, dann ist eine Restitution ohne assimi
lierendes Protoplasma nicht mehr moglich und die Nervenbahn ist fUr immer 
auBer Funktion gesetzt. 

Wichtig fUr das Verstandnis der Nervenfunktion ist auch der Umstand, 
daB die Bahnen, in denen der Reizzerfall des Protoplasmas fortgeleitet wird, 
nur in den Nervenstrangen isoliert verlaufen, wahrend sie in den Zentren 
das sogenannte Elementargitter bilden, in dem die Moglichkeit gegeben ist, 
daB sich der Reizzerfall von jeder in das Zentrum einmiindenden Bahn auf 
aIle zentrifugalen Bahnen iibertragt. Dadurch und weil jede Muskelkontrak
tion ihrerseits wieder eine Reizquelle fUr die den Muskel umspinnenden 
zentripetalen Nervenbahnen bildet und sich auf diese Weise an jeden pri
maren Reflex eine ganze Kette von Reflexen anschlieBen kann, wird es mog
lich, daB ein Reiz von minimaler Starke, der nur an wenigen aufnehmenden 
Nervenendigungen einer Sinnesflache angreift, sich auf Millionen zentrifu
galer und zentripetaler Nervenbahnen iibertragt und dementsprechend auch 
in den innervierten Muskelgruppen ganz unverhaltnismaBig groBe Energien 
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entfesselt; zum Beispiel, wenn ein ruhig daliegendes Tier infolge einer leichten 
Beriihrung oder eines schwachen, seine Netzhaut treffenden Lichtstrahles die 
Flucht ergreift. 

Aile diese iiberaus komplizierten Vorgange, die sich ini Nervensystem, 
wenn auch vielleicht nicht genau so, wie es hier dargestellt wurde, aber sicher
lich in ahnlicher Weise abspielen, will Ost~ald unter dem Namen "Nerven
energie" zusammenfassen. Fiir ihn verwandelt sich im Organismus durch 
den Reiz freie Energie in die "zurzeit nicht weiter bekannte Form der Nerven
energie". Das ist aber ebensowenig zutreffend, als wenn man sagen wiirde: 
die Warmeenergie der glimmenden Lunte verwandle sich in die gewaltige 
Bewegungsenergie der explodierenden Pulvermine, oder: die Muskelenergie 
des Bombenwerfers verwandle sich in die furchtbare Wirkung der Dynamit
bombe. Aber abgesehen davon, daB diese Formulierung mit dem Konstant
bleiben der Energiemenge (oder der bewegten Materie) bei den Energie
umwandlungen nicht vereinbar ist, kann unsere Erkenntnis dabei kaum et
was gewinnen, wenn man die Beschreibung eines verwickelten Geschehens 
durch ein bloBes Wort ersetzen will. Mit demselben Rechte und mit dem 
gleichen Gewinn kOnnte man die komplizierten Vorgange bei der Kernteilung 
auf eine karyokinetische Energie, die Zellteilungen in wachsenden Geweben 
auf Wachstumsenergie oder die Vorgange bei der Sporenbildung, bei der 
Sprossung und bei der Vereinigung der mannlichen und weiblichen Keim
zellen auf eine Fortpflanzungsenergie beziehen. 

III. "Psychische Energie". 

Die meisten Nervenprozesse nebst den von ihnen eingeleiteten Organ
funktionen verlaufen in unserem Korper, ohne daB wir uns ihrer bewuBt 
werden. Das gilt nicht nur fiir die einfachen Reflexe, z. B. die Verengerung 
der Pupille infolge von Lichteinfall auf die Retina, sondern auch von langeren 
Reflexketten, von denen namentlich diejenigen fast durchaus ohne BewuBt
sein verlaufen, die wir, wie die Bewegungen des Herzens und der Atem
muskeln, die Magen- und Darmbewegungen und viele andere Vorgange in 
den inneren Organen schon vollig ausgebildet von unseren Vorfahren iiber
kommen haben. Aber auch bei anderen Reflexketten, die erst im Einzel
leben erworben werden miissen, also beim Gehen, Tanzen, Schwimmen, Rad
fahren, Schreiben, Spielen eines Musikinstrumentes und vielen anderen Fertig
keiten bleiben, wenn sie schon lange und gut eingeiibt sind, die einzelnen 
Phasen der Bewegung fiir gewohnlich vollig unbewuBt. Ganz anders verhalt 
es sich aber beim Lernen und Einiiben dieser Reflexketten, wo die einzelnen 
Reflexe noch nicht in den zur richtigen Ausfiihrung der Bewegungen geeig
neten Bahnen ablaufen, sondern durch iiberfliissige Mitbewegungen und ihre 
Hemmungen, durch Ungeschicklichkeiten und deren Korrekturen, aber auch 
durch das Dbergreifen der Reflexe auf das sympathische Gebiet, durch Er
weiterung der HautgefaBe, beschleunigte Herz- und Atembewegungen, 
SchweiBausbruch und andere Symptome von Anstrengung kompliziert und 
erweitert werden. Hier sind wir uns der in unseren Bewegungsorganen ab-
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laufenden Vorgange ziemlich deutlich bewuBt, und zwar um so deutlicher, 
je groBer die Zahl der Reflexapparate ist, die dabei in Tatigkeit versetzt 
werden. Besonders wichtig ist aber die Beteiligung der Sprachreflexe ("Nicht 
richtig", "Hoher", "Tiefer" , "So recht" u. dgl.), und man wiirde vielleicht 
nicht zu weit gehen, wenn man sagte, daB ein deutliches "bewuBt Sein" oder 
"bewuBt Werden" ohne eine gewi.sse Beteiligung der -lauten oder stillen -
Sprache iiberhaupt nicht moglich ist. Sicher ist aber das eine, daB ein Be
wuBtseinszustand niemals ohne eine Aktivierung zahlreicher Reflexmechanis
men in unserem Korper zustande kommt und daB die subjektiven Erschei
nungen fiir uns um so auffalliger werden, je mehr von diesen Mechanismen 
zu gleicher Zeit und nacheinander in Tatigkeit geraten. Deshalb, und nicht 
etwa aus dem Grunde, weil das BewuBtsein eine Funktion gewisser Gehirn
teile oder gewisser Ganglienzellen in der Himrinde ist, erscheint die ana
tomische und funktionelle Integritat der GroBhimrinde als eine unerlaBliche 
Bedingung fiir aIle mit "bewuBt Sein" verbundenen Lebensvorgange. Denn 
die graue Substanz der GroBhimhemispharen beherbergt jene Teile des ner
vosen Elementargitters, in dem die Bahnen fiir samtliche Reflexapparate in 
den willkiirlichen und unwillkiirlichen Muskeln und iiberhaupt in allen unter 
NerveneinfluB stehenden Organen zusammenlaufen. In diesen "hochsten 
Zentren" wird also nicht gedacht, gewollt und empfunden, sondem es ist nur 
durch ihre Vermittlung jene extensive Beteiligung des Gesamtorganismus (als 
der Summe der Reflexapparate) ermoglicht, die nach allem, was uns die ob
jektive Erfahrung und die introspektive Beobachtung gelehrt haben, allein 
in einem sprachbegabten Organismus jenen Zustand herbeifiihren kann, den 
wir als den Zustand des "bewuBt Seins" empfinden. 

Diese Darstellung des korperlichen Korrelates unserer BewuBtseins
erscheinungen hat nicht die Pratension, eine Erklarung des BewuBtseins zu 
geben, sondem sie konstatiert einfach, unter welchen Bedingungen die sub
jektiven Erscheinungen hervortreten. Wenn aber diese Konstatierung richtig 
ist - und ich wiiBte nicht, was gegen ihre Richtigkeit eingewendet werden 
konnte - dann ist damit auch gesagt, daB die Erscheinung des "bewuBt 
Seins" keinen eigenen Energiewert besitzt und daB sie nicht als Zwischenglied 
in der kausalen Verkettung der im Organismus ablaufenden Vorgange ange
sehen werden darf. Diese korperlichen Vorgange sind uns ziemlich genau 
bekannt und sie lassen sich sowohl in den einfachen Reflexen, die ohne Be
wuBtsein verlaufen, als auch in den von BewuBtsein begleiteten Reflexketten 
restlos auf einen durch auBere Reize hervorgerufenen Zerfall von Nerven
und Muskelprotoplasma und auf einen - mehr oder weniger vollstandigen -
Wiederaufbau der zerstorten Protoplasmateilchen zuriickfiihren. Von einer 
Umwandlung eines bis zur Himrinde vordringenden Protoplasmazerfalles in 
"Empfindung" oder von einem daselbst spontan entstehenden "Willens
impulse", der einen Protoplasmazerfall in den zu den Muskeln und anderen 
arbeitleistenden Organen hinfiihrenden Nervenbahnen hervorrufen konnte, ist 
der objektiven Forschung und Beobachtung nichts bekannt; vielmehr haben 
diese uns dariiber belehrt, daB keine ins Zentralorgan einmiindende Nerven
hahn daselbst blind endigt, sondem daB eine jede von ihnen durch Vermitt-
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lung des zentralen Elementargitters in zahllose ausfiihrende Bahnen iiber
geht und daB die hoheren Zentren, in die man die Empfindung verlegen 
mochte, sich von den niedern in gar nichts unterscheiden, als daB sie eine 
unvergleichlich groBere Zahl von zufiihrenden und ableitenden Bahnen mit
einander verbinden. DaB aber diese ausfiihrenden Bahnen nicht nur bei den 
willkiirlichen Bewegungen, sondern auch bei jeder Sinnesempfindung beniitzt 
werden, ist durch physiologische Beobachtungen sichergestellt, welche z. B. 
selbst nach schwa chen Sinnesreizen deutliche Vorgange in den SchweiBdrusen 
nachweisen konnten; und uberdies sind die motorischen Folgen eines solchen 
Reizes selbst fiir den Laien am Mienenspiel oder anderen Ausdrucksbewegun
gen erkennbar. Dann aber existieren wieder physiologische Versuche und 
Krankenbeobachtungen, die uns lehren, daB aIle fiir willkiirlich oder spontan 
gehaltenen Bewegungen ausbleiben, wenn das Einstromen von auBeren Reizen 
in den Korper verhindert wird. Wenn also Ostwald behauptet, daB samt
liche AuBerungen des geistigen Lebens auf Nervenenergie zuriickzufuhren 
seien und daB diese psychischen Energien denselben Erhaltungsgesetzen unter
liegen wie jede andere Energieform; wenn er das Gehirn als einen Denk
apparat ansieht, in dem die durch das Blut zugefiihrte chemische Energie 
der Nahrung in Denken oder in geistige Energie umgewandelt wird, wie sich 
die chemische Energie in einem galvanischen Element in elektrische Energie 
verwandelt; wenn er es fur moglich halt, daB wahrend der Dauer einer be
wuBten Empfindung ein Teil der Hirnenergie als solche auf kurze Zeit ver
schwindet und daB ihrerseits die psychische Energie bei ihrem Verschwinden 
sich in Warme verwandelt; so kann man nur sagen, daB uns fur diese kiihne 
Hypothesenbildung einer "hypothesenfreien Wissenschaft" nicht einmal jenes 
MindestmaB von sachlicher Begrundung geboten wird, das wir von jeder 
theoretischen Annahme zu verlangen das Recht haben. Denn wenn Ostwald 
den Blutandrang nach dem Gehirn bei ernstem Nachdenken, die korperliche 
Erschopfung nach geistiger Anstrengung und die Wiederherstellung auch der 
geistigen Leistungsfahigkeit durch Zufuhren von Nahrmig als Beweis dafiir 
ansehen will, daB man auch die "geistige Energie" unter die gewohnlichen 
Energieformen einreihen durfe, so beweist das alles in Wirklichkeit nichts 
anderes, als was heutzutage niemand mehr bezweifelt, daB namlich gewisse 
korperliche Vorgange in uns ablaufen mussen, wenn wir etwas Subjektives 
empfinden oder erfahren sollen. Und daB unser Gehirn dabei eine wichtige 
Funktion zu verrichten hat, ist ja nach unserer fruheren Analyse des korper
lichen Korrelates der BewuBtseinserscheinungen durchaus verstandlich. AIle 
jene zahIlosen, gleichzeitig und nacheinander in Tatigkeit geratenen Reflex
ketten, die wir als Grundbedingung des BewuBtwerdens erkannt haben, 
mussen ja die Hirnrinde passieren und es muB daher bei angestrengter "gei
stiger Tatigkeit" der mit Verbrennung einhergehende Protoplasmazerfall ge
rade in diesem Teile des Zentralnervensystems in auBerordentlichem MaBe 
verstarkt sein. Der gesteigerte oxydative Zerfall verlangt aber eine vermehrte 
Zufuhr von Sauerstoff; der auf den Zerfall folgende Wiederaufbau ist natiir
lich an die Zufuhr von Nahrungstoffen gebunden, und beide Erfordernisse 
miissen, wie auch die Abfuhr der Verbrennungsprodukte, bei langerer, un-
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unterbrochener "geistiger" Tatigkeit eine verstarkte Blutzirkulation zur 
Folge haben. Ebenso selbstverstandlich ist es, daB bei ununterbrochener 
Inanspruchnahme der die Gehirnreflexe vermittelnden Teile in der friiher be
sprochenen Weise die Rekonstruktion des Protoplasmanetzes in den zen
tralen Verbindungsbahnen immer mangelhafter und dadurch der Ablauf der 
Reflexketten immer schwieriger wird und daB diese Ermudung durch eine 
Erholungspause und durch reichliche Zufuhr von Nahrung wieder verschwin
det. Dagegen ware es ein offenbarer FehlschluB, wenn man aus alledem de
duzieren wollte, daB geistige Energie aus chemischer Energie hervorgehen 
und sich in Warmeenergie verwandeln kann. Der Zustand des "bewuBt 
Seins" kann als solcher keinerlei Arbeit leisten und darf daher nicht unter die 
Energien eingereiht werden. Der Protoplasmazerfall, der der sichtbaren Ar
beitleistung des Muskels oder eines anderen unter NerveneinfluBstehenden 
Organs zugrunde liegt, kann nur durch einen im Nerven fortgeleiteten Proto
plasmazerfall und dieser wieder nur durch eine von auBen her kommende, 
als Reiz wirkende Energie eingeleitet werden; niemals aber durch einen 
"Willen" oder eine "Absicht" oder eine andere subjektive Begleiterscheinung 
der sich in den Reflexapparaten - mit EinschluB der Sprachreflexe - ab
spielenden korperlichen Prozesse. Mit Recht hat Ostwald in seiner Natur
philosophie "das Suchen nach mechanischen Hypothesen flir nicht mecha
nische Dinge" ironisiert. Es ist ihm aber entgangen, daB er gerade mit seiner 
energetischen Erklarung der BewuBtseinszustande in diesen Fehler ver
fallen ist. 

Ganz offenkundig wird aber das Verfehlte dieser Lehre durch die all
bekannte Inkongruenz zwischen der Starke der auBeren Reize und der auf 
sie folgenden psychischen V organge. Ein leise geflustertes Wort kann unter 
Umstanden einen wahren Sturm von seelischer Erregung zur Folge haben, 
und ein andermal kann wieder das Tosen eines Wasserfalles und selbst der 
Schlachtendonner nahezu ungehort bleiben. Wenn das BewuBtsein dadurch 
entstunde, daB sich die Energie der Sinnesreize in Nervenenergie und diese 
wieder im Zentralorgan in geistige Energie verwandelt, dann ware das quanti
tative MiBverhaltnis zwischen Reizenergie und Seelenenergie absolut unver
standlich. Wenn wir aber aus guten Grunden zu dem Schlusse gelangt sind, 
daB die BewuBtseinserscheinungen sozusagen eine mathematische Funktion 
der Zahl der in Tatigkeit befindlichen Reflexapparate sind und daB fur die 
Helligkeit und Starke eines BewuBtseinszustandes namentlich die Ausdeh
nung der durch die auBeren Reize ausgelosten Sprachreflexe maBgebend ist, 
dann ist das tatsachlich bestehende MiBverhaltnis zwischen der Reizstarke 
und dem Grade der BewuBtheit nicht weiter befremdlich. Denn der schwachste 
Sinnenreiz kann bei einem (durch fruhere Reflexvorgange und dadurch ge
schaffene Bahnung von Nervenwegen) Disponierten eine fast endlose Kette 
von (lauten oder bis zur Unhorbarkeit abgehemmten) Sprachreflexen in 
Bewegung setzen; und dann konnen wieder die kraftigsten Reize auf gei
stigem Gebiet ohne Wirkung bleiben, wenn sie bei dem Gewohnten oder von 
anderen Gedanken (Sprachreflexen) Eingenommenen keine eigenen auf sie 
bezuglichen Reflexe im Gebiete der Sprache hervorrufen. 
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IV. Panpsychismus. 

In dem Aufsatze von Vogt, dem ich die Anregung zu diesen Ausfiih
rungen verdanke, wird ganz richtig gesagt, daB die Empfindung zu keiner 
Arbeitleistung fahig sei und daB sie ohne eine solche spurlos verschwinde. 
Dann heiBt es aber dort, daB wir der Weltsubstanz zwei fundamentale Be
tatigungsweisen zuschreiben miissen: eine auBere und eine innere. Die auBere 
Wirkungsweise umfasse aIle mechanischen und physikalischen Wirkungen im 
Weltgeschehen; die innere beruhe auf der Empfindung im weitesten Sinne, 
welche Sinnesempfindungen und Emotionen umfasse. Jedem auBeren Be
tatigungsmoment entspreche als "innere Resonnanz" ein bestimmtes Emp
findungsprodukt; die Empfindung sei eine stumme Zuschauerin, ein "innerer 
Reflex" des Weltgeschehens; und endlich werden - nicht ganz in Vberein
stimmung mit dieser weiteren Fassung - die Empfindungen als die passiven 
Begleiterscheinungen der rein mechanischen Nerven- und ZeUentatigkeit des 
Gehirns bezeichnet. 

Gegen diese Auffassung des Verhaltnisses zwischen den korperlichen V or
gangen und den geistigen Erscheinungen ware zweierlei einzuwenden. 

Wie Vogt ganz richtig bemerkt, gipfelt die Hauptforderung einer natiir
lichen Weltanschauung in der Vorstellbarkeit ihrer Erkenntnisdaten. lch 
muB nun offen gestehen, daB ich auBerstande bin, mir eine innere Reson
nanz oder einen inneren Reflex des Weltgeschehens oder irgendeines be
schrankteren Vorganges, z. B. der Nerven- und Zellentatigkeit im Gehirn 
vorzustellen. lch kann mir unter einem "Geschehen" im Weiteren oder 
Engeren niemals etwas anderes vorstellen als Ortsveranderungen von wag
barer oder unwagbarer Materia movens; und bei solchen kann meiner Meinung 
nach nichts vorkommen, was man - auch im bildlichen Sinne - als inneren 
Reflex oder als innere Resonnanz dieser Vorgange bezeichnen konnte. 

Aber abgesehen von diesen mehr formalen Bedenken muB ich auch den 
in den zitierten Si;itzen enthaltenen konkreten Behauptungen widersprechen. 
Denn wenn dort gesagt wird, daB aIle mechanischen oder physikalischen 
Wirkungen auBer ihrer auBeren oder "potentialen" auch eine innere Be
tatigungsweise zeigen, so muB man dem entgegenhalten, daB wir nicht nur 
keine Beweise dafiir besitzen, daB aUes Weltgeschehen auch mit Empfindung 
und Gefiihl - das versteht Vogt wohl unter Emotionen - ausgestattet sei, 
sondern daB wir im Gegenteil ziemlich sichere Beweise dafiir haben, daB 
vieles in der Welt vorgeht, was weder von Empfindung noch von Lust- oder 
Dnlustgefiihlen begleitet ist. Vber Empfindungen und Gefiihle der sich be
wegenden Weltkorper oder von Molekiilen und Atomen konnen wir natiirlich 
nichts wissen, und man soUte daher in einer prosaischen und streng wissen
schaftlichen Erorterung lieber von ihnen nicht sprechen. Wissen konnen wir 
nur, was wir entweder selbst empfinden oder was uns von sprach- oder schrift
begabten Menschen iiber ihre Empfindungen mitgeteilt wird. Dnd aus unserer 
Selbstbeobachtung, die mit den Angaben unserer Mitmenschen ganz iiberein
stimmt, geht mit aller Bestimmtheit hervor, daB wir im tiefen Schlafe (und 
in der tiefen Narkose) gar nichts empfinden, obwohl sich auch da in uns ein 
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mannigfaltiges und recht verwickeltes Geschehen abspielt; daB wir aber auch 
im wachen Zustande von dem weitaus groBten Teile dieses inneren Ge
schehens nicht die allergeringste Empfindung verspiiren. Wiirde aber jemand 
sagen, daB nicht wi r die Innenseite dieser Vorgange empfinden, sondern 
unsere Zellen oder die Molekiile und Atome, aus denen sie bestehen, dann 
wiirden wir ihn wieder darauf aufmerksam machen miissen, daB es in der 
Wissenschaft nicht Usus ist, andern gegeniiber etwas zu behaupten, wovon 
man selbst unmoglich etwas wissen kann. Dagegen sind wir durch Selbst
beobachtung zu der Erkenntnis gelangt, daB wir als hoch komplizierte und 
mit zahlreichen neuromuskularen Apparaten versehene Organismen nur dann 
etwas empfinden, wenn ein groBer Teil dieser verwickelten Mechanismen in 
Tatigkeit versetzt wird, und daB schon das Nichtfunktionieren eines be
schrankten Teiles unseres Korpers, namlich der GroBhirnrinde, aus den fmher 
angefUhrten Griinden hinreicht, urn jede bewuBte Empfindung - und nur 
von einer solchen kann ja die Rede sein - fUr einige Zeit unmoglich zu 
machen. Es steht uns also wohl das Recht zu, daraus den Wahrscheinlichkeits
schluB abzuleiten, daB alles Geschehen, bei dem die uns bekannten Bedin
gungen unseres BewuBtwerdens sicher nicht erfiillt sind, auch tatsachlich 
ohne ein solches verlauft. Die Beseelung der ganzen Welt und aller ihrer Teile 
ist also kein Produkt wissenschaftlichen Denkens, sondern hochstens eine 
poetische Fiktion. 

V. Monis m us oder D ualis m us 1 

Der Gegensatz zwischen Seele und Korper oder zwischen Geist und Ma
terie oder zwischen BewuBtem und UnbewuBtem hat im Denken der Men
schen immer bestanden und alle Bemiihungen, ihn zu beseitigen oder zu ver
decken, sind bisher erfolglos geblieben. Friiher dachte man an ein belebtes 
Seelenwesen, das zwar im Korper wohne, das ihn aber auch verlassen konne, 
um entweder eine selbstandige Existenz zu fUhren oder in einen anderen 
Korper zu iibersiedeln; und ein solcher Glaube besteht auch jetzt noch bei 
den Spiritisten und Theosophen. Dann kam der "grobe Materialismus", 
welcher annahm, daB Geist im Gehirn ungefahr so produziert wird, wie Galle 
in der Leber oder Harn in der Niere. Da aber das Sekret etwas anderes ist 
als das sezernierende Organ, so war der dualistische Gegensatz auch hier 
nicht beseitigt. Die Lehre von der prastabilierten Harmonie und ihre neue 
Fassung als Parallelismus zwischen korperlichen Vorgangen und geistigen 
Erscheinungen ist schon ihrer Bezeichnung nach eine dualistische, weil ein 
und dasselbe Ding nicht mit sich selbst harmonieren und ebensowenig eine 
Linie mit sich selbst parallel laufen kann. Auch die Identitatslehre ist eine 
dualistische, wenn sie sich auch in ihrer Benennung als eine monistische 
gerieren will. Es ist ganz iiberfliissig zu beteuern, daB A identisch ist mit A. 
Erklart man aber A identisch mit B, dann muB doch irgendein Grund vor
handen sein, warum man das angeblich Identische einmal mit A und ein 
andermal mit B bezeichnet. Wenn derselbe Schauspieler an einem Abend 
den Franz und den Karl Moor spielt, dann ist er auch nicht in beiden Rollen 



Die Lehre Ostwalds von der psychischen Energie. 383 

derselbe; und wenn man gar von Geist und Korper als von einer inneren und 
einer auBeren Seite desselben Dinges sprechen will, dann ist ja eigentlich der 
Dualismus offen deklariert, weil z. B. die Innenseite einer Schale nicht das
selbe ist wie ihre AuBenseite. Auch der moderne panpsychistische Vitalismus 
ist ein eingestandener Dualismus, weil die Seele als Energiefaktor - ob sie 
nun als Weltseele das Getriebe des Universums, als Individualseele die Ent
wicklung und die Lebenstatigkeit eines Organismus, als Zellseele das Leben 
einer Einzelzelle oder als Atomseele die Anziehung und AbstoBung der Atome 
influenzieren soIl - jedenfalls als etwas Zweites gedacht wird, was anders 
ist als das, was von ihr beeinfluBt wird. Auch der "energetische Monismus", 
dessen Unhaltbarkeit hier nachgewiesen wurde, iiberwindet den Dualismus 
nur nominell, nicht aber de facto, weil die "Umwandlung einer unbewuBten 
Energie in eine bewuBte und vice versa, selbst wenn sie moglich ware, was 
ich bestreite, nicht mit einerlei, sondern mit zweierlei operieren miiBte. (Wenn 
die Raupe sich in den Schmetterling "verwandelt", dann ist aus ihr etwas 
anderes oder zweites geworden.) Aber auch die von mir vertretene Auffassung 
darf sich nicht schlechtweg als eine monistische bezeichnen. Denn der Zu
stand, in den ein Mensch unter besonderen Umstanden gerat, ist nicht inden
tisch mit ihm selbst. Wenn jemand krank wird, so ist das Kranksein oder die 
Krankheit weder logisch noch sprachlich dasselbe wie der Kranke; und wenn 
ein Mensch sich seiner selbst oder der Vorgange auBer ihm bewuBt wird, so 
ist sein "bewuBt Sein" wieder etwas anderes als die Summe von wagbarer 
und unwagbarer "Materia movens", aus welcher der in den Zustand des 
"bewuBt Seins" geratende Mensch sich zusammensetzt. Wenn man daher 
meine Auffassung der psycho-physischen Relation als funktionalen Dualis
mus bezeichnen wollte, weil der Grad der BewuBtheit als eine mathematische 
Funktion der Zahl von Reflexmechanismen erscheint, die durch den Reiz 
in Bewegung gesetzt werden, dann ware dagegen nicht viel einzuwenden. 
Auf den Namen kommt es aber hier wie iiberall viel weniger an als auf die 
Sache selbst, und das wichtigste an der Sache ist hier, daB die Seele als 
Inbegr1ff der BewuBtseinszustande kein Energiefaktor ist, wei I 
ein BewuBtseinszustand weder innerhalb noch auBerhalb des 
bewuBt gewordenen Organism us etwas bewirken kann; oder ganz 
allgemein ausgedriickt: daB ein System bewegter Materie sich unter 
allen Umstanden in der Richtung des geringsten Widerstandes 
bewegt und daB nichts auf der Welt, was nicht selbst aus be
wegter Materie besteht, dieses System dahin bringen kann, eine 
andere Richtung einzuschlagen. 



Tatsachen und Theorien in ihrer Bedeutung fUr Naturwissen
schaft und Medizin. 

V ortrag, gehalten in der Festsitzung der Wiener Gesellschaft fUr innere Medizin und 
Kinderheilkunde am 19. Oktober 19121). 

Ein seither verstorbener Kollege, ein angesehener Anatom, sagte mir 
nach dem Erscheinen der beiden ersten Bande meiner Aligemeinen Biologie: 
"Ihre Arbeit ist ja recht interessant. Ich kann Ihnen aber nicht verhehlen, 
daB mir die Entdeckung einer kleinen Tatsache lieber ist als die schonste 
Theorie." 

In meiner Replik konnte ich ihn darauf aufmerksam machen, daB einer, 
der auch etwas von der Anatomie verstand und dem die Wissenschaft die 
bedeutungsvolle Entdeckung des Zwischenkiefers beim Menschen verdankt, 
der aber auBerdem ein groBer Dichter und ein universelles Genie war, iiber 
das Verhaltnis zwischen Empirie und Theorie ganz anders gedacht und diese 
seine andere Meinung in seither nicht iibertroffener Weise formuliert hat. 
Go e the schrie b namlich einmal: 

"Ein Jahrhundert, das sich bloB auf die Analyse vedegt und sich vor 
der Synthese gleichsam fiirchtet, ist nicht auf dem rechten Wege; denn nur 
beide zusammen, wie Ein- und Ausatmen, machen das Leben der Wissen
schaft. " 

Woher riihrt aber die fast aberglaubische Furcht vor der Theorie und 
der Spekulation, die man auch jetzt noch bei manchen "exakten" Forschern 
beobachtet 1 Sie stammt aus jener langst entschwundenen Zeit, wo einige 
spekulative Geister es unternehmen wollten, mit ganz unzureichender Kennt
nis der Tatsachen sich die Welt aus ihrem Kopfe zu konstruieren - aus einer 
Periode, in der ein beriihmter Philosoph, als man ihm zeigte, daB sein theore
tisches Gebaude den Tatsachen widerspreche, darauf noch selbstbewuBt ant
worten konnte: "Urn so schlimmer fiir die Tatsachen." 

Darin hat sich aber seither eine griindliche Wandlung vollzogen. Solche 
theoretische Luftschlosser werden jetzt kaum mehr gebaut; und wenn sich 
jemand noch damit unterhalten wollte, wiirde ihm niemand dabei Gesell
schaft leisten wollen. Die Gefahr, daB die Wissenschaft durch verfehlte 
Spekulationen auf Abwege gerat, droht also jetzt viel weniger von seiten 
der reinen Theoretiker als von den exakten Forschern oder von solchen, die 
sich selbst dafiir halten. Denn es gibt keinen Forscher und keinen Beobachter, 

1) Wiener klin. Wochenschr. 1912, Nr. 43 u. sep. bei Braumiiller, Wien. 
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der sich wirklich darauf beschranken wiirde, immer nur Tatsachen zu regi
strieren, ohne aus ihnen auch Schliisse abzuleiten. Das ginge wider die mensch
liche Natur, das widerstrebt unserer geistigen Anlage, die uns dazu treibt, 
nach den Drsachen der Dinge und der Ereignisse zu forschen und die Einzel
beobachtungen zu generalisieren. Selbst der trockenste Herbariensammler 
hat sich immer irgendwelche Gedanken iiber die Beziehungen zwischen den 
von ihm gesammelten Arten und Varietaten gemacht. Nur waren diese Ge
danken nicht immer zutreffend, weil sie sich zu wenig iiber die engenGren
zen seines Beobachtungskreises erhoben. Deshalb konnte sich die jetzt ver
lassene Lehre von der Konstanz der Arten und ihrer Entstehung durch teleo
logische Einzelschopfungen so lange behaupten. Auch sie entstammte ja 
nicht der direkten Beobachtung, obwohl ihre Verteidiger sich so viel auf 
ihre empirische Exaktheit zugute taten, sondern sie war nichts anderes als 
eine auf fehlerhaften Analogieschliissen basierende Theorie; und ihre An
hanger konnten ihr nur so lange treu bleiben, als sie die ihr widersprechenden 
Tatsachen - die unerschopfliche Variabilitat der Organismen, die Dber
reste ihrer V orstufen und so vieles andere - entweder zu wenig beachteten 
oder, ihrer sakrosankten Lehre zuliebe, absichtlich iibersahen. 

Dieses Beispiel einer scheinbar aus exakten Beobachtungen hervor
gegangenen Irrlehre zeigt uns aber auch deutlich, wie die falschen Theorien 
der exakten Beobachter zustandekommen. Niemandem kann es verwehrt 
werden, aus einer von ihm selbst oder von anderen gemachten Beobachtung 
Analogieschliisse zu ziehen oder aus einer Reihe von Einzeltatsachen allge
meine Gesetze abzuleiten und selbst aus solchen versuchsweise aufgestellten 
Gesetzen auf noch nicht bekannte Tatsachen zu schlieBen. Aber wenn je
mand dergleichen unternimmt, dann darf er sich nicht der Pflicht entziehen, 
seine Generalisationen mit den bereits bekannten und sichergestellten Tat
sachen zu konfrontieren und dann auch genau zu priifen, ob die aus seiner 
provisorischen Annahme abgeleiteten Schliisse und Vorhersagungen mit der 
Wirklichkeit iibereinstimmen. Er muB also auf die Induktion und Deduktion 
immer auch eine mit aller Strenge und Gewissenhaftigkeit vorgenommene 
Verifikation folgen lassen. I ) Wer aber den Gang der Wissenschaft entweder 
in der Geschichte oder - wenn er einmal siebzig Jahre alt geworden ist -
in seinem eigenen Erleben verfolgt, der muB leider konstatieren, daB gerade 
die sogenannte exakte Forschung sich allzu haufig dieser Verpflichtung ent
zieht. Wer eine Einzelbeobachtung gemacht oder eine kleine Reihe von Tat
sachen beschrieben hat, glaubt nicht selten, damit einen Freibrief fiir die 
ausschweifendsten Spekulationen erworben zu haben, und wenn nun diese 
der Menge plausibel erscheinen und gar, wenn sie der Welt auch noch prak
tische Vorteile in Aussicht stellen, dann kann die so entstandene Theorie 
zu groBer Popularitat gelangen, bevor man noch Zeit gehabt hat, auf die 
geistreiche Induktion und Deduktion auch das wichtigste dritte Glied, die 
Verifikation, folgen zu lassen. Dnd wenn sich dann spater herausstellt, daB 
die theoretische Annahme gegen sichergestellte Tatsachen verstoBt und daB 
ihre Vorhersagungen durch die Tatsachen dementiert werden, dann kommt 

1) Vgl. Huxley, Reden und Aufsatze, S. 278fI. 

K ass 0 wit z, Gesammelte Abhandlungen. 25 
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wieder der friiher verspottete Aussprueh des Philosophen zu Ehren: U m so 
sehlimmer fiir die Tatsaehen. 

leh will nun das bisher Gesagte mit einigen Beispielen von gegliiekten 
und fruehtbaren Theorien illustrieren und dann wieder mit anderen, die zwar 
ebenfalls einen groBen auBeren Erfolg errungen haben, bei denen aber die 
verifikatorisehe Priifung versagt hat. Dabei miissen Sie mir verzeihen, wenn 
ieh das erste dieser Beispiele auBerhalb unseres speziellen Arbeitsgebietes 
geholt habe; wogegen ieh Ihnen verspreehe, daB die anderen in engster Be
ziehung zur inneren Medizin und Kinderheilkunde stehen werden. 

leh weiB nieht, ob es wahr ist, aber es wird allgemein angenommen, 
daB N e wto n die erste Idee zu seiner Gravitationslehre gefaBt hat, als er einen 
Apfel yom Baume fallen sah. Das war nun sieher eine exakte Beobaehtung, 
aber eine solche, die Tausende vor ihm und Abertausende naeh ihm in der
selben Weise gemaeht haben. Wahrend aber die anderen sieh bei ihrer Be
obaehtung entweder gar niehts gedaeht oder sieh vielleieht nur dariiber ge
freut haben, daB ihnen der Apfel nieht auf die Nase gefallen ist, hat der ge
niale Denker seine Einzelbeobaehtung verallgemeinert und hat aus ihr ge
sehlossen, daB jedes Massensystem eine Anziehung auf jedes andere, wo immer 
es sieh aueh befinden moge, ausiibt. Wie fruehtbar sieh diese Generalisation 
erwiesen hat, brauehe ieh nieht naher auszufUhren. Es geniigt zu sagen, daB 
die ganze jetzige Astronomie auf ihr beruht, daB sie mit keiner bekannten 
Tatsaehe in Widerstreit geraten ist und daB aIle aus ihr abgeleiteten Deduk
tionen und Vorhersagungen ganz genau eingetroffen sind. leh erinnere nur 
daran, daB Leverrier aus der Ablenkung der Jupitermonde auf die Existenz 
eines bis dahin unbekannten Planeten gesehlossen hat und daB spater der 
Planet Neptun an der vorhergesagten Stelle des Planetensystems aufgefunden 
wurde. Das ist ein Sehulfall von gelungener lnduktion und Deduktion, wo 
der Kreis dureh eine glanzende Verifikation gesehlossen werden konnte. 

Wir sind aber aueh in der gliiekliehen Lage, auf unserem eigenen Ge
biete iiber ein ahnliehes Beispiel von vollkommen gelungener Deduktion 
zu verfiigen, die gleiehfalls neben ihrer groBen theoretisehen Bedeutung aueh 
eine nieht geringe praktisehe Wiehtigkeit erlangt hat. leh meine damit die 
von J en ner ersonnene und gliieklieh durehgefUhrte Sehutzimpfung gegen 
die Blattern. 

Da vor der Einfiihrung der lmpfung fast niemand von der fUrehterliehen 
Krankheit versehont blieb, muBte es auffallen, daB die Leute, die mit dem 
Melken der Kiihe betraut waren, haufig von den Blattern frei blieben. Die 
Tatsaehe war in diesen und aueh in weiteren Kreisen schon lange bekannt. 
Da sieh aber nieht jeder dem Melken der Kiihe widmen konnte, war damit 
niehts fUr die Allgemeinheit gewonnen, und die Seuehe wiitete naeh wie vor 
in der sehreekliehsten Weise. Jenner aber begniigte sieh nieht mit der 
"exakten" Beobaehtung, sondern griibelte weiter iiber die mogliehe Ursaehe 
dieser sonderbaren Tatsaehe. Er konnte eruieren, daB an dem Euter der 
Kiihe manehmal poekenahnlieh Effloreszenzen auftreten und daB sieh die 
Melker und Melkerinnen ofters an ihren Fingern mit diesen "Kuhpoeken" 
infizieren. Freilich wuBte er da,mals noeh nieht, daB diese Kuhpoeken dureh 
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Dbertragung des menschlichen Blatterngiftes zustande kommen, das die mel
kenden Personen von den damals fast nirgends fehlenden Blatternkranken 
auf das Euter der Kuhe ubertrugen. Aber er sagte sich: Wenn die Knechte 
und Magde durch ihre zufallig an den Fingern entstehenden Pusteln geschutzt 
werden, dann muB ein solcher Schutz auch durch absichtliches Einimpfen 
des Kuhpockeninhaltes erlangt werden k6nnen. Dnd diese Induktion und 
Deduktion wurde, wie Sie wissen, durch die Erfolge der allgemein durchge
fuhrten Kuhpockenimpfung in der glanzendsten Weise verifiziert. In Deutsch
land, wo seit nahezu 40 Jahren die Impfung und Wiederimpfung obligatorisch 
ist und strenge durchgefiihrt wird, ist die Krankheit bis auf ganz vereinzelte 
FaIle, die manchmal aus den unvollstandig geschutzten Nachbarlandern ein
geschleppt werden, vollstandig geschwunden; und wir A.rzte, die wir das alles 
wissen, k6nnen nur das eine nicht verstehen, warum die anderen Staaten sich 
nicht beeilen, dieses lehrreiche Beispiel zum Wohle ihrer Bev6lkerung nach
zuahmen. 

Dnd nun einige sensationelle Falle von richtigen Beobachtungen, die 
zu verfehlten, mit den ubrigen Tatsachen nicht ubereinstimmenden Theorien 
AnlaB gegeben haben. 

Man beobachtete Kinder, die von Zeit zu Zeit an allgemeinen Kon
vulsionen oder an Respirationskrampfen oder an Muskelkontraktionen in den 
Extremitaten litten und fand zugleich, daB dieselben Kinder in ihrer Zahn
entwicklung weit hinter der Norm zuruckgeblieben waren. Jetzt wissen wir, 
daB solche Kinder fast immer auch Zeichen von rachitischer Schadelerweichung 
darbieten und wir betrachten diese und die Rachitis uberhaupt als die Grund
krankheit, die zu gleicher Zeit den ve:rspateten Zahndurchbruch und die 
Neigung zu Krampfen verschuldet. Die Kraniotabes war aber trotz ihrer 
auBerordentlichen Verbreitung bis zu ihrer ersten Beschreibung durch El
sasser - um die Mitte des vorigen Jahrhunderts - noch ganz unbekannt, 
und der wahre Zusammenhang zwischen der Spasmophilie und dem ver
spateten Zahndurchbruch blieb also bis dahin noch verborgen. Dnd nun 
kam einer der verhangnisvollsten Fehler im theoretischen Denken. Man be
trachtete das eine Symptom, die verspatete Zahnung, als die Drsache del' 
mit ihr haufig einhergehenden Neigung zu Krampfen und glaubte, daB die 
im Kiefer vorruckenden Zahne auf ein unnachgiebiges Zahnfleisch stoBen, 
gegen dasselbe und die in ihm verlaufenden Nerven drucken und auf reflek
torischem Wege Krampfe hervorrufen. Dnd dann schritt man zu einer noch 
weitergehenden Generalisation. Wenn die an ihrem Durchtritte verhinderten 
Zahne Krampfe hervorrufen k6nnen, warum sollen sie nicht auch die anderen 
Krankheitserscheinungen verschulden, von denen die Kinder um diese Zeit 
so haufig heimgesucht werden? Es gesellten sich also zu den Zahnkrampfen 
auch das Zahnfieber, die Zahndiarrhoe, der Zahnhusten, die Zahnpocken usw. 
und schlieBIich wurde die ganze reiche Nosologie des fruhen Kindesalters in 
den Rahmen der "erschwerten Zahnarbeit" hineingezwangt. Aber man blieb 
nicht bei der bloBen Theorie, sondern man schritt auch auf der Basis der~ 
selben zum therapeutischen Handeln. Da das angeblich zu straffe Zahnfleisch 
das Hervortreten der Zahne verhinderte, muBte es gewaltsam durchtrennt 

25* 
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werden, und da das einmalige Durchschneiden nicht half und das durch
schnittene Zahnfleisch uber dem Zahnimmer wieder verwuchs, so wieder
holte man dieselbe Operation an derselben Stelle immer wieder von neuem 
und durchschnitt das Zahnfleisch die Kreuz und die Quer auch uber den 
anderen Zahnen, uber denen noch gar keine Vorwolbung sichtbar war. Und 
endlich ging der therapeutische Fanatismus - wie bei den Aderlassen coup 
sur coup - so weit, daB ein beruhmter englischer Arzt (Marshall Hall) 
noch 1844 erklarte, er wolle lieber das Zahnfleisch hundertmal unnutzerweise 
skarifizieren, als durch Vernachlassigung der Operation einen einzigen Krampf
anfall gestatten, und er fugte den nachdrucklichen Rat hinzu, man solIe bei 
Fieber, Ruhelosigkeit und Neigung zu Krampfen wahrend der Zahnung die 
Operation taglich und in dringenden Fallen zweimal taglich vornehmen. Das 
Merkwurdigste dabei ist aber, daB diese unsinnige Theorie und die noch 
unsinnigere Behandlungsmethode auch jetzt, wo doch der wahre Zusam
menhang zwischen den Krampferscheinungen und der verspateten Zahnung 
genau bekannt ist und wo man auch die wahren Ursachen des Fiebers, der 
Durchfalle, des Hustens und aller anderen der Zahnung zugeschriebenen 
Krankheitserscheinungen kennen gelernt hat, noch immer nicht ganz be
seitigt ist. In den Laienkreisen ist der Glaube an die Krankheiten infolge der 
Zahnung noch immer nicht erschuttert; das Einschneiden des Zahnfleisches 
wird in Frankreich, England und Amerika auch heute gar nicht so selten 
geubt und selbst in ganz modernen Lehrbuchern findet man noch deutliche 
Anklange an die fruher so machtig dominierende Theorie, die in keiner einzigen 
ihrer Deduktionen durch die objektive Beobachtung verifiziert werden konnte. 
Die Erklarung hiefiir finden wir wieder unter den weisen Spruchen Goethes: 

"Immerfort wiederholte Phrasen verknochern sich zuletzt zur Dber
zeugung und verstumpfen vollig die Organe der Anschauung." 

Auch ein anderer theoretischer FehlschluB von nicht geringer prakti
scher Bedeutung knupft sich an die in den ersten Kinderjahren so auBer
ordentlich verbreitete Rachitis. 

Die Knochen der rachitischen Kinder verlieren ihre normale Starrheit, 
sie werden weich und biegsam. Die Starrheit der Knochen beruht auf ihrem 
reichlichen Gehalt an Kalksalzen; die rachitis chen Knochen enthalten weniger 
Kalk als die starren. Das sind alles ganz richtige und exakte Beobachtungen. 
Jetzt kommt aber die verfehlte Theorie. Die Kalksalze stammen naturlich 
aus der Nahrung. Wenn also die kranken Knochen weniger Kalk enthalten 
- so dachte man - dann muB ihnen eben in der Nahrung zu wenig Kalk 
zugefiihrt werden. Das schien so selbstverstandlich, wie daB einer zu wenig 
Geld hat, wenn er zu wenig Geld bekommt. Siegmund Exner hat solche 
SchluBfolgerungen treffend als Denkfehler infolge verfehlter Anwendung des 
"gemeinhin Zutreffenden" bezeichnet. DaB die rachitischen Knochen alle 
Zeichen der entzundlichen Hyperamie darbieten und daB sie die Kalkarmut 
mit allen entzundeten Knochen teilen, war fruher nicht bekannt und wird 
auch jetzt noch, der bequemeren Denkweise zuliebe, nicht weiter beachtet. 
Wie steht es aber mit der Verifikation dieser scheinbar so selbstverstandlichen 
Theorie? So schlimm als nur moglich. Denn bei derselben Nahrung, bei der 
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die rachitischen Kinder kalkarme Knochen bekommen, haben die gesunden 
Kinder normal verkalkte Knochen. Die jungen Hiindchen, die noch leichter 
rachitisch werden als die Menschenkinder, bekommen mit ihrer Mutter
milch nicht weniger als 15 mal soviel Kalk als diese; und die kiinstliche 
Zufuhr von Kalksalzen, von der man auf Grund der Theorie des Kalkmangels 
eine sichere Heilung erwartete, hat sich nach der iibereinstimmenden Angabe 
aller Beobachter als wirkungslos erwiesen. Trotzdem sucht man auch jetzt 
noch - natiirlich vergebens - nach der kalkarmen Milch bei den Miittern 
rachitischer Kinder. Andere sind weniger halsstarrig und sehen die Ursache 
der Krankheit in Verdauungstorungen der Kinder, die die Aufnahme der 
Kalksalze ins Blut verhindern sollen; kiimmern sich aber nicht darum, daB 
viele rachitische Kinder, namentlich wenn sie an der Brust genahrt werden, 
eine tadellose Verdauung besitzen und daB die rachitischen Erscheinungen 
in jedem Sommer in auffallender Weise zuriickgehen, also gerade in jenen 
Monaten, in denen sich die Magen- und Darmstorungen der Kinder in auBer
ordentlichem MaBe vermehren. 

Das Schlimmste dabei ist aber, daB diese, mit allen Tatsachen in Wider
spruch geratenden Theorien auch einer wirksamen Behandlung der Krank
heit im Wege stehen. Als Wegner bei seinen Untersuchungen iiber die Phos
phornekrose zufallig fand, daB man bei wachsenden Tieren durch Verab
reichung ganz kleiner Phosphormengeneine Verdichtung der jiingsten Kno
chenschichten erzielen konne, wies er selbst die so naheliegende Anwendung 
seiner Entdeckung bei der Rachitis zuriick, weil er es fUr unwahrscheinlich 
hielt, daB man auf diese Weise eine starkere Aufnahme der anorganischen 
Salze ins Blut bewirken konne; und es muBte noch eine geraume Zeit ver
gehen, ehe man sich auf meine Anregung hin entschloB, den Phosphor als 
spezifisches Heilmittel bei der Rachitis (und auch bei der Osteomalazie der 
Erwachsenen) zu verwenden. Jetzt ist die gute Wirkung dieser Behandlung 
nicht nur bei den Storungen der Knochenbildung, sondern auch bei den 
Krampfen der rachitischen Kinder, die man friiher der Zahnung zugeschrieben 
hat, fast allgemein anerkannt, und die wenigen, die sich noch gegen sie strau
ben, tun dies offenbar nur deshalb, weil sie sich von der Theorie der mangel
haften Kalkzufuhr noch nicht ganz emanzipiert haben. 

Es kann aber auch geschehen, daB auf eine neu gefundene Tatsache 
zunachst eine richtige und sogar iiberaus fruchtbare Theorie aufgebaut wird, 
daB aber aus dieser weiterhin eine auf den ersten Anblick verlockende De
duktion abgeleitet wird, die dann mit einer ganzen Reihe von sicheren Tat
sachen kollidiert und trotzdem - eben wegen ihrer vornehmen Herkunft -
zum Schaden der richtigen Erkenntnis noch lange in Geltung bleibt. 

Die Entdeckung des mechanischen Warmeaquivalentes durch Robert 
Mayer und der daraus abgeleitete SchluB, daB Kraft oder Energie niemals 
aus nichts entstehen, sondern immer nur aus anderen Kraften oder Energien 
hervorgehen konnen, bildet sicherlich einen weithin sichtbaren Markstein 
auf dem Wege unserer Naturerkenntnis. Unsere ganze jetzige Weltanschau
ung basiert auf dieser geistigen GroBtat und die Wissenschaft wird dafiir 
ihrem Urheber ewige Dankbarkeit bewahren. Das darf uns aber nicht hin-
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dern, zu sagen, daB der groBe und erfolgreiche Denker in einer spezieUen 
Anwendung seiner Lehre fehlgegriffen hat. Weil namlich die Leistung der 
urn dieselbe Zeit zu immer weiterer Anwendung gelangenden kalorischen 
Maschinen darauf beruht, daB ein Teil der Verbrennungswarme ihrer Heiz
stoffe in mechanische Arbeit umgewandelt wird, lieB er sich zu dem Ana
logieschlusse verleiten, daB auch die Verbrennungswarme der von den Orga
nismen aufgenommenen Nahrung zum Betriebe der Lebensmaschine und 
spezieIl der Muskelmaschine verwendet werde, und er glaubte daher, daB 
man den Wert einer Nahrung nach der Zahl der bei ihrer Verbrennung ge
lieferten Warmeeinheiten bemessen konne. Dementsprechend verkundete er 
in seiner Mechanik der Warme: 

"Der Wert der Nahrungsmittel liegt in ihrer Brennbarkeit. Die Starke, 
der Zucker und das Fett haben einen bedeutenden Brennwert und sind in 
gleichem Verhaltnisse auch nahrhaft. Das gleiche gilt insbesondere auch von 
den durch Garung aus Zucker entstandenen Spirituosen." 

Jetzt wissen wir aber schon, daB der Vergleich des lebenden Organis
mus mit den kalorischen Maschinen verfehlt war und daB aUe daraus abge
leiteten Deduktionen mit gesicherten Resultaten der Beobachtung in Wider
spruch geraten. Es ist namlich nicht richtig, daB der Wert der Nahrung
stoffe in ihrem Brennwerte gelegen ist, weil die grunen Pflanzen ihre ge
samten Lebensverrichtungen mit nicht brennbaren Nahrungstoffen be
streiten und weil die anorganischen Substanzen, die auch fUr den tierischen 
und menschlichen Organismus unentbehrlich sind, nicht eine einzige Warme
einheit liefern. Aber auch fur die brennbaren Nahrungstoffe trifft es nicht 
zu, daB sie sich nach ihrem Kaloriengehalte vertreten konnen, weil - urn 
nur ein Beispiel anzufUhren - die kalorienarmeren Leimsubstanzen sich in 
den Versuchen von V oi t als viel wertvoller fUr die Erhaltung des Korper
bestandes erwiesen haben als die viel kalorienreicheren Fette. Und was end
lich die "Spirituosen" und den in ihnen enthaltenen, ebenfaIls sehr kalorien
reichen und im Korper rasch verbrennenden Alkohol anlangt, so hat das 
Experiment in voUster Vbereinstimmung mit der Erfahrung der Sportsleute 
gezeigt, daB seine Kalorien fUr den Betrieb der Muskelmaschine nicht nur 
wertlos sind, sondern daB die Verbrennung selbst kleinerer Alkoholmengen 
im Bereiche der lebenden Muskelsubstanz deren Arbeitsfahigkeit in deutlich 
sichtbarem MaBe beeintrachtigt. 

Die Dbertragung der Kalorientheorie der Kraftmaschinen auf die Phy
siologie der Ernahrung hat aber in zweierlei Weise nachteilig gewirkt. Erstens 
hat sie die von hervorragenden Physiologen verteidigte metabolische Auf
fassung des Stoffwechsels, die aIle Nahrungstoffe zum Aufbau und zum 
Wiederaufbau der lebenden Substanz verwenden laBt, zugunsten der aIler
dings "gemeinhin zutreffenden", a ber in diesem speziellen FaIle ganz unhalt
baren und unfruchtbaren Heiztheorie zuruckgedrangt und sie hat dadurch 
nicht zum geringen Teile die trotz emsigster Einzelforschung unleugbare 
Stagnation in der Erforschung der elementaren Lebensvorgange verschuldet, 
die von allen Einsichtigen beklagt wird. Zum zweiten hat aber die noch immer, 
selbst von sonst maBgebender Seite verfochtene Lehre, daB auch die Kalorien 
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eines narkotischen und protoplasmafeindlichen Giftes nahrend wirken kon
nen, die traurige Folge gehabt, daB wir in dem gewiB berechtigten Kampfe 
gegen eines der verderblichsten Volksgifte bei der Majoritat der Arzte nicht 
jene Dnterstutzung finden, die unsere gute Sache verdienen wurde. Diese 
von uns schmerzlich entbehrte Mitarbeit wird uns erst dann in dem gewunsch
ten AusmaBe zuteil werden, wenn der Ausspruch eines gewiegten Stoffwechsel
forschers, daB man weder einen Gesunden noch einen Kranken 
mit bloBen Kalorien ernahren konne, in den geistigen Besitzstand 
einer kunftigen Arztegeneration iibergegangen sein wird. 

Ich wende mich nun zu einem Beispiel, das uns die letzte Zeit geliefert 
hat, namlich zu der Entdeckung der Antitoxine .und zu den theoretischen 
und praktischen Konsequenzen, die sie nach sich gezogen hat. 

Wie Sie wissen, haben Behring und seine Mitarbeiter zuerst mit den 
giftigen Produkten der Starrkrampfbazillen und dann mit den Toxinen der 
von Loeffler aus dem Rachen von Diphtheriekranken geziichteten Stab
chen in dem Blute von Pferden und anderen Tieren die Bildung von Sub
stanzen erzielen konnen, welche die Fahigkeit haben, die betreffenden Gifte 
zu neutralisieren und ihre giftige Wirkung entweder ganz oder nahezu auf
zuheben. Diese Entdeckung hat fiir die Bakterienforschung eine auBer
ordentliche Bedeutung gewonnen und es ist nicht zu viel gesagt, daB wir ihr 
allein die Entwicklung der sich immer mehr vervollkommnenden Serum
wissenschaft verdanken. Aber Behring begniigte sich nicht mit den gefun
denen Tatsachen, sondern er beeilte sich, aus ihnen die weitestgehenden 
theoretischen und praktischen Konsequenzen zu ziehen. Er behauptete nam
lich, daB nicht nur beim Starrkrampf und bei der Diphtherie, sondern bei 
allen Infektionskrankheiten die spontane Heilung durch die Verbindung der 
Bakteriengifte mit den Antitoxinen zustande komme und daB man nur diesen 
Vorgang nachahmen miisse, um eine kiinstliche Heilung der Krankheit her
beizufiihren. Dnd speziell bei der Diphtherie glaubte er seiner Sac he so sicher 
zu sein, daB er - ohne selbst Versuche beim Menschen angestellt zu haben 
-,- prophezeite, daB die Furcht vor der Diphtherie durch die praventive und 
kurative Anwendung seines Heilserums bald nur mehr als ein Marchen aus 
friiheren Zeiten erscheinen werde. 

Diese Vorhersagung hat sich nicht erfiillt. Weder bei der Diphtherie 
noch beim Starrkrampf, noch bei irgendeiner mit einem Antitoxin behandelten 
Krankheit. Die Drsachen, warum der versprochene Erfolg ausblieb, sind 
nicht in allen Fallen die gleichen. Beim Starrkrampf kommt man wohl in 
den meisten Fallen zu spat, weil es auch im Tierversuche nicht gelingt, die 
schon ausgebildete Krankheit zu heilen; und darum unterscheidet sich der 
Prozentsatz der nach der Antitoxinbehandlung Genesenen nicht merklich 
von dem friiheren Heilungsprozent. Aber hier ist wenigstens die theoretische 
Moglichkeit eines Nutzens nicht zu bestreiten, weil wir wissen, daB der Ba
zillus, mit dem man das Antitoxin erzeugt, auch wirklich die Krankheit her
vorruft. Bei der Diphtherie ist das aber keineswegs so ausgemacht. Es wird 
zwar fast allgemein gelehrt, daB der von LOffler geziichtete Bazillus als der 
Erreger der menschlichen Diphtherie anzusehen sei; aber die Tatsachen, die 
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seinen Entdecker selbst bestimmt haben, ihn zunachst nicht als den Er
reger der Krankheit zu bezeichnen, sind nicht nur nicht beseitigt, sondern 
sie haben sich noch wesentlich vermehrt. Es ist namlich sic her, daB man in 
schweren und selbst todlich· verlaufenden Fallen und auch in solchen, bei 
denen die charakteristischen Lahmungen aufgetreten sind, bei sorgfaltigster 
Untersuchung die Stabchen ofters nicht auffinden konnte; und ebenso sicher 
ist es, daB man sie iiberaus haufig bei gesunden Kindern gefunden hat und 
auch bei solchen, die an ganz anderen Rachenerkrankungen gelitten haben. 
Die davon ausgehende Skepsis hat aber durch die Untersuchungen von Soren
sen in den Familien der aus dem Spitale entlassenen Rekonvaleszenten eine 
wesentliche Stiitze erhalten. Bekanntlich gelingt es oft trotz aller Bemiihungen 
nicht, die Genesenen von den in ihrem Rachen angesiedelten Bazillen zu 
befreien, und man ist daher gezwungen, sie endlich mit den Bazillen wieder 
nach Hause zu schicken. Wenn nun diese die Erreger der Krankheit waren, 
dann miiBten die Geschwister und andere Hausgenossen der Bazillentrager 
viel haufiger erkranken, als bei den ohne Bazillen Entlassenen. In Wirklich
keit war aber das Verhaltnis der zu Hause Infizierten in beiden Kategorien 
das gleiche und in einem Jahre wurde von 68 mit Bazillen Entlassenen nicht 
ein einziges Mal ein Hausgenosse infiziert. Das spricht gegen den kausalen 
Zusammenhang zwischen den Bazillen und der menschlichen Diphtherie. 

Wie immer es sich aber damit verhalten mag, so ist das eine sicher, daB 
die Krankheit iiberall, wo sie in starkerem MaBe auf tritt, noch immer zahl
reiche Opfer fordert und daB selbst in Stadten, wo aIle Erkrankten so rasch 
als moglich mit groBen Antitoxindosen behandelt werden, viele Hunderte 
von Todesfallen in einem Jahre verzeichnet werden miissen. Aber auch die 
praventive Anwendung des Serums ist wirkungslos geblieben, weil die Krank
heit sehr oft schon wenige Tage nach der Injektion ausgebrochen ist; und auch 
das spricht eigentlich gegen den LOffler- Bazillus als Erreger der Diphtherie, 
weil man bei Tieren den Eintritt der durch das Toxin hervorgerufenen Ver
anderungen - die allerdings mit der menschlichen Diphtherie keine Ahnlich
keit haben - durch die vorherige Einspritzung des Antitoxins sicher ver
hindern kann. 

Aber abgesehen von dem ausgebliebenen praktischen Erfolge sind auch 
Tatsachen bekannt, die der Annahme widersprechen, daB Immunitat und 
Naturheilung durch Antitoxine vermittelt werden. Wenn dies der Fall ware, 
dann miiBte das Serum eines mit Vakzinepusteln bedeckten Kalbes eine 
Immunitat gegen die Vakzine gewahren, was aber tatsachlich nicht der Fall 
ist; und ebenso hat auch der wiederholt gemachte Versuch, das Serum von 
Scharlachrekonvaleszenten als Heilmittel gegen den Scharlach zu verwenden, 
zu keinem Resultate gefiihrt. Der Immunisierungs- und HeilungsprozeB ver
lauft also nicht in den Saften, sondern in den Geweben oder, genauer gesagt, in 
den lebenden Protoplasmen, und wir sind jetzt durch die neuerworbenen Kennt
nisse iiber Anaphylaxie und Antianaphylaiie in der erfreulichen Lage, ein Ver
standnis fiir die dabei in den Protoplasmen ablaufenden Vorgange zu gewinnen. 

Die Entdeckung der durch vorhergehende Injektion eines fremdartigen 
EiweiBkorpers entstehenden Dberempfindlichkeit gegen dasselbe Antigen, die 
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wir unserem geehrten Vorsitzenden (v. Pirq uet) und seinem treuen Mit
arbeiter (Schick) verdanken, ist spezieIl fUr das von mir heute behandelte 
Thema von besonderem Interesse, weil sie uns zeigt, daB auch eine theore
tische Deduktion, die durch spatere Beobachtungen nicht verifiziert wird, 
sich fiir die weitere Forschung als fruchtbringend erw.eisen kann. Auch das 
hat Goethe, den ich nun zum dritten Male zitiere, vorausgesehen, als er 
sagte: "Selbst eine schlechte Theorie sei noch besser als keine." Hatte Beh
ring nicht das antitoxinhaltige Serum als Heilmittel gegen die Diphtherie 
empfohlen, dann ware man schwerlich in die Lage gekommen, die Serum
krankheit an einem so groBen Material zu studieren und aus ihr die gliickliche 
Generalisation abzuleiten, daB nicht nur die EiweiBkorper des Pferdeserums, 
sondern iiberhaupt aIle artfremden EiweiBstoffe mit EinschluB der Toxine 
der pathogenen Mikroorganismen in dem Organismus, in den sie eingebracht 
werden, eine spezifische Vberempfindlichkeit gegen diesel ben Korper er
zeugen; und wir hatten dann auch die nicht minder bedeutsame Tatsache 
nicht k'ennen gelernt, daB nach dem Vberstehen des anaphylaktischen Shocks 
fiir eine gewisse Zeit eine Unempfindlichkeit gegen dasselbe Antigen zuriick
bleibt. Aber auch diese direkt gegensatzlichen Umstimmungen des Organismus 
konnen unmoglich auf humoralem Wege zustande kommen, weil es Fane gibt 
- z. B. bei der Lues -, wo in demselben Organismus gewisse Gewebe gegen 
das im Blute kreisende Virus iiberempfindlich sind und andere sich gleich
zeitig gegen dasselbe Gift als unempfindlich erweisen. Das kann meiner An
sicht nach nur so erklart werden, daB gewisse Protoplasmen vorHiufig nur 
die Antikorper als hochgradig toxophile Seitenketten verankert haben und 
dadurch die sie gefahrdenden Toxine mit groBer Vehemenz an sich ziehen; 
wahrend andere Protoplasmen durch Vermittlung ihrer toxophilen Seiten
ketten sich auch die Toxine selbst einverleiben und dadurch gegen den An
griff derselben Toxine geschiitzt werden - weil zwischen gleich und gleich 
keine chemische Anziehung besteht. Nur so ist auch der plotzliche kritische 
AbschluB mancher Infektionskrankheiten zu verstehen, indem die eben noch 
iiberempfindlichen Protoplasmen durch die Verankerung der Toxine mit einem 
Schlage fiir sie unempfindlich werden. 

Zum Schlusse mochte ich Ihre Aufmerksamkeit noch darauf lenken, 
daB manchmal eine neu gewonnene Tatsache ein scheinbar fernliegendes, 
dunkles Gebiet p16tzlich wie mit einem Scheinwerfer beleuchten und erhellen 
kann. 

Es diirfte den meisten von Ihnen bekannt sein, daB die Kontroverse 
zwischen der darwinistischen und der lamarckistischen Auffassung der bei 
der Evolution der Organismen wirksamen Faktoren in der letzten Zeit wieder 
besonders lebhaft geworden ist. Wahrend sich bis vor kurzem die Darwinsche 
Selektionstheorie einer fast unangefochtenen Herrschaft erfreuen konnte und 
die Ultradarwinianer mit Weismann an der Spitze sich sogar bis zur Prokla
mierung einer "Allmacht der Naturziichtung" vorgewagt haben, wird jetzt 
die Zahl derjenigen immer groBer, welche die von Weismann bestrittene 
Vererbung erworbener Eigenschaften als durch Beobachtung und Experiment 
sicher erwiesen betrachten und daher die Abanderungen, die im Laufe der 
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Entwicklung an den Organismen vor sich gegangen sind, auf die Vererbung 
individueller Anpassungen zuriickfiihren. Dabei wird der alte Einwand gegen 
die Zuchtwahltheorie immer energischer betont, daB die haufigsten mini
malen Variationen und selbst die seltenen erheblicheren Mutationen, auch 
wenn sie ihrem Besitzer einen geringen V orteil verschaffen konnten, unmog
lich die Vernichtung aller anderen, nicht in diesem Sinne Abgeanderten vor 
ihrer Fortpflanzung herbeigefiihrt haben konnen, und daB sie daher durch 
wahllose Vermischung mit den Nichtabgeanderten schon nach wenigen Gene
rationen hatten verschwinden miissen. In der Tat haben wir hier wieder ein 
Musterbeispiel eines voreiligen Analogieschlusses vor uns, indem man das, 
was der Tier- und Pflanzenziichter mit voller Absicht vollzieht - die Aus
wahl der mit einer erwiinschten Variation ausgestatteten Individuen fUr die 
Nachzucht und ihre strenge Absonderung von allen anderen - ohne weiteres 
auch der "Naturziichtung" zuschreiben wollte, von der man solche ziel
bewuBte MaBregeln unmoglich erwarten kann. 

In dieser Kontroverse, die meiner Ansicht nach friiher oder spater zur 
Beseitigung der Selektionstheorie fUhren wird, hat man nun bisher eine 
Tatsachenreihe nicht beachtet, die dieser Lehre widerspricht, wahrend sie 
mit dem lamarckistischen Prinzipe aufs schonste harmoniert. Ich meine den 
Umstand, daB gerade die besonders gefahrlichen und haufig todbringenden 
Infektionskrankheiten, von denen das Menschengeschlecht heimgesucht wird 
- asiatische Cholera, Typhus, Diphtherie, Blattern, Scharlach, Masern, 
Keuchhusten und noch manche andere - schon bei den dem Menschen in 
der Entwicklungsreihe am nachsten stehenden Tieren entweder gar nicht 
vorkommen oder sie wenigstens niemals spontan befallen. Das beweist aber, 
daB die Empfanglichkeit fUr diese verderblichen Krankheiten sich erst im 
Laufe der phylogenetischen Entwicklung herausgebildet haben muB. Stellt 
man sich nun auf den Standpunkt La marc ks, daB individuelle Abanderungen 
vererbt werden konnen, so ist uns jetzt durch die Entdeckung der Dberem
pfindlichkeit gegen die Toxine, die allmahliche Herausbildung dieser in hohem 
MaBe schadlichen Eigenschaft ziemlich verstandlich geworden; denn man 
braucht nur anzunehmen, daB die durch die Einwirkung der Antigene 
in den somatischen Protoplasmen hervorgerufenen Abanderungen auch auf 
das Keimplasma iibergegangen sind und daB sich die anfangs noch maBige 
Dberempfindlichkeit durch die wiederholten Angriffe der die Antigene liefern
den Mikroben im Laufe der Generationen immer mehr und mehr gesteigert 
hat, und es wird damit die Monopolisierung einer ganzen Reihe der gefahr
lichsten Infektionskrankheiten durch die Spezies Homo ganz gut verstand
lich. (Allerdings nur unter der Voraussetzung, daB sich die Abanderungen 
nicht in den Saften, sondern in den Protoplasmen vollziehen, weil nur Proto
plasmen, nicht aber Fliissigkeiten oder Losungen vererbt werden konnen.) 
Dagegen ist es klar, daB die Selektionslehre mit diesen Tatsachen nicht nur 
nichts anfangen kann, sondern durch sie geradezu widerlegt wird. Denn es 
handelt sich hier nicht mehr um minimale Variationen in GroBe, Gestalt oder 
Farbung, von denen diese Theorie - ohne jede Berechtigung - die Erhaltung 
der Bevorzugten und die Vernichtung der nicht Bevorzugten erwartet, son-
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dem um Abanderungen, die unter Umstanden wirklich iiber Leben und Tod 
zu entscheiden haben; und wir kamen daher auf Grund dieser von vielen 
noch immer glaubig verehrten Theorie zu der ungeheuerlichen Forderung, 
daB nur jene Individuen sich fortpflanzen konnten, die zufallig die Fahigkeit 
besaBen, die genannten, so haufig todbringenden Krankheiten zu akquirieren; 
wahrend diejenigen, die wegen mangelnder Empfanglichkeit von diesen Krank
heiten verschont geblieben sind, durch friihzeitigen Tod von der Nachzucht 
ausgeschlossen wurden. Das sind, wie Sie sehen, ganz unmogliche Voraus
setzungen, und ich glaube daher, daB die auf den ersten Anblick so bestechende 
und mit so groBem Enthusiasmus aufgenommene Theorie der natiirlichen 
Ziichtung keine Berechtigung mehr besitzt. 

Und so mochte ich meine heutigen Ausfiihrungen mit einer Lehre oder 
einer Wamung schlieBen, die Sie einem, der das Psalmistenalter iiberschritten 
hat, hoffentlich nicht als tJberhebung anrechnen werden. Sie lautet: H ii te n 
wir uns vor den zu rasch und ohne griindliche Verifikation po
pular gewordenen Theorien. 



V. 

Die neue Lehre im Kampf gegen das V olksgift. 

Anstatt zu fragen, ob eine Theorie 
wahr oder falsch sei, soUte man lieber 
untersuchen, ob sie die Erscheinungen 
in der voUstandigsten und einfachsten 
Weise darsteUt. Maxwell. 

Es gibt Menschen, welche die Natur 
auf das Wortchen "aber" eingerichtet 
hat; sie sind dazu da, Denk· und Tat
kraft der anderen zu lahmen. 

Anselm Feuerbach. 

Es ist die groBte Qual, nicht ver
standen zu werden, wenn man nach 
grol3er Bemiihung und Anstrengung sich 
endlich selbst und die Sache zu ver
stehen glaubt. 

Goethe, Morphologie. 



v ollstandiges Verzeichnis der Arbeiten. 
(Fortsetzung.) 

Alkoh oifrage.1 ) 

1. Wirkt Alkohol nahrend 'Oder toxisch? Deutsche med. Wochenschr. 1900, 
Nr.32-34. 

2. 1st Alkohol ein Nahrungstoff oder ein Gift? Die Zeit, Wien 1900, Nr. 288 und Alko
holgegnerbund, Basel. 

3. Is Alcohol a food or a poison? Translated by Mrs. J. H. W. Stuckenberg, Cambridge. 
Mass. 1901 (nach d. Aufs. aus d. Deutsch. med. Wochenschr.). 

4. L'alcool est-il un aliment ou un poison? -obers. von Hercod. L'abstinence, Lausanne 
und Alkoholgegnerbund, Basel 1901. 

5. Alkoholismus im Kindesalter. Leitsatze des Vortrages auf d. Wiener internat. KongreB 
gegen d. Alkoholismus. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 14. 

6. Gebt den Kindern keinen Alkohol! Flugblatt zur Verteilung in Schulen mit Bewil
ligung des Wiener Bezirksschulrates und Alkoholgegnerbund Basel 1901. 

7. Give no alcohol to children. -obers. d. Leitsatze d. Wiener Kongr. M. Allen, Syra
cuse, N.-Y. 

8. Nedavejte detem alkoholu. Biihm. Dbers. d. Flugbl. Nr. 6. 1901. 
9. Nahrung und Gift. Ein Beitrag zur Alkoholfrage. Pfliigers Archiv 1902, Bd. 90. 

lD. Nahrung und Gift. Vortrag auf d. Guttemplerfest in Kiel. Enthaltsamkeit 1902, 
Nr.9. 

11. Nahrung und Gift. Vortrag auf d. Jahresversamml. d. Ver. abst. Arzte in Karlsbad. 
Neue Freie Presse, Oktober 1902. 

12. Alkoholismus im Kindesalter. VIII. intern. Kongr. g. d. Alk. Wien 1901, 
ausfiihrlicher: Jahrb. f. Kinderheilk., Bd. 54 und sep. b. Karger, Berlin 1902. 

13. MaBigkeit und Abstinenz. Die Zeit, Wien 1903, Nr. 431, 432. 
14. Der Nahrwert des Alkohols. Fortschritte d. Medizin 1903, Bd. 21, Nr. 4. 
15. Der Nahrwert des Alkohols. Zweiter Artikel. Fortschritte d. Medizin 1903, 

Bd. 21, Nr. 27. 
16. Wie ich Abstinent wurde. Der Alkoholgegner Nr. 1, Mediz.-chirurg. Zentralbl. Nr. 51 

und Flugblatt des Vereins abstinenter Arzte 1903. 
17. 1st Alkohol ein Gift? Der Tag, Berlin, ll. XI. 1905. 
18. Der Arzt und der Alkohol. Wien 1904, M. Pedes. 
19. Uber Giftgewohn ung. Vortrag i. d. Jahresversamml. d. Vereins abstinenter Arzte. 

Wiener klin.-therap. Wochenschr. 1905, Nr.45. 
20. Kann ein Gift die Stelle einer Nahrung vertreten? Vortrag beim X. internat. KongreB 

gegen d. Alkoholismus in Budapest 1905. 
21. Beantwortung einer Rundfrage liber den sozialen Wert der alkoholischen Getranke. 

Die Umschau, 9. Dezember 1905. 
22. Zur Klarung der Alkoholfrage. Osterr. Volkszeitung, 27. Okt. 1907. 
23. Alkoholdiat und Alkoholtherapie. Programm d. XI. internat. Kongr. gegen d. Alkohol, 

Stockholm 1907 und "Die Zeit", Wien, 3. Mai 1908. 

1) 1m Buchhandel sind zu haben die Nummern: 2, 6, 12, 16, 18,27,29,35 und die 
in Sammelwerken und KongreBberichten enthaltenen Arbeiten. (S. auch die Anmerkung 
auf S. 3 d. GeB. Abh.) 



400 V. Die neue Lehre im Kampfe gegen das Volksgift. 

24. Alcohol diet and alcohol treatment. The Union Signal, Evanston, Illinois, Nr. 41, 
10. Oct. 1907 und M. Allen, Homer, New York. 

25. Beantwortung einer Umfrage iiber das Buch von CluB: Bier und Wein als berechtigte 
Nahrungs- und GenuBmittel. Sonderabdr. aus d. MaBigkeitsbliittern, Berlin 1907. 

26. Was jeder vom Alkohol wissen soUte. Merkblatt zu einem Vortrag f. d. deutsch-miihr. 
V olks bildungsverein, Briinn 1908. 

27. Der theoretische Niihrwert des Alkohols. Vortrag b. d. Kursen iiber Alkoholis
mus in Berlin, 24. IV. 1908. Therap. Monatsschr. Nr. 6, 7, sep. bei Springer, Berlin 
1908. Kurzes Autoreferat in d. Umschau 1908, Nr. 47. 

28. Alkohol im Kindesalter. Vortrag beim I. osterr. Alkoholgegnertag, Wien 1909, 
Deuticke. 

29. Die akademische Trinksitte. Aus dem Almanach "Vom Studium und vom Studenten", 
Berlin 1910, Cassirer. - Der Alkoholgegner, Wien; "Akademische Gemeinschaft" 
Heidelberg und Flugblatt der ZentralsteUe osterr. Alkoholgegnervereine. 

30. Ein wichtiger Faktor. Mitteilungen d. Reichsvereins f. Kin derschutz , Wien 1910. 
31. Alkoholismus, zwei Artikel im Enzykl. Handb. d. Kinderschutzes u. d. Jugend

fiirsorge, Leipzig 1911, Engelmann. 
32. Die Bewegung gegen den Alkohol. Osterr. Rundschau 1. Miirz u. 1. Nov. 1911. 
33. Der Niihrwert des Alkohols und die Propaganda gegen den Alkohol. Der Abstinent, 

Wien 1911, Nr. 9. 
34. Tatsachen und Theorien. Internat. Monatsschr. z. Erforsch. d. Alk. usw. 1911, 

Nr.lO. 
35. Die Trinksitte als Hemmnis der Jugend- und Volkserziehung. Vortr. in d. sozial

piidagog. GeseUsch., erschienen in deren Verlag, Wien 1912. 
36. Die wirtschaftliche Seite der Alkoholfrage. Annalen f. Sozialpolitik und Gesetz-

gebung 1912, Bd. 1, Heft 6. 
37. Die Kalorien des Alkohols. Internat. Monatschr. z. Erf. d. Alk. 1912, Nr. 8, 9. 
38. Alkohol im Kindesalter. Deutsche Elternzeitschrift, April 1913. 
39. Definition von "Nahrungstoff". Internat. Monatsschr. 1913, Nr. 2. 
40. Die Fortschritte der Bewegung gegen den Alkohol. Archiv f. Soziale Politik und Ge

setzgebung 1913, 2. Bd., Heft 5 u. 6. 

(Fortsetzung s. S. 511.) 



N ahrung und Gift. 

Ein Beitrag zur Alkoholfrage)). 

Einleitung. 

Die in der letzten Zeit akut gewordene Streitfrage, ob eine Substanz in 
demselben Organismus zugleieh nahrend und giftig wirken konne, ist sieher
lich eine der bedeutsamsten der allgemeinen Physiologie. Denn abgesehen 
davon, daB die Beantwortung der Frage an sich von hochstem Interesse 
ware, wiirde sie auch ein helles Licht verbreiten iiber zwei fundamentale 
biologische Probleme, namlich iiber die Funktion der Nahrung iiberhaupt 
und iiber die Art und Weise, wie die Gifte ihre deletare Wirkung im lebenden 
Organismus entfalten. 

Am einfaehsten ware es nun allerdings, wenn wir uns die Antwort auf 
unsere Frage bei der Erfahrung holen konnten; denn wenn diese immer mit 
Bestimmtheit in demselben Sinne aussagte, dann wiirde die Streitfrage 
aufhoren, eine solche zu sein, und die Entseheidung ware definitiv in diesem 
Sinne gefallen. 

So leicht wird uns aber die Sache in unserem Falle keineswegs gemacht. 
Da gibt es z. B. eine Substanz, die nieht nur den Physiologen und Toxikologen, 
sondern der groBen Mehrzahl der "Kulturmensehen" in hohem Grade ver
traut ist und von der es fiir die meisten als vollig ausgemacht gilt, daB sie, 
wie jede andere Nahrung, die Ermiideten kriiftigt und die Hungernden sattigt; 
und auf der anderen Seite weiB man wieder ganz genau, daB dieselbe Substanz 
- der Alkohol - betauben, krank maehen und toten kann, daB sie also in 
ausgesprochenem MaBe die Wirkungen eines Giftes entfaltet. Und dennoch 
ist dieser Stoff, iiber welchen die communis opinio schon lange die Entsehei
dung getroffen hat, gerade derjenige, um welchen in der Wissenschaft der 
Kampf der Meinungen am heftigsten entbrannt ist, und keine der kampfen
den Parteien konnte bisher durch die Argumente der Gegner iiberzeugt werden. 

Dieses Stadium der Unentsehiedenheit kann, wie ich glaube, nieht besser 
gekennzeichnet werden als durch die Gegeniiberstellung zweier AuBerungen 
eines und desselben Forsehers iiber diese Streitfrage, und zwar eines Forsehers, 
der nicht nur durch seine eigenen, mit allen Erfordernissen der Versuchs
technik ausgefiihrten Arbeiten in diese Frage eingegriffen, sondern auch die 
kritische Priifung aller hierher gehorigen fremden Versuche gewissermaBen 

1) Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 90, 1902. 
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zu seinem Spezialstudium erkoren hat. lch meine den Physiologen Rudolf 
Rosemann, welcher noch im Jahre 1899 das Resultat der eigenen und frem
den Untersuchungen in folgendem Satze zusammengefaBt hat: 

"Man muB stets im Auge behalten, daB der Alkohol nur ein Reiz- oder 
GenuBmittel ist und daB ihm niemals die Rolle eines echten Nahrungs
mittels zukommen kann" 1). 

Zwei Jahre spater aber hatte derselbe Autor seine Ansicht bereits so 
griindlich geandert, daB er folgende Satze niedergeschrieben hat: 

"Die Vorstellung, daB die Kalorien des Alkohols yom Korper ebenso 
ausgeniitzt werden wie die eines echteri Nahrungstoffes, ist die einzige,. 
die allen Tatsachen gerecht wird. Der Alkohol wirkt also bei seiner Verbren
nung im Korper genau ebenso wie ein Nahrungstoff, etwa wie Kohle
hydrate und Fette" 2). 

Nun waren aber dem Autor, dem wir diese beiden einander direkt wider
sprechenden Urteile verdanken, in dem Augenblicke, wo er den ersten dieser 
Satze niederschrieb, die hier in Frage kommenden Tatsachen zum weitaus 
groBten Teile bekannt, und wenn er damals auf Grund dieser Kenntnis dem 
Alkohol mit so groBer Bestimmtheit den Charakter eines echten Nahrung
stoffes abgesprochen hat, so konnen wir nur schwer verstehen, wie er zwei 
Jahre spater behaupten konnte, daB die direkt entgegengesetzte Auffassung 
diejenige ist, welche allen Tatsachen gerecht wird. Da namlich im Laufe 
der zwei Jahre, wahrend deren sich diese griindliche Sinnesanderung voll
zogen hat, zu den zahlreichen bereits bekannten Tatsachen nur noch wenige 
neue hinzugekommen sind, und die friiheren, auf welchen das absprechende 
Urteil iiber den Nahrwert des Alkohols basiert war, dadurch nicht aus der 
Welt geschafft wurden, so geht aus alledem nur das eine mit GewiBheit 
hervor, daB die Mehrzahl der vorhandenen Tatsachen eine ver
schiedene, und zwar eine direkt entgegengesetzte Deutung zu
laBt, und wir besitzen daher von vornherein keine Garantie dafiir, daB auch 
die wenigen neu hinzugekommenen Tatsachen nicht ebenfalls einer doppelten 
Auslegung fahig sind. Aber wir miissen auch die Moglichkeit ins Auge fassen, 
daB das Hinzukommen noch weiterer experimenteller Tatsachen wieder den 
entgegengesetzten Effekt, namlich die Riickkehr zu der urspriinglichen Auf
fassung zur Folge haben konnte, und wir werden im weiteren Verlaufe wirk
lich Erfahrungen vorfiihren konnen, denen wir immerhin eine derartige Wir
kung zuschreiben diirfen. Keinesfalls konnen aber die Tatsachen, welche 
Rosemann zugunsten seiner beiden, einander direkt aufhebenden Urteile 
ins Feld gefiihrt hat, so schlagend und eindeutig sein, daB wir auf Grund der
selben ohne weiteres eine bestimmte Entscheidung in dem einen oder dem 
anderen Sinne zu treffen in der Lage waren. 

In einem solchen FaIle, wo uns die einfache Zusammenfassung der Tat
sac hen zunachst noch keine klare Einsicht gewahrt, tun wir immer am besten, 
wenn wir zunachst eine griindliche theoretische Durchleuchtung der Frage 
vornehmen; aber nicht etwa in dem Sinne, daB wir von der deduktiven 

1) Pfliigers Archiv Bd. 77, S. 21 (Separatabdruck). 
2) Pfliigers Archiv Bd. 86, S. 469. 



Nahrung und Gift. 403 

Methode jene definitive Entscheidung erwarten, die uns die Tatsachen als 
solche vorHiufig versagt haben, sondern nur in der Weise, daB wir die 
logischen Moglichkeiten erortern und scharf formulieren und dadurch zu 
einer prazisen Fragestellung gelangen. Dann erst kann es sich zeigen, ob 
eine der auf diesem Wege gewonnenen Vorstellungen mit den Beobachtungs
resultaten iibereinstimmt, und wir werden sie nur dann zu dem Range einer 
wissenschaftlichen Lehre erheben diirfen, wenn sie wirklich allen bekannten 
Tatsachen gerecht wird und mit keiner derselben in unheilbaren Widerspruch 
gerat. 

I. Der theoretische Nahrwert des Alkohols. 

Wollen wir nun die eben skizzierte Methode auf unseren Gegenstand 
anwenden, so miissen wir vor allem wissen, wie wir uns die Funktion der 
Nahrungstoffe und die Wirkung der Gifte zu denken haben; und erst dann, 
wenn es uns gelungen ist, eine konkrete und mechanisch verstandliche V or
steHung von diesen beiden Vorgangen zu gewinnen, konnen wir auch dariiber 
schliissig werden, ob wir uns diese beiden Wirkungen in demselben Stoffe 
vereinigt denken konnen oder nicht. 

Die landlaufige Vorstellung von der Bestimmung und Verwendung der 
Nahrung geht nun dahin, daB ein Teil derselben zum Aufbau oder zur Repara
tur der Korperbestandteile dient, wahrend ein anderer, und zwar der groBere 
Teil, durch seine Verbrennung im Korper die Energie fiir Arbeit und Warme 
zu liefern hat. DaB damit wirklich die Schulmeinung der heutigen Physio
logie wiedergegeben wird, dafUr will ich als Zeugen denselben Autor vorfUhren, 
dessen abrupte Meinungsanderung iiber die Nahrkraft des Alkohols wir friiher 
kennen gelernt haben. In einer der zitierten Arbeiten von Rosemann finden 
wir namlich die folgende Darlegung: 

"Nach unseren heutigen Vorstellungen ist die Aufgabe der Ernahrung eine 
doppelte. Sie hat einmal den Stoff fUr den Aufbau der im Laufe des Lebens 
zugrunde gegangenen Zellen zu liefern und zweitens die E nergie fiir die 
vom Korper in irgendeiner Form produzierte Arbeit. Dem ersteren Zweck 
dienen im wesentlichen das Wasser, die Salze und die in der Nahrung absolut 
notwendige Menge EiweiB, dem zweiten das Fett, die Kohlehydrate und die 
etwa im DberschuB iiber das absolut notwendige Quantum zugefiihrte 
Eiwei13menge"l). 

Das heiBt also mit anderen Worten, daB nur das sogenannte EiweiB
minimum, iiber dessen AusmaB bekanntlich unter den Physiologen noch 
keine Einigkeit erzielt werden konnte, zum Aufbau von Korperbestandteilen 
verwendet wird, daB aber jede dariiber hinausgehende Menge von EiweiB und 
auBerdem die gesamten Kohlehydrate und Fette nicht durch ihren stofflichen 
Gehalt, sondern nur durch die bei ihrer Verbrennung entwickelte Energie 
den Zwecken des Organismus dienstbar gemacht werden. Wenn aber die 
nahrende Wirkung des groBeren Teiles der Nahrung bloB auf seiner Verbrennung 
beruht, dann ware es allerdings denkbar, daB ein Stoff, der niemals zum Auf-

1) Pfliigers Archiv Bd. 86, S. 454. 
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bau des Korpers beitragen kann, sondern denselben im Gegenteile schadigt 
und zerstort, dennoch nahrende Eigenschaften entwickelt, wenn er nur im 
Korper verbrennt; und tatsachlich finden wir bei Rosemann diese Kon
klusion in die Formeines Lehrsatzes gefaBt: 

"Auch die Spannkraft eines giftig wirkenden Stoffes vermag der Karper 
fUr die Zwecke der Ernahrung auszunutzen." 

Die groBe Frage ist nun aber die, ob die von Rosemann in die obigen 
Satze gefaBte theoretische Vorstellung von der zweifachen Verwendung der 
Nahrung als Flickmaterial fiir die Havarien der Lebensmaschine und als 
Heizstoff fUr dieselbe Maschine, deren Schad en sie ausbessern soll, die 
richtige, und vor aHem, ob sie die einzig mogliche ist; und gerade diese 
Frage habe ich im ersten Bande meiner "AIlgemeinen Biologie" nach ein
gehender Untersuchung mit Bestimmtheit vemeint. Ich habe namlich 
daselbst gezeigt, daB erstens die unter den Physiologen verbreitete "kata
bolische" Auffassung des Stoffwechsels, welche einen groBen Teil der Nahrung 
direkt zersetzen oder verbrennen laBt, mit zahlreichen Tatsachen der Stoff
wechsel- und Funktionslehre in Widerspruch gerat; und auf der anderen 
Seite habe ich dargetan, daB sich aIle bekannten Tatsachen vo1lig wider
spruchslos mit der streng "metabolischen" Auffassung des Stoffwechsels in 
Einklang bringen lassen, welche aIle nahrenden Stoffe zunachst zum Aufbau 
des assimilierenden und reiz baren Protoplasmas verwenden laBt und aIle 
ZerfaHsprodukte von der Spaltung der chemischen Einheiten des Proto
plasmas ableitetl). Hier will ich nur in aller Kiirze die wichtigsten -ober
legungen und Tatsachen vorbringen, welche ich zugunsten der streng meta
bolischen und gegen die katabolische Auffassung ins Feld gefiihrt habe. 

1. Die metabolische Stoffumwandlung, d. h. die Verwandlung del' 
Nahrungstoffe in Auswurfstoffe durch die Vermittlung von Protoplasma
au£bau und Protoplasmazerfall, ist eine absolut sichergestellte Tatsache, 
weil wir bestimmt wissen, daB Protoplasma auf Kosten von nahrenden 
Substanzen wachst, und weil wir ebenso sicher wissen, daB Protoplasma 
unter Bildung von Auswurfstoffen zerfallt. Die katabolische Stoffumwand
lung dagegen ist eine rein hypothetische, weil kein einziger tatsachlicher 
Beweis dafiir existiert, daB EiweiBstoffe jemals im Tierkorper direkt zu 
Harnstoff, Harnsaure usw. gespalten oder Zucker und Fett direkt zu Kohlen
saure und Wasser verbrannt werden. 

2. Wenn aIle Nahrungstoffe ohne Ausnahme, also nicht bloB EiweiB, 
sondem auch Zucker und Fett nebst den mineralischen Bestandteilen der 

1) Obwohl ich in meiner Biologie und in den kleineren Publikationen, die sich mit 
demselben Gegenstande befaBt haben, namentlich aber in meinem Aufsatz: "Wirkt der 
Alkohol nahrend oder toxisch?" (Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 32-34), gegen 
den sich Rosemann im 86. Bande von Pfliigers Archiv gewendet hat, die beiden Termini 
des metabolischen und des katabolischen Stoffwechsels in nicht miBzuverstehender Weise 
definiert habe, bin ich doch von Rosemann so griindlich miBverstanden worden, daB 
er meine Auffassung de'S Stoffwechsels als die katabolische bezeichnet, wahrend ich 
doch unter katabolischer Stoffzersetzung ausdriicklich diejenige verstanden wissen wollte, 
bei welcher die Nahrungstoffe direkt und ohne organisierte Zwischenstufe in die Zero 
fallsprodukte verwandelt werden, - eine Stoffzersetzung, deren Existenz ich in Ab
rede stellen muBte. 
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Nahrung, zum Aufbau der chemischen Einheiten des Protoplasmas verwendet 
werden, so resultiert daraus fUr die letzteren eine auBerordentliche Kom
pliziertheit des chemischen Baues und folgerichtig auch eine auBerordent
liche chemische Labilitat, welche es begreiflich erscheinen laBt, daB sie 
schon durch geringfUgige dynamische Einwirkungen (Beriihrung, chemische 
Affinitat, elektrische Spannungsdifferenzen, Warme- und Lichtschwingungen) 
zum Einsturze gebracht werden. Sollen aber nach der katabolischen Hypothese 
Zucker und Fett direkt in die Zerfallsprodukte verwandelt werden, und 
bildet sich das Protoplasma aus EiweiB allein, dann verstehen wir nicht, wie 
die oben genannten Reize die Stoffumwandlungen zuwege bringen sollen, weil 
bei der im Tierkorper herrschenden Temperatur weder EiweiB, noch Fett, 
noch Zucker durch mechanische, chemische oder elektrische Einwirkungen 
verbrannt oder zersetzt werden konnen. 

3. Die katabolische Hyphothese fiihrt zu der ganz unmoglichen Vor
stellung, daB in derselben Maschine, die man sich aus EiweiB aufgebaut 
denken soIl, das EiweiB zugleich als Heizmittel verwendet wird und daB bei 
Mangel an Brennstoff die Bestandteile der Maschine selbst zur Heizung ver
wendet werden. Die metabolische Auffassung hingegen kennt nur eine Art 
der Verwendung fUr das NahrungseiweiB, namlich im Verein mit den stick
stoffreien Bestandteilen der Nahrung oder der Reserven (Blutzucker) zur 
Synthese der chemischen Einheiten des Protoplasmas verwendet zu werden. 

4. Wenn Zucker, Fett und - bei reichlicher EiweiBnahrung - auch der 
groBte Teil der verzehrten EiweiBstoffe ihre nahrende Funktion nicht dadurch 
ausiiben, daB sie sich an der Bildung des Protoplasmas beteiligen, sondern 
durch ihre direkte Verbrennung und die dabei frei werdende Energie, dann 
miiBten sich, sobald einmal der geringe EiweiBbedarf fUr die Ausbesserung 
der Maschine gedeckt ist, alle iibrigen Nahrungstoffe nach ihrem Kalorien
gehalte vertreten konnen. Aber diese logische Konsequenz der katabolischen 
Stoffwechselhypothese, die· man etwas voreilig als das "Gesetz" der Isody
namie proklamieren wollte, ist bereits durch eine ganze Reihe von Erfahrungs
tatsachen widerlegt, von denen einige der schlagendsten hier aufgezahlt 
werden sollen. 

a) Wenn man in einer Nahrung, bei welcher Stickstoffgleichgewicht 
besteht, die Kohlehydrate durch Fett von gleichem Kaloriengehalt ersetzt, 
so steigt, wie Kayser hei v. Noorden nachgewiesen haP), die Stickstoff
abgabe ziemlich bedeutend (z. B. von 21,30 auf 26,52). Fett und Zucker ver
treten also einander nich t nach ihrem Kaloriengehalt. 

b) Nach Voit wirkt der kalorienarmere Leim als Zusatz zu einer aus
reichenden Menge EiweiB ganz unvergleichlich giinstiger als das kalorien
reichere Fett; denn 200 g Leim als Zusatz zu 400 g Fleisch bewirkten einen 
Ansatz von Fleisch, wahrend 200 g Fett mit dem fast doppelt so groBen 
Kaloriengehalt nicht einmal das Gleichgewicht zu erhalten vermochten 2). 

c) Nach der Annahme, daB nur ein kleiner Teil des NahrungseiweiBes 
zum Wiederaufbau zerstorter Protoplasmateile verwendet, alles iibrige aber, 

1) v. Noorden, in Du Bois' Archiv 1893, S. 371. 
2) Zeitschr. f. Biologie, Bd. 8, S. 322. 
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wie Fett und Zucker, zum Zwecke der Energielieferung direkt gespalten wird, 
miiBte es geniigen, die wahrend des Hungers zu Verlust gehende EiweiB
menge durch NahrungseiweiB zu decken, und es miiBte dann gleichgiltig 
sein, 0 b die notwendige Kalorienzahl durch stickstoffreie oder durch 
stickstoffhaltige Nahrung gedeckt wird. Aber auch diese logische Fol
gerung der katabolischen Hypothese wird durch die Tatsachen in schroffer 
Weise widerlegt, weil eine sonst ausreichende Kalorienzahl, wenn n ur das 
Hungerminimum von EiweiB gewahrt wird, zur Erhaltung des Gleichgewichts 
ganzlich unzureichend ist und dieses unter Beibehaltung des Hungermini
mums nur dann erhalten werden kann, wenn man die Gesamtsumme der 
Kalorien auf das Zweieinhalbfache erhoht. 

Nach alledem ist es also klar, daB von einem Gesetz der Isodynamie in 
bezug auf die Nahrungstoffe nicht mehr die Rede sein kannl), und folglich 
kann auch die Lehre von der katabolischen Stoffzersetzung zum bloBen Be
hufe der Energielieferung unmoglich der Wirklichkeit entsprechen. Da
gegen ist die Tatsache, daB unter gewissen Umstanden die organischen Nah
rungstoffe einander ungefahr nach ihrem Brennwerte vertreten konnen, 
mit der metabolischen Auffassung ganz wohl in Einklang zu bringen, weil 
der Brennwert einer Nahrung hauptsachlich von ihrem Gehalt an Kohlenstoff. 
und Wasserstoff-Atomen abhangig ist, und man daher ganz gut verstehen 
kann, wie zwei nahrende Substanzen mit ungefahr gleichem Gehalt an Kohlen
stoffa tomen einander bei der Synthese der Protoplasmamolekiile ersetzen k6nnen. 

MuB aber die katabolische Auffassung des Stoffwechsels fallen gelassen 
und durch die metabolische ersetzt werden, dann ist es auch nicht mehr denk
bar, daB eine giftige Substanz die Funktionen eines Nahrungstoffes iiber
nimmt. Werden niimlich aIle Nahrungstoffe zuniichst zum Aufbau der 
chemischen Einheiten des Protoplasmas verwendet, und stammen aIle Stoff
wechselprodukte aus dem unter der Einwirkung der Reize erfolgenden Zu
sammensturz dieser Protoplasmamolekiile ab, dann gelangen wir notwendiger
weise' zu einer V orstellung von der chemischen Struktur dieser Molekiile, 
welche punkto Kompliziertheit des Baues und chemischer Labilitat alles 
weit hinter sich laBt, was wir in dieser Beziehung von den EiweiBmolekiilen 
anzunehmen berechtigt sind. Damit gewinnen wir aber - nebst vielen anderen 
V orteilen - zugleich eine anscha uliche und mechanisch verstandliche V or
stellung von der Giftwirkung, welche bei der iiblichen Annahme, daB Proto
plasma aus EiweiB besteht, vollkommen im Dunkeln bleibt. Solange namlich 
das Protoplasma als "lebendes EiweiB" angesehen wird und solange uns 
niemand sagen kann, wodurch sich das lebende EiweiB von dem toten unter
scheidet, konnen wir auch nicht begreifen, wie giftige Substanzen, z. B. 
Phosphor oder Arsen, welche sich bei Korpertemperatur gegen EiweiB in
different verhalten, dennoch eine vermehrte Ausscheidung von Zerfalls
produkten des EiweiB herbeifiihren sollen. Werden aber die EiweiBstoffe im 
Verein mit Fett, Zucker und mineralischen Nahrungstoffen zum Aufbau 

1) Nachdem dieses "Gesetz" unhaltbar geworden ist, scheint mir der in jiingster 
Zeit zwischen Rubner und v. Hosslin entbrannte Streit um die Prioritat der Ent
deckung desselben ziemlich gegenstandslos geworden zu zein. 



Nahrung und Gift. 407 

hochkomplizierter und dementsprechend auch inkonstanter Molekiile des 
Protoplasmas verwendet, dann k6nnen wir auch sehr gut verstehen, wie 
diese labilen Verbindungen, welche ihre chemische Integritat schon durch 
relativ geringfiigige mechanische oder elektrische Einwirkungen einbiiBen, 
auch der chemischen Affinitat der toxisch wirkenden Stoffe nicht widerstehen 
und wie aus ihrer massenhaften Zerst6rung nebst den anderen krankhaften 
Folgen auch eine vermehrte Auscheidung stickstoffhaltiger Zerfallsprodukte 
des Protoplasmas resultiertl). 

Beruht also die Giftwirkung iiberhaupt und in specie die des Alkohols 
auf der Zerstorung der protoplasmatischen Teile, in deren molekulare Nahe 
er gelangt, und beruht andererseits die nahrende Wirkung einer Substanz 
auf ihrer Fahigkeit, zur Synthese der chemischen Einheiten des Proto
plasmas verwendet zu werden, dann ist die Vereinigung der giftigen und der 
nahrenden Wirkung in einem und demselben Stoffe von vornherein ausge
schlossen, weil die Assimilation eines Nahrungstoffes offenbar nur unter der 
molekularen Einwirkung schon vorhandener protoplasmatischer Teile vor 
sich geht - eine Generatio spontanea eines Protoplasmamolekiils wider
spricht ebenso der Erfahrung wie die Spontanbildung eines Organismus -, 
und weil eine giftige Substanz die in molekularer Nahe befindlichen Proto
plasmateile sicherlich £riiher zerst6rt, bevor diese noch in die Lage kommen 
k6nnen, ihre assimilierende Fahigkeit zu entwickeln, d. h. die Synthese neuer, 
nach ihrem Ebenbilde gebauter Protoplasmamolekiile zu vermitteln. Also 
ganz abgesehen davon, daB es im h6chsten Grade fraglich ist, ob die Gruppe 
C2HsO an sich zum Aufbau von tierischem Protoplasma verwendet werden 
k6nnte, ist eine solche Verwendung durch die zerst6rende Wirkung der zu 
assimilierenden Verbindung auf das assimilierende Protoplasma von vorn
herein ausgeschlossen. 

Darauf werden diejenigen, welche dem Alkohol neben seiner Giftwirkung 
dennoch auch nahrende Eigenschaften zugestehen wollen, wahrscheinlich ant
worten, daB es vielleicht richtig sei, daB der Alkohol nicht assimiliert und zum 
Protoplasmaaufbau verwendet werden k6nne, daB er aber im K6rper ver
brannt wird und daB die dabei frei werdenden Spannkrafte dem K6rper 
zugute kommen miissen. Dies ist auch wirklich die Argumentation, welche 
immer wieder zugunsten des Alkohols vorgefUhrt und von den meisten noch 
immer als unwiderleglich angesehen wird; und so lesen wir z. B. in einer der 
jiingsten Publikationen iiber den Nahrwert des Alkohols folgende Satze: 

"Es geht aus diesen Untersuchungen (von Bodlander, StraBmann 
usw.) unzweifelhaft hervor, daB der Alkohol tatsachlich im K6rper oxydiert 
wird. Und weil er oxydiert wird, so muB er auch - das ist die notwendige 
Folge - als ein ,respiratorisches Nahrmittel' wie die Fette und Kohle
hydrate angesehen werden. Alle respiratorischen Nahrmittel sind aber fUr 

1) Wenn also Rosenfeld (Der EinfluB des Alkohols auf den Organismus, 1901, 
s. 26) vom Alkohol als von einem "EiweiBgift" spricht und die Frage eriirtert, ob der 
Alkohol "toxisch auf das EiweiB wirkt", so kann man dies nur als eine wenig gliick
liche Redewendung bezeichnen. Es gibt ebensowenig EiweiBgifte, als es Zuckergifte 
oder Fettgifte gibt. Logischerweise kann man nur von Protoplasmagiften sprechen. 
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den Organismus eine QuelIe von Spannkraften, die den Stoffwechsel be
einflussen und auf irgendeine Weise dem Korper zugute kommen mussen"!). 

Wir sehen also, auch die Verteidiger des Nahrwertes des Alkohols ver
schmahen es nicht, sich in theoretischen Exkursen zu ergehen, und sie sind 
sogar a priori, noch bevor sie die Erfahrung und das Experiment zu Rate 
ziehen, von der Richtigkeit ihrer Auffassung uberzeugt. Aber abgesehen da
von, daB die Tatsachen, wie wir sehen werden, dieser theoretischen Auf
fassung direkt widersprechen, faUt es auch nicht schwer, zu beweisen, daB 
sehon die Argumentation als solche eine fehlerhafte ist. 

Vor alIem haben wir soeben dargetan, daB die Auffassung der Kohle
hydrate und Fette als "Respirationsmittel", d. h. als solche, welche durch 
den eingeatmeten Sauerstoff direkt verbrannt werden, einer kritischen Pru
fung nicht standgehalten hat, daB also die GleichsteUung des Alkohols, 
welcher wirklich direkt verbrannt wird, mit den stickstoffreien Nahrungs
stoffen, welche nur auf metabolischem Wege zersetzt und oxydiert werden 
kcmnen, von vornherein als eine verfehlte angesehen werden muB. Der Alko
hoI rangiert vielmehr in der Reihe jener Substanzen, welche ich als "wert
lose Brennstoffe" bezeichnet habe, weil sie zwar aIle im K6rper verbrennen, 
aber so wenig wie der Alkohol als Ersatz fur zweifelIose Nahrungstoffe ver
wendet werden k6nnen. Auch Glyzerin, Milchsaure, Butter- und Essig
saure und andere Pflanzensauren werden sicherlich im K6rper oxydiert 
und dennoch sind aIle Versuche, den wegen dieser Verbrennung a priori als 
sicher angenommenen Nahrwert dieser Stoffe in der Praxis zu verwerten oder 
durch das Experiment zu erweisen, total gescheitert, und zwar offenbar aus 
demselben Grunde, wie die analogen Versuche mit Alkohol gescheitert 
sind, weil sie, wie dieser, in den Saften direkt oxydiert werden und nicht, 
wie wirkliche Nahrungstoffe, beim Aufbau des Protoplasmas synthetisch 
verwertet werden k6nnen. Bei den genannten Substanzen, vieUeicht mit 
Ausnahme der Buttersaure, steht nicht einmal ihre besondere Giftigkeit ihrer 
Verwendung als Nahrungsmittel im Wege, und dennoch haben sie sich aIle 
als wertlos erwiesen und hat sich z. B. gezeigt, daB die aus einer bestimmten 
Menge von Neutralfetten gewonnenen Fettsauren dieselbe nahrende Wir
kung entfalten, wie die Neutralfette selbst, obwohl ja bei den letzteren auch 
noch die Spannkrafte des zu Kohlensaure und Wasser verbrennenden Glyze
rins hinzukommen solIten. Aber diese Spannkrafte sind eben als solche voll
kommen wertlos, wie wir sofort auch vom theoretischen Standpunkte zu er
weisen bereit sind 2). 

Ein Vorteil, der aus der bloBen Verbrennung eines Stoffes innerhalb 
des tierischen Organismus ohne seine vorherige Beteiligung am Aufbau des 

1) R. O. N e u man n, Die Bedeutung des Alkohols als Nahrmittel. Archiv f. Hygiene 
Bd. 36, S. 5 (Separatabdruck). 

2) Derselbe Forscher (I. Munk), welcher das Verdienst fiir sich in Anspruch nehmen 
kann, die theoretisch hochbedeutsame Tatsache der Gleichwertigkeit der Fettsauren mit 
den sie liefernden Neutralfetten und daher die Wertlosigkeit des Glyzerins als Nahrung
stoff gefunden zu haben, hat dennoch vor kurzem seine ,;Uberzeugung" dahin ausge
sprochcn, daB der Alkohol "theoretisch" ein EiweiBsparer, also ein Nahrungstoff sein 
musse. (Zentralbl. f. Physiol. 1901, S. 737.) 
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Protoplasmas resultieren solI, konnte nur auf zweierlei Weise gedacht werden, 
namlich entweder in der Art, daB durch die bei dieser Verbrennung frei 
werdende Energie das "Energiebedurfnis" seiner mechanische Arbeit ver
richtenden Organe befriedigt wird, daB also die betreffende Substanz quasi 
als Heizmaterial fUr die Muskelmaschine verwendet wird, oder indem die bei 
dieser Verbrennung erzeugte Warme zur Deckung des "Warmebedurfnisses" 
herangezogen wird. 

Wenden wir uns zunachst zu der ersteren Moglichkeit, so ist vor aHem 
zu bedenken, daB diese uberhaupt nur unter der Voraussetzung diskutierbar 
ware, wenn wir Grund hatten, anzunehmen, daB auch EiweiB, Zucker und 
Fett durch ihre bloBe Verbrennung mechanische Arbeit in den Muskeln ver
richten. Nun haben wir aber fruher gesehen, daB diese Auffassung angesichts 
zahlreicher direkt widersprechenden Tatsachen der Stoffwechsellehre nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann. Aber nicht nur fUr den Stoffwechsel 
des ganzen Organismus, sondern auch fUr die Einzelmechanisinen, in 
denen vorwiegend mechanische Arbeit geleistet wird, also fur die Muskeln, 
drangt alles zum Aufgeben des katabolischen und zur Annahme des meta
bolischen Standpunktes fUr die in denselben ablaufenden chemischen Pro
zesse. Vor aHem wird jedermann zugeben mussen, daB weder in der gr6beren, 
noch in der sichtbaren intimeren Struktur der Muskelfasern irgend etwas 
zum Vorschein kommt, was auch nur im entferntesten an die Einrichtungen 
der uns bekannten Warmekraftmaschinen erinnern wurde. Auch wissen wir 
jetzt, daB die Verbrennung nicht, wie man urspriinglich glaubte, in der Blut
flussigkeit, also gewissermaBen in einem Feuerungsraume, sondern in jedem 
Teilchen der kontraktilen Substanz seIber stattfindet, daB also schon aus diesem 
Grunde ein Kraftwechsel, wie in den kalorischen Maschinen, mit ziemlicher 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Auf der anderen Seite gibt uns aber die 
in den letztenJahren bekannt gewordene Zusammensetzung aller Muskelfasern 
- sowohl der glatten als der quergestreiften - aus zwei histologisch differen
zierten Komponenten, der Fibrillensubstanz und dem Sarkoplasma, sowie auch 
besonders die gegenseitige raumliche Anordnung dieser beiden protoplasma
tischen Anteile der kontraktilen Fasern, genugende Anhaltspunkte fUr ein me
chanisches Verstandnis der Muskeltatigkeit auf der Basis der metabolischen 
Grundanschauung, weil wir uns die typische Gestaltveranderung der Fasern 
ohne weiteres durch ein Alternieren zwischen Protoplasmaaufbau und Proto
plasmazerfall in den beidenBestandteilen derselben verstandlich machenkonnen. 
1st diese Auffassung aber die richtige, beruht also die Kontraktion der Faser 
auf dem Zerfall der Fibrillensubstanz und dem Aufbau im Sarkoplasma und 
die Elongation auf dem Zerfall des Sarkoplasmas und dem Wiederaufbau der 
Fibri1len, dann ist es ganz undenkbar, daB eine Substanz, welche nur ver
brennt und sich nicht am Aufbau von Protoplasma beteiligen kann, an die 
Stelle von assimilierbaren Nahrungstoffen tritt und durch ihre bloBe Ver
brennung jene Gestaltveranderungen herbeifuhrt, welche sich in einfacher 
Weise aus einem Wechsel von Aufbau und Zerfall der beiden kontraktilell 
Substanzen ableiten lassen. Die einfache Verbrellnullg einer Substanz in 
molekularer Nahe des reizbaren und kOlltraktilen Protoplasmas konnte also 
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hochstens als Reiz, und zwar als ein iiberfliissiger und krankhafter Reiz, 
·den Zerfall des Protoplasmas anregen oder verstarken, sie kann aber keine 
Kraftquelle fUr den Muskel abgeben, weil das Protoplasma immer nur dann 
zerfallen kann, wenn es friiher aufgebaut wurde, und dieser Aufbau immer nur 
mit Hilfe von wirklichen, d. h. assimilierbaren Nahrungstoffen stattfinden 
kann. 

Wir besitzen iibrigens auBer diesen vorlaufig nur theoretisch konstruier
ten Differenzen zwischen' den "echten" Nahrungstoffen und den wertlosen 
oder selbst schadlichen Brennstoffen noeh einen ganz konkreten Anhalts
punkt, urn diese beiden Gruppen der dem Stoffweehsel unterliegenden Korper 
auseinander zu halten, und zwar in der einem jeden "echten" Nahrungstoffe 
zukommenden und jedem "unechten" fehlenden Fahigkeit der Bildung von 
Reservestoffen 1 ). 

Wird ein tierischer Organismus reichlich mit wirklichen Nahrungstoffen 
yersehen, dann ist er nicht nur imstande, seine physiologischen Leistungen 
ohne EinbuBe seines Korperbestandes zu vollziehen, sondern er ist durch die 
reichliche Ernahrung auch in die Lage versetzt, seine Reserven zu vermehren. 
Er bereichert also seine Leber und seine Muskeln mit Glykogen und seine 
zahlreichen Fettdepots mit Neutralfetten; und diese Reserven werden dann 
nicht nur in Zeiten des Mangels herangezogen, sondern auch in den Nahrungs
pausen, und besonders dann, wenn groBe und lang anhaltende Arbeitleistun
gen zu vollziehen sind. Dabei handelt es sich aber nieht urn die einfache 
Deponierung von Nahrungsbestandteilen, sondern offenbar wieder urn meta
bolische Stoffwechselprozesse unter Vermittlung von Protoplasmabildung 
und Protoplasmazerfall; denn aus EiweiB und Fett ohne Zufuhr von Zucker 
bilden sich Glykogen und Blutzucker und andererseits kann man mit EiweiB 
und Zucker ohne Zugabe von Fett eine reichliche Fettmast erzielen. Es liegt 
also in beiden Fallen am nachsten, an eine Bildung von Luxusprotoplasma 
auf Kosten der stickstoffhaltigen und stickstoffreien Nahrungstoffe und an 
eine Abspaltung von Glykogen oder Fett bei dem Zerfalle des iiberschiissig 
gebildeten Protoplasmas zu denken. DaB aber der Alkohol jemals zur Bildung 
von stickstoffreien Reservestoffen verwendet wird, das ist meines Wissens 
noch niemals behauptet worden und fUr uns ist eine solehe Umwandlung 
von vornherein nieht annehmbar, weil wir eine Verwendung des protoplasma
zerstorenden Alkohols zur Protoplasmabildung fUr ausgeschlossen halten. 1st 
aber der Alkohol unfahig, Reservestoffe zu bilden, dann konnte er im besten 
Fane nur wahrend seiner Verbrennung als Kraftquelle dienen; und wenn nun 
gerade wahrend dieser Verbrennung nur wenig Arbeit zu leisten ist und daher 
nur ein geringer Energiebedarf besteht, dann wiirde in jedem FaIle der groBte 
Teil der dem Alkohol entstammenden Verbrennungsenergie vollig nutzlos 

1) Man hat zwar friiher mit Luchsinger angenommen, daB sich Glyzerin in Leber
glykogen verwandeln kann, wei! der Glykogengehalt der Leber nach Einfiihrung von 
Glyzerin vermehrt wird; aber seitdem man weiB, daB man dieselbe Wirkung auch durch 
Einfiihrung von Ammoniumkarbonat erzielen kann (Rohmann), kann es kaum zweifel
haft sein, daB es sich in beiden FiHlen urn eine Reizwirkung der eingefiihrten Substanzen 
auf das Leberprotoplasma handelt, durch welche ein Zerfall diescs Protoplasmas unter 
Abspaltung von Glykogen herbeigefiihrt wird. 
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verschwendet; und da wir uberdies wissen, daB der Alkohol sehr rasch im 
Korper verbrenntl), so bliebe der Organismus selbst bei haufigerer Einnahme 
dieses Brennstoffes wahrend der ganzen ubrigen Zeit, wo kein Alkohol ver
brennt, auf die nahrende und kraftspendende Wirkung der "echten" Nahrungs
oder Reservestoffe angewiesen und von einer Ersparung der letzteren konnte 
nur im allerbescheidensten MaBe die Rede sein. Also selbst dann, wenn wir 
uns auf den Standpunkt stellen konnten, daB die Verbrennungsenergie des 
Alkohols von den Muskeln verwertet werden kann - was ja tatsachlich nicht 
der Fall ist -, muBten wir doch die Angabe einiger Experimentatoren, daB 
die Kalorien des im Korper verbrannten Alkohols "in ihrem vollen AusmaBe" 
fur diejenigen der echten Nahrungstoffe eingetreten sind, von vornherein 
mit dem groBten MiBtrauen betrachten und wir werden spater an der Hand 
unzweideutiger Tatsachen beweisen, daB dieses MiBtrauen vollauf berechtigt ist. 

Freilich, solange man glaubte, daB der angriffslustige und alles ver
zehrende Sauerstoff nur dadurch an der Verbrennung der Korperbestandteile 
und besonders des vorhandenen Korperfettes gehindert werden konne, daB 
man ihm brennbare Nahrungstoffe als stellvertretende Opfer darbietet, war 
die Annahme, daB man durch Verbrennung von Alkohol Fett ersparen konne, 
noch halbwegs verstandlich; aber wieder nur so lange, als man noch glaubte, 
daB yom Organismus eine bestimmte Menge von Sauerstoff aufgenommen 
wird, dessen Aviditat urn jeden Preis befriedigt werden muB. Beide Voraus
setzungen sind aber schon lange hinfallig geworden. Man weiB jetzt, daB 
die vitalen Oxydationsprozesse in sauerstoffreicherer Luft nicht lebhafter vor 
sich gehen als sonst, daB also nicht der Sauerstoff der aggressive Teil ist, 
sondern daB er nur nach MaBgabe seines Verbrauches eingeatmet wird; und 
deshalb ist es auch nicht verstandlich, wie eine Verbrennung des Alkohols 
die anderen vitalen Oxydationsprozesse einschranken solI. Logischerweise 
ist vielmehr das gerade Gegenteil zu erwarten. Warum verbrennt der Alkohol 
nur im lebenden Organismus und nicht auch bei der Beriihrung mit den 
toten tierischen Geweben 1 Die im Tierkarper herrschende Temperatur ist 
sicherlich nicht die Ursache, sondern offenbar die molekulare Nahe des leben
den und reizbaren Protoplasmas mit seinen chemisch inkonstanten Molekiilen, 
welche Beruhrung einerseits die Lasung der Bindungen innerhalb des Alkohol
molekiils und die Befriedigung der frei werdenden Affinitaten seiner Kohlen
stoff- und Wasserstoff-Atome mit Sauerstoff und gleichzeitig auch den Zer
fall der noch labileren Protoplasmamolekiile zur Folge hat. Also auch von 
diesem Standpunkte betrachtet, kann von einem Eintreten des Alkohols fur 
andere brennbare Bestandteile des Karpers und von einer "Ersparung" der 
letzteren unmaglich die Rede sein. 

Es erubrigt also, bevor wir diese theoretische Erarterung abschlieBen, 
nur noch die Besprechung der zweiten Moglichkeit eines Nutzens der Alkohol
verbrennung fUr den tierischen Organismus, namlich im Dienste seiner Warme
funktion. 

DaB durch die Verbrennung von Alkohol im lebenden Tierkarper ebenso 
Warme erzeugt wird, wie wenn die Verbrennung sich auBerhalb des Korpers 

1) VgI. Rosemann, Pfliigers Archiv Bd. 79, S. 473; Bd. 86, S. 404. 
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vollzoge, und daB die auf diese Weise gebildete Warme sich zu der durch die 
vitalen Oxydationen erzeugten hinzuaddiert, steht ganz auBer Frage. Aber 
einen Nahrwert des Alkohols "konnte man daraus nur dann deduzieren, wenn 
im Tierkorper immer nur so viel Warme erzeugt wiirde, als er braucht, um 
die seinen vitalen Prozessen zutragliche Innentemperatur zu erzeugen oder 
zu erhalten. Aber dies ist ja bekanntlich durchaus nicht der Fall. Wir 
wissen vor allem, daB auch die poikilothermen Tiere fort und fort Warme 
produzieren, und zwar ohne die Moglichkeit eines Nutzens fUr ihre Warme
okonomie, weil sie keine Einrichtungen besitzen, um die durch ihre vitalen 
Oxydationsprozesse in ihrem Korper erzeugte Warme zuriickzuhalten; und 
ebenso wissen wir, daB die warmbliitigen Tiere bei ihren viel lebhafteren 
vitalen V organgen fortwahrend Warme in groBem DberschuB erzeugen, so 
daB sie ziemlich verwickelte Regulierungsapparate in Tatigkeit setzen miissen, 
um diesen DberschuB, der sonst ihren auf eine bestimmte Warmebreite ab
gestimmten Protoplasmen gefahrlich werden konnte, mit der erforderlichen 
Promptheit zu beseitigen. DaB man also durch VergroBerung dieses Dber
schusses mittels der durch die Verbrennung des Alkohols gewonnenen Ka
lorien dem Organismus keinen Nutzen gewahrt und daB man namentlich auf 
diese Weise keine echte Nahrung ersetzen und keine wertvollen Reserve
stoffe des Korpers ersparen kann, das liegt so sehr auf der Hand, daB man sich 
nur schwer in den Gedankengang derjenigen hineinfinden kann, welche von 
hier aus eine nahrende Wirkung des Alkohols ableiten zu konnen vermeinen. 

Es bleiben also nur diejenigen Falle iibrig, wo bei sehr niederer AuBen
temperatur und gleichzeitigem Mangel schlecht warmeleitender Korperhiillen 
sich fUr den Warmbliiter die Notwendigkeit ergibt, den iibermaBigen Warme
verlust durch Vermehrung seiner vitalen Verbrennungen zu kompensieren. 
Nach den iibereinstimmenden Untersuchungen von Speck und Lowyl) 
wissen wir, daB in solchen Fallen das Plus von Warme nur durch die ver
starkten Spannungen und die vermehrten Bewegungen der willkiirlichen 
Muskeln zustande kommt, "weil die Vermehrung der Kohlensaureaus
scheidung als MaBstab der vermehrten Verbrennung so lange ausbleibt, als 
es dem Versuchsobjekt gelingt, diese vermehrten Spannungen und Zitter
bewegungen zu unterdriicken". In diesem Falle konnte man sich nun aller
dings - rein theoretisch - vorstellen, daB die Verbrennungswarme des 
Alkohols die Notwendigkeit vermehrter Muskelbewegungen aufheben oder 
einschranken konnte und daB daher ein gewisses Quantum von Nahrung 
oder Reservestoffen, welches sonst zum Wiederersatz der bei diesen Kon
traktionen verbrannten stickstoffreien Atomkomplexe im Muskelprotoplasma 
verwendet worden ware, erspart werden konnte. In der Wirklichkeit wiirde 
sich aber eine solche theoretische Ersparung auf das bitterste rachen, weil nicht 
nur die Erfahrung gelehrt hat, daB die Erfrierungsgefahr durch Alkoholauf
nahme bedeutend gesteigert wird, sondern man auch auf experimentellem Wege 
durch Einspritzung relativ geringer Mengen von Kognak bei niederer AuBen
temperatur die Korperwarme in sehr bedeutendem MaBe herabgesetzt hat 2). 

1) ~peck, Archiv f. klin. Med. Bd. 45. - Lowy, Pfliigers Archiv Bd.46. 
2) V gJ. Rum pf im 33. Bande von Pfliigers Archiv. 
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Auf diese letztere Tatsache, so wichtig sie auch in praktischer Beziehung 
sein mag, lege ich aber an dieser Stelle kein besonderes Gewicht, weil in der 
neuesten Zeit auch die Anwalte des theoretischen Nahrwertes des Alkohols 
sich ziemlich iibereinstimmend gegen die praktische Verwendung desselben 
als Nahrungsmittel ausgesprochen haben und weil hier iiberhaupt die Alkohol
frage nicht vom hygienischen und sozialen Standpunkte, sondern nur in
soweit behandelt werden soIl, als sie fUr das theoretische Verstandnis der 
nahrenden Funktion und der Giftwirkung von Wichtigkeit ist. Aber gerade 
in dieser letzteren Beziehung ist es von Bedeutung, daB bei keinem der zahl
reichen Versuche, welche zur Losung dieser Streitfrage unternommen worden 
sind, die zuletzt besprochene theoretische Moglichkeit einer Verwertung der 
durch den Alkohol im Korper erzeugten Warme als solcher in Betracht kommen 
kann, weil sie aIle bei mittlerer Temperatur angestellt worden sind, bei der 
es sich immer nur um die Abfuhr der iiberschiissig erzeugten und niemals 
um einen Mehrbedarf von Warme zur Aufrechthaltung der Korpertemperatur 
handeln kann. Wenn daher trotzdem einige Experimentatoren zu dem Re
sultate gekommen sind, daB durch die Verbrennung des Alkohols im Innern 
ihrer Versuchsobjekte Fett oder EiweiB erspart worden sind, so ist dabei 
die Ersparung von Nahrungs- oder Reservestoffen durch die bloBe Warme
produktion des verbrennenden Alkohols sicherlich ganz aus dem Spiele ge
blieben; und da wir friiher die andere Moglichkeit einer solchen Ersparung 
durch Verwendung der Alkoholkalorien bei der Arbeitleistung der Muskeln 
mit Entschiedenheit ablehnen muBten, so schlieBen wir daraus, daB die An
nahme einer Fett- oder EiweiBersparung durch den Alkohol auf einer irrtiim
lichen Deutung richtiger Beobachtungstatsachen beruhen muB. 

Aber diese ganze theoretische Deduktion, wenn sie auch, wie ich glaube, 
mit richtiger Konsequenz aus zuverHissigen Pramissen abgeleitet ist, bleibt 
doch insolange nur ein logischer Torso, als es nicht gelungen ist, diesel be 
durch unanfechtbare Tatsachen zu verifizieren; und dieser Aufgabe soIl nun 
der zweite Teil dieser Abhandlung gewidmet sein. 

II. Die Tatsachen iiber den Nahrwert des Alkohols. 

Wie immer man iiber das Schicksal der Nahrung im Tierkorper denken 
mag, so herrscht doch dariiber volle Dbereinstimmung, daB der letztere 
durch Gewahrung einer ausreichenden Nahrung in den Stand gesetzt wird, 
seine vitale Arbeit zu verrichten und dabei seinen Korperbestand zu er
halten. Um also dariiber kIar zu werden, ob eine stickstoffreie Substanz 
wie der Alkohol in der Nahrung einen Teil zweifellos nahrender stickstoff
freier Stoffe vertreten kann, miiBte man zuerst einen Menschen oder ein Tier 
bei einer alkoholfreien Nahrung durch langere Zeit korperliche Arbeit ver
richten lassen, und wenn sich gezeigt hat, daB diese Nahrung beide Zwecke, 
namlich die Erhaltung der Arbeitsfahigkeit und des Korperbestandes, voll
kommen erfiiIlt, dann miiBte man wieder durch langere Zeit einen Teil der 
stickstoffreien Nahrung durch eine Alkoholmenge von gleichem Brennwert 
ersetzen; und nun miiBte es sich zeigen, ob auch jetzt dieselbe Arbeitsfahig-
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keit besteht und ob auch jetzt der Korper bei der gleichen Arbeit keine 
EinbuBe erleidet. 

Obwohl nun im letzten Dezennium uberaus zahlreiche Versuche uber den 
Nahrwert des Alkohols angestellt worden sind, so hat doch erst ein einziger 
Forscher, und zwar erst in der allerletzten Zeit, eine derartige Versuchsanord. 
nung gewahlt. Am 14. und 21. Januar 1901 hat namlich Cha uvea u in der 
Pariser Akademie uber Versuche berichtet, die er mit einem 20 Kilo schweren 
Runde in einer zu diesem Zwecke konstruierten Laufmaschine angestellt hat; 
und zwar dauerte die alkoholfreie Periode volle 54 Tage, wahrend deren das 
Tier bei einer Nahrung von 500 g rohem Fleisch und 252 g Rohrzucker taglich 
2 Stunden lang lief und dabei taglich im Durchschnitte einen Weg von 24 km 
zuriicklegte. Dabei befand sich der Hund voIlkommen wohl und hatte am 
Ende dieser Periode 1,245 kg, also nahezu den funfzehnten Teil seines urspriing
lichen Gewichtes, gewonnen. Die Nahrung hatte also nicht bloB ausgereicht, 
um die bedeutende tagliche Arbeit zu leisten, sondern sie hatte sogar ge
stattet, daB sich der Korperbestand in recht erheblichem MaBe vermehrte. 

Nun bekam das Tier durch 27 Tage eine Nahrung, in der gegen fruher 
nichts geandert war, als daB ein Drittel der Zuckerration durch die isodyname 
Menge Alkohol ersetzt wurde. Der Hund bekam also 50 g Alkohol statt 
84 g Zucker. Die Folge dieses geanderten Regimes war nun vor allem die, 
daB das Versuchstier trotz fortgesetzter Aufmunterung und Aufstachelung 
statt der fruheren 24 km tiiglich im Durchschnitt nur 18,6 km zurucklegte, 
was einer Verringerung der Arbeitleistung um 21 % entspricht. Nun konnte 
man allerdings sagen, daB dies noch nichts gegen den Nahrwert des Alkohols 
beweise, sondern nur zeige, daB er betaubend auf die Innervationszentren 
der willkurlichen Muskulatur einwirke. Das ist nun sicherlich hier der Fall 
gewesen, denn es wird ausdrucklich bemerkt, daB sich das Tier wahrend 
einiger Stunden des Tages in einem Zustande leichter Betrunkenheit be
funden habe. Wenn aber der Alkohol eine nahrende Wirkung entfalten und 
mit seinen Kalorien fUr diejenigen des Zuckers eintreten konnte, dann muBte 
die Verringerung der Arbeitleistung unbedingt von einer vermehrten Bil
dung von Reservestoffen gefolgt sein; und wenn nun gar behauptet wird, 
daB der Alkohol mit seinem vollen Kaloriengehalt Fett erspare, so muBte 
sich eine solche Fettersparung unbedingt in einer starkeren Gewichtszunahme 
dokumentieren. In Wirklichkeit hat aber der Versuch das direkte Gegenteil 
erwiesen, denn das Tier hat nicht nur keine Gewichtszunahme erfahren, wie 
bei der fruheren Nahrung, sondern es hat sogar an Gewicht eingebuBt (von 
20,315 auf 20,200). Aber noch auffallender war der Unterschied in bezug 
auf die Erhaltung des Korperbestandes bei der nun folgenden Versuchsreihe, 
welche in der Weise ausgefUhrt wurde, daB bei denselben Nahrungsverhalt
nissen wie fruher je eine alkoholfreie Woche mit einer Alkoholwoche ab
wechselte. Diese kurzeren Perioden in unmittelbarer Aufeinanderfolge wurden 
deshalb gewahlt, damit nicht etwa auBere Umstande, z. B. die unterdessen 
eingetretene Sommerwarme, als Ursache der zu ungunsten des Alkohols aus
fallenden Resultate beschuldigt werden konnten. Bei dieser Anordnung er
gaben sich nun in den ersten beiden Wochen folgende Resultate: 
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Arbeitleistung per Stunde: 

Ohne Alkohol . . . . . . . . . . 10,888 km 
Mit " .......... 7,847" 

Also ein Minus von 3,041 km per Stunde zu ungunsten des Alkohols. 

Korpergewicht am Ende der Woche: 

Ohne Alkohol . . . . . . . . . . + 0,400 kg 
Mit " .......... - 0,800 " 

Demnach eine Differenz von 1200 g zu ungunsten des Alkohols. In den hei
den folgenden Wochen wurde dann die Arbeit wegen der groBen Sommer
hitze stark reduziert, und nun finden wir wieder folgende Ziffem: 

Arbeitleistung per Stunde: 

Ohne Alkohol . . . . . . . . . . . 7,794 km 
Mit " ........... 6,901 " 

Korpergewicht am Ende der Woche: 

Ohne Alkohol . . . . . . . . . . + 0,780 kg 
Mit " .......... - 0,425 " 

Also wieder ein Minus von 0,893 km und eine Differenz von 1205 g zu ungunsten 
des Alkohols. 

Diese, wie mir scheint, durchaus eindeutigen Resultate entsprechen voll
kommen unseren theoretischen Erwartungen. Vor allem geht aus diesen 
Ziffem hervor, daB der Alkohol ohne jeden Nutzen fiir den Organismus ver
brannt wurde, well er nach keiner Richtung, weder in bezug auf die Arbeit
leistung noch auf die Erhaltung des Korpers, die nahrende Funktion des 
Zuckers ersetzen konnte. Aber auch eine direkt schadigende Wirkung laBt 
sich aus diesen Zahlen ableiten. Waren namlich die Kalorien des Alkohols 
nur nutzlos verschwendet worden, so hatte der Ausfall eines Dritteils der 
Zuckerration, welche einem Minus von nicht ganz einem Fiinftel der Gesamt
kalorien entsprach, bei einer Verminderung der Arheitleistung, welche in 
der zweiten Versuchswoche 21% betragen hat, keine wesentliche Verande
rung in hezug auf die Erhaltung des Korperbestandes zur Folge haben diirfen~ 
und da nun in den alkoholfreien Perioden jedesmal eine bedeutende Gewichts
zunahme stattgefunden hat, so hatte auch in der Alkoholperiode eine solche 
beobachtet werden miissen. Es ist aber nicht nur diese Zunahme ausgebliehen, 
sondem es ist sogar ein nicht unerheblicher Gewichtsverlust an ihre Stelle 
getreten, was, wie es scheint, nur auf eine direkte Schadigung des Korper
bestandes durch die Giftwirkung des Alkohols zuriickgefiihrt werden kann. 

Aber wie immer man auch iiber diese letztere Folgerung denken mag, 
so geht doch aus diesen Ziffem das eine ganz zweifellos hervor, daB hier 
von einer Ersparung von Korperbestandteilen und speziell von einer "Fett
sparung" durch den Alkohol unmoglich die Rede sein kann. Diese Ver
suche waren so angeordnet, daB Fehlerquellen von irgendwelcher Bedeutung 
nicht gut anzunehmen sind, und iiberdies sind die Differenzen zwischen der 
Zucker- und der Alkoholperiode so groB, daB eine Umdeutung zugunsten 
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des Alkohols in diesem FaIle ganzlich ausgeschlossen erscheint. Man konnte 
also hochstens sagen, daB den schlechten Resultaten von C h a u ve a u andere 
Resultate gegeniiberstehen, welche fiir die fettsparende Wirkung des Alkohols 
ausgesagt haben, und wirklich stand die Sache vor den Cha uvea uschen 
Versuchen derart, daB man die fettsparende Wirkung des Alkohols ziemlich 
allgemein als erwiesen angesehen hat. 

In dieser Beziehung berief man sich hauptsachlich auf die Angabe einiger 
Experimentatoren, daB durch die Einfuhr von Alkohol die Kohlensaure
produktion nicht in dem MaBe gesteigert werde, wie es der Verbrennung des 
Alkohols neben den bisherigen Oxydationen der Nahrungs- und Reserve
stoffe entsprechen wiirde; und man glaubte in dem ungefahren Gleichbleiben 
der Kohlensaureausscheidung einen Beweis dafUr erblicken zu konnen, daB 
der Alkohol fUr andere Substanzen verbrenne, diese also erspare und dadurch 
die Funktion eines Nahrungstoffes erfiiIle. Freilich, iiber den Mechanismus 
dieser Ersparung haben sich die Autoren in der Regel gar nicht geauBert, 
so daB wir nicht verstehen, warum das, was wir auBerhalb des Organismus 
regelmaBig beobachten, wenn ein brennbarer Stoff in der Nahe anderer, 
ebenfallsbrennbarer Substanzen verbrennt, namlich eine Steigerung der Ver
brennung, gerade im lebenden Organismus ausbleibt und das direkte Gegen
teil gesehieht, namlich ein Verschontbleiben der einen brennbaren Substanz 
durch das Verbrennen der anderen. Nur ein Autor hat eine Erklarung fUr 
diesen unverstandliehen Ersparungsvorgang zu geben versucht, indem nam
lich Geppert gemeint hat, daB die Menge des Sauerstoffes, welche in der 
Ruhe dem Korper zur VerfUgung steht, eine annahernd konstante sei, und 
wenn daher ein Teil des disponibeln Sauerstoffes, der sonst zur Oxydation 
anderer Stoffe dienen wurde, zur Verbrennung des Alkohols benotigt werde, 
so wiirden andere SOOffe dafur gespartl). 

Wir haben nun schon fruher auseinandergesetzt, warum diese Erklarung 
nioht akzeptiert werden kann, und jetzt wissen wir auch bereits durch die 
Versuche von Chauveau, daB die Ersparungstheorie jeder tatsachlichen 
Grundlage entbehrt, weil eine Ersparung von Fett mit der regelmaBigen be
deutenden Differenz des Korperbestandes zu ungunsten der Alkoholperioden 
unmoglich in Einklang gebracht werden kann. Tatsachlich wurde ja auch 
diese Ersparung nicht wirklich konstatiert, sondern sie wurde nur aus dem 
Zuriickbleiben der Kohlensaureausscheidung hinter dem theoretisch er
warteten AusmaBe erschlossen. Wir miissen uns also fragen, ob ein solcher 
SchluB wirklich berechtigt ist und ob wir nioht fUr dieses Minus von aus
geatmeter Kohlensaure noeh eine andere Erklarung finden konnen, welche 
nicht in so schroffer Weise mit den unanfechtbaren Beobaohtungen von 
C h a u v e a u kollidiert. 

Diese Erklarung liegt nun so nahe, daB man sich wohl dariiber wundern 
darf, daB sie bisher so wenig berucksichtigt worden ist. Denn wenn auoh 
die nahrende Eigenschaft des Alkohols - wie Figura lehrt - in hohem 
Grade strittig ist, so besitzt dieser Stoff doch eine andere Eigenschaft, die 
von niemandem in Abrede gestellt werden kann, namlich die narkotische; 

1) Archiv f. experim. Patho!. u. Pharmako!. Bd. 22, S. 379. 
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und wenn wir uns nun fragen, ob diese narkotische Wirkung nicht eine Ver
minderung der Kohlensaureproduktion zur Folge haben konnte, so lautet 
die Antwort mit voller Bestimmtheit bejahend, well wir nicht nur a priori 
von der allbekannten ermattenden und einschJij,femden Wirkung dieses Giftes 
eine Verminderung der Muskeltatigkeit und daher auch eine Verminderung 
der von ihr in so hohem Grade abhangigen Kohlensaureausscheidung er
warten miissen, sondem well diese Wirkung auch auf experimentellem Wege 
vollkommen sichergestellt ist. 

U m in dieser Beziehung klar zu sehen, tun wir vielleicht am besten, 
wenn wir uns zunachst nach der Wirkung anderer narkotischer Substanzen 
umsehen. Hier finden wir bei Boeck und Bauer l ) die Angabe, daB durch 
Morphin die Kohlensaureproduktion eines Hundes, ohne daB derselbe 
sichtlich betaubt gewesen ware, von 20,02 auf 14,65 herabgesetzt wurde, 
und von Rumpf2) vemehmen wir, daB durch die subkutane Injektion von 
0,16 g Chloralhydrat eine Verminderung bis zu 40,6% der Norm erzielt 
worden sei. In diesen Fallen denkt natiirlich niemand daran, die Verminde
rung der Kohlensaureproduktion auf eine Ersparung von Nahrungs- oder 
Reservestoffen durch die Kalorien der eingefiihrten und im Korper zer
setzten narkotischen Substanzen zurUckzufiihren, well erstens die Dosen viel 
zu klein sind, um einen solchen Gedanken aufkommen zu lassen, und dann 
vielleicht auch darum, wei! hier nicht, wie beim Alkohol, von vornherein der 
Wunsch und die Neigung besteht, fiir eine hergebrachte, aber etwas ins 
Wanken gebrachte Anschauung neue Argumente herbeizuschaffen. Wenn 
aber Rumpf in derselben Versuchsreihe mit der Injektion von 6 g Kognak 
einen ahnlichen Effekt erzielt hat wie mit dem Chloralhydrat, nur daB die 
Ausscheidung der Kohlensaure nicht auf 40,6, sondem nur auf 72,1 und 
67,9% der Norm herabgedriickt wurde, so folgt daraus nicht etwa, daB jetzt 
mit einem Male ein ganz anderer kausaler Zusammenhang zwischen Eingriff 
und Endeffekt in Gestalt einer "fettsparenden" Wirkung des Alkohols ge
sucht werden muB, sondem es folgt nur daraus, was schon ohnedem be
kannt ist, daB man vom Alkohol im Vergleich mit Morphin und Chloral be
deutend groBere Dosen verwenden muB, um dieselbe oder eine ahnliche 
narkotisierende Wirkung zu erzielen3). 

Obwohl nun diese und noch viele andere Tatsachen, welche die enorme 
Beeinflussung der Stoffzersetzungen durch narkotische Mittel erweisen, sicher
lich allgemein bekannt sind, wurden sie doch von jenen Autoren, welche aus 
der Verminderung der ausgeschiedenen Kohlensaure eine nahrende Wirkung 
des Alkohols erschlieBen wollten, mit groBer Konsequenz ignoriert; und erst 

1) Zeitschr. f. Biologie, Bd. 10, S. 341. 
2) 1. c. 
3) Schon im Jahre 1886 hat Desplats mit einem Respirationsapparat nach 

d'Arsonval gefunden, daJl man durch subkutane Injektion von Alkohol bei verschie
denen Tieren eine bedeutende Herabsetzung der Kohlensaureausscheidung bewirken 
kann. Denselben Effekt hatte auch die Beimengung geringer Mengen von Kohlenoxyd
gas zur Atemluft. Aueh hier handelt es sieh sieher in beiden Fallen urn eine Giftwirkung 
und nieht etwa gerade beim Alkohol urn ein Eintreten der Alkoholkalorien fUr Nahrungs
kalorien. 

Kassowltz, Gesammelte Abhandlungen. 27 
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seitdem ich auf diese einfachere Deutung der Erscheinungen hingewiesen 
habe 1), hat man sich bemiiht, die Bedeutung dieses Einwands zu bekampfen. 
So hat z. B. Rosemann gemeint, daB von einer derartigen Wirkung des 
Alkohols offen bar nur in einem Zustande schwerster Intoxikation die Rede 
sein konne; bei den vorliegenden Versuchen sei a ber ein derartiger EinfluB 
mit Sicherheit auszuschlieBen, da es in denselben "niemals auch nur zu den 
leisesten Zeichen von Narkose gekommen sei". Tatsachlich sei bei den Ver
suchspersonen, "sobald sie sich einmal an den Alkohol gewohnt hatten", 
iiberhaupt kein Unterschied vom normalen Menschen wahrzunehmen ge
wesen und es hatten ihre "Leistungen" in ungefahr derselben Weise statt
gefunden wie beim normalen Menschen. 

Schon aus den Einschrankungen, welche der Autor selbst an seinen 
Behauptungen anzubringen fUr notwendig gehalten hat, geht hervor, daB 
sie gerade dasjenige nicht beweisen, was sie beweisen sollen. Denn wenn 
gesagt wird, daB die Versuchsobjekte erst dann keinen Unterschied von der 
Norm gezeigt haben. wenn sie sich erst an den Alkohol gewohnt hatten, 
so folgt daraus, daB aIle Versuche, bei denen eine solche Gewohnung nicht 
stattgefunden hat - und es war dies die Mehrzahl -, nicht mehr beweis
kraftig sind; und wenn weiter gesagt wurde, daB die Leistungen der Versuchs
personen ungefahr dieselben waren wie in der Norm, so ist auch damit 
wieder zugegeben, daB sie eben doch nicht die normalen gewesen sind. 

Wir brauchen uns aber gar nicht mit solchen dialektischen Auslegungen 
abzugeben, weil ja der Wortlaut der Schilderungen von seiten der Beobachter 
vorliegt. 

Wir finden also z. B. bei Zuntz die Angabe, daB Berdez, welcher 
sich selbst zum Versuche hergegeben hat, bei 30 cern Alkohol das GefUhl 
eines leichten Rausches empfand, welches nach einer Stunde dem der Dbel
keit wich. Den Rest des Tages bestand dann heftiger Kopfschmerz 2). 

Bei Geppert heiBt es: "Nachdem 50 cern absoluter Alkohol auf einmal 
genom men waren, trat die berauschende Wirkung deutlich hervor, sowohl 
psychisch als korperlich" 3). 

Clopatt schildert seine eigenen Empfindungen wahrend des Alkohol
versuchs wie folgt: "Was den EinfluB des Alkohols auf mein Befinden be
trifft, so fUhlte ich wahrend der ersten vier Tage der Alkoholperiode Be· 
nommenheit des Kopfes und hatte etwas Kopfschmerz" 4). 

Rosenfeld berichtet von seiner Versuchsperson: "Herr Kollege Chotzen 
war am ersten Tage deutlich berauscht und am zweiten Tage bekatert und 
berauscht." 5) 

Der Bericht Neumanns iiber seine Empfindungen lautet: Erster 
Alkoholtag. Nach kurzer Zeit eingenommener Kopf bis zum Abend, wo 
ich mich im Zustand halber Betrunkenheit befand. Nachmittags Schlaf-

1) Deutsche med. Wochenschr. 1. c. 
2) Fortschritte der Medizin 1887, S. 7. 
3) 1. c. S. 378. 
4) Skand. Archiv f. Physiol. Bd. II, S. 365. 
6) 1. c. S. 29. 
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bediirfnis. Allgemeiner Zustand hochst unangenehm. - Zweiter Tag. 
Katerstimmung. Hochst unangenehme Situation. Vormittag benommener 
Kop£. GroBes Schlafbediirfnis. Von 2-5 Uhr tiefer Schlaf. Gegen 
Abend wiederum im Zustand halber Trunkenheit. - Dritter Tag. Miide. 
Nach Einnahme des ersten Quantums nahm die Miidigkeit zu. Von 9 bis 
10 Uhr geschlafen. Nachmittags wieder groBes Schlafbediirfnis usw.1) 

Weiske und Flechsig 2) berichten von ihrem Versuchstier (Hammel), 
daB er wahrend der ganzen zehntagigen Versuchszeit meist etwas schlafrig 
war und viel in seinem Stalle lag, wahrend er friiher meist gestanden hatte. 

Endlich ware noch Rosemann selbst zu zitieren, welcher von einer 
seiner hungernden Versuchspersonen erzahlte: ,,1m AnschluB an die zweite 
Alkoholaufnahme stellten sich hochst unangenehme, kollapsahnliche Er
scheinungen ein; allgemeines sehr starkes Unbehagen, schwacher PuIs, starker, 
kalter SchweiB; das Gehen wurde der Versuchsperson schwer"3). 

Aus alledem geht also klar genug hervor, daB Rosemann nicht im 
Rechte ist, wenn er sagt, daB es in den Versuchen niemals auch nur zu den 
leisesten Anzeichen von Narkose gekommen sei; und werm er sich vielleicht 
darauf berufen sollte, daB diese Erscheinungen erst bei den groBeren Dosen 
aufgetreten seien, so ware damit nicht viel gebessert, weil man erstens auch 
diese Versuche fiir die sparende Wirkung des Alkohols ins TreHen gefiihrt 
hat und weil auch bei ganz kleinen Dosen ahnliche Erscheinungen auftreten, 
wenn auch selbstverstandlich in entsprechend schwacherem Grade. So be
richtet z. B. Scheffer, daB seine Versuchsperson 25 Minuten nach der Ein
nahme von zehn Gramm Alkohol eine groBe Mattigkeit in den Gliedern 
und eine Benommenheit des Kopfes verspiirt und angegeben habe, daB die 
gleiche Arbeitleistung nun eine groBere Anstrengung erfordere. Aber auch 
objektiv zeigte sich bei denselben kleinen Dosen am Ergographen eine Ab
nahme der Leistungsfahigkeit 4). Also auch bei diesen geringfiigigen Dosen 
kommt schon die deprimierende Wirkung des Alkohols auf die Muskeltatig
keit zur Geltung, wie wir denn auch bei Rum pf ausdriicklich angegeben 
finden, daB die narkotischen Mittel (inklusive Alkohol) a uch 
dann die Oxydationsprozesse herabsetzen konnen, wenn sie 
weder Schlaf noch eine sichtbare Beeintrachtigung des Sen
soriums herbeifiihren. In keinem Falle hat man also das Recht, diese 
auf dem Nervenwege regelmaBig zustande kommende Beeinflussung der 
Oxydationsprozesse zu vernachlassigen und die Folgen dieser Beeinflussung 
einer rein hypothetischen und, wie wir jetzt aus den Versuchen von Chau
yea u bestimmt wissen, in der Wirklichkeit nicht existierenden Ersparung 
zuzuschreiben. 

Vbrigens hat Chauveau auch den Gaswechsel seines Versuchshundes 
wahrend der Arbeit bestimmt, indem seine Laufmaschine zugleich als Re-

1) 1. c. S. 32. DaB im Schlafe der Gaswechsel vermindert ist, ist durch Respirations-
versuche von Pettenkofer und Voit u. a. sichergestellt. 

2) zit. bei Rosemann, 1. c. 
3) Pfl iigers Archlv Bd. 86, S. 406. 
4) Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 44. 

27* 
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spirationskammer eingerichtet war, und hat folgende Zahlen fiir die stiind
liche Abgabe von Kohlensaure wahrend der Arbeit fUr die alkoholfreien 
und die Alkoho1perioden erhalten: 

Ohne Alkohol 
Mit 

....... 55,255 ccm 

....... 44,822 " 

Bier sind die Verha1tnisse so durchsichtig, da13 iiber die Bedeutung 
dieser Ergebnisse ein Zweifel kaum mehr bestehen kann. Das Tier war, 
wie die Versuchsperson von Scheffer am Ergographen, durch die giftige 
Wirkung des Alkoho1s auf sein Nervensystem nicht mehr imstande, so vie1 
Arbeit zu 1eisten wie bei alkoholfreier Ernahrung und info1ge der verringerten 
Verbrennungsprozesse in seiner Musku1atur wurde weniger Sauerstoff auf
genommen und weniger Koh1ensaure abgegeben. Trotzdem hat aber keine 
Ersparung von Korperfett stattgefunden, denn die bei der a1koholfreien Nah
rung rege1maBig beobachtete Zunahme des Korpergewichts ist in der Alkohol
periode ausgeblieben und von einem ziemlich erheblichen Korperschwunde 
abgelost worden. Damit ist also die Frage nach dem Nahrwerte 
des Alkoho1s, wie ich denke, definitiv im negativ.en Sinne ent
schieden. 

Trotzdem wollen wir uns diejenigen Versuchsergebnisse, aus denen man 
eine Ersparung von Korperfett durch den im Korper verbrennenden Alkohol 
erschlie13en wollte, etwas naher ansehen. Dabei falIt uns vor alIem auf, da13 
die Ergebnisse keineswegs jene Dbereinstimmung zeigen, wie man sie bei 
einem zweifeHos nahrenden Stoffe, z. B. dem Zucker, zu finden gewohnt ist. 
Wahrend z. B. Wolfers, der unter der Leitung von Zuntz arbeitete, zu 
dem Resu1tate gekommen war, daB Sauerstoffaufnahme und Koh1ensaure
abgabe durch den Alkohol gesteigert werde 1), sch1013 Bod1ander (bei 
Bi nz) aus seinen Versuchen, daB durch den Einf1u13 des Weingeistes fast 
immer eine Berabsetzung des Gaswechse1s stattfinde 2). Auch bei den 
spateren Experimentatoren finden wir ahnliche Widerspriiche, indem At
water und Benedict eine ziem1ich bedeutende Verminderung, dagegen 
Bjerre und C10patt jeder fiir sich eine maBige Vermehrung der Kohlen
saureausscheidung unter A1koholgebrauch beobachtet haben3). Aber auch 
diejenigen Versuche, auf we1che sich die jetzt ziemlich allgemein geltende 
Lehre von der Ersparung des Fettes durch den A1kohol stiitzt, nam1ich die 
von Zuntz und Berdez und die von Geppert, erscheinen bei naherer 
Betrachtung nichts weniger als beweisend. Vor aHem zeigen schon die alko
holfreien Versuche eine so geringe Dbereinstimmung, da13 eigentlich eine be
stimmte Basis zum Vergleiche gar nicht existiert. Wenn man z. B. bei 
Zuntz4) fUr die Kohlensaureproduktion ohne Alkohol nacheinander Ziffern 
wie 263,8 - 227,3 - 158,4 - 185,4 - 209,3 - 221,9 findet und dann aus 
diesen einen Durchschnitt berechnet, so hat man unbedingt das Gefiihl, da13 

1) Pfliigers Archiv Bd. 32, S. 279. 
2) Archiv f. experim. PathoI. u. Pharmakol. Bd. ll. 
3) Atwater u. Benedict, Experiments on the metabolism of matter and energy. 

Washington 1899. - Bjerre, Skand. Archiv f. Physiol. Bd. ll. - Clopatt, I. c. 
4) I. c. S. 7. 
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dieser Durchschnitt ebensogut auch ganz anders hatte ausfallen konnen. 
Noch bedenklicher wird aber die Sache, wenn Zuntz aus dieser Kolonne die 
Ziffer 158,4 bei der Durchschnittsberechnung, als zu weit aus der Reihe fallend, 
weglaBt, obwohl er selbst ausdriicklich hervorhebt, daB sich kein Anhalts
pUnkt fUr einen Fehler ergeben habe; denn es ist nicht zu verstehen, warum 
gerade diese Ziffer beanstandet wurde, da ja die noch iibrig bleibenden Schwan
kungen, z. B. von 263,8 auf 185,4, noch immer ausgiebig genug sind. Aber 
auch die Alkoholversuche zeigen sehr erhebIiche Differenzen, und zwar selbst 
an einem und demselben Tage, z. B. 244,4 - 204,3 - 244, 1; und wenn man 
diese Ziffern mit dem Durchschnittswerte der alkoholfreien Versuche, selbst 
mit der emendierten Ziffer von Z u n t z (224) vergleicht, so kann man e benso
gut eine Vermehrung wie eine Verminderung, in keinem FaIle aber jene Dber
einstimmungfinden, aus welcher man den Beweis der Ersparung von Fett durch 
die Kalorien des Alkohols ableiten diirfte. 

Dieselben Schwankungen an den alkoholfreien und an den Alkoholtagen 
finden wir auch bei Geppert und es ist recht bemerkenswert, wie sich hier 
der Experimentator selbst iiber dieselben auBert: 

"Es kann dies Schwanken nicht uberraschen, wenn man bedenkt, wie 
verschiedene Erregungszustande der glatten Muskulatur, der Drusen usw. 
auf den Sauerstoffumsatz wirken, wie ferner der wechselnde, aber doch stets 
vorhandene Tonus der Korpermuskulatur die Oxydationen beeinflussen muB, 
Funktionen, die von der Reizung peripherer N erven, derErregbarkeit des Zentral
nervensystems usw. a bhangen und ganzlich unserer Willkur entzogen sind." 1) 

Nun wissen wir aber, daB der Alkohol, ein Nervengift "ar' l~oX~v, sowohl 
anregend als lahmend auf die Zentralorgane wirken kann, daB er also solche 
Schwankungen, wie sie hier im Normalzustand als unvermeidlich angegeben 
werden, durch seine Einwirkung auf das Nervensystem in hohem Grade be
fordern muB; und nun will man bei Versuchen, bei denen es auf das MaB der 
Kohlensaure-Ausscheidung ankommt, von den ganz unvermeidlichen Schwan
kungen, welche durch die verschiedene Muskeltatigkeit und die verschiedene 
Spannung der Muskulatur bedingt sind, vollstandig absehen und das Ganze 
wie ein einfaches Rechenexempel behandeln, indem man jedes Minus von 
exhaIierter Kohlensaure ohne weiteres als einen Beweis fiir das Eintreten 
der Alkoholkalorien an Stelle von Fettkalorien ansieht, wahrend die Zunahmen 
der Ausscheidung, an denen es ebenfalls nicht mangelt, einfach als unvermeid
Iiche Schwankungen infolge vermehrter Muskelbewegung oder von verstarktem 
Muskeltonus angesehen werden. Wir aber, die wir jetzt aus den Versuchen 
von Chauveau bereits mit aller Bestimmtheit wissen, daB von einer Fett
ersparung durch den Alkohol nicht die Rede sein kann, werden uns durch ein 
ungefahres Gleichbleiben des Gaswechsels in einigen Fallen urn so weniger 
imponieren lassen, als wir auch Steigerungen der Kohlensaureausscheidung 
unter Alkohol, wie z. B. von 145,5 auf 161,7 oder von 158,2 auf 189,6 u. dgl., 
in den Ziffern von Geppert finden konnen. 

Die Sache steht also offenbar so, daB der Alkohol im Organismus zum 
groBten Teil (man glaubt jetzt zu 90%) verbrannt wird, und zwar ohne jed-
~-~~~ 

1) 1. c. S.377. 
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weden Nutzen fiir den Organismus, und daB diese Verbrennung eine Ver
mehrung der Kohlensaureausscheidung zur Folge hatte, wenn die iibrigen 
vitalen Oxydationen und speziell diejenigen, welche durch die Muskelarbeit 
bedingt sind, keine EinbuBe erleiden wiirden. Durch die toxische Wirkung 
des Alkohols auf das Nervensystem wird aber die Muskeltatigkeit und die 
von ihr abhangige Kohlensaureproduktion immer in irgendeiner Weise be
ein£luBt, und zwar in den meisten Fallen in negativem Sinne, sodaB die Ver
mehrung der Kohlensaureproduktion durch die dem Alkohol entstammende 
Kohlensaure teilweise oder ganzlich verdeckt und manchmal sogar iiber
kompensiert wird, woraus ein Minus an Kohlensaure gegeniiber der Normal
periode (z. B. ein Herabgehen von 192,7 auf 182,6 und 166,4 in einem FaIle 
von Geppert) resultiert. Wollte man dieses Minus auf Grund der Ersparungs
theorie erklaren, dann miiBte man sich doch wieder dazu verstehen, auf eine 
tragere Tatigkeit der Muskeln infolge der Nervenwirkung des Alkohols zu 
rekurrieren. Wird aber einmal eine solche Nervenwirkung zugegeben - und 
wer wiirde wagen, sie in Abrede zu stellen? -, dann ist der Ersparungstheorie 
auch in diesen Versuchen jede Grundlage entzogen, weil uns niemand ver
wehren kann, namentlich mit Riicksicht auf die Versuche von Chauveau, 
den ganzen Ausfall der Kohlensaureausscheidung auf diese Nervenwirkung 
zu beziehen. 

Allerdings muB der letzte Satz, daB der ganze Ausfall an Kohlensaure 
auf die nervenlahmende Wirkung des Alkohols bezogen werden konne, eine 
gewisse Einschrankung erfahren, aber keineswegs zugunsten der nahrenden 
und sparenden Wirkung des Alkohols, sondern eher zu ungunsten derselben, 
weil wir auch eine protoplasmazerstorende Wirkung des Alkohols annehmen 
miissen und die Verminderung des respirierenden Protoplasmas unbedingt 
auch zu einer verminderten Kohlensaureausscheidung fiihren muB. DaB auf 
diese Weise wirklich eine bedeutende Verminderung der vitalen Oxydations
prozesse herbeigefiihrt werden kann, dafiir besitzen wir ein ausgezeichnetes 
Beispiel an der Phosphorvergiftung, welche, wie Ba uer1) gezeigt hat, neben 
einer stark gesteigerten Stickstoffausscheidung als Ausdruck des toxischen 
Protopiasmazerfalls auch einen sehr bedeutenden Ausfall der Kohlensaure
ausscheidung herbeifiihrt. Freilich ist es nicht sicher, ob dieser ganze Ausfall 
auf die Zerstorung von atmendem Protoplasma bezogen werden muB, weil bei 
der intensiven Depression, welche auch die Nervenfunktionen bei der schweren 
Phosphorvergiftung erleiden, sicherlich auch die verschont gebliebenen proto
plasmatischen Teile der aktiven Organe eine geringere Aktivitat entwickeln 
und daher auch weniger Kohlensaure produzieren, als sie dies bei intaktem 
Nervensystem getan hatten. Aber immerhin darf der Zerstorung eines Teils 
der protoplasmatischen Gebilde und namentlich der fettigen Entartung der 
Muskeln ein bedeutender Anteil an der Verminderung der vitalen Oxydations
prozesse zugeschrieben werden; und da es keinem Zweifel unterliegen kann, 
daB auch der Alkohol in ahnlicher Weise, wenn auch viel schwacher als der 
Phosphor, protoplasmazerstorend wirkt, so gehen wir sicherlich nicht fehl, 
wenn wir nicht das ganze Minus von Kohlensaure auf die schwachere Inner-

1) Zeitschr. f. BioI. Bd. 7, S. 79. 
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vation der arbeitleistenden Organe, sondern zum Teil auch auf die Zerstorung 
von atmendem Protoplasma zuriickfiihren, wobei ohne weiteres zugegeben 
werden mag, daB der letztere Faktor gegen die Nervenwirkung des Alkohols 
ziemlich stark in den Hintergrund tritt. 

Dagegen kann ich Rosemann nicht zustimmen, wenn er aus dem ge
Tingen und manchmal ganz fehlenden Defizit in der Stickstoffbilanz bei den 
Alkoholversuchen auch auf eine entsprechend geringfiigige oder fehlende 
Protoplasmazerstorung durch den Alkohol schlie Ben will, weil uns eine ein
fache tJberlegung lehrt, daB ein toxischer Zerfall des Protoplasmas, namentlich 
infolge der Giftwirkung des Alkohols, nicht notwendigerweise zu einer Ver
mehrung der stickstoffhaltigen Auswurfstoffe fiihren muB. Nur diejenige Art 
des Protoplasmazerfalls, welche zur Abspaltung von Neutralfetten fiihrt, 
diirfte nach unserer metabolischen Auffassung immer mit einer vermehrten 
Ausfuhr von stickstoffhaltigen Auswurfstoffen verbunden sein, weil wir uns 
die Tatsache, daB bei reichlicher EiweiBkost fast der gesamte Stickstoff binnen 
24 Stunden wieder im Harn erscheint, kaum anders erklaren konnen, als daB 
in einem solchen FaIle der groBte Teil des NahrungseiweiBes zur Bildung von 
Luxusprotoplasma in der Leber, den Muskeln oder im Fettgewebe verwendet 
wird und daB dann die Molekiile dieses iiberschiissig gebildeten Protoplasmas 
in der Weise zerfaIlen, daB sie ihre stickstoffreien Atomkomplexe als Fett 
{oder Glykogen), die stickstoffhaltigen dagegen als Harnstoff, Harnsaure usw. 
abspalten. Wenn sich also die giftige Wirkung des Alkohols auf die proto
plasmatischen Gebilde in der Weise auBert, daB diese fettig degenerieren, d. h. 
daB ihre Protoplasmamolekiile unter Fettabspaltung zerfallen, dann miissen 
wir allerdings eine entsprechende Vermehrung der stickstoffhaltigen Harn
bestandteile erwarten. Aber die pathologische Anatomie belehrt uns, daB 
nicht alle Gewebe, welche durch den Alkohol geschadigt sind, auch Zeichen 
der fettigen Degeneration darbieten miissen, sondern daB sie auch eine ent
ziindliche Wucherung zeigen konnen; und einen haufigen Ausgang dieser 
Entziindung bildet bekanntlich die bindegewebige Entartung: die Sklero
sierung, die Zirrhose. Aber sowohl die Bildung jugendlichen Gewebes im 
Anfangstadium der Entziindung als auch die spatere Entwicklung von Binde
gewebsfibrillen in den entziindlichen Produkten miissen mit einer Retention. 
von Stickstoff im Organismus einhergehen; und wenn daher bei einem alko
holisierten Versuchsobjekt die friiher negativ gewesene Stickstoffbilanz nach 
und nach positiv wird, wenn alf!o nicht aller Stickstoff der Nahrung in den 
Auswurfstoffen erscheint, so beweist dies noch keineswegs, daB die toxische 
Protoplasmazerstorung nun aufgehort hat, sondern es kann auch bedeuten, 
daB nunmehr an die Stelle des Protopiasmazerfalls mit Fettabspaltung eine 
entziindliche Zellenwucherung oder ein Zerfall des neugebildeten Protoplasmas 
unter Abspaltung von leimgebendem Gewebe getreten ist. 

Hier sehe ich den Einwand voraus, daB es nicht erwiesen sei, daB solche 
Dosen, wie sie bei Stoffwechselversuchen angewendet zu werden pflegen, 
schon imstande sind, derartige Entziindungserscheinungen hervorzurufen. 
Diesen Einwand glaube ich aber nicht schlagender beantworten zu konnen 
als mit zwei Ausspriichen eines entschiedenen Partisans der Ersparungstheorie, 
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namlich aus dem Buche von Rosenfeld tiber den EinfluB des Alkohols auf 
den Organismus. Denn bei der Besprechung der groBen Schwierigkeiten einer 
richtigen Stickstoffbilanz und namentlich einer genauen Bestimmung des 
Stickstoffgehaltes der Nahrung macht der Autor darauf aufmerksam, daB es 
sich dabei "um Minima des N-Stoffwechsels" handelt, und an einer anderen 
Stelle desselben Werkes heiBt es: "Welche Mengen Alkohol schon Herz und 
Nieren angreifen, wissen wir nicht." Es handelt sich aber nicht bloB um Herz 
und Niere, sondern um das gauze GefaBsystem, die Leber, das Pankreas, die 
Muskeln, das Gehirn, mit einem Wort offenbar um aIle reichlich mit Proto 
plasma versehenen Gebilde des Tierkorpers; und wenn nun auch in allen diesen 
Organen und Geweben nur ganz minimale, vielleicht anatomisch schwer nach
weisbare Veranderungen im Sinne der Entziindung und Sklerosierung hervor
gerufen werden, so konnen sich diese sicherlich sehr leicht zu einer solchen 
Summe von zuriickgehaltenem Stickstoff addieren, daB dieselbe bei den 
Stickstoffbilanzen, bei denen es sich um "Minima des N-Stoffwechsels" han
delt, ganz erheblich zugunsten einer scheinbaren "EiweiBsparung" in die 
W agschale fallen kann 1) . 

Die angebliche EiweiBsparung durch den Alkohol ist aber auch in anderer 
Beziehung ein wahres Schmerzenskind flir die Verteidiger seines Nahrwertes. 
Wahrend namlich die Fetts parung durchAlkohol von den meisten AlkohoI
forschern - wie wir gesehen haben, mit Unrecht - als sicher erwiesen ange
sehen wird, stehen sich in bezug auf die EiweiBsparung zwei Parteien ziem
lich schroff gegeniiber, indem die einen aus denStoffwechselversuchen die Un
fahigkeit des Alkohols, EiweiB zu ersparen, ableiten, wahrend die anderen im 
Gegenteil eine solche Ersparung als vollkommen erwiesen ansehen. Zu der 
ersteren Auffassung hat sich Rosemann noch im Jahre 1899 bekannt, und 
zwar sowohl auf Grund von eigenen oder unter seiner Leitung angestellten 
Versuchen, als auch auf Grund eines eingehenden Studiums und einer scharlen 
Kritik aller friiheren fremden Versuche. Damals faBte er die Resultate in 
folgenden Punkten zusammen. 

1. In einer ausreichenden Nahrung, bei welcher Stickstoffgleichgewicht 
bestand, an Stelle von Kohlehydraten gesetzt, vermochte der Alkohol nicht, 
das Stickstoffgleichgewicht zu bewahren. Es trat Stickstoffverlust ein 
(Miura). 

2. Zu einer ausreichenden Nahrung, bei welcher Stickstoffgleichgewicht 
bestand, hinzugelegt, vermochte der AlkohQI nich t, Stickstoffansatz zu be
wirken. Das Stickstoffgleichgewicht blieb bestehen (Sch mid t). 

3. Zu einer unzureichenden Nahrung, bei welcher ein Stickstoffverlust 
bestand, in reichlichem MaBe hinzugelegt, vermochte der Alkohol nicht, 
den Stickstoffverlust zu beheben. Derselbe blieb in gleicher Weise bestehen 
(Schoneseiffen). 

1) Strassmann (Pfliigers Archiv Bd. 49, S. 319) hat bei Runden nach mehr
wochentlicher Verabreichung vOn Alkoholdosen bei denen nur Ieichte Zeichen von 
Trunkenheit eingetreten sind, eine gar nicht unbedeutende Steigerung des relativen 
Gewichts gewisser Organe, und zwar vor allem der Leber, dann der Nieren und des 
Pankreas, im Vergleiche mit dem alkohoIfreien KontroIItier desselben Wurfes gefunden. 
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"So haben" - schloB Rosemann damals - "diese Versuche bei durch
wegs abweichender Anordnung das iibereinstimmende Resultat gegeben, daB 
der Alkohol keine eiweiBsparende Kraft besitzt."l) 

Aber durch dieses Glaubensbekenntnis geriet Rosemann nicht nur 
in einen Zwiespalt mit seiner spateren gegenteiligen Dberzeugung, sondern 
auch mit seiner Ansicht, daB der Alkohol zweifellos Fett zu ersparen im Stande 
sei. Da man namlich weiB, daB nicht nur das Nahrungsfett, sondern auch das 
Korperfett die Eigenschaft besitzt, EiweiB zu sparen oder - besser gesagt -
den Stickstoffverlust bei ungeniigender Nahrung abzuschwachen und den 
Stickstoffansatz bei reichlicher Nahrung zu befordern, so miiBte man mit 
Bestimmtheit erwarten, daB eine Fettersparnis auch den Stickstoffverlust 
vermindern wird. Dort, wo wirklich Fett erspart wird, namlich bei Zusatz 
von viel Zucker zu geniigenden EiweiBrationen, findet immer auch eine Ein
schrankung der Stickstoffabgabe statt, und von unserem Standpunkte aus 
besitzen wir auch eine zureichende Erklarung fUr diese Tatsache, well bei 
reichlicher Zuckerzufuhr ein groBer Teil des Zuckerbedarfes der arbeitleisten
den Organe - zur Restitution der beim Reizzerfall zerstorten stickstoffreien 
Komplexe ihrer Protoplasmamolekiile - direkt durch den aus dem Darm 
aufgenommenen Zucker gedeckt werden kann und daher eine Inanspruch
nahme des Leberglykogens nur in den Nahrungspausen notwendig wird, wah
rend bei fehlender oder ungeniigender Zufuhr von Nahrungszucker fort und 
fort Glykogen der Leber in Blutzucker umgesetzt werden muB. Das in Zucker 
verwandelte Leberglykogen wird aber immer wieder durch neues Glykogen, 
welches aus dem Protoplasma der Leberzellen abgespalten wird, ersetzt, und 
diese Abspaltung ist wieder nach unseren friiheren AusfUhrungen mit einer 
reichlichen Abgabe von Harnstoff oder anderen stickstoffhaltigen Auswurf
stoffen verbunden. Wiirde also der Alkohol wirklich Fett ersparen wie del' 
Zucker - was er nach unseren friiheren Auseinandersetzungen sicher nicht 
tut und auch nicht tun kann -, dann miiBte das durch ihn ersparte Fett eben
falls den Stickstoffverlust herabsetzen, weil auch das Korperfett zum Wieder
ersatz der stickstoffreien Atomgruppen in den arbeitleistenden Protoplasmen 
herangezogen werden kann. Diesen Widerspruch, daB Alkohol zwar Fett 
ersparen, dieses ersparte Fett aber nicht den Stickstoffbestand des Karpers 
schiitzen soll, hat Rosemann ganz vergeblich durch eine gezwungene Dialek
tik zu verdecken gesucht, welche selbst von seinen Gesinnungsgenossen punkto 
Nahrwert des Alkohols fUr unannehmbar erklart wurde 2). Fiir unsere Auf
fassung der Sachlage aber besteht auch hier nicht der geringste Widerspruch, 
weil wir die Verminderung der Kohlensaureausscheidung nicht auf eine Er
sparung von Korperfett, sondern auf eine verminderte Arbeitleistung als 
Folge der Betaubung der Nervenzentren beziehen und weil wir andererseits 
die vermehrte Ausscheidung von Stickstoff, aus welcher Rosemann in seiner 
ersten Periode die Unfahigkeit des Alkohols, EiweiB zu ersparen, abgeleitet 
hat, ohne weiteres durch den toxischen Protoplasmazerfall erklaren konnen. 
DaB bei diesem durch die Giftwirkung des Alkohols herbeigefUhrten Zerfall 

1) Pfliigers Archiv Bd. 77, S. 11 (Separatabdruck). 
2) Vgl. Neumann, Archiv f. Hygiene Bd. 41, S. 112. 



42G V. Die neue Lehre im Kampfe gegen das Volksgift. 

auch Fett abgespalten wird, andert nicht das geringste an unserer Uberzeu
gung, daB durch eine giftige Substanz kein Fett "erspart" werden kann. 
Denn diese Fettabspaltung erfolgt nicht, wie bei der Mastung, durch den Zer
fall eines bei iiberreicher Nahrung gebildeten Luxusprotoplasmas, sondern 
sie erfolgt durch einen Zerfall von Protoplasmen, welche ohne die toxische 
Wirkung des Alkohols niemals verfettet und dadurch zur weiteren Arbeit
leistung unfahig geworden waren. 

Dabei ist es aber selbstverstandlich nicht ausgeschlossen, daB ein reich
lich genahrter Korper bei Zugabe von Alkohol zu der Nahrung an Masse ge
winnt, was wir ja bei den Gewohnheitstrinkern oft genug beobachten. Auch 
bei den friiher zitierten Alkoholversuchen von StraB mann wurde Ahnliches 
gefunden, indem namlich von den Runden desselben Wurfes diejenigen zwei 
Tiere, welche neben reichlicher Nahrung auch groBere Mengen Alkohol be
kommen hatten, bei der nach siebenwochentlicher Versuchsdauer vorgenom
menen Obduktion neben der friiher erwahnten VergroBerung einzelner pa
renchymatoser Organe auch ein etwas groBeres Korpergewicht als das Kontroll
tier und iiberdies einen nachweisbar groBeren Fettgehalt - 335 und 373,5 g 
Fett gegen 138 g des Kontrolltieres-dargeboten haben. Rier wirken offenbar 
drei Momente zusammen, um die Fettablagerung unter Alkohol zu befordern, 
namlich erstens die reichliche Nahrung, welche die Bildung von Luxusproto
plasma und den Zerfall desselben unter Fettabspaltung gestattet; zweitens 
die durch die lahmende Wirkung des Alkohols auf die Zentralorgane bedingte 
Tragheit und verminderte Arbeitleistung; und drittens die toxische Wirkung 
des Alkohols auf das Protoplasma der fettbildenden Gewebe, welche den Zer
fall dieser Protoplasmen unter Fettabspaltung befordert. Natiirlich kann 
das abgelagerte Fett im Bedarfsfalle auch zur Arbeitleistung herangezogen 
werden und dies war offenbar bei dem Versuchstiere von Chauveau der 
Fall. Dasselbe war namlich, wie wir wissen, auch in der Alkoholperiode zur 
Arbeit gezwungen worden, hatte dabei offen bar auch das Fett verbraucht, 
welches dem toxischen Protoplasmazerfall entstammte, und hatte daher am 
Schlusse des Versuches an Korpergewicht eingebiiBt, wobei an diesem Ver
luste sicherlich nicht nur das Korperfett, sondern auch das KorpereiweiB, 
d. h. also - nach unserer Auffassung - das Protoplasma partizipierte. Die 
Versuchshunde von S tr aU ma n n hingegen, welche nicht zur Arbeit angehalten 
wurden, konnten Fett ansetzen, aber selbstverstandlich nicht deshalb, wei! 
der Alkohol zur Fettbildung verwendet wurde, und auch nicht aus dem Grunde, 
weil der Alkohol zur Arbeitleistung und zur Warmebildung an Stelle von 
Korper- oder Nahrungsfett beigetragen hatte, sondern weil ihr auf Kosten 
der reichlichen Nahrung gebildetes Protoplasma infolge der Giftwirkung des 
Alkohols fettig degenerierte und weil das in den Organen abgelagerte Fett 
infolge der trageren oder verminderten Innervation der Muskulatur nicht fiir 
die Rekonstruktion der arbeitleistenden kontraktilen Substanz verwendet 
werden konnte. 

Nachdem wir also gezeigt haben, daB die verminderte Kohlensaureaus
scheidung und die vermehrte Stickstoffabgabe in der Alkoholperiode nach 
u nserer Auffassung, welche eine "Fettsparung" durch Alkohol ausschlieBt, 
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einander ni c h t widersprechen, sondern im Gegenteil vortrefflich miteinander 
iibereinstimmen, eriibrigt uns nur noch, die neu hinzugekommenen Versuche 
zu beriicksichtigen, welche die Gesinnungsanderung von Rose ma n n in bezug 
auf die eiweiBsparende Wirkung des Alkohols herbeigefiihrt haben. Es handelt 
sich alles in allem um vier neue Versuche, namlieh einen von Clopatt, einen 
von R. O. Neumann und zwei von Rosemann, welche aIle das miteinander 
gemein haben, daB der Alkohol nicht bloB an einem oder an wenigen aufeinan
der folgenden Tagen gegeben wurde, sondern langere Zeit nacheinander, und 
zwar bei Clopatt durch 12 Tage, bei Neumann durch 18 Tage (aber nicht 
gleich in voller Dosis, sondern anfangs wenig und dann allmahlich steigend) 
und bei Rosemann einmal durch 14 Tage und das zweite Mal durch 10 Tage; 
und ebenso finden wir in allen dies en Versuchen, daB die Stickstoffbilanz 
in den spateren Tagen der Alkoholperiode etwas giinstiger wurde als in den 
ersteren. Entweder bestand anfangs ein maBiger Stiekstoffverlust und wurde 
derselbe spater dureh eine maBige Stiekstoffretention abgelost (Clopatt); 
oder es herrschte an fangs ungefahr Gleichgewicht und es stellte sich dann 
eine maBige Plus bilanz ein (N e u man n); oder es bestand im Beginne eine 
maBige Retention, welche in den spateren Tagen noeh ein wenig gesteigert 
wurde (erster Versuch von Rosemann); oder es bestand wahrend der ganzen 
Alkoholperiode ein Stickstoffverlust, welcher in der zweiten Halfte dieser 
Periode etwas geringer wurde als in der ersten (zweiter Versuch von Rose
mann). Diese Tatsachen wurden nun von den Experimentatoren in der 
Weise gedeutet, daB der Alkohol zwar durch seine Kalorien eiweiBsparend 
wirkt wie Fett oder Zucker, daB aber diese sparende Wirkung anfangs durch 
die "eiweiBschadigende" aufgehoben wird. "Aber diese eiweiBsehadigende 
Wirkung des Alkohols" - so schreibt der bekehrte Rosemann - "nimmt 
im weiteren Verlaufe ab und hort endlich ganz auf; alsdann kann die eiweiB
sparende Wirkung des verbrennenden Alkohols voll zur Wirkung gelangen. 
Offenbar gewohnen sich die Korperzellen in einigen Tagen an den schadigenden 
EinfluB des Alkohols ..... Der Untersehied, welcher in der Wirkung des 
Alkohols und der Kohlehydrate und Fette zunachst bestand, ist dann vollig 
geschwunden" 1). 

Was uns an diesem Erklarungsversuch vor allem auffallt und iiberrascht, 
ist die Methode, mit einem Faktor, der in seinem eigentlichen Wesen ganzlich 
unbekannt ist, namlich der Gewohnung, wie mit einer genau bekannten mathe
matischen GroBe zu operieren. Uber die Gewohnung an Alkohol wissen wir 
nichts anderes, als daB infolge derselben die stiirmischen Erscheinungen der 
Berauschung entweder gar nieht mehr oder nur bei sehr groBen Dosen hervor
treten, daB also offenbar infolge der fortgesetzten Aufnahme der giftigen Sub
stanz im Nervensystem nach und naeh gewisse Veranderungen auftreten, 
welehe dassel be der Giftwirkung weniger zuganglieh maehen als zuvor. Mog
lieherweise handelt es sieh aueh hier um die Wirkung des toxisehen Proto
plasmazerfalls, etwa in der Weise, daB dabei gewisse reizfeste Spaltprodukte 
abgelagert werden, welehe den Zutritt neuer Reize zum Nervenprotoplasma 

1) Pfliigcrs Archiv Bd. 86, :-;. 473. 
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erschweren. DaB aber die "Korperzellen" iiberhaupt sich an die schadigende 
Wirkung des Alkohols gewohnen und daB diese Gewohnung schon "in einigen 
Tagen" erfolgt, das ist nicht nur eine ganzlich unbewiesene, sondern sicherlich 
eine vollkommen irrige Annahme. Ware sie wahr, dann ware der Alkohol 
wirklich jener gemiitliche Stoff, fUr den er von vielen zu ihrem Schaden ge
halten wird; denn dann gabe es keinen chronischen Alkoholismus, keine 
alkoholische Leber- und Nierenschrumpfung, keine Herzdegeneration, keine 
alkoholische Neuritis, kein Delirium tremens, und die ganze furchtbare Alkohol
pathologie miiBte in das Reich der Fabel verwiesen werden. Da dieselbe abel' 
leider nur allzu wirklich ist, so wissen wir auch, daB die "Korperzellen" sich 
nicht nur nicht in einigen Tagen, sondern iiberhaupt gar nicht an die schadi
genden Wirkungen des Alkohols gewohnen und daB diese Wirkungen sich 
im Gegenteil fort und fort summieren; und ebenso wissen wir auch, daB die 
obige Erklarung fiir die allmahlich steigende Retention des mit der Nahrung 
eingenommenen Stickstoffs unmoglich den wahren Sachverhalt wiedergeben 
kann. Erinnern wir uns ferner an die regelmaBig eintretende Abnahme des 
Korpergewichts unter Alkohol bei dem Versuchstier von Chauveau, welches 
mit derselben Kalorienzahl in Form von zweifellos nahrenden Substanzen 
nicht nur mehr Arbeit leistete, sondern auch regelmaBig an Korpergewicht 
gewann, so wissen wir, daB auch von diesem Gesichtspunkt betrachtet die 
friiheren Satze von Rosemann unannehmbar erscheinen, weil eine eiweiB
sparende Wirkung in dem Sinne, wie wir sie den zweifellosen N ahrungstoffen 
zuschreiben diirfen, mit der Arbeitsunfahigkeit und dem Korperschwunde 
in der Alkoholperiode unmoglich in Einklang gebracht werden konnen. Nur 
wenn man auch das eine Ersparung an EiweiB nennen will, wenn die Leber 
und andere parenchymatose Organe durch den Alkohol in einen chronischen 
Entziindungszustand mit Hyperamie und Zellwucherung geraten und daher 
jener Stickstoff, welcher in den Gewebsneubildungen und Blutansammlungen 
fixiert ist, in den Exkreten vorlaufig nicht zum V orschein kommt, dann konnte 
man allerdings von einer eiweiBsparenden Wirkung des Alkohols sprechen, 
und diese Art EiweiBsparung wird sicherlich in den spateren Tagen der Alkohol
periode, wenn sich die schadlichen Wirkungen der fortgesetzten Alkoholdosen 
zu summieren beginnen, leichter zustande kommen konnen als im Beginne 
des Versuches 1). Aber dann darf man diese eiweiBsparende Wirkung nicht 
mit einer nahrenden identifizieren. Am besten ware es freilich, wenn man 
diese durchaus hypothetischen und dennoch stark prajudizierenden Begriffe 
der "EiweiBsparung" und der "Fettsparung" ganzlich vermeiden und sich 
auf die Mitteilung der konkreten Tatsachen beschranken wiirde. Diese Tat
sachen an sich sind aber nicht derart, daB man dem Alkohol dieselbe Wirkung 
auf den Stoffwechsel zuschreiben kann wie den zweifellos nahrenden stick
stoffreien Substanzen. 

1) So erklaren sich auch am einfachsten die sonst unverstandlichen Differenzen 
in den Versuchsresultaten puncto Stickstoffausscheidung. Uberwiegt der toxische Proto
plasmazerfall unter Fettabspaltung, dann wird die Stickstoffausscheidung vermehrl, 
wahrend diese vermindert wird, wenn die entziindliche Gewebswucherung und die binde
gewebige Entartung der Organe beginnt. 
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Zusammenfassung. 

Die Resultate dieser Untersuchung lassen sich in folgenden Siitzen re
sumieren: 

1. Die Annahme einer niihrenden Wirkung des Alkohols geht von der 
Voraussetzung aus, daB ein Teil der Nahrung im Stoffwechsel direkt zersetzt 
oder verbrannt wird, ohne sich fruher am Aufbau der protoplasmatischen 
Substanz zu beteiligen. 

2. Da die logische Folgerung dieser Voraussetzung, daB Nahrungstoffe 
von gleichem Brennwert einander im Stoffwechsel vertreten konnen, durch 
verliiBliche Versuche widerlegt ist, kann auch die Voraussetzung einer direkten 
Stoffzerlegung ohne protoplasmatische Zwischenstufe nicht mehr aufrecht 
gehalten werden. 

3. Die nach dem Wegfall dieser Annahme einzig ubrig bleibende Moglich
keit, daB aIle Nahrungstoffe assimiliert, d. h. zum Aufbau der chemischen 
Einheiten des assimilierenden Protoplasmas verwendet werden, und daB aIle 
Stoffwechselprodukte von dem Zerfall dieser chemischen Einheiten herruhren, 
entspricht am besten dem vorhandenen Tatsachenmaterial und steht mit keiner 
bekannten Tatsache in Widerspruch. 

4. Aus dieser Auffassung von der Verwendung der Nahrungstoffe re
sultiert eine hochgradige Kompliziertheit der chemischen Struktur der Proto
plasmamolekiile, welche eine entsprechend hochgradige Labilitat derselben 
mit sich bringt. 

5. Jeder Reiz und jedes chemisch wirkende Gift fiihrt den Einsturz der 
labilen chemischen Einheiten des Protoplasmas herbei. 

6. Da der Alkohol als reizend und giftig wirkende Substanz die Proto
plasmamolekiile zerstort, kann er nicht gleichzeitig assimiliert und als Nah
rungs mittel verwendet werden. Damit ist auch die allgemeine Frage, ob ein 
Stoff gleichzeitig nahrend und giftig wirken konne, im negativen Sinne be
antwortet. 

7. Durch die toxische Einwirkung des Alkohols zerfiillt das Protoplasma 
entweder unter Abspaltung von Fett und von stickstoffhaltigen Auswurf
stoffen oder unter Abspaltung von leimgebendem Gewebe in Form von Binde
gewebsfibrillen. In dem ersten FaIle hat die Giftwirkung des Alkohols eine 
vermehrte Stickstoffausscheidung, in dem anderen aber eine Stickstoffreten
tion zur Folge und diese letztere Wirkung kann auch durch die Bildung ent
zundlicher Produkte in den verschiedenen Organen und Geweben unter
stutzt werden. 

8. Der Alkohol wirkt nach kurzem Erregungszustand liihmend auf die 
Innervationszentren der Muskulatur und diese produziert daher bei verringer
ter Arbeitleistung weniger Kohlensaure. 

9. Das Minus an Kohlensiiure und Stickstoff in der Alkoholperiode der 
Stoffwechselversuche bedeutet demnach keine Ersparung von Korperfett und 
KorpereiweiB, sondern ist eine indirekte Folge der Giftwirkung des Alkohols. 

10. In voller tJbereinstimmung mit dieser theoretischen Auffassung 
hat sich ergeben, daB der Ersatz eines Teiles der stickstoffreien Nahrung 
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durch eine Alkoholmenge von gleichem Brennwert gleichzeitig eine Ver
ringerung der Arbeitsfahigkeit und eine EinbuBe des Korperbestandes zur 
Folge hat. 

II. Da durch diese entscheidende Tatsache die Wertlosigkeit des im Korper 
verbrennenden Alkohols als Nahrungstoff auf empirischem Wege dargetan 
ist, so ist damit auch umgekehrt erwiesen, daB die nahrende Eigenschaft eines 
Stoffes nicht auf seiner Verbrennung im Organismus beruhen kann. 

12. Die praktische Folgerung, die sich aus dieser theoretischen Deduktion 
und in volliger Dbereinstimmung auch aus der empirisch gewonnenen Kenntnis 
ergibt, lautet kurz und biindig dahin, daB der Alkohol weder bei Gesunden 
noch bei Kranken zum Zwecke der Ernahrung angewendet werden soIl. 

Anmerkung: Wir lassen hier einen in der "Internationalen Monatschrift zur Er
forschung des Alkoholismus und Eekiimpfung der Trinksitten'· (1902, 9. Heft) ver
offentlichten Brief folgen, der eine nicht unwesentliche Ergiinzung der vorstehenden 
Arbeit nach der praktischen Richtung hin enthiilt: 

Wien, den 26. August 1902. Sehr geehrter Herr Redakteur! In den einleitenden 
Worten, rue Sie dem Auszuge aus meiner Abhandlung "Nahrung und Gift" in der 
letzten Nummer der Internationalen Monatschrift vorausschicken, sagen Sie, daB Sie 
der Frage nach dem Niihrwert des Alkohols nur einen geringen praktischen Wert 
beilegen. Ich bin nun hierin andrer Meinung, und da ich sonst von Ihren Ausfiihrungen 
iiber die Alkoholfrage in hohem Malle befriedigt bin, halte ich es fUr notwenrug, meine 
in diesem Punkte von der Ihrigen abweichende Ansicht zu begriinden. 

Solange das falsche Dogma von der niihrenden Wirkung des Alkohols nicht voll
stiindig aus der theoretischen und praktischen Medizin ausgemerzt sein wird, ist, wie 
ich glaube, auf eine ausgiebige Mitarbeiterschaft der Arzte bei der Bekiimpfung des 
Alkoholiibels nicht zu rechnen. Was aber eine solche, der wissenschaftlichen Uber
zeugung entspringende Mitarbeiterschaft bedeuten wiirde, das brauche ich wohl nicht 
des weiteren auszufiihren. Die meisten Menschen schiitzen ihre Gesundheit auller
ordentlich hoch und sind sogar - siehe Kurpfuscherei - bereit, die unsinnigsten Rat
schliige zu befolgen, urn sich dieses kostbare Gut zu erhalten oder es wiederzuerlangen. 
Urn wieviel mehr Erfolg konnten rue Arzte mit einer rationellen und wissenschaftlich 
wohlbegriindeten Warnung erzielen, wenn sie dieselbe mit dem notigen Nachdruck 
und - was mir das Wichtigste scheint - unanimiter ergehen lassen wiirden. Aber 
eine solche Einstimmigkeit bleibt solange eine Utopie, als der angehende Arzt in den 
Horsiilen und in den Lehrbiichern den Alkohol als ein niihrendes und stiirkendes 
Mittel und als einen der wichtigsten Behelfe der "roborierenden Methode" preisen 
hort und als er in seiner Spitalpraxis beobachtet, welche Summen aus offentlichen 
Geldern und aus wohltatigen Stiftungen fUr die Beschaffung alkoholischer Getriinke 
verwendet werden, wiihrend man den armen Kranken so hiiufig wegen Knappheit der 
Mittel die wirklichen Nahrungstoffe nur in kiirglicher Quantitiit und in zweifelhafter 
Qualitiit zukommen lassen kann. AIle die Anomalien werden aber erst dann auf
horen, wenn die falsche Lehre von der niihrenden Eigenschaft des Alkohols beseitigt 
und die richtige Wertschiitzung dieser Substanz als eines Narkotikums mit eminent 
giftigen Qualitiiten, iihnlich wie Chloroform, Ather, Opium, Morfin usw. zum Gemein
gut des gesamten Arztestandes und durch :hn der zivilisierten Menschheit geworden 
ist. Deshalb, glaube ich, hat die Frage nach dem Niihrwert des Alkohols nicht nur 
eine theoretische, sondern eine mindestens ebenso grolle praktische Bedeutung, und 
deshalb wiirde ich es fiir ersprielllich halten, a uch rue letztere fiir den Leserkreis der 
Internationalen Monatschrift in ein helleres Licht zu setzen. - Natiirlich iiberlasse 
ich es Ihnen, geehrter Herr Redakteur, hierfUr die geeignete Form zu finden, und 
verbleibe mit vorziiglicher Hochachtung Ihr ergebener Professor Kassowitz. 



MaBigkeit und Abstinenz 1). 

Wie im politischen Leben die einander am nachsten stehenden Parteien 
sich gegenseitig oft am grimmigsten bekampfen, so hat sich in den Reihen 
derjenigen, welche die Verminderung des Alkoholubels anstreben, eine auf 
den ersten Blick schwerverstandliche Gegnerschaft herausgebildet, indem die 
einen den Alkoholismus durch das Beispiel der MaBigkeit, die anderen aber 
durch ihre volligc Enthaltsamkeit bekampfen wollen; und wie uberall, wo 
zwei streiten, freut sich auch hier der dritte, und dieser dritte ist der Alkoholis
mus. Aber genau genommen ist diese Gegnerschaft doch nur eine einseitige. 
Denn die Enthaltsamen behaupten nur in aller Ruhe, daB die MaBigkeit 
zwar fur den einzelnen ganz vortrefflich sein moge, daB sie aber als Agitations
mittel gegen die UnmaBigkeit vollstandig versagt habe. Dagegen erlebt man 
vonseite der MaBigkeitsfreunde nicht selten Ausbruche einer so ausge
sprochenen Feindseligkeit gegenuber den Enthaltsamen, wie man sie sich 
allenfalls von den in ihrem Heiligsten verletzten Alkoholfreunden versehen 
wurde, niemals aber von solchen, die demselben Ziele entgegenstreben und 
nur uber den einzuschlagenden Weg anderer Meinung sind. 

Ein typisches Beispiel fUr diese einseitige Gegnerschaft unter den Be
kampfern des Alkoholismus hat uns Professor Hueppe in seinen beiden 
Artikeln in N r. 424 und 425 dieser W ochenschrift geliefert. Hue p p e ist 
Professor der Hygiene, und als solchem sind ihm naturlich die enormen 
Schadigungen genau bekannt, welche sowohl die Einzelindividuen als auch 
die Volksgesundheit, der Volkswohlstand und die Volksmoral durch die immer 
mehr um sich greifenden Trinkgewohnheiten erIeiden. Er verurteilt auch, 
wie sich von selbst versteht, den MiBbrauch des Alkohols, und er findet bei 
der Urteilsbegrundung Akzente, wie sie scharfer meines Wissens noch niemals 
aus dem Munde eines Totalabstinenten vernommell worden sind. Auch fur 
ihn ist die Alkoholfrage "eille der wichtigsten Fragen des otfentlichen Lebens"; 
er spricht von einem "volksverderbenden AlkoholmiBbrauch"; er beklagt es, 
daB das schlechte Beispiel der besseren Kreise jede Bekampfung des Alkohol
miBbrauches in den Arbeiterkreisen unmoglich mache; den "Zwangsuff" an 
den Hochschulen nennt er eine der verderblichsten Erscheinungen die je
mals irgendwo aufgekommen sind; er beklagt es, daB unter den Frauen der 
gebildeten Stiinde eine hochst bedauerIiche Zunahme des Alkoholgebrauches 
festzustellen ist; die "betrunkene Lady" erscheint ihm als die traurigste 
unter den traurigen Erscheinungen der modernen Zeit; er weiB von Damen 

1) Die Zeit, Wien, 3. u. 10. 1. 1903. 
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zu erzahlen, die mit Likor gefullte Pralines konsumieren und davon das 
Delirium bekommen; und in den Trinksitten in der Familie und in unserem 
Studentenleben erblickt er "eine furchtbare soziale und nationale Gefahr" und 
einen Hauptgrund fur die trostlosen Zustande,die man in Deutschland beD bachtet. 

Man sollte nun meinen, daB es fur jemanden, der den Alkoholteufel mit 
so krassen Farben an die Wand malt, nichts Erwunschteres und Erfreulicheres 
geben konne, als wenn moglichst viele auf den Alkohol verzichten. DaB ein 
solcher Verzicht moglich und selbst unter schwierigen Verhaltnissen leicht 
ausfuhrbar ist, hat Hue p pe an sich selbst erfahren, als er bei einem Manover 
als junger Militararzt mit einigen Leuten den Versuch gemacht hat, ganz 
ohne Alkohol auszukommen und dabei konstatieren konnte, daB sie bei wei
tern leistungsfahiger waren als die anderen. Von derselben Autoritat horen 
wir.aber auch, daB die giftigen Eigenschaften des Alkohols seine Verwendung 
als Nahrungsmittel ausschlieBen; daB der Alkohol aus der Nahrung des Kin
des unter allen Dmstanden fortbleiben muB; daB man bei geistiger Arbeit 
keinen Alkohol gebrauchen kann, weil unter seinem Gebrauch alle geistigen 
Tatigkeiten langsamer verlaufen; daB korperliche Hochstleistungen nur ohne 
Alkohol erreichbar sind; daB man in der Kalte ohne Alkohol mehr leistd 
als mit demselben und daB daraus kein Grund fUr den MiBbrauch des Alko
hols gesucht werden darf. Dnd nun erwartet wohl jeder logisch Denkende 
folgendes zu horen: wir tun also am besten, auf diesen gefahrlichen und so 
leicht entbehrlichen GenuB zu verzichten, und wir erwarten von diesem Ver
zicht nieht nur Vorteile fur uns seIber, indem wir unserem Korper und unse
rem Geist ihre Leistungsfahigkeit erhalten, sondern aueh V orteile fur die 
anderen, indem wir unseren Kindern und den weniger Gebildeten mit gutem 
Beispiel vorangehen. 

Leider hat aber Professor Hueppe diese gewiB bereehtigte Erwartung 
auf das grundlichste getauseht. Er gibt sieh zwar als einen entsehiedenen 
Gegner des Alkohols und ist es auch ohne Zweifel, wie wir aus seinen friiher 
zitierten Satzen entnehmen mussen, aber er selbst verziehtet nieht auf den 
Alkohol und - was hier die Hauptsaehe ist - er gehort zu der Partei der 
MaBigkeitsfreunde und dieser Partei waren die Enthaltsamen von jeher ein 
Greuel. Hue p pe aber, als strammer Parteiganger, zeiht alle, die sieh des 
von ihm so lebhaft bekampften Giftes enthalten wollen, der Monomanie und 
Agitation, er wirft ihnen vor, daB sie der guten Saehe dureh den Fanatismus 
der Monomanie Schaden bringen, und sehlieBlieh greift er zu der verletzend
sten aller Waffen, indem er sie in einer Reihe mit Vegetariern und "Woll
Dnkeln" dem Spott der Menge uberliefert. 

lch beabsiehtige nun im folgenden zu zeigen, daB der Vorwurf des Fana
tismus, der hier gegen diejenigen erhoben wird, welche die Enthaltsamkeit 
als die zuverlassigste Waffe gegen den Alkoholismus empfehlen, in keiner 
Weise gereehtfertigt ist; und ieh werde des weiteren aus dem Wortlaute der 
Hueppesehen Darlegungen den Beweis erbringen, daB der Fanatismus aus
sehlieBlieh auf Seite derjenigen zu find en ist, welehe, obwohl selbst Gegner 
und Tadler des Alkohols, dennoch die sieh dieses Stoffes Enthaltenden bei 
jeder sich darbietenden Gelegenheit auf das bitterste bekiimpfen. 
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Einen Fanatiker nenne ich denjenigen, der gegen Andersdenkende un
gerecht ist, dessen logische Urteilskraft durch den Eifer des Kampfes getriibt 
ist und der zugleich skrupellos ist in der Auswahl der Waffen, mit denen er 
seine Glaubenslehre zur Herrschaft zu bringen bestrebt ist. 

lch kann nun auf Grund einer ziemlich genauen Kenntnis der bei uns 
erst seit einigen Jahren sich regenden Abstinenzbewegung mit aller Be
stimmtheit beliaupten, daB diese Kennzeichen weder bei den Fiihrern der 
Bewegung, noch bei denjenigen, die sich ihr angeschlossen haben, irgendwie 
hervorgetreten sind. Die Anhanger der Alkoholabstinenz sind nicht nur 
tolerant gegen die Ma13igen, gegen die sie nichts anderes vorbringen, als daB 
sie den Kampf gegen den Alkoholismus mit unwirksamen Mitteln unter
nehmen wollen, sondern sie sind auch duldsam gegen die UnmaBigen, weil 
sie sie nicht fur lasterhaft ansehen, sondern fUr tief beklagenswerte Opfer 
ungliickseliger Sitten und Gewohnheiten. Sie wissen, daB niemand sich dem 
iiberma13igen AlkoholgenuB mit der Absicht ergibt, ein unverbesserlicher und 
unheilbarer Trinker zu werden, sondern daB er zu trinken begonnen hat, 
weil alle anderen trinken, ohne zu wissen, daB die Gewohnheit sehr haufig 
in die Sucht iibergeht, das heiBt in den unwiderstehlichen Drang, das in den 
Alkoholpausen auftretende unertragliche Entziehungsgefuhl durch neue Li
bationen zu beseitigen. Auch Hueppe kennt natiirlich diesen Weg von der 
MaBigkeit zur UnmaBigkeit, denn er sagt ausdriicklich, daB einzelne Men
schen so intolerant gegen Alkohol sind, daB auch die kleinsten Dosen ihnen 
gefahrlich werden, und er erklart auch zugleich kategorisch, daB solche Leute 
abstinent sein oder abstinent werden miissen, wenn sie nicht verkommen 
Rollen. Da aber niemand von kleinsten Dosen stirbt und auch niemand infolge 
von kleinsten Dosen eine jener zahlreichen lebensgefahrlichen Organerkran
kungen acquirieren kann, denen die regelma13igen Konsumenten mittlerer und 
groBer Alkoholmengen so haufig zum Opfer fallen, so kann sich Hueppe 
unter der lntoleranz gewisser Menschen gegen kleinste Alkoholmengen nichts 
anderes gedacht haben, als daB bei diesen ungliicklich Veranlagten schon die 
Gewohnung an kleinste Dosen genugt, um sie alkoholsiichtig zu machen und 
jene Hemmungen in der BewuBtseins- und Willenssphare zu beseitigen, 
welche dem dunkeln Drange nach groBeren und immer groBeren Gaben ent
gegentreten sollten. Nun ist aber weder der angehende ma13ige Trinker selbst, 
noch irgend jemand anderer imstande, im voraus zu bestimmen, ob nicht 
auch er zu diesen durch den Alkohol besonders Gefahrdeten gehort, und eben
sowenig weiJ3 man im voraus, ob er, einmal von der Alkoholsucht ergriffen, 
noch die Kraft aufbringen wird, nach Hueppes Vorschrift wieder abstinent 
zu werden; man weiB vielmehr, daB er, sich selbst iiberlassen, dies fast nie
mals zuwege bringt, und daB selbst seine Unterbringung in eine Heilanstalt 
nicht immer die definitive Rettung verburgt. Deshalb geht das Streben der
jenigen, denen die groBen Gefahren der von Hue p pe so treffend gekenn
zeichneten lntoleranz gegen kleinstc Alkoholdosen gegenwartig sind, dahin, 
daB sich so Wenige als moglich diesen Gefahren aussetzen; und da siewohl 
wissen, daB das Abstinentbleiben inmitten der allgemeinen Trinksitten einen 
Grad von Geiste!lstarke voraussetzt, wie er im kritischen Alter der Ange. 

Kassowltz, Gesammelte Abhandlungen. 28 
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wohnung nur ganz ausnahmsweise, wenn uberhaupt jemals, vorhanden ist, 
so bleibt ihnen nichts anderes ubrig als der Versuch, diese so tief einge
wurzel ten Gewohnheiten allmahlich zu untergraben; und dies ist naturlich 
nur in der Weise moglich, daB zuerst einige und nach und nach immer mehr 
Menschen diese Gewohnheiten ablegen oder gar nicht annehmen, das heiBt 
also abstinent werden oder von Haus aus abstinent bleiben. Naturlich mussen 
immer einzelne den Anfang machen, und sie tun dies in der Erwartung, daB 
ihr Beispiel Nachahmung finden wird. Wenn ich z. B. seit Jahren abstinent 
bin, so hat dies zur Folge, daB auch Frau und Kinder sich des Alkohols ent
halten, und die letzteren werden wahrscheinlich diesem Prinzipe auch spater- . 
hin treu bleiben, weil sie die Beweggrunde meines Verhaltens kennen und 
wiirdigen gelernt haben. Auch einige Freunde folgen bereits diesem Beispiel, 
obwohl ich niemals agitatorisch an sie herangetreten bin, sondern nur des
halb, wei! sie zu meinem Urtei! in diesen Dingen Vertrauen haben. Die aus 
dies en Familien Hervorwachsenden werden schon etwas zahlreichere Ge
sinnungsgenossen vorfinden und vielleicht auch wieder Nachahmer finden, 
jedenfalls aber werden sie nicht die Masse derjenigen vermehren helfen, 
welche durch das Beispiel ihres, wenn auch noch so maBigen Trinkens das 
Abstinentbleiben der nicht trinken Wollenden erschweren und fur schwachere 
Naturen geradezu unmoglich machen. 

DaB diese Erwartung keine utopische ist, wissen wir bestimmt, wei! uns 
die in diesem Punkte bereits vorgeschrittenen Lander den Beweis erbringen, 
daB auf diesem Wege ganz bedeutende Erfolge erzielt werden konnen. Wenn 
wir einmal so weit sein werden, daB ein Fremder das von Wien oder Berlin 
erzahlen wird, was mir vor kurzem ein von einer Studienreise zuruckgekehrter 
junger Arzt - seIber nicht abstinent - von London berichtet hat, daB er 
in drei Familien, an die er empfohlen war, die aber zu einander in keiner Be
ziehung stehen, das Nachtmahl eingenommen hat, ohne ein alkoholisches 
Getrank zu Gesicht zu bekommen; oder wenn man einmal an reisenden 
Osterreichern oder Deutschen das beobachten wird, was ich vor kurzem auf 
einer Italienreise gesehen habe, daB eine ganze lange Seite der Table d'hote 
von Englandern und Englanderinnen besetzt war, die aIle den landesublichen 
Vino nero verschmahten und ausschlieBlich Milch oder Wasser tranken, dann 
wird es auch bei uns nicht mehr vorkommen, was ich vor wenigen Tagen 
erlebt habe, daB drei junge, akademisch gebildete Leute, denen gegenuber 
ich anIaBlich eines arztlichen Besuches die Bemerkung fallen lieB, daB ich 
und meine Familie alkoholfrei leben, eine Minute lang mich buchstablich 
mit offenem Munde anstarrten und auf meine Frage, ob sie denn noch nie 
von Abstinenz gehort hatten, zur Antwort gaben, daB sie zwar davon ge
hort, es aber niemals geglaubt hatten. Wir haben also jedenfalls noch einen 
weiten Weg zuruckzulegen, um nur dahin zu kommen, wo die Englander 
bereits angelangt sind, bei denen zwar noch immer von MaBigen und Un
maBigen entsetzlich viel getrunken wird, wo aber doch bereits MilIionen sich 
zur volligen Alkoholabstinenz bekennen. Damit aber auch bei uns in ab
sehbarer Zeit etwas Ahnliches erreicht werde, miissen wenigstens einige den 
Anfang machen und sich vorlaufig als Wundertiere anstaunen oder als Son-
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derlinge belacheln lassen. Um aber diejenigen, die einer gut en Sache zuliebe 
zu diesem Opfer bereit sind, als Fanatiker und Monomanen zu verlastern l 

dazu muJ3 man offenbar drei Charaktere in sich vereinigen: erstens den eines 
Professors der Gesundheitslehre; zweitens den eines Mitgliedes der MaJ3ig
keitspartei und drittens den eines deklarierten und eifervoUen Gegners des 
Alkoholismus. 

Wenn jemand das Kunststuck auffuhren will, in demselben Artikel zwei 
einander direkt widersprechende Thesen zu verteidigen, wenn er zu gleicher 
Zeit den Alkohol als die QueUe der jetzigen trostlosen Zustande und die
jenigen, die ihn verschmahen, als Fexe und Monomanen hinstellen will, dann 
muJ3 es ihm auch passieren, daB erzur Begrundung seiner kontradiktorischen 
Lehrsatze Argumente herbeischafft, von denen die einen die anderen wieder 
aufheben. In der Tat konstatiert Hueppe, daB der Konsum der alkoholischen 
Getranke noch immer fortschreitet, daJ3 bei den Frauen hoherer und gebil
deter Stande, welche fruher Abstinenz und MaJ3igkeit vertraten, eine hochst 
bedauerliche Zunahme des Alkoholgebrauches festzusteUen ist, daJ3 die 
Frauen jetzt nicht nur beim Essen regelmaBig ihr Bier oder ihren Wein trin
ken, sondern sich auch daran gewohnt haben, nach den Mahlzeiten oder bei 
ihren "Kaffeeschlachten" Likor oder Kognak zu trinken, und daB der Unfug 
jetzt schon soweit geht, daJ3 die Mutter den Kindern in den Schulpausen 
Wein schicken, weil der gewohnte Alkohol nicht mehr entbehrt werden kann. 
Naturlich muJ3te man daraus folgern, daB die MaBigkeitsbestrebungen frucht
los geblieben sind, weil sie nicht nur keine Besserung herbeigefiihrt haben, 
sondern nicht einmal verhindern konnten, daB eine so bedeutende Verschlim
merung der Trinksitten eingerissen ist. Aber Hueppe erinnert sich noch 
rechtzeitig, daB diese seine Konstatierungen geradenwegs dahin fiihren 
mussen, den Frauen die Ruckkehr zu ihrer fruheren Abstinenz und ihren 
Mannern die Unterstutzung dieser Umkehr durch ihr eigenes Beispiel zu 
empfehlen; er erinnert sich aber auch, daJ3 er ein Gegner der Abstinenz und 
der Abstinenten ist, denen er aUe moglichen unangenehmen Eigenschaften 
und Motive unterschiebt, und er findet auch sogleich einen Ausweg aus 
dieser Zwickmuhle, indem er mit einem Seufzer der Erleichterung ausruft: 
"Obrigens ist es im groJ3en und ganzen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser 
geworden." Und nun kann sich ein jeder von Hueppes Lesern aussuchen, 
was ihm am besten konveniert. Der Alkoholgegner: daB der Unfug des Trin
kens auch schon Frauen und Kinder ergreift und daB unsere trostlosen Zu
stande von den Trinksitten in der Familie und im Studentenleben herruhren; 
der MaJ3igkeitsfreund und Abstinentenschlachter: daB es von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt immer besser geworden ist. 

Doch sehen wir weiter, auf welche Zickzackwege sich Professor Hueppe 
von den zwei Seelen, die in seiner Brust wohnen, verleiten laBt. 

"Die Stellung der Frau zum Alkoholismus ist fur die kommende Gene
ration von entscheidender Bedeutung". "Die Bedeutung der Frau liegt be
sonders darin, daB sie auf die Erziehung der kommenden Generationen ent
scheidenden EinfluB ausubt, und in dieser Erziehung scheint mir der Kern
punkt der ganzen Alkoholfrage zu liegen". 

28* 
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Fiirwahr zwei Satze, die jedem Wohlmeinenden aus der Seele gesprochen 
sind. Natiirlich kann man sich dabei nichts anderes denken, als daB die 
Frauen wieder so abstinent werden sollen, wie sie es nach Rueppe friiher 
gewesen sind, und daB sie durch ihre Abstinenz ihre Kinder - die kommende 
Generation - bewegen werden, ihrem Beispiel zu folgen. Aber - da hatten 
am Ende die Abstinenten wieder recht, dann diirfte man sie ja nicht mit 
den Vegetariern und W ollonkeln vergleichen und ihnen Fanatismus und 
Monomanie vorwerfen. Also rasch wieder nach der anderen Seite gesteuert; 

"Wenn auch selbst bei kleinen Mengen Alkohols das Vberschreiten der 
Grenze Gefahren bringen kann, so wird gerade die Selbstbeherrschung, welche 
in der MaBigkeit liegt, zur sittIichen Tat." 

Auch sonst gibt Rueppe seinen Lesern nur zu oft Gelegenheit, dem 
wenig imponierenden Schauspiel eines Eiertanzes zwischen Pro und Kontra 
beizuwohnen. Er belehrt sie zum Beispiel in einem historischen Exkurse, 
daB die alten Germanen sich nur ausnahmsweise dem Alkoholgenusse hin
geben konnten und sich wochen- und vielleicht monatelang mit Wasser be
gniigen muBten. "Erst spater, als man den Raustrunk durch Destillation 
herstellen lernte, wurde es schIimmer, und die Tuberkulose wiirde auf dem 
Lande unter einer kraftigen Bevolkerung nicht so hausen, wenn nicht der 
Alkohol den Boden so vorbereitete." "Erst die dauernde und regelmaBige 
Zufuhr des Alkohols ist es, welche die Gefahren schafft." "An der Entartung 
der Germanen im Siiden hat der stetige, regelmaBige WeingenuB sicher den 
groBten Anteil." 

Natiirlich spricht dies alles mit beredten Worten fiir die Enthaltsamkeit 
und gegen den Nutzen des MaBigkeitspredigens, wei! bekanntlich das, was 
man jeweilig als MaBigkeit bezeichnet, sich mit einer dauernden und regel
maBigen Einnahme von Alkohol in - sagen wir - unbestimmten Quanti
taten sehr wohl vertragt. Aber auf das unfreiwillige Plaidoyer zugunsten der 
Enthaltsamkeit folgt auch sofort die yom Standpunkte des MaBigkeitsfreun
des dringend notwendige Remedur mit dem beschwichtigenden Satze: "Bis 
jetzt ist die Entartung der europaischen Menschheit durch den Alkohol nicht 
festzustellen.' , 

Sehr interessant ware es nun, von Rueppe einmal zu erfahren, wie er 
sich eigentlich die Feststellung der angeblich noch immer nicht festgestellten 
Folgen der Alkoholisierung wei tester Volkskreise vorstellt. Einige darauf be
ziigIiche Satze seiner Ausfiihrungen konnen uns vielleicht dariiber Aufklarung 
verschaffen. Er schreibt: 

"Ob es vielleicht moglich sein wird, bei strengster Abstinenz von Jugend 
auf derartige Reizmittel ganz zu entbehren, kann nur die Erfahrung lehren." 

"Es bedarf noch sorgfaltiger Erhebungen, ob etwa der regelmaBige Ge
nuB kleiner Alkoholmengen sich bei der Vererbung geltend machen kann." 

Rier bin ich einmal mit Professor Rueppe einer Meinung. Auch ich 
hielte es fUr wiinschenswert, daB moglichst ausgedehnte vergleichende Unter
suchungen zwischen alkoholfreien und dem Alkoholgenusse ergebenen Indi
viduen und Gruppen angestellt werden, obwohl es an solchen Untersuchungen 
keineswegs ganzlich gefehlt hat und sie aIle in auffalligem MaBe zugunsten 
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der Enthaltsamkeit ausgefallen sind. leh erinnere nur an die englischen 
Versicherungsgesellschaften, welche eigene Abteilungen fur abstinente Ver'; 
sicherte besitzen und in diesen, obwohl sie auch sonst die Trunksuehtigen 
zuruckweisen und demnach nur sogenannte MaBige aufnehmen, doch um so 
vieles gunstigere Mortalitatsverhaltnisse konstatieren konnten, daB sie den 
Enthaltsamen einen Pramienrabatt von 10-15% gewahren konnen. lch 
will aber gerne zugeben, daB es gut ware, wenn man solche Vergleiche auf 
noch breiterer Basis anstellen konnte. Wie konnen wir aber dahin kommen, 
solche Erhebungen zu pflegen, wie sollen wir z. B. den von Hueppe ge
wunschten Nachweis erbringen, daB man bei vollstandiger Abstinenz von 
Jugend auf die Reizungen durch den AIkohol entbehren kann 1 WeiB Hue p pe 
vielleicht einen anderen Weg als den, daB die vollstandige Abstinenz in groBere 
Kreise dringt und wir dadurch in die Lage kommen, Vergleiche zwischen ab
stinenten und alkoholisierten Volkskreisen anzustellen 1 Wenn aber kein 
anderer Weg zu den von Hueppe geforderten Edahrungen und Erhebungen 
moglich ist, dann mussen wir doch erst groBere Kreise der Bevolkerung fur 
die Abstinenz gewinnen und dies kann doch wieder nur durch das Beispiel 
der Abstinenz und eventuell sogar durch die von Hueppe in Acht und Aber
acht erklarte Agitation fur die Enthaltsamkeit geschehen. Jedenfalls macht 
es uns Hueppe nicht besonders leicht, ihn auf dem von ihm gewunschten 
Wege von den Vorteilen der Abstinenz zu uberzeugen. Sagen wir ihm, daB 
auch wir ohne Alkohol vortrefflich auskommen, und sprechen wir die Be
furchtung aus, daB die fortschreitende Alkoholisierung der Bevolkerung, die 
auch er beklagt, zu einer Entartung der kunftigen Generation fuhren musse. 
dann herrscht er uns an, daB man dies alles erst beweisenmusse und daB mit 
"absprechendenRedewendungen" nichts bewiesen sei. Stimmen wirihm aber bei 
und wollen wir durch die Verbreitung der Enthaltsamkeit das fur die geforderte 
Beweisfuhrung unumganglich notwendige Vergleichsobjekt herbeischaffen. 
dann wird uns Fanatismus, Agitation und Monomanie an den Kopf gewoden. 

Ihren Gipfelpunkt erreicht aber die Methode Hueppes, mit kontra
diktorischen Widerspruchen zu operieren, in jenem Teile seiner Ausfuhrungen. 
wo er sich bemuht, die Unentbehrlichkeit des Alkohols als geistiges An
regungsmittel darzutun. Auch hier findet sowohl der Gegner des Alkohols 
als auch der Freund desselben seine volle Rechnung. Der Alkoholgegner wird 
Hueppe beistimmen, wenn er sagt, daB auch die Wirkungen kleiner Mengen 
AIkohol, die man gewohnlich als Reizmittel auffaBt, richtiger als Lahmungen 
aufzufassen seien, daB durch dieselben die bewuBte Verstandestatigkeit zu
ruck- und das Gefuhlsleben in den Vordergrund gedrangt wird, daB dies bei 
groBeren Dosen leicht zur Gefuhlsduselei fuhren kann, wie sie die Trinker
gesellschaft charakterisiert, daB man bei geistiger Arbeit keinen AIkohol 
gebrauchen dude, weil aIle geistigen Tatigkeiten unter Alkohol langsamer 
verlaufen; und auch diejenigen, welche vermeinen, auBerhalb der Arbeit 
ihren Geist durch Alkohol stimulieren zu mussen, kommen bei dem Alkohol
gegner Hueppe ziemlich schlecht weg, indem er ebenso treffend wie boshaft 
bemerkt: "Wer, urn geistreich zu sein, uberhaupt erst Spiritus notig hat, mit 
dessen Spiritus ist es nicht weit her." 
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Leider wird aber auch hier der Alkoholgegner von dem Alkoholfreunde 
mit gewohnter Piinktlichkeit abgelost. Der letztere findet, daB die durch 
den Alkohol bewirkte Beseitigung der normalen Hemmungen und der aus 
ihnen sich ergebenden Unzufriedenheit niitzlich sein konne, indem sie die 
verschiedenen Stande einander naher bringt; unsere Geistesarbeit sei in der 
Regel so einseit~g, daB sie zu einem geisttotenden Fachsimpeln wird und 
uns von anderen isoliert, eine geringe Menge Alkohol dagegen konne diese 
Hemmungen beseitigen und bewirken, daB wir in Gesellschaft in nahere Be
riihrung und geistreiche Unterhaltung kommen, wahrend wir bei Abstinenz 
vielleicht miBtrauisch und verschlossen bleiben wiirden. Gerade geistig her
vorragende Menschen konnten bei ihren oft starken Hemmungen nicht immer 
alle Register so spielen lassen, wie es die Forderungen der Gesellschaft mit 
sich bringen, und da schaffe oft erst der Alkohol die erwiinschte Auslosung. 
Solange wir Kulturaufgaben vor uns hatten, wiirden wir haufig in der Lage 
sein, Reizmittel notig zu haben, die uns voriibergehend iiber unangenehme 
Zustande oder Stimmungen hinwegbringen, und hier werde oft der Alkohol 
eine giinstige Wirkung entfalten konnen usw. 

Also derselbe Hygieniker, welcher es mit Recht beklagt, daB gerade das 
schlechte Beispiel der hOheren Kreise jede Bekampfung des AlkoholmiB
brauches in den Arbeiterkreisen erschwert, findet es erfreulich und wiin
schenswert, daB die verschiedenen Stande durch den gemeinsamen Alkohol
genuB einander nahergebracht werden; derselbe Arzt, welcher genau weiB 
und es warnend verkiindet, daB se1bst bei kleinen Mengen A1kohol die tJber
schreitung der Grenzen Gefahren bringen kann, spricht es aus, daB die Zu
riickdrangung der Verstandestatigkeit durch den Alkoho1 sozia1 nutzlich wer
den konne, indem er die aus den normalen Hemmungen sich ergebende Un
zufriedenheit beseitigt; derselbe Schriftsteller, der nicht genug Tadelsworte 
dafiir findet, daB jetzt auch schon Frauen und Kinder in die allgemeine 
Alkoholisierung i'linbezogen werden, hat fur den pater familias keinen besseren 
Rat, als nach getaner Arbeit seine Hemmungen durch Alkoho1 zu beseitigen. 
Aber die "geistreiche Unterhaltung", we1che nach Hue p pe erst durch Alko
hoI in FluB kommen kann, miiBte nach seiner Vorschrift eine einseitige blei
ben, weil der Alkoholgegner Hueppe es den Frauen und Kindern strenge 
verbietet, ihre Hemmungen und ihre Unzufriedenheit durch Alkoho1 zu be
seitigen. Also: der Herr des Hauses und der mannliche Teil seiner Tafelgaste 
beseitigen ihre Hemmungen durch Wein und Bier oder, wenn diese nicht 
ausr,eichen, durch einige Glaschen Kognak, sie vergesssen die "geisttotende" 
Berufsarbeit des Tages, werden offenherzig und mitteilsam und lassen in 
geistreicher Unterhaltung alle ihre Register in vollen Tonen erbrausen. Die 
Frauen dagegen und die "kommende Generation" leisten zu alledem nur pas- , 
sive Assistenz, sie trinken Wasser oder Limonade, ihr Geist bleibt unangeregt, 
ihre Register schweigen und sie verharren in MiBtrauen und Verschlossenheit, 
wie alle Abstinenten, in denen Hueppe offenbar den Inbegriff aller Jammer
lichkeit erblickt. 

Aber reden wir wieder einmal ernsthaft, obwohl es wirklich schwer ist, 
gegeniiber einer solchen Haufung von Widerspriichen nicht in den satirischen 
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Ton zu verfallen. 1ch hoffe nicht, derart miBverstanden zu werden, als ob 
ich jemandem daraus einen "V orwurf" machen wurde, wenn er zu seinem 
Vergnugen oder aus bloBer Gewohnheit sich einen wirklich sehr maBigen 
AlkoholgenuB gestattet. Solange er auf dem bloBen 1ch-Standpunkte ver
harrt, ist es vieUeicht ziemlich irrelevant, ob er nur sehr wenig oder gar keinen 
Alkohol genieBt, obwohl bisher noch bei allen, welche den Vergleich zu machen 
in der Lage waren, eine deutliche Hebung des Gesundheitsgefiihles in der 
alkoholfreien Periode selbst gegenuber den maBigsten Dosen hervorgetreten 
ist und obwohl ich selbst eine solche Besserung mit Bestimmtheit an mir 
beobachtet habe. Sowie aber jemand die Sache auch vom altruistischen 
Standpunktebetrachtet, sowie er anfiingt, sich fur die Alkoholfrage im all
gemeinen zu interessieren, welche auch Hueppe als eine der wichtigsten 
Fragen des offentlichen Lebens bezeichnet, und sowie er iIi sich den Drang 
fiihIt, aktiv in diese Frage einzugreifen, und zwar, wie es sich von selbst 
versteht, im Sinne einer Besserung des Alkoholubels und einer Verminderung 
,des Alkoholelends, dann wird auch schon der kategorische 1mperativ deut
lich vernehmbar und dieser lautet: werde vor aHem seIber enthaItsam, weil 
ein Vater, der seinen Kindern, ein Gatte, der seiner Frau, ein Lehrer, der 
seinen Schiilern, ein Arzt, der seinen Patienten Enthaltsamkeit predigt und 
seIber nicht nur nicht enthaltsam ist, sondem sogar dem Alkoholgenusse 
manches Gute und Schone nachzusagen weiB, von vornherein daraufgefaBt 
sein muB, mit seinen Ratschlagen nicht ernst genommen zu werden. Aber 
zuerst die Schrecken des Alkoholismus ausmalen, dann die Freuden und 
Vorteile des Alkoholgenusses mit liebevoHen Worten schildern und endlich 
noch Spott und Hohn auf diejenigen ausgieBen, welche die eigene EnthaIt
samkeit als eine unentbehrliche Vorbedingung einer jeden aktiven Betatigung 
an der Alkoholfrage ansehen, das ist ein so grundlich verkehrtes und wider
spruchsvolles Beginnen, daB es nur durch den Fanatismus des Parteigangers 
verstandlich gemacht werden kann. 

Als einen AusfluB dieses Parteifanatismus muB ich es auch ansehen, 
wenn Hue p peden Fursprechern der Enthaltsamkeit vorwirft, daB sie ihren 
Standpunkt durch physiologisch unbegrundete Behauptungen zu stutzen 
suchen. Dieser Vorwurf ist spezieH an meine Adresse gerichtet, weil ich so
wohl auf der Karlsbader Naturforscherversammlung als auch bei anderen 
Gelegenheiten den Satz vertreten habe, daB ein Gift kein Nahrungsmittel 
sein kann und daB man daher auch dem Alkohol, der zu den narkotischen 
Giften gehort, keinen Nahrwert zuschreiben durfe. Hue p p e will nun die 
Sache so darstellen, als ob ich diesen Satz quasi ad hoc, also zur Stutze des 
Abstinenzstandpunktes aufgestellt hatte, obwohl er sehr gut wissen- konnte, 
daB ich zu demselben unabhangig von der Alkoholfrage im VerIaufe eirter 
streng wissenschaftlichen physiologischen Untersuchung gelangt bin. 

In einem weit angelegten Werke iiber "Allgemeine Biologie", dessen 
beide ersten Bande ais Resultat einer fiinfzehnjahrigen Arbeit 1899 erschienen 
und auch den Lesem dieser W ochenschrift durch eine anerkennende Be
sprechung bekannt geworden sind!), habe ich zu zeigen gesucht, daB die 

1) Von Dr. Carl Oppenheimer in Nr. 246 u. 247 der "Zeit", 1899. 
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allgemein verbreitete Anschauung, nach welcher der groBte Teil der Nahrung 
im Tierkorper direkt verbrannt werde, um die Lebensarbeit zu verrichten, 
mit zahlreichen Beobachtungstatsachen in unlosbaren Widerspruch gerat, 
wahrend ich dartun konnte, daB sich aIle Tatsachen des Stoffwechsels und der 
Funktionslehre widerspruchslos miteinander in Einklang bringen lassen, wenn 
man annimmt, daB aIle Nahrungstoffe zuerst zum Aufbau der lebenden 
Substanz (des Protoplasmas) verwendet werden und daB aIle Ausscheidungs
produkte von dem durch die Lebensreize herbeigefuhrten Zerfall der lebenden 
Substanz herruhren. Um die Diskussion tiber dieses Grundproblem der Bio
logie zu erleichtern, habe ich jene Art des Stoffwechsels, welche auf dem 
Aufbau und dem Zerfall des Protoplasmas beruht, als "Metabolismus" be
zeichnet und diesem metabolischen Stoffwechsel habe ich den "katabolischen" 
gegentibergestellt, bei welchem die Nahrungstoffe direkt verbrannt werden 
soIlen, ohne fruher zum Aufbau des Protoplasmas verwendet zu werden. 
Unter den vielen tatsachlichen Beweisen aber, aus denen ich deduziert habe, 
daB eine solche katabolische Stoffzersetzung, das heiBt also eine direkte Ver
brennung der wirklichen Nahrungstoffe zum Zwecke der Arbeitleistung 
nicht existiert, habe ich auch angefuhrt, daB eine ganze Reihe von Stoffen, 
welche zwar im Korper verbrennen, aber nicht zum Aufbau von Bestand
teilen des Korpers verwendet werden konnen, trotz ihrer Verbrennung keinen 
Nahrwert fUr den Organismus besitzen und daher auch nicht die Stelle von 
Nahrungstoffen vertreten konnen und unter diesen "wertlosen Brenn
stoffen" habe ich neben Glyzerin, Milchsaure, Essigsaure, Buttersaure und 
verschiedenen Pflanzensauren auch den Alkohol genannt, ohne damals auch 
nur mit einem Worte die hygienische, soziale oder okonomische Seite der 
Alkoholfrage zu beruhren. Tatsachlich hatte ich mich bis dahin fur die Alko
holfrage nicht naher interessiert. Ich habe mich zwar immer ftir meine Person 
der aIlergroBten MaBigkeit im Alkoholgenusse befleiBigt, weil mir die Selbst
beobachtung den nachteiligen EinfluB von etwas mehr als minimalen Dosen 
auf die geistige Leistungsfahigkeit gezeigt hatte; ich habe ferner als Arzt 
seit jeher mein Moglichstes getan, um die von mir Beratenen vor der Dber
schreitung der Grenze zu warnen; und endlich habe ich schon lange die Ver
wendung des Alkohols zum Zwecke der Ernahrung oder Behandlung im Kin
desalter aufgegeben, weil ich bei Kindern nach fortgesetztem Gebrauche selbst 
maBiger Dosen schwerste Gesundheitschadigungen beobachtet hatte 1). Aber 
den Schritt zur vollstandigen Abstinenz hatte ich damals noch nicht getan, 
weil dazu der letzte AustoB gefehlt hatte. Dieser erfolgte aber alsbald, weil 
meine Darlegungen tiber die Inkompatibilitat von Giftwirkung und Nahr
wirkung bei den Alkoholgegnern groBem Interesse begegnet waren, weil ich 
mich von ihnen gerne dazu bewegen lieB, meine Anschauungen auch vor 
einem groBeren Publikum in Wort und Schrift zu vertreten 2), und weil ich 
ihrer Vorstellung zustimmen muBte, daB ein personliches Eingreifen in die 
Alkoholfrage diesen letzten Schritt von der auBersten MaBigkeit zur volligen 

1) V gl. meine Monographie: ,;Ober AlkohoIismus im Kindesalter." Berlin 1902. 
2) V gl. meinen Aufsatz: "Ist Alkohol ein N ahrungstoff oder ein Gift?" in dieser 

Wochenschrif.t, 1900, Nr. 288. 
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Enthaltsamkeit wiinschenswert erscheinen lasse. Dies ist die Geschichte 
meiner Bekehrung zur Alkoholabstinenz und der Leser moge daraus ent
nehmen, daB die zur weiteren Diskreditierung der Enthaltsamen aufgestellte 
Behauptung Hue p pes, daB die eifrigsten Agitatoren fur die Abstinenz 
fruher der UnmaBigkeit gefrohnt haben, auf mich ebensowenig Anwendung 
findet wie die andere Beschuldigung, daB ich zur Stiitze der Agitation gegen den 
Alkohol Grunde ins Feld fuhre, die einer strengen Priifung nicht standhalten. 

Aber auch in der Behandlung der rein wissenschaftlichen Frage, ob eine 
zweifellos giftige Substanz dennoch nahrende Wirkungen entfalten konne, ist 
Hueppe seiner kontradiktorischen Methode nicht untreu geworden. Er 
stimmt namlich zunachst meinem theoretischen Grundgedanken vollstandig 
bei, und zwar mit folgenden nicht miBzuverstehenden Worten: 

"Bei dieser ,katabolischen' Auffassung muBte der tierische Organismus 
wie eine kalorische Maschine arbeiten, welche die durch die Oxydation der 
Verbrennungstoffe erzeugte Warme unmittelbar in Kraft uberfiihrt ... Die 
tierische Maschine arbeitet nicht wie eine kalorische Maschine, sondern die 
bei dem Aufbau aufgestapelte Energie wird durch das Eingreifen des leben
den Protoplasmas ,metabolisch' fur den Kraftwechsel verwertbar." 

In diesen Satzen schlieBt sich also Hue p pe vollstandig meiner Auffassung 
des Stoffwechsels und der Kraftumwandlung im Korper an und er verwendet da
bei sogar die von mir vorgeschlagenen gegensatzlichen Begriffe des "metaboli
schen" und des "katabolischen" Stoffwechsels, aber allerdings in der Weise, als 
ob der Ersatz der katabolischen Auffassung durch die exklusiv metabolische 
bereits fruher vorgeschlagen und akzeptiert worden ware und als ob ich mich nur 
e benfalls dieser Auffassung angeschlossen ha tte. "Auch K ass 0 wit z ", schreibt 
Hueppe, "hat diese Vorstellung, wie er es auch jetzt wieder ausfiihrte." 

Dieser von Hueppe versuchten Darstellung muB ich aber auf das be
stimmteste entgegentreten und ihm gegenuber mein ganz unzweifelhaftes 
und bisher noch von niemandem angetastetes geistiges Eigentum mit aller 
Entschiedenheit verteidigen. Niemand hat vor mir die "katabolische" Zer
setzung der Nahrungstoffe in Abrede gestellt, niemand vor mir den Versuch 
gemacht, den Stoffwechsel ausschlieBlich auf "metabolische" Vorgange zu
ruckzufiihren, und niemand hat vor mir die Ausdrucke "Metabolismus" und 
"Katabolismus" in dem hier dargelegten Sinne verwendet. Hueppe hat 
also nicht das Recht zu sagen, daB "auch Kassowitz" diese Anschauung 
vertritt, wohl aber geht aus obigen Satzen hervor, daB auch Hue p pe sich 
meiner Au££assung des Stoffwechsels angeschlossen hat, und er hat auch in 
voller Ubereinstimmung mit meinen Ausfiihrungen erklart: "Glyzerin ersetzt 
weder Fett, noch Zucker in isodynamen Mengen" (das heiBt in Mengen, die 
beider Verbrennung das gleiche MaB von Warme erzeugen). 

Konsequenterweise muBte nun Hueppe sagen: da das Glyzerin zweifel-
10'1 im Korper verbrennt und dennoch nicht imstande ist, eine kalorisch aqui
valente Menge von Fett und Zucker zu vertreten, so ist damit erwiesen, daB 
die bloBe Verbrennung eines Stoffes im Organismus noch keine nahrende 
Wirkung einschlieBt, und da auch der Alkohol im Korper direkt verbrannt 
wird, ohne sich an seinem Aufbau beteiligen zu konnen, so kann auch der 
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Alkohol keine nahrende Wirkung entfalten und er kann dies umso weniger, als er 
durch seine giftigen Eigenschaften zerstorend auf die lebende Substanz einwirkt. 

Sowie es sich aber um Alkohol handelt, ist Hueppe nur konsequent 
in der Inkonsequenz. Nachdem er namlich noch ausdrucklich festgestellt 
hat, daB der Alkohol gar keine Sonderstellung einnimmt, behauptet er plotz
lich, es sei durch Versuche eindeutig festgestellt, daB Alkohol in groBeren 
Mengen seinem Kalorienwerte entsprechende Mengen von Fett ersetzen kann. 
Fett erspare aber EiweiB, also erspare auch Alkohol EiweiB. Und dann fugt 
er triumphierend hinzu: "So unbequem diese Tatsache den Abstinenten ist, 
der Arzt muB sich mit der Tatsache abfinden." 

Ich werde nun sofort an den eigenen Worten Hueppes nachweisen, daB 
selbst in dem FaIle, als der Alkohol wirklich Fett ersparen konnte - was 
er tatsachlich nicht kann - diese Fettersparung fur die Abstinenzfrage ohne 
jede Bedeutung bliebe. Hueppe selbst schreibt namlich wortlich wie folgt: 

"Zunachst laBt sich die Ersetzbarkeit von Fett durch Alkohol nur an 
so groBen Mengen Alkohol sicher feststellen, daB dabei schwere Vergiftungen 
eintreten ... Ein solches Mitte.l kann wegen sciner Giftwirkung nicht regel
maBig in den zum Fettersatze erforderlichen Mengen genommen werden, 
wie wir dies von einem wirklichcn Nahrungsmittel verlangen. Daraus ergibt 
sich unzweideutig, daB Alkohol in den Mengen, in denen er als Nahrungs
mittel nach seinem kalorischen Effekt in Betracht kommen konnte, ein so 
schweres Gift ist, daB dies ihn als Nahrungsmittel wieder ausschlieBt." 

Wenn also Hueppe, wie wir horen, selbst immer wieder und noch ein
mal wiederholt,daB von der Verwendung des Alkohols als Nahrungsmittel 
wegen seiner Giftigkeit keine Rede sein konne, welchen Sinn hat es dann 
zu sagen, daB die Konstatierung eines rein theoretischen Nahrwertes des 
Alkohols fiir die Abstinenten eine unbequeme Tatsache sei, mit der der Arzt 
rechnen musse 1 Der Arzt hat mit dieser Tatsache nur insofern zu rechnen, 
als er, ubereinstimmend mit Hueppe, den Alkohol als Nahrungsmittel auf 
das strengste verbieten muB, und unbequem sind diese Tatsachen nicht fur 
die Abstinenten, welche in diesem FaIle immer genau dasselbe behauptet 
haben wie Hueppe, sondern nur fUr den Freund des Alkohols, welcher ge
zwungen ist zu konstatieren, daB man von dem angeblichen theoretischen 
Nahrwerte des Alkohols in der Praxis keinen Gebrauch machen durfe. 

Aber auch der theoretische Nahrwert des Alkohols ist bereits vollkom
men abgetan und gehort zu den "physiologisch unbegrundeten Behaup
tungen", seitdem Chauveau in einem durch Monate fortgesetzten Versuche 
nachgewiesen hat, daB derselbe Hund, welcher mit einer bestimmten Menge 
Fleisch und Zucker taglich 24 Kilometer in einer Lauftrommel zurucklegen 
konnte und trotz dieser respektabeln Arbeitleistung bedeutend an Gewicht 
zunahm, sofort auBerstande war, diese Arbeit zu leisten und trotz der ge
ringeren Kraftleistung an Gewicht abnahm, sobald man einen Teil des 
Zuckers durch Alkohol von gleichem Brennwerte ersetzte. Wenn Alkohol 
wirklich durch seine Vcrbrennung die Stell<l von Nahrungszucker einnehmen 
und, so wie rueser, das Korperfetb vor dem Verbrauche schutzcn konnte, 
dann hatte der Ersatz von Zucker durch Alkohol keine Anderung in der 
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Okonomie des Stoffwechsels herbeifuhren durfen. Da aber infolge der be
taubenden Wirkung dps Alkohols eine geringere Arbeit gpleistet wurde, so 
hatte das Tier noch mehr an Gewicht zunehmen mussen ala fruher, weil eine 
geringere Arbeit bei reichlicher Nahrung immer einen Fettansatz zur Folge 
hat. Da aber gerade das Gegenteil erfolgte, da trotz der geringeren Arbeit 
nicht nur keine Zunahme, sondern sogar eine Abnahme des Gewichtes kon
statiert werden muBte - und zwar jedesmal, so oft auch der Versuch wieder
holt wurde - so geht daraus zweierl~i mit aller Bestimmtheit hervor: erstens, 
daB der Alkohol als FettsparungsmitteI den Zucker nicht vertreten kann, 
und zweitens, daB er durch seine giftige Wirkung die lebenden Teile des Kor
pers angreift und ihren Bestand vermindert. 

Dieses schlagende Experiment von Chauveau war Herrn Professor 
Hueppe bei der Abfassung seines AlkoholartikeIs ganz genau bekannt, er 
wuBte also, daB die fettsparende Wirkung des AlkohoIs durch diesen Versuch 
widerlegt ist; er wuBte aber auch und sagte es selbst, daB diese fettsparende 
Wirkung, auch wenn sie bestunde, wegen der eminent giftigen Wirkung des 
Alkohols fur die Ernahrung ganz unbrauchbar ware; und dennoch hat er 
es fur gut befunden, diese fettsparende Wirkung gegen die Abstinenten ins 
Feld zu fuhren und nicht sich, sondern sie der Vorfuhrung ungenugend be
grundeter Behauptungen zu beschuldigen. Auch diese Kampfesmethode ist 
nur durch den Fanatismus des Parteigegners zu erklaren. 

Eine ganz merkwurdige Probe von Parteifanatismus hat aber Hueppe 
abgelegt, als or die Abstinenten beschuldigte, sie hatten sich mit Unrecht 
auf die Abstinenz des beruhmten Hygienikers Pettenkofer berufen. "Keiner 
dieser Herren war so ehrlich, zu sagen, daB Pettenkofer stets regelmaBig sein 
Bier trank, solange er in kraftigen Jahren diese Leistungen zuwege hrachte, 
und daB er erst in den letzten Jahren hatte abstinent werden mussen, um 
als alter Mann seinen Diabetes in Schranken zu halten." 

Um die ganze Monstrositat dieses Vorwurfes zu ermessen, genugt es 
wohl zu konstatieren, daB Pettenkofer bis zu seinem Tode Mitglied desselben 
Vereins abstinenter Arzte des deutschen Sprachgebietes war, dem auch ich 
anzugehoren die Ehre habe. Professor Hueppe glaubt wohl selbst nicht, 
daB man Mitglied eines Abstinenzvereines werden muB, wenn man seinen 
Diabetes in Schranken halten will, und er muB es auch wissen, daB Petten
kofer nur aus dem Grunde diesem Vereine beigetreten ist, weil er damit seine 
volle Dbereinstimmung mit den Bestrebungen des Vereins dokumentieren 
wollte. Wenn Hueppe also trotzdem den ehrwurdigen Schatten des groBen 
Forschers heraufbeschwort, um ihm egoistische' Beweggrunde unterzuschie
ben, und wenn er diejenigen, die sich mit Recht auf Pettenkofers autoritative 
Zustimmung berufen, eines Mangels an Ehrlichkeit zu zeihen fur gut findet, 
dann hat er nur von neuem bewiesen, daB der Vorwurf des Fanatismus aus
schlieBlich auf diejenigen zuruckfiiIlt, welche keinerlei Mittel verschmahen. 
wenn sie sich daraus eine Herabsetzung Andersdenkender versprechen, 
Wer aber in diesem FaIle jener Sache geschadet hat, welche Hueppe selbst 
als die "gute Sache" bezeichnet hat, das moge mein geehrter Opponent bei 
sich selbst in aller Stille entscheiden. 



Ober Giftgewohnung. 
Nach einem am 9. September 1905 in der Jahresversammlung des Vereins abstinenter 

Arzte des deutschen Sprachgebietes gehaltenen Vortrage. 1) 

Die auBeren Umstande, unter denen ich mich anschicke, uber Giftge
wohnung zu sprechen, lassen es leicht erraten, daB ich mich nicht bloB mit 
der Giftgewohnung im allgemeinen, sondern besonders mit der allmahlich 
erworbenen Toleranz gegen dietoxische Wirkung des Alkohols beschaftigen 
werde. Bevor ich aber darauf eingehe, mochte ich mir Ihre Aufmerksamkeit 
fur einige allgemeine Erorterungen erbitten. 

DaB man sich durch langsam steigende Dosen eines Giftes an dieses so 
gewohnen kann, daB man endlich sonst todlich wirkende Mengen ohne sicht
baren Schaden zu sich nehmen darf, war schon den Alten bekannt. Auf der 
Schul bank hOrten wir von Konig Mithridates, daB er sich aus Furcht vergiftet 
zu werden an verschiedene Gifte gewohnte und daB er sich endlich nicht mehr 
vergiften konnte, als er seinem Leben ein Ende machen wollte. Wichtiger 
fur uns ist aber, daB auch Galen us von einer alten Athenerin erzahlte, welche 
in ahnlicher Weise eine Toleranz gegen groBe Mengen des Schierlinggiftes 
erlangt hatte; und zwar liegt das besondere Interesse dieser Mitteilung darin, 
daB der groBe Arzt an diesel be auch schon eine Theorie der Giftgewohnung 
knupfte, indem er annahm, daB das Gift durch die Gewohnung zu einem schein
bar naturlichen Bestandteile der Gewebe geworden sei. Wir werden spater 
sehen, daB wir auch jetzt, trotz unserer so sehr erweiterten theoretischen und 
empirischen Kenntnisse, nicht viel Besseres an die Stelle dieser Intuition zu 
setzen ha ben. 

Die Vermehrung unserer empirischen Kenntnisse uber die Giftgewohnung 
druckt sich indessen keineswegs in einer groBen Zahl der nach dieser Rich
tung erprobten Gifte aus; denn wenn wir vom Arsenik absehen, fur welches 
uns eigentlich nur wenig wissenschaftliche Beobachtungen zur Verfugung 
stehen, handelt es sich hauptsachlich urn Opium und Morphin, dann urn Niko
tin und endlich urn den Alkohol, wozu noch in neuerer Zeit die Immunisierungs
versuche von Ehrlich gegen gewisse Pflanzengifte (Rizin, Abrin und Krotin) 
gekommen sind. Aber wenn auch die Zahl dieser Gifte nicht imponierend ist, 
so hat doch auf der anderen Seite die Gewohnung an die Opiate, noch mehr 
aber die Gewohnung an Alkohol und Nikotin eine solche Ausbreitung erlangt, 
daB wir sie nicht nur in zahlreichen Fallen an anderen zu beobachten in der 

1) Wiener klin.-therap. Wochenschr. 1905, Nr. 45. 
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Lage sind, sondern in bezug auf die letztgenannten beiden Gifte fast aIle auch 
fiber Erfahrungen am eigenen Leibe verfugen. Es kann also an der Tatsache 
der Giftgewohnung nicht mehr gezweifelt werden und es fragt sich nur, wie 
wir uns den biologischen Vorgang dieser Gewohnung vorzustellen haben. 

N aturlich lage es am nachsten, an eine Bildung von Antitoxinen zu denken, 
da solche bei der Gewohnung an die von Ehrlich erprobten Pflanzengifte 
sicherlich eine Rolle spielen. Aber obwohl in bezug auf Morphin undAlkohol 
vereinzelte positive Behauptungen vorliegen, so ist es doch jetzt schon nach 
zahlreichen Kontrollversuchen mit negativen Ergebnissen sicher, daB gegen 
diese beiden Gifte keine Antitoxine gebildet werden. Es mussen daher in 
diesen Fallen der durch die Gewohnung herbeigefuhrten Toleranz ganz andere 
Momente zugrunde liegen und es fragt sich nun, ob wir Anhaltspunkte be
sitzen, welche uns gestatten, uns eine theoretische Vorstellung tiber den Mecha
nismus dieser Giftgewohnung zu bilden. 

Naturlich mussen wir, wenn wir wissen wollen, worauf die Giftgewohnung 
beruht und wie sie zustande "kommt, uns vor allem die Frage vorlegen, worin 
die Giftwirkung selbst besteht, wo sie angreift und was wir als ihre unmittel
bare Folge in den lebenden GebiIden anzusehen haben. Diese Fragen lassen 
sich aber, wie ich giaube, mit ziemlicher Bestimmtheit beantworten. Denn 
der Angriffspunkt der Gifte kann unmoglich anderswo gesucht werden als 
in dem reizbaren lebenden Protoplasma und ihre Wirkung kann keine andere 
sein als eine mehr oder weniger ausgedehnte Zerstorung protoplasmatischer 
Teile. Die Molekule des lebenden Protoplasmas denkt man sich ja ganz all
gemein mit einer auBerordentlichen chemischen Labilitat ausgestattet, weil 
sie schon durch mechanische, thermische oder elektrische Einwirkungen von 
relativ maBiger Starke zum Zerfall gebracht werden, und es ist daher vollig 
undenkbar, daB dieselben Molekiile gerade auf die chemische Energie in 
einer ganz anderen Weise reagieren sollen. Alle diese Energiearten, mit Ein
schluB der chemischen Energie, haben ja, wenn sie in groBerer Intensitat zur 
Wirkung gelangen, ganz den gleichen Erfolg, namlich eine Abtotung des 
Protoplasmas, und auch die durch die abgeschwachte Wirkung der Gifte in 
den protoplasmatischen Gebilden hervorgerufenen Reizprozesse unterscheiden 
sich in keinem wesentlichen Punkte von denjenigen, welche durch die abge
schwachten mechanischen, thermischen oder elektrischen Reize ausgelost 
werden. 

Wie haben wir uns aber die Zerstorung der Protoplasmamolekule durch 
die chemische Energie der giftig wirkenden Stoffe zu denken? Doch kaum 
in einer anderen Weise, als daB die Giftmolekiile entweder in ihrer Ganze 
oder durch einzelne ihrer Atome oder Atomgruppen eine starkere Anziehung 
auf gewisse Teile der hochkomplizierten und darum auch besonders zersetz
lichen Molekiile des Protoplasmas ausiiben und daB dann durch diese 
starkere M£initat die "toxophile" Gruppe aus dem Zusammenhang mit den 
ubrigen Teilen der Protoplasmamolckiile losgerissen und so ein Zusammen
bruch des ganzen labilen Molekulargebaudes herbeigefiihrt wird. Nur so ist 
die spezifische Giftwirkung zu verstehen, welche gewisse Gifte auf bestimmte 
Organismen oder auf bestimmte Protoplasmen, zum Beispiel auf gewisse 
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Teile des Zentralnervensystems, ausuben, wahrend sich wieder andere Orga
nismen oder andere Protoplasmen denselben Guten gegenuber resistent er
weisen. Denn nur bei einer fehlenden Affinitat der ProtoplasmamolekUle zu 
den gutigen Verbindungen konnen wir begreifen, wie die. so leicht zersetzlichen 
Molekule von demselben Gift verschont bleiben, welches andere Protoplasmen 
mit der groBten Promptheit zerstort. 

In allen Fallen nun, wo die Giftfestigkeit nicht von Haus aus besteht, 
sondern erst durch die "Gewohnung" erworben wird, bleibt uns nichts anderes 
ubrig als anzunehmen, daB die in Frage kommenden ProtoplasmamolekUle 
ihre fruhere Anziehung zu den Gutmolekulen eingebuBt haben; und da auch 
die durch Gewohnung erlangte Giftfestigkeit im groBen und ganzen eine 
spezuische ist, so daB zum Beispiel weder die Gewohnung an Alkohol gegen 
Nikotin, noch die Gewohnung an Nikotin gegen Alkohol unempfindlich macht, 
so mussen wir daruber nachdenken, wie durch die wiederholte Zerstorung der 
Protoplasmamolekille eine solche Veranderung in ihrer chemischen Struktur 
herbeigefUhrt werden kann, daB ihre Empfanglichkeit gerade gegen diese 
toxische Wirkung herabgesetzt wird. 

Hier kommt uns nun eine SchluBfolgerung zu Hilfe, welche aus der Tat
sache abgeleitet werden muB, daB eine vermehrte vitale Arbeit, zum Beispiel 
eine gesteigerte Muskelleistung, nicht mit einer entsprechenden Vermehrung 
der Stickstoffausscheidung und daher auch nicht mit einer entsprechenden 
Steigerung des EiweiBzerfalies einhergeht. Da namlich jede vermehrte Arbeit
leistung protoplasmatischer Gebilde nur auf einer haufigeren Wiederholung 
der Reizprozesse beruhen kann und da die Protoplasmareizung nach der 
frUheren Auseinandersetzung schwerlich in etwas anderem bestehen kann 
als in einem Zerfall der labilen chemischen Einheiten des' Protoplasmas, so· 
mussen wir aus der genannten Tatsache notwendigerweise schlieBen, daB 
diese chemischen Einheiten bei ihrer Zersetzung eiweiBartige Atomkomplexe 
abspalten, welche bei einem Aufbau neuer Molekille wieder Verwendung finden. 
Denken wir uns nun, daB diejenigen Atomgruppen, welche die Giftmolekille 
an sich reiBen, einen eiweiBartigen Charakter hatten, daB sie ferner infolge 
ihrer starken Affinitat zu diesen GiftmoIekuIen nach dem Reizzerfalle mit 
ihnen vereinigt bleiben und daB sie nun in dieser neuen Verbindung zur Re
konstruktion der zerstorten Protoplasmamolekille verwendet werden, dann 
waren die Giftmolekule oder wenigstens Teile derselben zu integrierenden 
BestandteiIen der Protoplasmastruktur geworden; und da nun bekanntlich 
identisch gebaute chemische Gruppierungen sich gegenseitig nicht angreifen,. 
so wurden wir ganz gut verstehen, warum die in dieser Weise modifizierten 
Protoplasmen einen gewissen Grad von Giftfestigkeit erlangen, und zwar 
gerade gegenuber jenen giftig wirkenden Korpern, durch deren wiederholte 
Einwirkung sie eben jene Modifikation erfahren haben. 1) 

Aber bekanntlich ist die Giftfestigkeit nicht die einzige Folge der Gut
wirkung, sondern es gesellt sich, wenigstens bei den spezifischen Nervengiften, 
fast immer zu ihr auch noch die "Sucht", d. i. das Verlangen nach groBeren 

1) Anm. d. Herausg.: Naher ausgefiihrt ist diese Theorie der Giftfestigkeit in 
des Verfassers Schrift "Metabolismus und Immunitat", Wien 1907. 
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und immer groBeren Gaben des Giftes. Aber gerade diese unerwunschte Beigabe 
ist es, welche uns zu schaffen gibt, delUl sie bildet, wenn man es genau nimmt, 
die eigentliche Ursache des AlkoholubeIs. Wenn mit der Gewohnung an die 
Giftwirkung auch aIle Folgen derselben beseitigt wurden, dann hatten wir 
keinen Grund, gegen diese Gewohnung anzukampfen und uns zu diesem Kampfe 
miteinander zu verbunden. Aber die Medaille hat leider zwei Seiten. Die 
eine zeigt uns scheinbar ein freundliches Gesicht, delUl sie enthalt die Tatsache, 
daB der Rauschzustand, der bei dem nicht Gewohnten schon nach relativ 
maBigen Dosen entsteht, bei dem scheinbar giftfest Gewordenen nicht nur 
nach denselben, sondern auch nach viel groBeren Quantitaten des Giftes 
ausbleibt; auf der Reversseite dagegen grinst uns eine hiiBliche Fratze 
entgegen, denn sie zeigt uns, daB nicht nur das Eintreten des uner~ 

wiinschten Rausches immer mehr hinausgeschoben wird, sondern auch der 
BegilUl jener initialen Lustgefuhle, wegen deren man sich den narkotischen 
GenuBmitteIn hingibt. Diese Sensationen werden aber durch ihre haufige 
Wiederholung selbst zur Gewohnheit, ihr Ausbleiben ist mit UnlustgefUhlen 
verbunden und die Beseitigung dieser Unlustgeftihle kann eben infolge der 
geringer gewordenen Empfanglichkeit und Reizbarkeit der in Frage kommen
den Nervenprotoplasmen nur durch die Einfuhrung groBerer und immer 
groBerer Gaben des Giftes erkauft werden. Sowie aber diese Gaben eine ge~ 
wisse Hohe uberschreiten, kommen neben der spezifischen Reiz~ oder Gift
wirkung im Nervensystem, welche die subjektiv wahrnehmbaren Emp
findungen herbeifUhrt, auch noch andere toxische Wirkungen zur Geltung, 
welche zunachst keine subjektiven Folgen mit sich ftihren. Diese Wirkungen 
betreffen eben nicht mehr die Nervenprotoplasmen, sondern andere Bestand
teile des Organismus, also zuniichst die Protoplasmen der Magen- und Darm
epithelien, dalUl der Leber- und Nierenzellen, der GefiiBwande, der MuskeI
fasern und endlich auch die bindegewebigen Teile aller Organe mit EinschluB 
der Nervenscheiden und der Hirnhiiute; und in allen diesen Gebilden auBert 
sich die Giftwirkung in deutlichen, zunachst nur mikroskopisch wahrnehm
baren, dalUl aber auch dem freien Auge und selbst der Palpation zuganglichen 
Veranderungen. Diese Veranderungen sind aber nicht vorubergehend wie 
die Reizprozesse in den Nervenprotoplasmen und werden auch nicht wie 
diese durch sofortigeRekonstruktion der zerfallenen Protoplasmamolekule 
mehr oder weniger ausgeglichen, sondern sie bleiben bei fortgesetzter Ein
wirkung des Giftes. bestehen, weil sie entweder auf einer fettigen Entartung 
der betroffenen protoplasmatischen Gebilde beruhen oder sich, namentlich 
in den bindegewebigen Teilen, als entzundliche Prozesse mit ihren bekannten 
Folgen charakterisieren. Deshalb kann auch hier von einer Gewohnung an 
die Giftwirkung keine Rede sein, weil hier diejenigen Momente in WegfaIl 
kommen, welche nach unserer fruheren Auseinandersetzung die Gewohnung 
oder die Giftfestigkeit herbeifUhren, namlich die Rekonstruktion der durch 
die Giftwirkung zerstorten Protoplasmamolekule und die Aufnahme der 
toxisch wirkenden Atomgruppe in die neugebildeten Protoplasmamolekule 
bei der Reassimilation der mit ihnen chemisch verbundenen EiweiBkomplexe. 
Es gewohnen sich also weder die protoplasmatischen Zellgebilde der Leber, 
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der Nieren und des Herzfleisches noch die bindegewebigen Anteile der dem 
Gift ausgesetzten Organe an die Giftwirkung, sondern die Wirkungen summie
ren sich fort und fort, und zwar in steigender Progression, entsprechend den 
immer groBeren Mengen des Giftes, welche notwendig werden, um die er
wunschten Empfindungen hervorzurufen; und endlich kommt jene traurige 
Musterkarte von pathologischen Erscheinungen zum Vorschein, welche das 
Material der Internisten, der Balneologen, der Okulisten, der Neurologen, der 
Psychiater und endlich der pathologischen Anatomen in so ausgiebigem MaBe 
bereichern. 

Damit ware eigentlich meine Aufgabe erfullt, soweit dies uberhaupt in 
einem kurzen V ortrage denkbar ist. Aber bevor ich meine Ausfuhrungen 
schlieBe, kann ich mir nicht versagen, die hier besprochenen Tatsachen auch 
mit Rucksicht auf die in der letzten Zeit wieder in Schwung kommende teleo
logische Auffassung der Lebensprozesse zu. beleuchten. Es ist Ihnen vielleicht 
bekannt, daB neuerdings unter den Biologen iminer mehr und mehr die An
schauung Platz greift, daB die Lebensvorgange nicht bloB den Gesetzen der 
Kausalitat unterworfen sind wie die Vorgange in der leblosen Natur, sondern 
daB sie auBerdem auch noch von dem Prinzipe der Nutzlichkeit oder Zweck
maBigkeit beherrscht werden. Wahrend man aber frUher das teleologische 
Prinzip mit dem theologischen identifizierte, spricht man jetzt von "intelli
genten Kraften", welche in dem lebenden Protoplasma neben den physikali
schen und chemischen Kriiften tatig sein und diese so beherrschen sollen, daB 
sie sich den Zwecken und Bedurfnissen der Organismen unterordnen .. Die 
Anhanger dieser altehrwiirdigen Lehre in etwas modernerer Fassung berufen 
sich nun mit besonderer Vorliebe auf die Tatsache der Immunitat und der 
erworbenen Giftfestigkeit und es erscheint auch in der Tat auf den ersten 
Blick ganz besonders zweckmaBig, daB man sich an Gifte allmahlich so ge
wohnen kann, daB man selbst gegen groBere Mengen derselben gefeit ist. 
Fassen wir aber unseren speziellen Fall, die Gewohnung an Alkohol, etwas 
scharfer ins Auge, so konnen wir uns sagen, daB diesmal die "intelligenten 
Krafte", wenn sie wirklich in unserem Protoplasma fUr unser Wohl beflissen 
sein sollten, keine besonderen Proben ihrer Intelligenz und noch weniger 
Beweise von W ohlwollen gegen den sie beherbergenden Organismus abgelegt 
haben. Denn in Wirklichkeit erweist sich hier die dem oberflachlich Denkenden 
so ungemein zweckmaBig erscheinende Giftfestigung als ein boses Danaer
geschenk, welches das ganze furchtbare Alkoholubel, von welchem die Kultur
menschheit heimgesucht wurde, in seinem SchoBe verborgen tragt. Wir aber, 
die wir uns die Bekampfung dieses Obels zum Ziele gesetzt haben, wir mussen 
unsere vornehmste Aufgabe darin erblicken, es dahin zu bringen, daB die mehr 
als zweifelhafte Wohltat der Giftgewohnung immer mehr und mehr durch 
das einzig zuverlassige Mittel der Giftenthaltung ersetzt werde. 
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19051). 

Es ist noch nicht lange her, daB die physiologische Wissenschaft es fur 
ausgemacht hielt, daB unsere Nahrung dazu dient, in unserem Korper wie 
in dem Feuerungsraum einer Kraftmaschine zu verbrennen und durch ihre 
Verbrennung Kraft und Energie zu liefern. Auf Grund dieser theoretischen 
Auffassung berechnete man den Wert einer Nahrung nach der Zahl der von 
ihr gelieferten Kalorien oder Warmeeinheiten, und da nun der Alkohol bei 
seiner Verbrennung eine respektable Zahl von Kalorien zu liefern imstande 
ist, muBte man ihn auch fur eine besonders wertvolle Nahrung halten und 
man hat diese theoretische Folgerung in die Praxis ubertragen, ohne sich durch 
die notorisch giftigen Eigenschaften dieses vermeintlichen Nahrungstoffes 
abschrecken zu lassen. 

Diese theoretische Anschauung, die zu so schwerwiegenden Konsequenzen 
gefuhrt hat, ist aber heutzutage nicht mehr haltbar, seitdem sich gezeigt hat, 
daB eine ganze Reihe von Stoffen, die im menschlichen und tierischen Orga
nismus geradeso wie der Alkohol zu Kohlensaure und Wasser verbrannt wer
den, trotzdem keinerlei Nahrwert besitzen, und nicht befahigt sind wirkliche 
Nahrungstoffe, wie Fett oder Zucker, zu vertreten. Diese Stoffe sind: Glyzerin, 
Milchsaure, Buttersaure, Harnsaure, Essigsaure und andere organische Sauren. 
Bei diesen Stoffen sind aIle Versuche, ihren auf Grund obiger Theorie als sicher 
vorausgesetzten Nahrwert durch das Experiment zu beweisen, vollstandig 
miBgluckt. Trotzdem vermeidet man es aber bisher, in den Kontroversen 
uber den Nahrwert des Alkohols von dieser, wie ich meine vollig ausschlag
gebenden Tatsache Notiz zu nehmen. 

Ich halte diese Versuchsresultate deshalb fur ausschlaggebend, wei! sie 
beweisen, daB eine Substanz, wenn sie auch im lebenden Organismus verbrannt 
wird, darum doch noch keine nahrenden Eigenschaften zu entwickeln braucht, 
daB sie vielmehr ganz andere Fahigkeiten besitzen muB, wenn sie den Namen 
einer Nahrung verdienen solI. Was das fur Fahigkeiten sein mussen, das kann 
man aus einer andern sehr wichtigen Tatsache schlieBen, die ebenfalls mit der 
bis vor kurzem noch herrschenden Lehre nicht in Einklang zu bringen ist, 
namlich daraus, daB eine ganze Reihe von unentbehrlichen Nahrungstoffen, 

1) Verlag von F. Kilians Nachf., Budapest. 
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namlich alle organischen Verbindungen oder Mineralsalze, die zum Leben 
notwendig sind, nicht den geringsten Brennwert besitzen, weil sie alle vollig 
gesattigte Verbindungen darstellen. Diese Stoffe konnen also nur deshalb 
unentbehrlich sein, weil sie zum Aufbau derjenigen Substanz notwendig sind, 
welche die Grundlage aller Lebensfunktionen bildet und diese Substanz ist das 
Protoplasma, also derjenige Bestandteil eines jeden lebenden Organismus, 
welcher durch die Lebensreize zerstort wird und immer wieder auf Kosten 
der Nahrung regeneriert werden muB. Wirkliche Nahrungstoffe k6nnen also 
nach dieser geanderten Auffassung nur solche Stoffe sein, welche sich am Auf
bau oder der Rekonstruktion des reizbaren Protoplasmas beteiligen, niemals 
aber solche, welche vermoge ihrer chemischen Eigenschaften zerstorend auf 
das Protoplasma einwirken, also niemals eine giftige Substanz, welche das 
direkte Widerspiel eines Nahrungstoffes bildet. Denn die N ahrung erhal t 
das Protoplasma, das Gift aber zerstort es. 

1st nun der Alkohol wirklich ein Gift? Jeder, der diese Frage als Mann 
der Wissenschaft und nicht von einem Parteistandpunkt aus beantworten 
will, muB darauf mit einem entschiedenen Ja! antworten. Man scheut sich 
freilich nur zu haufig, das Kind beim rechten Namen zu nennen und spricht 
von "Reizmittel" oder von "GenuBmittel" und dgl. Wenn Sie aber ein Lehr
buch der Toxikologie oder Giftlehre zu Rate ziehen, dann finden Sie den Alkohol 
mit Ather, Chloroform, Chloralhydrat u. a. in der Reihe der narkotischen Gifte 
aus der Fettreihe und Sie lesen, daB man jeden Menschen, jedes Tier und selbst 
jede Pflanze mit jedem dieser Gifte, je nach der Dosis, zuerst betauben, dann 
lahmen und endlich toten kann. Natiirlich fallt es niemandem ein, Ather, 
Chloroform oder Chloralhydrat als Nahrungstoffe zu betrachten, obwohl 
es sicher ist, daB sie wie der Alkohol im Korper verbrennen. Nur der Alkohol 
allein solI eine Ausnahmestellung einnehmen, nur er solI die sonst inkompatiblen 
Eigenschaften eines Giftes und einer Nahrung in sich vereinigen. 

Urn diese paradoxe Lehre zu stiitzen, beruft man sich gewohnlich auf 
die zahlreichen Stoffwechselversuche, in denen man einen Teil der Nahrung 
durch Alkohol zu ersetzen versucht hat, und in der Tat muB konstatiert wer
den, daB diese Versuche nicht mit solcher Entschiedenheit fiir die Wertlosig
keit des Alkohols als Nahrungstoff ausgesagt haben, wie die Versuche mit 
de~ friiher besprochenen "wertlosen Brennstoffen", dem Glyzerin, der Milch
und Essigsaure usw.; vielmehr sind die Ergebnisse dieser Versuche so unsicher 
und schwankend, daB ein und derselbe Autor (Rosemann) vor wenigen 
Jahren als das Resultat eigner und fremder Versuche verkiinden konnte, daB 
der Alkohol keine eiweiBsparende Wirkung besitzt und wenige Jahre spater 
wieder zu dem entgegengesetzten Resultate gelangt ist, zugleich aber doch 
zugeben muBte, daB die Alkoholzufuhr auBerordentlich schadigend 
auf die Muskelarbeit einwirkt. In diesem Zugestandnisse liegt aber allein 
schon eine direkte Widerlegung der Lehre von der nahrenden Wirkung des 
giftigen Alkohols, weil man sowohl durch wissenschaftliche Untersuchungen 
als auch durch die alltagliche Erfahrung dariiber belehrt ist, daB jede wahre 
Nahrung, namentlich aber Zucker und EiweiB, selbst in kleinen Mengen 
auBerordentlich giinstig auf die Muskelarbeit einwirkt. DaB man 
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trotzdem immer wieder von neuem wenigstens den theoretischen Nahrwert 
des Alkohols betont und daB man jede, wenn auch noch so geringfugige Schwan
kung der Stoffwechselbilanz, wenn sie fur den .Alkohol zu sprechen scheint, 
triumphierend verkundet, wahrend man die ubergroBe Zahl von ResuItaten, 
die entschieden gegen den Nahrwert des giftigen Narkotikums ausgesagt haben, 
entweder ignoriert oder gewaltsam umzudeuten bestrebt ist, aIle diese krampf
haften Bemuhungen der Ehrenrettung sind nur verstandlich, wenn man sich 
erinnert, daB der Satz von der nahrenden Fahigkeit dieses giftigen Stoffes 
einerseits auf einer fast zum Dogma erhobenen wissenschaftlichen Lehre 
fundiert war, deren Sturz man nur unwillig eingestehen mochte, und daB auf 
der andern Seite derselbe Satz bisher immer als eine wissenschaftliche Legi
timation fUr die so sehr verbreitete und immer noch erstarkende Sitte des 
Giftgenusses dienen muBte. So kam es, daB man selbst an der schlagenden 
Beweiskraft der Versuche von Chauveau zu makeln versucht hat, obwohl 
dieser Forscher gezeigt hatte, daB ein Hund, der mit einer bestimmten Menge 
von EiweiB und Zucker genahrt, nicht nur eine bedeutende tagliche Arbeit 
leisten konnte, sondern dabei auch noch an Korpergewicht zunahm, sofort 
an seiner Arbeitsfiihigkeit einbuBte und an Korpergewicht verlor, wenn man 
einen Teil seines Nahrungszuckers durch eine .Alkoholmenge von gleichem 
KaloriengehaIt ersetzte. DaB dieses Versuchsresultat so ekIatant mit den 
Erfahrungen der Sportsleute jeglicher Kategorie ubereinstimmt, welche wissen, 
daB ihnen eine sichere Niederlage im Wettkampfe mit alkoholfreien Gegnern 
droht, wenn sie nicht schon lange vor dem eintretenden Kampf auf den Alkohol
genuB vollig verzichten, hat nicht verhindern konmn, daB man immer wieder 
zu der aIten Irrlehre von der nahrenden und stiirkenden Wirkung gerade 
dieses einen Narkotikums zuruckzukehren versuchte. So kam es, daB man 
selbst die allerneuesten, mit allen Hilfsmitteln der wissenschaftIichen Technik 
unternommenen Versuche von Atwater und Benedict als entscheidend 
fUr die nahrende Fahigkeit des Alkohols ausgeschrieen hat, ja der fanatisch 
alkoholfreundliche Duclaux empfahl sogar auf Grund dieser Versuche den 
.Alkohol als Viehfutter, obwohl jene beiden Forscher tatsachlich nichts anderes 
bewiesen hatten, als was jedermann auch fruher fur selbstverstandlich ge
haIten hat, daB namIich der .Alkohol, wenn er im Korper verbrennt, ebenso 
viele Warmeeinheiten liefert wie bei seiner Verbrennung auBerhalb des lebenden 
Korpers und dieselben eingestehen muBten, daB ihre Versuche den Beweis 
fUr die Umwandlung der potentiellen Energie des .Alkohols in Muskelenergie 
nich t geliefert haben und daB mre Experimente nicht entscheidend waren 
in bezug auf seine eiweiBsparende Wirkung. 

Wie kommt es nun aber, daB die Versuche mit Alkohol in vielen Fallen 
nicht so entschieden negativ ausgefallen sind wie die mit GIyzerin, Milch
saure und den andern organischen Sauren, deren Wertlosigkeit als Nah
rung heute von niemand mehr angefochten wird? Das kommt ganz 
einfach daher, daB der .Alkohol nicht nur fUr den lebenden Korper ein 
wertloser Brennstoff ist, wie die genannten Verbindungen, welche trotz mrer 
Verbrennung keine wahre Nahrung ersetzen konnen, sondern daB er 
zugleich auch ein narkotisches Gift ist, welches als solches die vitale Lei-

29* 



452 V. Die neue Lehre im Kampfe gegen das Volksgift. 

stungsfahigkeit des lebenden Organismus und speziell die Arbeitsfahigkeit 
seiner willkurlichen Muskeln in hohem Grade beeintrachtigt. Deshalb sind 
die Versuche von Chauveau so vollkommen eindeutig ausgefallen, weil er 
einerseits die Arbeitleistung des in einer Laufmaschine arbeitenden Hundes 
ziffermaBig feststellen konnte und weil auf der andern Seite durch die langere 
Versuchsdauer auch die schadigende Wirkung des Alkohols auf den Korper
bestand in den Gewichtszahlen ihren Ausdruck finden konnte. Bei den Ver
suchen an Menschen aber, die sich immer nur uber einige Tage erstrecken, 
konnte diese schadigende Wirkung nicht direkt hervortreten, aber sie muBte 
sich unbedingt in den Stoffwechselprodukten auBern, genau so wie man dies 
auch unter der Einwirkung des Morphiums und selbst des normalen Schlafes 
beobachten konnte, wo sich jedesmal ein recht bedeutender Ausfall in der 
Stoffzersetzung gegenuber dem nicht narkotisierten oder uberhaupt gegen
uber dem wachen Zustande nachweis en lieB. Hier - namlich beim Morphin
denkt naturlich niemand daran, daB die kleine Morphindosis durch ihre Ver
brennung Nahrungstoffe erspart habe, sondern jedermann halt es fur selbst
verstandlich, daB diese "Ersparnis" durch die Herabsetzung der Muskel
spannung und der Muskelarbeit ahnlich wie im normalen Schlafe zustande
gekommen ist. DaB aber gerade nur die narkotisierende Wirkung des Alkohols 
eine solche Herabsetzung nicht zustande bringen solI, dafur ist naturlich keiner
lei vernunftiger Grund vorhanden, und wenn man diese Seite der Alkohol
wirkung bisher vernachlassigt hat, so geschah dies - wenn auch unbewuBt
doch sicherlich deshalb, weil man mit diesem Zugestandnis die "nahrende" 
Wirkung des Alkohols hatte preisgeben mussen. Wenn aber trotz aller dieser 
sicherlich triftigen Gegenbeweise dennoch jemand auch heute noch behaupten 
wollte, daB der Alkohol zugleich giftig und nahrend wirken konne, indem er 
Zucker oder EiweiB "erspart " , dann stiinde er etwa auf der Hohe eines Fab
riksleiters, der sich ruhmen wurde, er konne in seiner Fabrik die Halfte der 
Kohle ersparen und der dies in der Weise zustande brachte, daB er die Maschi
nen nur mit halber Kraft arbeiten lieBe. 

Damit ware also der jetzige Stand der wissenschaftlichen Forschung 
uber den Wert des Alkohols als Nahrungs- und Kraftigungsmittel prazisiert, 
und es erubrigt also nur noch, daraus die Konsequenzen fUr die Strategie 
im Kampfe gegen den Alkoholismus und die Trinksitte zu ziehen. Hier kann 
ichC'wenigstens einem Teile unsrer Kampfgenossen den Vorwurf nicht ersparen, 
daB sie in diesem sehr wichtigen Punkte geneigt sind, mit den Freunden und 
Verteidigern des Alkohols zu paktieren, indem sie sich dagegen verwahren, 
daB sie den theoretischen Nahrwert des Alkohols nicht anerkennen. Daher 
hort man auch auf dieser Seite nicht selten sagen: GewiB, der Alkohol ist eine 
Nahrung, aber er ist eine schlechte, eine zu teure Nahrung und deshalb ist 
er zu vermeiden. Man tut dies zum Teile deshalb, weil man sich noch nicht 
von der falschen Lehre von dem Brennwerte der Nahrungstoffe losgesagt 
hat, aber sic her nicht selten auch aus dem Grunde, weil diejenigen, welche 
den Nahrwert des Alkohols leugnen, von seinen freiwilligen und besoldeten 
Verteidigern des Fanatismus und des MiBbrauchs der Wissenschaft beschuldigt 
werden. Aber dem Vorwurfe des Fanatismus entgehen auch diejenigen nicht, 
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die zu dieser Konzession an unsre Gegner bereit sind, weil diesen auch der 
schon als Fanatiker gilt, der sich entschlossen hat, auf die Alkoholnarkose 
jeder Form und jeglichen Grades zu verzichten, oder iiberhaupt in irgend
einer Weise ihrer eigenen lie b gewordenen Gewohnheit zu nahe tritt. Der Vor
wurf des MiBbrauchs der Wissenschaft fallt also auf diejenigen zuriick, welche 
die wissenschaftlich unhaltbar gewordene Lehre von dem Nahrwert eines gif
tigen Narkotikums aufrechterhalten, urn sie zu ihrer Agitation zugunsten eines 
Volksgiftes zu verwenden. lch aber hege die feste Zllversicht, daB schlieBlich 
unsrer guten Sache der Sieg zufallen wird, denn auf ihrer Seite kampft die 
Wissenschaft und die Wahrheit. 



1st Alkohol ein GifUl) 
Von befreundeter Seite wurde mir der "Tag" yom 7. Oktober zugesandt 

und mir nahegelegt, mich uber die Definition, welche Herr Sanitatsrat Wachen
feld in seinem Aufsatze uber "Alkohol und Eisenbahnungluck" den Worten 
"Gift" und "giftig" gegeben hat, zu auI3ern. Zugleich wurde mir versichert, 
daB der "Tag" groI3en Wert darauf lege, daI3 eine Sache von mehreren Seiten 
beleuchtet werde, und daI3 ich daher auf eine freundliche Aufnahme meiner 
Zuschrift in diesem Blatte rechnen konne. 

Der Herr Sanitatsrat sagt, daI3 die "Abstinenzler" - ich wiirde lieber 
sagen: die Abstinenten - fortwahrend betonen, der Alkohol sei ein Gift. Da 
aber nach seiner Ansicht alles giftig sei, was den ganzen Organismus in seiner 
Funktion hemmt oder einzelne Organe dauernd oder vornbergehend unfahig 
macht, ihre Funktion zu erfullen, und da auch anscheinend ganz harmlose 
Dinge solche schadliche Wirkungen zeigen, sobald sie im "ObermaI3 genossen 
werden, so komme es immer nur auf das Quantum an, das dem Organismus 
einverleibt werde. Auch das schonste Quellenwasser sei ein Gift. Wer von 
den Herren "Abstinenzlern" das nicht glliubt, der moge nur einmal einige 
Liter davon auf einmal trinken. 

Die hier gegebene Definition des Giftes scheint mir nun keine gluckliche 
zu sein, weil auch ein den Hals zuschnurender Strick oder ein zu groI3er Bissen 
Fleisch, an dem jemand erstickt, den ganzen Organismus in seinen Funktionen 
hemmt und weil ein in den Augapfel eindringender Fremdkorper dieses Organ 
dauernd oder vorubergehend unfahig machen kann, seine Funktionen zu ver
richten; und doch wird niemand daran denken, den Strick oder das Fleisch 
oder den fremden Korper als Gifte zu bezeichnen. Meiner Ansicht nach kann 
man nur einen solchen Korper als giftig bezeichnen, der vermoge seiner che
mischen Beschaffenheit in einem Organismus entweder krankhafte Verande
rungen oder auch den Tod herbeifiihrt. Nach dieser Definition ist aber der 
Alkohol ganz sicher ein Gift, und zwar rangiert er in einer Reihe mit Ather, 
Chloroform, Chloralhydrat,. Trimethylamin und ahnlichen narkotischen Giften 
der Fettreihe, welche alle das miteinander gemein haben, daI3 sie eine besondere 
spezifische Wirkung in den Nervenelementen der GroI3hirnrinde entfalten, 
also in jenen Organen, an deren ungestorte Funktion der normale Ablauf 
unserer Seelenprozesse geknupft ist. lch halte es fur vollkommen ausge
schlossen, daB der Herr Sanitatsrat die Richtigkeit dieser Satze bestreiten 
wird, so wenig als die Tatsache, daB man mit Alkohol sowie mit den anderen 
eben genannten narkotischen Stoffen nicht nur den Tod eines Menschen, 

1) Der Tag, 11. November 1905. 
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sondern auch den Tod eines jeden Organismus herbeifuhren kann, weil diese 
Stoffe nicht nur auf die Nervenelemente, sondern auf jede Art von Proto
plasma (lebender Substanz), sei es nun tierischer oder pflanzlicher Natur, 
durch ihre chemische Beschaffenheit giftig, d. h. zerstorend einwirken. Ist 
aber diese Definition zutreffend, dann ist es auch nicht moglich, das "schonste 
Quellwasser" und andere harmlose Dinge als giftig zu bezeichnen. Ich weiB 
zwar nicht, welche furchterlichen Folgen der Herr Sanitatsrat von dem Trinken 
groBer Wassermengen erwartet, wohl aber weiB ich, daB man ein Tier mit 
Quellwasser verbruhen oder im Quellwasser ertranken kann; aber in keinem 
dieser FaIle kann von einer Giftwirkung gesprochen werden, weil eine solche 
nur auf chemischem Wege zustande kommt. 

Ist aber der Alkohol ein narkotisches Gift, welches, wie aIle diese Gifte, 
je nach der GroBe der Dosis die Sinnesfunktionen und alle anderen Nerven
und Seelentatigkeiten in groBerem oder geringerem MaBe beeintrachtigen 
kann, dann scheint mir denn doch, daB es denjenigen, die einen verantwortungs
vollen Posten inne haben, bei dem auf eine ungetrubte Funktion der geistigen 
Tatigkeit nicht verzichtet werden kann, und in deren Hand das Leben und die 
gesunden Glieder von Hunderten ihrer Mitmenschen gelegt sind, nicht ohne 
weiteres uberlassen werden sollte, ob und in welchem MaBe sie sich dem Ge
nusse dieses Narkotikums hingeben. Der Herr Sanitatsrat geht ja sogar so 
weit, zu verlangen, daB Anwarter auf solche Posten von einer arztlichen 
Kommission auf ihre korperliche Beschaffenheit und auf ihre Fahigkeit zur 
trbernahme der Posten gepriift werden sollen. Glaubt er nun, daB diese 
Kommission, wenn sie konstatieren wurde, daB der Bewerber Morphinist 
ist, fun fur diese Anstellung empfehlen wurde? Dies wurde sicherlich niemals 
geschehen und man wiirde sich auch nicht durch das Versprechen des Be
treffenden, sich immer in den Schranken der "MaBigkeit" zu halten, von dem 
ablehnenden Gutachten abhalten lassen, weil man weiB, daB es selbst bei 
den besten Vorsatzen nicht in seiner Macht steht, sein Versprechen zu halten. 
Verhalt es sich aber beim Alkohol anders? Jedermann, namentlich aber der 
erfahrene Arzt, weiB nur zu wohl, daB auch der Alkohol von der Eigentumlich
keit aller Narkotika, die Widerstandskraft gegen das Verlangen nach groBeren 
Dosen herabzusetzen, keineswegs eximiert ist. GewiB, viele, die dem regel
maBigen AIkoholgenusse ergeben sind, wissen sich zu beherrschen und be
halten ihre funf Sinne beisammen. Kann aber die Kommission oder irgend 
jemand im voraus bestimmen, ob derjenige, uber den sie urteilen soIl, diese 
Selbstbeherrschung immer besitzen wird? Ich denke, wenn sie es mit ihrer 
Aufgabe ernst nimmt, konnte sie mit gutem Gewissen doch nur denjenigen 
empfehlen, welcher sich verpflichtet, sich keinerlei Narkose, also weder der 
Morphin- noch der Alkoholnarkose zu ergeben. 

Naturlich weiB ich ganz wohl, daB diese Konsequenz, welche von den 
praktischen Nordamerikanern schon seit langerer Zeit gezogen wird, bei uns 
vorlaufig noch nicht a.uf Verwirklichung rechnen kann. DaB es aber auch 
in Europa einmal dazu kommen wird, das ist meine felsenfeste Dberzeugung. 
Nur werden noch viele kostbare Menschenleben als Blutzeugen fur die logische 
Folgerichtigkeit dieses Postulats geopfert werden mussen. 



Zur KUirung der Alkoholfrage 1). 

Vor kurzem erschien in dieser Zeitschrift2) ein interessanter Beitrag zur 
Alkohol£rage, zu welchem ich mir einige Bemerkungen erlauben mochte. 
Auch ich will mit einem Zitat beginnen, und zwar aus einem in zahlreichen 
Auflagen erschienenen "GrundriB der Arzneimittellehre" von Professor 
Schmiedeberg, einer der ersten und anerkanntesten Autoritaten seines 
Faches. Dort heiBt es auf Seite' 45: 

"Der Alkohol ist ein Narkotikum, also ein Korper mit eminent ausge
sprochenem die Nervenzellen paralysierendem (das heiBt lahmendem) Cha
rakter." 

Diese streng wissenschaftliche, jede Parteistellung vermeidende Definition 
weiB also nichts von einer kraftigenden oder anregenden, sondern nur von 
einer schwachenden Fahigkeit des Alkohols im Bereiche des Nervensystems 
und sie sagt von ihm dasselbe wie von den anderen narkotischen Giften der
selben Kategorie, von Ather, Chloroform, Ohloralhydrat usw., bei denen wohl 
niemand daran denkt, sie als "notwendige und fur den GroBstadter unent
behrliche GenuB- oder Reizmittel" anzupreisen. Eine solche Anpreisung ist 
aber, wie ich glaube, gerade beim Alkohol umso weniger am Platze, als dieser 
Stoff in ungeheuren und immer noch steigenden Quantitaten verbraucht 
wird, und zwar nicht nur von GroBstadtern und nicht nur von Leuten, die 
infolge ihrer hastigen und intensiven Arbeit den Hang nach Nervenreiz
mitteln besitzen, sondern, wie jedermann weiB, auch von Rentnern und von 
behabigen Pfahlburgern der GroB-, Mittel- und Kleinstadte und nicht zuletzt 
von unseren braven Landleuten, welche ihre MuBestunden und arbeitfreien 
Tage zur Einnahme ganz respektabler Mengen gegorener und gebrannter 
Flussigkeiten verwenden. 

Wenn dann ferner gesagt wurde, daB der GenuB alkoholischer Getranke 
besonders fur Zarte und Geschwachte als ein gar nicht zu ersetzendes Anre
gungs- und Starkungsmittel zu betrachten sei, so kann ich dagegen nur sagen, 
daB ich beim Durchschreiten des Munchner Hofbrauhauses und des Wiener 
Rathauskellers nicht viel Zarte und Geschwachte, wohl aber recht viel Rot
wangige und Abgerundete, aber auch nicht viele Zeichen nervoser Hast, 
sondern im Gegenteile aIle Anzeichen einer stark ausgebildeten SeBhaftig
keit wahrgenommen habe. DaB auch Zarte und Geschwachte nicht selten 

1) Osterr. Volks·Zeitung, 27. Oktober 1907. 
2) In der "Gesundheitspflege", Beilage der Ost. Volks.Zeitung vom 7. Oktober. 
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Kraftigung und Starkung bei den alkoholischen Flussigkeiten suchen, ist mir 
als Arzt naturlich sehr wohl bekannt; aber ebensogut weiB ich, daB Kinder, 
denen man zur Starkung ihres Appetits Rotwein oder Kraftbier oder Kognak 
verabreicht, ihre EBlust allmahlich ganz verlieren undsie erst dann wieder 
erlangen, wenn sie zur alkoholfreien Lebensweise zuruckkehren. Ebenso be
kannt ist mir aber, daB jene Madchen oder Frauen, die zum Zwecke der Alko
holentwohnung eine Anstalt aufsuchen mussen, nach ubereinstimmender Aus
sage der an diesen Anstalten tatigen Arzte ihre krankhafte Sucht ausnahmslos 
dadurch erworben haben, daB sie ihre - wirklichen oder vermeintlichen -
Schwachezustande mit alkoholischen Mitteln bekampfen wonten. Man denkt 

. eben viel zu wenig an jene Eigenschaft des Alkohols, die er mit allen narko
tischen Giften gemein hat und die ihn in einen direkten Gegensatz zu den 
nahrenden Substanzen stellt, daB er namlich nicht, wie diese, das Gefuhl der 
Sattigung, sondern im Gegenteil das Verlangen nach immer groBeren Quanti
taten erzeugt. Nicht jeder ist aber stark genug, diese in der Natur des Stoffes 
selbst begrundete Sucht zu bezwingen und wenn er nun gar von einer Autoritiit 
- wenn auch von einer solchen auf einem anderen Gebiet - vernimmt, daB 
die Grenzen des gut bekommlichen Alkoholgenusses in Gestalt von gutem 
Wein und Bier "recht weit" gezogen werden konnen, so liegt die Gefahr nahe 
genug, daB er seinem durch das Narkotikum selbst erzeugten Triebe foIgend 
jene recht weit gezogenen Grenzen uberschreitet und jenen FoIgen anheim
falit, welche in diesem Blatte als "schwere Entartung alIer Organe und schlieB
lich Delirium" so drastisch geschildert wurden. Von der "Freude am Leben", 
deren Erhohung dem Alkohol nachgeruhmt wird, werden dann freilich weder 
die direkt Betroffenen noch ihre Angehorigen viel zu berichten haben. 



Alkohol im Kindesalter. 
Vortrag, gehalten am I. osterreichischen Alkoholgegnertag in Wien 19081). 

Die Beziehungen zwischen Alkohol und Kind unterscheiden sich in einigen 
wichtigen Punkten von denen zum Erwachsenen. Ein wesentlicher Unter
schied besteht darin, daB keine Meinungsverschiedenheit bei den medizinischen 
Autoritaten daruber herrscht, daB der regelmaBige oder haufig wiederholte 
AlkoholgenuB, der von manchen Arzten den Erwachsenen in maBigen Mengen 
gestattet wird, bei Kindern ganzlich ausgeschlossen bleiben soIl. Diese tJber
einstimmung in der VerurteiIung des Alkoholgenusses im Kindesalter trat 
deutlich zutage, als vor einigen Jahren Professor Frankel in Halle eine Rund
frage an die Professoren der deutschen medizinischen Fakultaten richtete, 
ob dem Alkohol gegenuber MaBigkeit oder vollige Enthaltsamkeit am Platze 
sei. Denn wahrend von den Gefragten sich nur ein Teil fur die vollige Abstinenz 
der Erwachsenen ausgesprochen hat, wurde nicht eine einzige Stimme ver
nehmbar, welche Kindern selbst einen maBigen GenuB alkoholischer Ge
tranke gestatten wollte, wahrend aIle, die diese Frage iiberhaupt beriihrten, 
sich in entschiedenen Worten gegen die Verabreichung von Alkohol an Kinder 
ausgesprochen haben. So wollte der Physiologe Langendorff in Rostock 
Kindern selbst kIeine Mengen von Alkohol niemals erlauben; Heubner, 
Professor der Kinderheilkunde in Berlin, halt den GenuB alkoholischer Ge
tranke im Kindesalter bis nach Vollendung der PubertatsentwickIung fur 
unstatthaft; der Internist Kr a us in Berlin befurwortet gleichfalls das arzt
liche Verbot des Alkohols fur Kinder; nach Striimpell (Breslau) ist die totale 
Abstinenz der Kinder fast allgemein als notwendig anerkannt; nach Baumler 
(Freiburg) sollen Kinder und heranwachsende junge Leute keine alkoholischen 
Getranke genieBen; der Internist Marti us (Rostock) erkIarte den Alkohol 
fur Kinder als Gift und meinte, daB kein Arzt heute Kindern Wein oder Bier 
zur Starkung verabreichen wird, andernfalls sei er zu verurteilen; der 
Kliniker Curschmann in Leipzig billigt die absolute Fernhaltung des Alko
hols selbst bei kranken Kindern; der Psychiater Cramer in Gottingen will 
Kindem den Alkohol strenge verbieten; der Nervenarzt Binswanger (Jena) 

1) Verlag von Fr. Deuticke in Wien u. Leipzig 1909, S. 8 u. 199. 
Anmerk. d. Herausg.: Dieser Vortrag und die folgende Diskussionsrede sind 

nur nach dem Stenogramm wiedergegeben. Es wurde von jeder Ausfeilung abgesehen, 
um den Eindruck der Frische und Unmittelbarkeit des gesprochenen Wortes nicht zu 
zerstoren. - Eine ausfiihrliche Publikation des Verfassers iiber denselben Gegenstand 
mit reichem kasuistischen Material ist im Jahre 1902 bei Karger in Berlin erschienen. 
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will dieses Verbot auch auf die Zeit der Pubertatsentwicklung ausdehen; und 
wahrend der Hygieniker Frankel die Altersgrenze an das 14. Lebensjahr 
setzen und unter dieser Grenze den Alkohol absolut verbieten will, dehnen 
die Hygieniker Loeffler und Rubner dieses Verbot auf alle jugendlichen 
und noch im Wachstum befindlichen lndividuen aus. 

lch konnte noch andre anfiihren. Sie Behan also, die Autoritaten sind 
in dieser Beziehung einig und sprechen sich mit groBer Entschiedenheit gegen 
den Alkohol im Kindesalter aus. 

Warum wird nun gerade das Kind als besonders gefahrdet durch den 
Alkohol betrachtet 1 Das hat seine guten Griinde. Erstens einmal ist der 
kindliche Organismus in ganz unvergleichlich hoherem Grade gegen die Gift
wirkungen des Alkohols empfindlich. Wir Kinderarzte haben in dieser Be
ziehung Gelegenheit, die merkwiirdigsten Erfahrungen zu machen_ lch habe 
selbst vor mehreren Jahren eine kleine Schrift uber Alkoholismus im Kindes
alter verOffentlicht und dort eine ganze Reihe eigener und fremder Beobach
tungen mitgeteilt, aus denen hervorgeht, daB bei Kindem selbst Dosen, welche 
man bei Erwachsenen wirklich fur ganz gleichgiltig halten mochte - ein Glas 
Wein bei einer Mahlzeit, ein halbes Glas Bier und etwas Wein oder ein paar 
Loffelchen Kognak in der Milch, allerdings regelmaBig verabreicht - ganz 
merkwurdige, geradezu furchterliche Folgen hervorrufen. lch will nur kurz 
erwahnen, daB ich selbst zum allererstenmale darauf aufmerksam gemacht 
wurde, als mich ein Kollege zu einem masercluanken Madchen von 8 Jahren 
mitten in der Nacht zu einer Beratung herbeirief und sich mit den ihm ganz 
unerklarlichen Erscheinungen bei diesem Kinde entschuldigte. Um kurz zu 
sein, das Kind hatte in dem hohen Fieber von 40 Grad - es entwickelte sich 
auch eine Lungenentzundung - die allerdeutlichsten Erscheinungen von 
Delirium tremens, die unmoglich zu miBdeuten waren. Das Kind Bah Mause, 
Hiihner, sang und sprach in mehreren Sprachen, sprang aus dem Bette, kurz 
benahm sich wie ein Mensch im Delirium. Die Erkundigungen nach den Ge
wohnheiten des Kindes ergaben ganz einfach, daB es Bait Jahren auf den 
Wunsch des Vaters, der selbst dem Alkohol reichlich zusprach, bei jeder Mahl
zeit Wein, Bier und im Fasching auch Punsch bekommen hatte. Von berau
schenden Dosen war dabei keine Rede, sondem das Kind hatte nur die Ge
wohnheiten, die leider noch auBerordentlich verbreitet sind. 

Einen anderen Fall sah ich bei der groBen lnfluenzaepidemie. Ein elf
jahriger Knabe eines Gastwirtes, der seine ganze freie Zeit beim Schank ge
standen und haufig auch "Gespritzten" getrunken hatte, zeigte ebenfalls das 
,Bild des Deliriums und starb am nachsten Tage. 

Sehr haufig ist die alkoholische Leberschwellung. Wir bekommen in 
unsrem Ambulatorium mehrmals im Jahre Kinder zu sehen, welche einen ver
groBerten Bauch haben. Bei naherer Untersuchung fiihlt man die Leber hand
breit uber den Rippenbogen hervorragen und Erkundigungen ergeben in 
allen Fallen Wein-, Bier- oder KognakgenuB immer in Dosen, welche man 
absolut nicht als ubertrieben betrachten wurde. 

Dberaus haufig sind die Storungen des Appetits. Sehr oft erscheinen 
in der Spl'echstunde Mutter, die sich beklagen, daB ihl' Kind nichts essen wolle. 
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Das Kind zeigt ein gutes Aussehen, hat kein Fieber und keine andre Affektion, 
die den Zustand erklaren konnte und ich gewohnte mich aIlmahlich, durch 
einige Tatsachen belehrt, die Leute zu fragen: Bekommt das Kind Wein oder 
Bier? Sehr haufig wurde mir diese Frage bejaht und auf meine Anordnung, 
dem Kinde ktinftighin nur alkoholfreie Getranke und nur gewohnliche Kost 
zu geben, verschwanden diese Erscheinungen. Diese Beobachtungen haben 
sich so haufig wiederholt, daB ich mit Bestimmtheit sagen kann, daB der 
Alkohol in geringen Dosen diesen storenden EinfluB auf das Kind ausgetibt hat. 

Dazu kommt noch, abgesehen von diesen Storungen, daB bei dem Kinde 
eigentlich gar keine rechte Veranlassung ist, ihm ein alkoholisches Getriink 
zu geben. Von den erwachsenen Menschen bekommen wir sehr haufig, wenn 
wir mit ihnen tiber dieses Thema sprechen und die schadlichen Wirkungen 
des Alkohols hervorheben, zu horen: "Ja, lieber Herr Doktor, ich bin eben 
schon daran gewohnt, es wtirde mir groBe Schwierigkeiten verursachen, mich 
davon zu entw6hnen, ich glaube, daB mir diese maBige Dosis nicht sehr viel 
schadet. Wir trinken aIle" usw. Beim Kind entfaIlt dieser Umstand. Das 
Kind ist von Haus aus nicht an den Alkohol gewohnt, es muB einmal anfangen 
und muB oft formlich dazu genotigt werden, diese schlecht schmeckenden 
Getranke zu sich zu nehmen, so wie dies beim Rauchen fast immer der Fall 
ist. Leider kommen aber manchmal noch andre Motive hinzu und das ist die 
Hauptsache, von der ich heute sprechen werde. 

Trotz aIler dieser entschiedenen Erklarungen der arztlichen Autoritaten 
und trotz dieser Erfahrungen ist leider tatsachlich der AlkoholgenuB im Kindes
alter noch immer auBerordentlich verbreitet. Dartiber herrscht nicht der 
geringste Zweifel. Jeder, der seine Augen offen hat, und sich fUr diese Dinge 
interessiert, muB das konstatieren. Gehen Sie in die offentlichen Wirtschaften, 
in die Restaurants und Biergarten im Sommer und Sie sehen, daB dort das 
Kind mit den Eltern trinkt, ob es nun alter oder jtinger oder ganz jung ist. 
1ch habe in dieser Beziehung die interessantesten Beobachtungen gemacht. 
Auf einem Ausflug, den ich mit meinen Kindern nach Heiligenkreuz unter
nahm, sahen wir ein junges htibsches Bauernehepaar mit einem prachtigen 
etwa ein Jahr alten Knaben und als das besteIlte Bier kam, setzte dieser als 
erster das groBe Bierkriigel mit solcher Geschicklichkeit an seinen Mund und 
machte so kraftige Schlucke, daB man sofort schlieBen muBte, daB das bereits 
ein gut eingeiibter Reflex war. Auf meine Frage an die Eltern, warum sie 
dem Kinde Bier geben, sagten sie: "Ach, er trinkt es sehr gerne, er ist ein 
starker Kerl, warum solI er nicht auch ein Bier trinken 1" Die Leute wissen 
es einfach nicht, daB sie etwas Unrechtes tun und man sagt es ihnen nicht. 
Diejenigen, welche die Aufgabe hatten, die Leute zu belehren, entziehen sich 
dieser Aufgabe leider meistens. 1ch glaube nicht zu irren, wenn ich sage, daB 
von zehn Eltern, die ihren Kindern Bier oder Wein zu trinken geben, neun 
sofort aufhoren wiirden, wenn ihnen jemand deutlich sagen wtirde: Das wird 
von den Arzten und Professoren als schadlich angesehen, das dtirft ihr nicht 
tun. Leider geschieht das gewohnlich nicht. Die Arzte sind in dieser Beziehung 
ein wenig, ich mochte sagen, indifferent. Wenn ich ganz deutlich sprechen 
wtirde, milBte ich sagen, die meisten von ihnen sind selbst den maBigen 
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Alkoholdosen sehr zugeneigt und sie haben daher keine Veranlassung, das
jenige, was Ihnen sehr angenehm ist und worauf sie sich taglich freuen, plotz
lich als etwas Schadliches, Feindliches und Unpassendes zu deklarieren; und 
trotzdem ware es nach meiner Ansicht Pflicht der Arzte, in dieser Richtung 
immer ganz deutlich und unzweideutig zu sprechen. 

Eine sehr bedenkliche Sache in dieser Beziehung ist nun die Verordnung 
von Alcoholicis an die Kinder. Ich will hier ganz die Verordnung bei schweren 
akuten Krankheiten auBer acht lassen, daruber sind noch die Ansichten ver
schieden. Ich will nur sagen, daB ich in meiner doch ziemlich ausgebreiteten 
Praxis, sowohl in der Familien- als auch in der offentlichen Praxis, in unsrer 
Ambulanz, bei der Armenordination usw. schon lange auf die Verordnung 
von Alcoholicis in akuten Krankheiten absolut verzichte und ich bin ganz 
sicher, daB ich in dieser Beziehung niemals etwas verfehlt habe. Wir be
sitzen Reizmittel anderer Art, Medikamente, welche momentan die Herzkraft 
anregen und alles das viel besser und sicherer hervorrufen, als der Alkohol, 
von dem man das, wie ich glaube, eigentlich nicht mit Berechtigung erwarten 
darf. Der groBe Unterschied zwischen der Verordnung anregender Medika
mente und der Verordnung von Alkohol liegt eben darin, daB die Leute, 
welche sehen, daB ihr Kind mit Alkohol eine Lungenentzundung oder eine 
Bronchitis uberstanden hat, nun darauf schworen, daB ihr Kind durch den 
Alkohol gerettet wurde, was sicher ganz falsch ist. Es gibt alkoholfreie 
Krankenhauser, in denen auch die Erwachsenen keinen Alkohol bekommen 
und die eine ganz a uffallend geringe Mortali ta t auf weisen. Man kann also j eden
falls mit Bestimmtheit sagen, daB man niemandem schadet, wenn selbst 
bei schweren akuten Krankheiten die Verabreichung von Alkohol unter
bleibt. Aber davon will ich gar nicht sprechen, sondern von der Verordnung 
des Alkohols als Kraftigungsmittel, als Roborans, um Blut zu bereiten. 

Meine Herren und Damen, man kann nicht gut etwas Widersinnigeres 
aussprechen als die Idee, daB man durch die Verabreichung von Alkohol je
mandem BIut verschaffen kann. Das ist eine, ich mochte sagen, so triviale, 
unwissenschaftliche Denkweise, daB ich staunen muB, wie lange sie sich 
noch erhalt. Der Alkohol, eine narkotische Substanz, welche die groBte Ver
wandtschaft mit Ather, Chloroform und allen ahnlichen Betaubungsmitteln 

. hat, solI Blut bereiten? Das ist unsinnig, und noch komischer klingt es, wenn 
man Rotwein zur Blutbereitung verordnet. Weil der Wein rot ist und das 
Blut rot ist, solI der Rotwein rotes Blut bereiten. Es ist kindisch, so etwas zu 
sagen und trotzdem ist diese Ansicht ungeheuer verbreitet. 

Viel wichtiger ist aber die Erscheinung, daB noch in manchen offentlichen 
Anstalten, in Kinderspitalern, aber ganz besonders in Kinderheimen, in See
hospizen und in Ferienheimen auf offentliche Kosten und auf Kosten der 
Wohltater, welche Geld dafur zur Verfiigung stellen, damit die Kinder die 
Ferien angenehm verbringen und sich erholen, dit') Kinder zu Alkoholikern 
herangezogen werden. Das ist keine Vbertreibung. Kinder, welche niemals 
Alkohol bekommen haben, teils weil die Eltern zu arm oder teils auch weil sie 
zu verniinftig waren, werden in diesen Anstalten an den regelmaBigen GenuB 
des Alkohols gewohnt. Warum? Der AlkohoI soli sie kraftigen. Wir wissen 
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aber heute durch die tagliche Erfahrung, daB der Alkohol nie kraftigt, sondern 
immer nur schwacht. Die Sportsleute wissen ganz genau, wenn sie z. B. rad
fahren, wettschwimmen, oder wettrudern, daB, wenn sie nicht von Haus 
aus abstinent sind, sie mindestens zwei Monate vor dem Wettkampf nicht 
einen Tropfen Alkohol zu sich nehmen durfen, sonst werden sie sicher ge
schlagen; und das soll ein Kraftigungsmittel sein? Ich meine, es ist das so 
widersinnig, daB man es geradezu nicht versteht. Die wissenschaftlichen 
Versuche mit Froschmuskeln, neuerdings mit dem uberlebenden Herzen usw. 
zeigen mit groBter Deutlichkeit, daB die kIeinste Menge Alkohol die Muskel
kraft schwacht und herabsetzt, wahrend die Herzkraft sofort in die Hohe geht, 
wenn man die kIeinste Menge Zucker der Flussigkeit zusetzt. 

Nur althergebrachte Gewohnheiten erkIaren es, daB man an jener Irrlehre 
immer noch festhalt. Was aber das Kindesalter anbelangt, so glaube ich, daB 
es nach den uns bekannten Tatsachen nicht mehr gerechtfertigt ist, Kindern 
gewohnheitsgemaB Alkohol zu geben, insbesondere in offentlichen Anstalten, 
welche gewissermaBen nicht nur als Erholungs-, sondern auch als Belehrungs
statten dienen sollen. Die Aufsichtsorgane in diesen Anstalten sollten doch 
belehrt werden, wie die Kinder hygienisch erzogen werden. Man darf die 
Kinder dort nicht unhygienische MaBregeln lehren und sie nicht an unhygie
nische Stoffe gewohnen. 

Daher ware es sehr am Platze, wenn der 1. osterreichische Alkoholgegner
tag eine Resolution fassen wiirde, in der er ganz einfach erklart, daB der regel
maBige GenuB von Alkohol im Kindesalter, respektive die Verabreichung von 
Alkohol als Kraftigungsmittel an Kinder dem jetzigen Stande der Wissenschaft 
nicht mehr entspricht. (Lebhafter Beifall.) 

(Aus der Diskussion liber "Alkohol und Jugend" am I. osterreich. Alkoholgegnertag.} 

Prof. Kassowitz: Es wurde von Herrn Hofrat Huemer gesagt, daB die 
Mittelschullehrer der Sache gunstig gesinnt sind, daB sie alles mogliche tun, 
daB sie belehren usw. Ich mochte dagegen einige Erfahrungen anfuhren, die 
mich personlich betreffen. Ich wurde vor mehreren Jahren von dem Direktor 
des Erzherzog Rainer-Gymnasiums aufgefordert, einen Vortrag uber den 
Alkohol fUr die Schuler des Obergymnasiums zu halten. Ich habe die ganze 
Frage auseinandergesetzt und an den begeistert gluhenden Augen der Kinder 
und an der Dankrede, die mir von einem der jungen Leute am Schlusse ge
halten wurde, konnte ich sehen, daB meine Worte auf fruchtbaren Boden 
gefallen sind. Ein Jahr spater wurde mir wieder nahegelegt, in einem andern 
Gymnasium Wiens zu sprechen. Ich habe mich sofort dazu bereit erkIart, aber 
da ich nicht vom Gymnasium selbst, sondern auf Umwegen aufgefordert 
wurde, gewunscht, daB mich die Schule direkt einlade. Nach mehreren 
W ochen wurde mir mitgeteilt, daB in der Lehrerkonferenz beschlossen wurde, 
davon Abstand zu nehmen. (Rufe: Hort!) Ich habe nie mehr eine ahnliche 
Aufforderung bekommen. 

Bei den Schulausflugen an den Mittelschulen wird furchtbar getrunken. 
Meine zwei Sohne, damals Gymnasiasten in einem der vornehmeren Gymnasien 
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der innern Stadt, waren bei einer solchen Gelegenheit genotigt, ihren be
trunkenen Kollegen Samariterdienste zu leisten und sie nach Hause zu be
fordern. Unter den Augen der Lehrer haben sich die Kinder besinnungslos 
betrunken. Ich kann also nicht finden, daB die Mittelschullehrer der Anti
alkoholbewegung giinstig gegeniiber stehen. 

Durch die Schiilerabstinenzvereine konnte man groBartige Erfolge erzielen. 
Es gibt solche in vielen andern Landern und ich kann es nicht begreifen, wie 
man sie bei uns ablehnen kann. 

Ich mochte Ihnen zum SchluB noch etwas mitteilen, was Sie gewiB aIle 
im hochsten Grade interessieren wird. Vielleicht wird die Mitteilung dieser 
Begebenheit ein wenig das Gewissen der Bevolkerung aufriitteln. 

Ein k. k. Bezirksarzt hat mir und zwei andern Mitgliedern dieser Ver
sammlung Briefe geschickt, in denen er mitteilt, er habe seinen Sohn, einen 
Gymnasiasten, in einem Schiilerheim einer groBeren Provinzstadt unter
gebracht, welches sicherlich von der Behorde konzessioniert und iiberwacht 
wird. Es wird doch bei uns alles iiberwacht. (Heiterkeit.) In dieser Anstalt 
wurde unter den Augen des Direktors ganz furchtbar gesoffen. Es ist den 
Schiilern dort gestattet, die Wirtshauser zu jeder beliebigen Tages- und Nacht
zeit zu besuchen. In einem Briefe, den der arme Mann von seinem Sohne, der 
seitdem zugrunde gegangen ist, erhalten hat und den er mir zur Verfiigung 
stellte, heiBt es: 

"Neulich hatten wir einen fiirchterlichen Krawall. In der Nacht kam der 
Fritz, der Fritsche und der Kosak nach Hause, natiirlich total besoffen. Um 
derlei unliebsamen Auftritten ein Ende zu machen - denn Vorhergesagtes 
war nichts Neues und kam bereits mehrmals vor - sperrte der Direktor unter 
Aufsicht eines Prafekten die drei in ein Zimmer des ersten Stockwerkes. Nun 
stieg das saubere Kleeblatt an der Fassade des Hauses von einem Fenster 
zum andern, bis es eines offen fand, wodurch die drei in ein unversperrtes 
Zimmer gelangten. Sie gingen einfach davon und zogen bis spat in der Nacht 
herum. Von einem Neubau rissen sie die Tafel mit dem Namen des Baumeisters 
herab und schleppten sie nach Hause. Hier angekommen, schlugen sie einen 
fiirchterlichen Larm. Der Direktor, der hinauskam, wurde beschimpft: Was, 
ein solcher Esel will Direktor sein 1 und ahnliche schone Ehrentitel mehr." 

Was dann weiter geschah, weiB ich nicht genau. Aber der Junge, der das 
schreibt, ist ebenfalls einmal ausgeblieben. Als er nicht nach Hause kam, hat 
man ihn natiirlich in allen Wirtshausern gesucht. Er wurde betrunken ge
funden und ging in die Mur. (Bewegung.) 

Es besteht ein Gesetz, wonach die Kinder kein Wirtshaus besuchen diirfen. 
Hier ist wieder ein Beispiel, daB das Gesetz nicht beobachtet wird. Wo ist 
in diesem FaIle die Behorde 1 Der arme Mann schreibt mir, er habe irgend 
etwas unternehmen wollen, aber die Gesetze gaben ihm keine Handhabe. Die 
Handhabe wiirde darin bestehen, daB es unmoglich sein muB, daB ein Direktor 
ein Prafekt usw. ruhig zusehen, wie Kinder sich in Wirtshausern betrinken. 
Warum sehen sie ruhig zu 1 Weil sie selbst nicht abstinent sind. (Zustimmung.) 

AIle unsre Reden, Bitten und Beschworungen konnen nichts niitzen, 
wenn der Professor bei den Ausfliigen vor den Augen der Kinder Bier trinkt 
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und ihnen dann am nachsten Tag erziihlt, der Alkohol ist schiidlich, man darf 
nicht so viel trinken usw. 

Wir Abstinente stehen noch immer als Leute da, denen ein Radel im 
Kopfe fehlerhaft geworden ist. Man sagt: Professor Kassowitz ist ein ganz 
gescheiter Mensch, aber er hat einen Span, er ist abstinent. (Heiterkeit.) 
Das sollte aufhoren. Hier muBten vierzig Kollegen sitzen, Professoren, Dok
toren und Dozenten, und horen, was in der Alkoholfrage gesprochen wird. Sie 
wollen aber nichts mit den "Abstinenzlern" zu tun haben. Wir sind nicht 
"Abstinente", das wurde nur heiBen, daB wir nichts trinken; nein, wir sind 
"Abstinenzler", das heiBt: Narren. (Sturmischer Beifall.) 

Wenn schlechtes Wasser in irgendeinem Orte ist, so ist das kein Grund, 
die Kinder mit Alkohol zu futtern. Es ist absolut ausgeschlossen, das Wasser 
einfach durch Bier und Wein zu ersetzen. Man kann fur das schlechte Wasser 
Ersatz in gekochtem Wasser, in Tee usw. schaffen. Man soIl nur nicht die 
Kinder, noch dazu auf offentliche Kosten, vergiften und zu Alkoholikern 
erziehen. 



Ein wichtigel' Faktorl). 

WeI' sein Interesse del' verwahrlosten Jugend des GroBstadtproletariates 
zuwendet, darf die verhangnisvolle Bedeutung des Alkoholismus fiir das zu 
bekampfende Dbel nicht iibersehen. Del' Arbeiter, del' nach vielfachen Er
hebungen durchschnittlich ein Sechstel, nicht selten abel' eine viel groBere 
Quote seines karglichen Einkommens fiir alkoholische Getranke verwendet, 
die ihn wedel' nahren noch starken, sondel'll nul' seine Gesundheit beeintrach
tigen, schadigt damit nicht nul' sich selbst, sondel'll auch seine Familie und 
VOl' allem seine Kinder, die haufig infolge del' Keimvergiftung schon minder
wertig zur Welt kommen, dann abel' notwendigerweise in del' El'llahrung und 
Korperpflege verkiirzt werden, in den jammerlichen Wohnungen del' Rachitis 
und Skrofulose anheimfallen, um endlich, wenn sie fliigge geworden sind, 
in mangelhafter Bekleidung, del' StraBe und ihrem demoralisierenden Einflusse 
ausgeliefert zu werden. 

Del' Vater, del' seine wenigen freien Stunden in del' Kneipe verlebt, kann 
seine Kinder wedel' geistig noch moralisch vorwarts bringen; ist er abel' ein 
ausgemachter Trinker, dann brutalisiert er seine Umgebung und legt durch 
sein Beispiel den Keim zur Verrohung seiner Nachkommen, die iiberdies oft 
genug schon in friihester Jugend del' chronischen Alkoholvergiftung und ihrer 
entsittlichenden Wirkung anheimfallen. DaB abel' auch viele KindermiBhand
lungen von alkoholisierten EItel'll und Pflegeeltel'll veriibt werden, ist eine 
allgemein bekannte und eigentlich selbstverstandliche Tatsache. 

Nach alledem kann es keinem Zweifel unterliegen, daB man einen groBen 
Teil des Kinderelends beseitigen konnte, wenn es moglich ware, die arbeitenden 
Klassen von del' Alkoholvergiftung zu befreien oder, noch besser, die heran
wachsende Generation schon von vornherein davor zu bewahren. Das ist 
abel' so lange vollkommen ausgeschlossen, als auch die Wohlhabenden del' 
Gewohnheit des Alkoholgenusses treu bleiben zu miissen glauben. Schon die 
Ermahnung zur MaBigkeit, geschweige denn gar zur volligen Enthaltung muB 
unwirksam bleiben, wenn del' Ermahnende nicht sich selbst als ein Beispiel 
fiir die Moglichkeit u~d leichte Durchfiihrbarkeit eines alkoholfreien Le bens 
anfiihren kann; wahrend auf del' anderen Seite jeder einzelne dadurch allein, 
daB er sich offen und bei jeder Gelegenheit des Alkohols in jeder Form enthalt, 
eine bedeutende Werbekraft auf seine Umgebung, auf Verwandte und Freunde, 
auf Gleichgestellte nnd Untergebene ausiibt. Noch wirksamer ist das Beispiel 

1) Mitteilungen des "Reichsverein fiir Kinderschutz" 19lO, Nr. 9. 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 30 
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ganzer Familien oder groBerer Vereinigungen. Das ist nicht nur theoretisch 
konstruiert, sondern wird uberall und immer wieder durch die Beobachtung 
und die Erfahrung bestatigt. 

Wer also gegen die Verwahrlosung der groBstadtischen Jugend nicht nur 
mit Palliativmitteln vorgehen, sondern das Dbel an seiner Wurzel fassen und 
bekampfen will, darf an dem hier erorterten Faktor nicht achtlos voruber
gehen und sollte das Seinige dazu beitragen, damit das, was in vorgeschritte
neren Landern bereits verwirklicht oder der Verwirklichung nahe ist, namlich 
eine werktatige Beteiligung aller Gebildeten an dem Kampfe gegen den Alkohol 
endlich auch bei uns fur die Allgemeinheit sichtbar in die Erscheinung trete. 

Namentlich die fur die Leiden ihrer Mitmenschen warm empfindenden 
Frauen sollten sich das Beispiel ihrer Schwestern in Nordamerika vor Augen 
halt en, die in einem Bund abstinenter Frauen mit mehr als einer halben 
Million Mitglieder wenigstens den AlkoholgenuB in der Familie schon grund
lich beseitigt und durch fortwahrende Petitionen bei den Vertretungskorpern 
den obligatorischen Unterricht uber die Gefahren des Alkohols in allen Volks
schulen der Vereinigten Staaten durchgesetzt haben. Auch bei uns sollten 
die Frauen Ahnliches zu erreichen such en ; sie konnten dadurch mithelfen. 
eine ergie bige QueUe des Kinderelends zu beseitigen. 



Die akademische Trinksitte1 ). 

Wenn das Wort Anachronismus nicht schon vorhanden ware, muBte es 
fur die mit einem besondern Ritual verbundene Aufnahme groBer Alkohol
mengen durch die akademischen Burger und ihre nicht akademischen Nach
ahmer geschaffen werden. Die Entstehung dieser sonderbaren Gebrauche 
reicht in fruhere Jahrhunderte zuruck - aus dem Jahre 1685 ist ein "Sauf
komment" fur Studenten erhalten -, also in eine Zeit, in der die vergiftende· 
Wirkung des Alkohols noch unbekannt war. Damals wuBte man noch nichts. 
von der Alkoholleber und der Schrumpfniere der Trinker; Alkoholneuritis· 
und Alkoholpsychosen waren ebenso unbekannt wie die Degeneration des. 
Herzmuskels und die Verkalkung der Arterienwande als Folgen des chronischen 
AlkohoIismus; und damals war auch noch nicht durch wissenschaftliche Unter
suchungen festgestellt worden, daB dieses narkotische Gift schon die Keime 
der kommenden Generation schadigt und Idiotie, Epilepsie, Nervenschwache 
und andere Degenerationserscheinungen bei den Nachkommen derjenigell. 
hervorruft, die dauernd unter seinem Einflusse gestanden sind. Damals wuBte 
man nur, daB der Wein "des MenschenHerz erfreut", daB GeseIligkeit und Froh
sinn durch gemeinsamen BiergenuB gefOrdert werden, und von der "Aqua vitae'" 
glaubte man, daB sie die Lebensgeister weckt und die gesunkenen Krafte wieder 
aufrichtet. Die akute Alkoholvergiftung aber, deren Symptome nicht leicht zu 
ubersehen waren, betrachtete man als eine unschuldige und rasch voruber
gehende Nebenwirkung der geruhmten und erwunschten Euphorie, die man dem 
Genusse dieses Wundermittels verdankt. "Wer niemals einen Rausch gehabt, 
der war kein braver Mann"; und derjenige erwarb sich Lob und Preis seiner 
Zechgenossen, der in der Zeiteinheit die groBten Mengen des freudespenden
den Stoffes bewaltigen konnte. Es entstand das Lied, das noch heute - als 
Anachronismus - gesungen wird : "Wer am meisten trinken kann, ist Konig" ... 

Jetzt aber wissen wir, daB im Wein acht bis zehn, im Bier vier bis funf, 
im Branntwein dreiBig bis funfzig Prozent jenes eminent giftigen Stoffes ent
halten sind, den die Chemiker als Athylalkohol (C2H 60) bezeichnen; wir 
haben erfahren, daB dieses narkotische Gift jedes lebende Protoplasma, sei 
es nun tierischer oder pflanzlicher Natur, nach einem rasch vorubergehenden 
Erregungstadium zuerst lahmt, d. h. seine Lebenstatigkeit herabsetzt und 
bei fortgesetzter Einwirkung in ihm jedes Leben fur immer vernichtet. Wir 
wissen auch, daB der Alkohol die Muskelkraft nicht erhoht, sondern nach 
einer kurzen, quasi aufpeitschenden Erregung dauernd herabsetzt, so daB er 
alle hoheren Sportleistungen unmogIich macht und, selbst mehrere Tage vor 
einem entscheidenden Wettkampfe in maBigen Mengen genossen, eine sichere 
Niederlage' gegenuber einem alkolhofreien Gegner verburgt. Es haben ferner 
exakte wissenschaftIiche Versuche ergeben, daB schon mittlere Alkoholmengen 

1) Aus dem Almanach "Vom Studium und yom Studenten". Berlin (Cassierer) 1910. 
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noch nach 24 bis 36 Stunden alle geistigen Fahigkeiten und Fertigkeiten, wie 
Auswendiglernen, Kopfrechnen, Unterscheidung von Farben, Schriftsetzen, 
Zielen usw. herabsetzen und beeintrachtigen. Vielfache Enqueten und Nach
forschungen haben dann sichergestellt, daB die meisten gonorrhoischen und 
syphilitischen Infektionen bei jungen Leuten, speziell bei Studenten, unter 
der Alkoholwirkung zustande kommen, die alle Hemmungen und Bedenken 
beseitigt, die den nicht Narkotisierten zur Zuruckhaltung mahnen. Und nun 
darf man fragen, ob es nicht ein Anachronismus genannt werden muB, wenn 
Junger der Wissenschaft ihren Stolz darein setzen, sich unter feierlichen Gesten 
systematisch zu betauben und zu vergiften, ihre Korperkrafte herabzusetzen, 
ihre geistigen Fahigkeiten zu vermindern und ihre Nachkommenschaft schon 
im Keime zu verderben und zu verkummern. Denn nicht nur die im Rausche 
gezeugten Kinder sind minderwertig, was zwar allgemein geglaubt, aber nicht 
streng wissenschaftlich bewiesen ist, sondern die chronische, sich immer wieder 
erneuernde Vergiftung verdirbt schon im vorhinein die Keimzellen, die erst 
spaterhin zur Verwendung gelangen. 

Was aber der unbefangenen Beobachtung und Beurteilung am wunder
lichsten erscheint, das ist die enge Verquickung der feierlichen Alkoholnarkose 
mit dem Nationalstolz und dem Deutschtum. Auch andere Volker stehen 
noch vielfach unter dem Banne des Alkoholaberglaubens und der von Jugend 
auf gepflegten und gehatschelten Alkoholgewohnung. Aber weder der Absinth 
trinkende Franzose, noch der sich mit Wutki berauschende Russe oder der 
seinen Chianti schlurfende Italiener denken daran, daB sie damit die Liebe 
zu ihrem Vaterlande und die Begeisterung fur ihr Volkstum zum Ausdruck 
bringen. Nur der Deutsche ist sonderbarerweise dahin gelangt, deutsche Kraft 
und deutsche Mannlichkeit in der Bewaltigung von Flussigkeitsmengen zu 
betatigen, die nicht nur durch ihren Giftgehalt verderblich wirken, sondern 
auch durch ihr Volumen in einem schreienden MiBverhaltnisse zu der Auf
nahmsfahigkeit der dabei beteiligten KorperhOhlen stehen, so daB diese sich 
des ihnen aufgezwungenen Dberschusses in wenig asthetischer Weise ent
ledigen mussen. Wahrend die Vorfahren im Turnier den Gegner durch Muskel
und StoBkraft aus dem Sattel zu heben suchten, ist jetzt derjenige Sieger in 
der Biermensur, der durch fortgesetzte Dbung seine Schlundmuskeln und 
seine Speiserohre zu rascher Bewaltigung des vorgeschriebenen Quantums 
trainiert hat. Diese Trainierung geschieht aber nicht mit Wasser oder einer 
andern indifferenten Flussigkeit, sondern mit demselben Biere, das in jedem 
Liter ungefahr ein Weinglas absoluten Spiritus enthalt, also eine groBe Dosis 
eines gefahrlichen und heimtuckischen Giftes, das alle Organe und alle phy
sischen Funktionen des menschlichen Korpers, von den niedersten bis zu den 
hochsten, unheilbar schadigt und verdirbt. Und wahrend die akademische 
Jugend, die Elute und die Hoffnung der Nation, diese Schiidigung und Ver
derbnis in systematischer Weise betreibt, ist sie dabei noch in dem unbegreif
lichen Wahne befangen, daB sie damit die Ehre und den Ruhm ihres Volkstums 
erhOht. Glaubt sie wirklich, daB die deutsche Nation dabei gewinnt, wenn 
das Verhaltnis der Militaruntauglichen unter den Universitatshorern (wie z. B. 
in Kiel ziffermaBig nachgewiesen wurde) den Durchschnitt bei den ubrigen Mili-
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tarpflichtigen bedeutend ubertrifft? Und wie steht es mit dem geistigen Wett
kampf der Nationen, wenn groBe amerikanische Universitaten und Kollegien 
vollig alkoholfrei gehalten werden, wahrend die deutschen Mitstreiter Abend 
fur Abend "in die Kanne steigen" und am nachsten Morgen ein zartliches 
Verhaltnis mit dem Fruhschoppen eingehen? Jungstens hat ein berfihmter 
deutscher Gelehrter - Professor Lamprecht - die Befurchtung ausgesprochen, 
daB die deutschen Universitaten uber kurz oder lang von den amerikanischen 
in den Schatten gestellt sein werden, weil diese durch die Liberalitat der Re
gierenden und der Mazene uber enorme Mittel verfiigen. Ich sehe aber viel 
mehr Grund zu einer solchen Prophezeiung in der rapid fortschreitenden Be
freiung Amerikas yom Alkohol - die halbe Bevolkerung der Vereinigten 
Staaten steht schon jetzt entweder unter staatlichem oder kommunalem Alko
holverbot - und dem Gegenstucke hierzu in Deutschland, dessen Alkohol
verbrauch noch immer im Steigen begriffen ist. Und wenn wir fragen, wie 
es kommt, daB zwei kulturell hochstehende Nationen gerade in diesem Punkte 
entgegengesetzte Wege gehen, so liegt die Erklarung dafur zum groBen Teile 
in der huben und druben direkt gegensatzlichen Bewertung des Alkohols 
von seiten der akademischen Jugend. Dort sehen die Junger der Wissenschaft 
ihr Ideal nicht in der gepriesenen MaBigkeit im Alkoholgenusse, sondern in 
der volligen Befreiung von der Alkoholnarkose; hier aber wird bei einem groBen 
Teil der akademischen Jugend nicht einmal die MaBigkeit, sondern gerade 
die UnmaBigkeit gepriesen und bewundert. Dort wirkt der alkoholfrei lebende 
Student vorbildlich fur die andern Volksgenossen und spater kann er seinen 
EinfluB und seine Beredsamkeit dazu verwenden, um als Bundespriisident, 
als Volksvertreter, als Arzt und als Prediger bei den Abstimmungen uber Zu
lassung oder Beseitigung der alkoholischen Getranke den Anhangern des Ver
botes zum Siege zu verhelfen. Hier aber ist vorlaufig noch der unmaBige AIkohol
genuB bei den studentischen Gelagen mit einer leuchtenden Gloriole umgeben, 
die nicht nur die anderen Volksschichten blendet und zur Nachahmung reizt, 
sondern auch bewirkt, daB gerade diejenigen, die fur jeden kulturellen Fort
schritt vorbildlich sein sollten: die an den Universitaten herangebildeten 
Arzte, Professoren, Verwaltungsbeamten und Staatsmanner den Bestrebungen 
zur Befreiung des V olkes von dieser GeiBel entweder direkt feindlich oder doch 
kuhl bis ans Herz hinan gegenuberstehen. 

Und doch muB auch hier einmal eine Wendung zum Bessern eintreten 
und fur den aufmerksamen Beobachter sind die Anzeichen einer solchen schon 
deutlich bemerkbar. Akademische Abstinenzvereine mit einer stattlichen 
Anzahl von Mitgliedern waren vor zwanzig Jahren ebenso undenkbar erschie
nen, wie der BeschluB "trinkender" Studentenverbindungen, auch "nicht
trinkende" Kommilitonen in ihre Mitte aufzunehmen. Auch die groBe und 
allgemeine Entrfistung, die die in jungster Zeit unter Alkoholwirkung verubten 
Schandtaten eines hochfeudalen Korps bei allen rechtlich Denkenden und 
asthetisch Fuhlendenhervorgerufen haben, wird das ihrige dazu beitragen, 
um diese Wendung zu beschleunigen. SchlieBlich muB ja auch dieser Ana
chronismus verschwinden, wie so manche Unbegreiflichkeiten geschwunden 
sind, die einstens ffir verehrungswurdig und sakrosankt gegolten haben. 



Tatsachen und Theorien 1). 

Schon bevor Wlassak in der Julinummer dieser Monatsschrift die will
kommene Anregung dazu gegeben hat, die strittige Frage iiber den Nahrwert 
des Alkohols in diesem wissenschaftlichen Organ zu diskutieren, hatte ich 
die bestimmte Absicht, auf den Hamburger Vortrag von Gruber, in dem 
er vor Alkoholgegnern der ganzen Welt die nahrende Fahigkeit des von uns 
allen bekampften Giftes verkiindet hatte, an dieser Stelle zu reagieren; und 
ich habe die Ausfiihrung dieser Absicht nur bis zu dem Zeitpunkte verschoben, 
wo mir der Wortlaut des Vortrages bekannt geworden sein wird. Nun kommt 
aber der Artikel von Wlassak meinem Wunsche, mich vor dem Leserkreise 
dieser Zeitschrift iiber diese spinose Frage auszusprechen, entgegen und ich 
will daher, unter Vorbehalt einer spateren Erganzung, schon jetzt einige 
Punkte besprechen, die mir einer Aufklarung und Richtigstellung in hohem 
MaBe bediirftig zu sein scheinen. 

Wlassak stellt sich mit aller Entschiedenheit auf die Seite Gru bers 
und der anderen Forscher, welche dem Alkohol trotz seiner giftigen Eigen
schaften und neben seinen schadigenden Wirkungen auch nahrende Fahig
keiten zuschreiben, und verwirft daher meine Auffassung, welche diesem 
Gnte, wie allen andern, die Fahigkeit abspricht, in irgendeinem AusmaBe 
an die Stelle jener Stoffe zu treten, deren nahrende Eigenschaft fiir den tieri
schen und menschlichen Organismus von niemandem angezweifelt wird. Die 
Argumentation, die ihn zu diesem Resultate gefiihrt hat - denn nur urn eine 
solche handelt es sich, da er ebensowenig wie Gru ber und ich iiber eigene 
einschlagige Versuche verfiigt - bewegt sieh ungefahr in folgenden Richt
linien: 

1. Mein Zweifel·an der nahrenden Wirkung des giftigen Alkohols beruhe 
auf einer bloB en Hypothese. Der echte Naturforscher aber wisse, daB die Wir
kungen des Alkohols durch die Erfahrung zu erweisen und nicht aus einem 
Begriff zu deduzieren seien. 

2. Die experiment ellen Untersuchungen hatten - eine nach der andern
gezeigt, daB der Alkohol ein Nahrstoff sei, daB er gleich Fett und Zucker EiweiB 
spare und auch als QueUe der Muskelkraft dienen konne. 

3. leh hatte auf Grund meiner Theorie die Versuchsergebnisse anders zu 
deuten und unbequeme Tatsaehen mehr oder weniger geschickt zu leugnen 
versucht. 

1) Internationale Monatschrift z. Erforschung d. Alkoholismus u. Bekampfung 
d. Trinksitten 1911, Heft 10. 
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4. Man musse sich in dieser Frage an die Seite der Autoritaten stellen, 
die den Nahrwert des Alkohols bejahen, und als solche konne man nur wirklich 
sachverstandige Manner ansehen, die, wenn sie auch keine Alkoholversuche 
gemacht haben, doch wenigstens die experiment ellen Methoden genau kennen. 

5. Die Nahrwertfrage solI aus der Argumentation und Agitation der Alko
holgegner ausscheiden und es mogen durch einen deutschen Abstinententag 
offizielle Leitsatze fUr unsere Bewegung aufgestellt werden. 

Ich will nun gleich vorausschicken, daB ich jedem einzelnen dieser 
Punkte auf das scharfste opponieren muB. 

Wenn Wlassak meint, daB meine Auffassung auf einer bloBen Hypo
these beruht, wahrend die gegenteilige, die von den Autoritaten gelehrt wird, 
sich auf Tatsachen stutzt, so kann ich darauf nur antworten, daB er die Situa
tion auf das grundlichste verkennt. Die Wahrheit ist die, daB die Lehre von 
dem Nahrwert des Alkohols niemals das Licht der Welt erblickt hatte, wenn 
man sich nicht aus rein theoretischen Grunden dem Glauben hingegeben 
hatte, daB die Nahrungstoffe im lebenden Organismus wie das Heizmaterial 
in der toten Maschine direkt verbrennen und daB daher eine Nahrung immer 
genau soviel wert sein musse, als sie bei ihrer Verbrennung Warmeeinheiten 
liefert. Als J. R. Mayer diesen Vergleich anstell te, befand sich die Stoff
wechsellehre noch in ihren erst en Anfangen, und es schmalert unsere Bewun
derung fur diesen Pfadfinder der Naturerkenntnis nicht im geringsten, wenn 
wir jetzt auf Grund eines seitdem enorm angewachsenen Tatsachenmaterials 
sagen mussen, daB er in diesem Punkte geirrt habe. Konnte er doch damals 
noch glauben, daB die Nahrungstoffe innerhalb des Lumens der BlutgefaBe 
verbrennen, wie Holz, Kohle oder Weingeist im Feuerungsraum einer Maschine, 
und es lag fur ihn also der Gedanke nahe, dem im Korper verbrennenden 
Weingeist dieselbe Rolle zuzuschreiben wie in einem mit Spiritus geheizten 
Motor. Heutzutage wissen wir aber, daB auch ein vollig entbluteter Frosch 
durch geraume Zeit Bewegungen ausfuhrt und dabei Kohlensaure und Warme 
produziert, obwohl jetzt von einer Verbrennung innerhalb der GefaBe nicht 
mehr die Rede sein kann; wir wissen, daB die grunen Pflanzen leben, Kohlen
saure ausatmen und gelegentlich auch mechanische Arbeit leisten, obwohl 
sie sich ausschlieBlich von Stoffen ohne den geringsten Brennwert nahren; 
wir wissen, daB die Tiere ebenfalls gewisse Mineralsalze in bestimmten Quan
titaten nicht entbehren konnen und daB dieser Teil ihrer Nahrung ihnen 
keine einzige Warmeeinheit zufuhrt; wir wissen ferner, daB weder Zucker, 
noch Fett noch EiweiB bei der Temperatur der Warmbluter, geschweige denn 
bei der der sogenannten Kaltbliiter angezundet werden konnen; daB eine ver
mehrte Sauerstoffzufuhr den vitalen VerbrennungsprozeB nicht anfacht, was 
doch unbedingt der Fall sein muBte, wenn Zucker, Fett und EiweiB durch 
direkte Verbindung mit dem Sauerstoff verbrennen wurden; und endlich 
wissen wir, daB der Brand auch nicht durch vermehrte Zufuhr der Nahrung 
angefacht wird, wie beim Aufschutten frischer Kohle im Feuerungsraum 
eines Dampfmotors, sondern daB sich die Hohe der Verbrennung ganz aus
schlieBlich nach der Zahl und Starke der einwirkenden Reize richtet. Bleiben 
diese aus, dann bilden sich auf Kosten der Nahrung brennbare Reservestoffe 
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(Fett oder Glykogen), die sich auch im Muskel, also mitten in der mit Fett 
und Zucker zu heizenden Maschine ablagern und vorlaufig unverbrannt bleiben, 
obwohl in jedem kleinsten Teilchen dieses Organs fort und fort Verbrennungs
prozesse ablaufen. Wir sehen also schon jetzt, daB die Grundhypothese, 
von der die Lehre von der Nahrkraft des Alkohols ihren Ausgang genommen 
hat, uberall auf die groBten Schwierigkeiten stoBt und mit einer ganzen Reihe 
von Tatsachen in Widerspruch gerat, also unmoglich richtig sein kann. 

Eine andere Probe auf das Exempel, die ebenfalls zu ungunsten der 
Lehre von der Verwendung der Nahrungstoffe zum Heizen der Lebens
maschine ausgefallen ist, bildet das angebliche "Gesetz" der Isodynamie, 
welches behauptet, daB die Nahrungstoffe einander nach ihrem Gehalte an 
Warmeeinheiten vertreten konnen. Hundert Kalorien von EiweiB seien also 
fur den Organismus gleichwertig mit hundert Kalorien von Fett und diese 
sollen wieder ebensoviele Kalorien von Zucker ersetzen konnen. Aber auch 
dieses angebliche Gesetz wird durch eine ganze Reihe zweifelloser und unwider
leglicher Tatsachen umgestoBen. 

Vor allem ist es nicht wahr, daB es dem Organismus gleichgiltig ist, in 
welcher Form er die notwendige Menge von Nahrungskalorien bezieht, weil 
auch das ganz ausgewachsene Tier eine bestimmte und zwar ziemlich bedeu
tende Menge von EiweiB beziehen muB, die weder durch Zucker noch durch 
Fett ersetzt werden kann. Nur unter einer Bedingung kann der tierische 
Organismus mit einer bedeutend kleinern EiweiBration auskommen, wenn 
man ihm daneben Zucker in so groBen Mengen zufuhrt, daB die Gesamtzahl 
der Kalorien auf das Zwei undeinhalbfache der gewohnlichen 
ansteigt. Wo bleibt da das "Gesetz" der Isodynamie? Dnd wo bleibt es, 
wenn man in einem solchen FaIle den Zucker durch die isodyname Menge 
von Fett ersetzen wollte? Auch da wird dem angeblichen Gesetz ein Schnipp
chen geschlagen, weil selbst die groBte Menge von Fett neben der reduzierten 
EiweiBmenge den Verlust des Korpers an Stickstoff (oder EiweiB) nicht zu 
verhindern vermochte, wahrend die graBen Mengen Zucker dies tatsachlich 
imstande sind. 

Damit sind aber die MiBerfolge der Lehre von der Gleichwertigkeit der 
Nahrungskalorien noch keineswegs beendet. Es gibt niimlich auBer dem Ei
weiB noch eine andere Art von stickstoffhaltigen Nahrungstoffen, niimlich 
die Leimsubstanzen, die man durch Kochen von Bindegewebe, Knorpel 
oder Knochen gewinnt. Sie konnen aber trotz ihres Stickstoffgehaltes das 
EiweiB nicht ersetzen, sondern nur neben EiweiB statt Zucker oder Fett ge
geben werden. Nun hat aber der groBe Stoffwechselforscher Carl von Voit, 
der zusammen mit Pettenkofer die Methoden der Stickstoffwechselunter
suchungen geschaffen hat, einmal sehen wollen, in welchen Mengen diese 
Leimsubstanzen fur Fett eintreten konnen. Das "Gesetz" der Isodynamie 
hatte naturlich verlangt, daB man von Leim (mit nur 5493 Kalorien) nahezu 
doppelt so viel verfuttern muBte als von Fett (mit 9683). In Wirklichkeit 
hat sich aber gezeigt, daB 200 Gramm Leim neben Fleisch trotz 
ihres viel geringeren Kaloriengehaltes fur die Erhaltung des 
Korpers noch mehr leisteten als 200 Gramm Fett mit nahezu dop-
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pelt so vielen Kalorien, indem damit nicht nur das Gleichgewicht erhalten, 
sondern sogar noch etwas EiweiB im Korper angesetzt wurde. Dnd nun hat 
sich etwas ereignet, was die These von Wlassak, daB man sich nur an die 
Autoritaten und "wirklich Sachverstandigen" halten musse, in eigentumlicher 
Weise illustriert. Seitdem Rubner das "Gesetz der Isodynamie" aufgestellt 
hat, haben weder er noch seine Anhanger auch nur ein Sterbenswortchen 
uber das Verhaltnis zwischen Leim und Fett verlauten lassen. Ich habe zum 
erstenmal im Jahre 1899 (im ersten Bande meiner Allgemeinen Biologie S. 50) 
und spater in jeder meiner Publikationen uber den Nahrwert des Alkohols 
auf das befremdliche Verschweigen einer so wichtigen Tatsache hingewiesen, 
ohne daB es mir bisher gelungen ware, von irgend einer Seite daruber Auf
klarung zu erlangen. Vielleicht wird Professor v. Gruber, der ebenso wie 
Rubner zu den Voit-Schulern gehort, in der hier zu erwartenden Diskussion 
sich zu einer AuBerung hieruber entschlieBen. Aber schon jetzt mochte ich 
an den von mir hochgeschatzten Anreger dieser Diskussion die Frage richten, 
ob er auch in diesem FaIle gewillt ist, sich an die Seite der Autoritaten zu 
stellen, die eine fur ihre Theorie so gefahrliche Tatsache mit so groBer Beharr
lichkeit ubersehen, oder vielleicht einmal ausnahmsweise an die Seite des nicht 
wirklich Sachverstandigen, der, soviel mir bekannt ist, als der erste und bisher 
einzige auf die ausschlaggebende Bedeutung dieser Versuchsergebnisse hin
gewiesen hat. 

Es solI aber an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daB ich mich 
auch erkuhnt habe, an der Methodik einer so anerkannten Autoritat in Stoff
wechselsachen, wie Rubner, scharfe Kritik zu uben, und zwar gerade an 
jenen Versuchen, durch die er sein Gesetz der Isodynamie bewiesen zu haben 
vermeint. 

Man mochte glauben, daB die Prufung, ob Nahrungstoffe einander nach 
ihrem Brennwerte vertreten, am einfachsten so vorzunehmen ware, daB man 
zuerst das Versuchsobjekt mit einer bestimmten Nahrungskombination ins 
Gleichgewicht bringt und dann einzelne Teile der Nahrung mit andern 
Nahrungstoffen vertauscht. Ein solcher Versuch wurde z. B. von N oorden 
und Kayser mit Fett und Kohlehydraten angestellt und ist zu ungunsten 
der Isodynamie ausgefallen, indem sich gezeigt hat, daB ein K6rper, der 
mit EiweiB und einer gewissen Menge von Kohlehydraten ins Gleichgewicht 
gebracht war, in diesem nich t erhalten werden konnte, wenn man die Kohle
hydrate durch Fett mit der gleichen Zahl von Kalorien ersetzte. In ahn
licher Weise hat auch Chauveau versucht, Zucker durch eine isodyname 
Menge von Alkohol zu ersetzen; nur ist er so vorgegangen, daB er zunachst 
einen Hund durch langere Zeit mit einer bestimmten Menge von Fleisch und 
Zucker Tag fUr Tag eine bedeutende Arbeit (in einer Lauftrommel) verrichten 
lieB; und als sich gezeigt hatte, daB dabei nicht nur der K6rperbestand erhalten, 
sondern sogar. eine maBige Zunahme erzielt werden konnte, ersetzte er den 
dritten Teil des Zuckers durch eine Alkoholmenge von gleichem Brennwert, 
so daB die Gesamtnahrung in beiden Versuchsreihen die gleiche Anzahl von 
Kalorien enthielt. Dabei zeigte sich aber, daB das Tier in der Alkoholperiode 
viel weniger arbeitsfahig war, indem es trotz fortwahrenden Antreibens statt 
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der fruheren 24 im Durchschnitt nur 18,6 Kilometer bewliJtigen konnte, und 
dail es dabei trotz der geringeren Arbeitleistung bedeutend an Gewicht ab
nahm; womit also bewiesen war, dail der giftige Alkohol den nah
renden Zucker nicht nur nicht nach seinem Brennwerte, sondern 
iiberhaupt nicht vertreten konnte1). 

Rubner aber ist bei seinen Versuchen in folgender Weise vorgegangen: 
Er lieil das Tier zuerst hungern und fiitterte es dann mit einem gewissen 
Quantum des zu priifenden Nahrungstoffes. In beiden Fallen wurden der 
ausgeschiedene Stickstoff und die Kohlensaure bestimmt und daraus berech
net, wieviel das hungernde Tier von seinem eigenen Fett abgegeben hatte, 
und wieviel von diesem berechneten Korperfette durch die bestimmte 
Menge von Eiweifi, Rohrzucker, Traubenzucker oder Starke erspart wurde; 
wobei sich ergeben soIIte, dail die so gewonnenen Ziffern mit den Kalorien 
iibereinstimmen, die durch Verbrennung dieser Stoffe auilerhalb des Korpers 
gewonnen werden. Dabei muilte natiirIich vorausgesetzt werden, dail der Ver
brauch von Korperbestandteilen im Hunger konstant bleibt. Das ist aber 
nach den eigenen Ziffern von Rub n er keineswegs der Fall, da sich Differenzen 
wie zwischen 430 und 469 Kalorien, und ein andermal wieder zwischen 38 
und 31, 50 und 42 oder 79 und 53 Kalorien per Kilo Korpergewicht an den 
verschiedenen Tagen der Hungerperiode ergeben haben. Dadurch wird also 
die ganze iiberaus gekiinstelte Versuchsanordnung gleich von vornherein 
illusorisch. 

Was aber die Bestimmung der Zu- oder Abnahme des Korperfettes aus 
den Ausscheidungen anlangt, so hat der beriihmte Physiologe Pfl tiger aus
driicklich betont, dail kein einziger der dabei in Frage kommenden Werte 
direkt gefunden, sondern jeder von ihnen durch Schatzung, Durchschnitts
rechnungen, Multiplikationen kleiner Proben mit groilen Zahlen, Korrekturen 
der mannigfaltigsten Art usw.berechnet wird; und doch wollte Ru bner 
auf diesem Wege eine bis auf die Einheiten stimmende Gleichheit der Ver
brennungswerte im lebenden Korper und im Verbrennungsofen herausbringen. 
Wie das der Experimentator trotz der in Wirklichkeit gar nicht stimmenden 
Ziffern dennoch erreicht hat, wie er aus drei stark voneinander abweichenden 
Zahlen (z. B. 245, 209, 225 oder 270,248,220) das Mittel zog, wie er von solchen 
drei Ziffern, wenn die Differenz gar zu groil war, auch noch die am starksten 
abweichende unter wenig einleuchtenden Vorwanden oder auch ohne solche 
beseitigte, wie er in dem einen Falle wegen geringer Temperaturdifferenzen 
in dem Versuchsraume Korrekturen an zu stark differierenden Ziffern vor
nahm und diese Korrekturen ein andermal, wenn die Ziffern etwas besser 
stimmten, bei viel groileren Temperaturunterschieden unterIieil, wie einzelne 
Berechnungen, die noch weniger gestimmt hatten, iiberhaupt nicht vorge
nommen wurden, das moge man in der ausfiihrlichen Kritik dieser Versuche 
nachlesen, die ich vor zwolf Jahren im ersten Bande meiner Biologie (S. 375ff.) 
nach einer sorgfaltigen Kontrolle durch einen "wirklich Sachverstandigen" 
veroffentlicht habe. Diese Einwande sind bisher weder von Rubner noch 

1) Die ausfiihrliche Schilderung dicser Versuche und die genauen Ziffern sind im 
12. Jahrgang dicser Zeitschrift (1902, tl. 239 f£,) nachzusehen. (Gesamm. AbhandJ. S. 414.) 
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von einem andern Forscher auf diesem Gebiet widerlegt worden und konnen 
wohl als vollkommen korrekt angesehen werden. Und nun bitte ich den 
Physiologen W I a s sa k, diese Einwande entweder allein oder e benfalls unter 
Zuziehung eines Sachverstandigen genau zu prufen und mir zu sagen, ob er 
auch dann noch bereit sein wird, sich unentwegt an die Seite der Autoritat 
zu stellen. 

Aus alledem geht aber das eine klar hervor, daB die Hypothese der direk
ten Verbrennung der Nahrungstoffe zum Behufe der Energielieferung und 
aIle aus dieser Hypothese abgeleiteten Schlusse nicht nur nicht bewiesen sind, 
sondern daB sie im Gegenteil an einer ganzen Reihe widersprechender Tat
sachen scheitern. 

Ich nenne die Annahme einer direkten (katabolischen) Verbrennung der 
Nahrungstoffe, ohne ihre vorherige Aufnahme in den Bestand der lebenden 
Substanz, eine Hypothese, weil bisher niemand auch nur versucht hat, zu 
beweisen, daB jemals im Organismus Zucker oder Fett als solche zu Kohlen
saure und Wasser verbrennen oder EiweiB sich direkt in Harnstoff oder Harn
saure verwandelt. Wohl aber kennen wir einen Modus der Stoffumwandlung, 
der nicht im geringsten hypothetisch, sondern ganz sic her in jedem Organismus 
wirksam ist, namlich die Verwendung von Nahrungstoffen zum Aufbau der 
lebenden Substanz und dann wieder den Zerfall des Protoplasmas unter Ab
gabe von Zersetzungsprodukten. Wenn ein halbverhungertes Tier durch 
reichliche Nahrung auf den ursprunglichen Korperbestand gebracht wird, 
dann wissen wir bestimmt, daB neues Protoplasma auf Kosten der Nahrung 
gebildet wird; und wenn umgekehrt der Korper im Hungerzustande schwindet, 
dann wissen wir ebenso sicher, daB die ausgeatmete Kohlensaure und die 
stickstoffhaltigen Ausscheidungen wenigstens zum Teile aus schwindendem 
Protoplasma herruhren mussen. Es werden also auf diesem Wege sicherlich 
Nahrungstoffe in Auswurfstoffe durch Vermittlung von Aufbau und Zerfall 
des Protoplasmas verwandelt, und man sollte doch glauben, daB man den 
Versuch, diesen gar nicht hypothetischen Modus der Stoffzersetzung zu ver
allgemeinern und auf den gesamten Stoffwechsel anzuwenden, unternehmen 
durfte, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, "alles mogliche unwissenschaft
liche Zeug" vorgebracht zu haben. Bevor er diese stilistische Wendung ge
braucht hat, hatte der Physiologe Wlassak doch bedenken mussen, daB 
diese "metabolische" Vorstellung der Stoffumwandlung schon vor mir von 
Autoritaten wie Olaude Bernard, Beale, Forster, Hoppe-Seyler, 
Wundt, Herrmann, Hering und Pfluger, neuerdings auch von Ehrlich 
und Verworn vertreten wurde, und daB mein ganzes Verbrechen eigentlich 
darin besteht, daB ich in den vier Banden meiner Biologie versucht habe, 
dieses so nahe liegende Prinzip konsequent durchzufuhren, ohne, wie dies 
leider so oft geschehen ist, bei irgendeiner Gelegenheit wieder in die allerdings 
sehr bequeme, aber vollig unfruchtbare und eigentlich ganz unmogliche Vor
stellung einer direkten Verbrennung der Nahrungstoffe zuruckzufallen. 

Die Vorteile, die die metabolische Auffassung des Stoffwechsels gewahrt, 
springen nach allen Richtungen so sehr in die Augen, daB man eigentlich nur 
schwer versteht, warum noch die meisten sich diese Vorteile durch starres 
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Festhalten an der katr,bolischen Hypothese, man mochte fast sagen, mutwillig 
verscherzen. Dafur nur einige Beispiele: 

Die Unentbehrlichkeit der mineralischen Nahrungstoffe auch fur den 
ausgewachsenen Tierkorper bleibt yom Standpunkte der Lehre von der direkten 
Verbrennung der Nahrung ein Ratsel. Horen wir hieruber den urn unsere 
Bewegung so hochverdienten Physiologen Bunge: 

"Die Bedeutung der anorganischen Salze ist eine ganz andere als 
die der organischen Nahrungstoffe. Die letztern dienen nur als Kraft
queIle; es werden chemische Spannkrafte mit ihnen in unsere Gewebe 
eingeffihrt, welche das unsern Sinnen erkennbare Leben ausmachen ..... . 
Ganz anders die anorganischen Salze. Diese sind bereits gesattigte Sauer
stoffverbindungen oder Chloride, die gleichfalls keine Verwandtschaft 
zum Sauerstoff besitzen. Es konnen durch ihren Zerfall und ihre Oxydation 
keine Krafte im Korper frei werden. . . A priori HiBt sich also die Not
wendigkeit einer bestandigen Zufuhr erheblicher Salzmengen fur den 
ausgewachsenen Korper nicht deduzieren ... Diese Frage erscheint 
also vorlaufig unlOsbar." 
Nimmt man aber an, daB nicht nur EiweiB, sondern aIle Nahrungstoffe, 

organische und anorganische, zum Aufbau der lebenden Substanz verwendet 
werden, und daB diese in einem fortwahrenden Zerfall und Wiederaufbau odeI' 
- urn mit Hering zu sprechen - in einer ununterbrochenen Dissimilation 
und Assimilation begriffen ist, dann wird die Unentbehrlichkeit der Kali-, 
Kalk-, Natron-, Magnesium- und Eisensalze sofort verstandlich, weil der 
nicht zum sofortigen Wiederaufbau der Protoplasmamolekule verwendete 
DberschuB dieser Salze fortwahrend aus dem Korper ausgeschieden wird und 
daher immer wieder neu zugeffihrt werden muB. 

Natfirlich involviert die Vorstellung, daB das Protoplasma nicht aus Ei
weiB allein, sondern auch aus der stickstoffreien organischen Nahrung (Fett 
oder Zucker) nebst den mineralischen Nahrungsbestandteilen gebildet wird, 
zugleich eine auBerordentlich komplizierte chemische Struktur und eine ent
sprechend hohe Zersetzlichkeit der chemischen Einheiten des Protoplasmas. 
Wahrend also EiweiB, Zucker und Fett nur bei sehr hohen Temperaturen ver
brennen, genugen zur Spaltung sehr komplizierter chemischer Strukturen 
bekanntlich schon ganz geringe mechanische, chemische, elektrische oder 
thermische Energien; und so sehen wir auch, daB ganz geringe Reize derselben 
Natur genugen, urn die Zersetzungen und Oxydationen im lebenden Korper 
in die Hohe zu treiben. Eine vermehrte Zufuhr von Sauerstoff oder von Bau
stoffen der zersetzlichen Protoplasmamolekule kann aber bei gleichbleibender 
Starke der Reize unter solchen Umstanden an den Zersetzungen und Ver
brennungen begreiflicherweise nichts andern. 

Aus der fast unubersehbaren Fulle von verifizierenden Tatsachen will 
ich nur noch die fruher besprochenen Vertretungsverhaltnisse zwischen Fett
und Leimsubstanzen herausgreifen. Fur die katabolische Vorstellung bleibt 
die Erfahrung, daB der kalorienarmere Leim als Nahrung werlvoller ist als 
das kalorienreichere Fett, unter allen Umstanden eine Moles indigesta, die 
auch durch hartnackiges Totschweigen nicht im geringsten verdaulicher wird. 
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DaB aber eine stickstoffhaltige Substanz wie der Leim sich am Aufbau ge
wisser stickstoffhaItiger Komplexe des Protoplasmas beteiligen kann, die sonst 
aus EiweiB gebildet werden muss en, und daB dadurch EiweiB erspart werden 
kann, wahrend das stickstoffreie Fett eine solche Funktion naturlich nicht 
zu ubernehmen vermag, das muBte jeder einsehen, der nicht, in starrem Auto
ritatsglauben, auf selbstandiges Denken verzichtet. 

So wie die metabolische Auffassung in diesem Falle die Widerspruche be
seitigt und zugleich aufklarend wirkt, so hat sie sich in hundert anderen Fallen 
bewahrt, und ich kann wohl sagen, daB es kaum eine dunkle Stelle in dem 
verwickeIten Getriebe der Lebensmaschine gibt, in die sie nicht hineinleuchtet 
und dabei mitunter eine uberraschende Helligkeit erzielt. Wlassak nennt 
diese Auffassung eine kunstvoll aufgebaute Hypothese, die man bewundern 
und von der man vielleicht hoffen mag, daB sie sich als Arbeitshypothese 
bewahrt. Leider kann ich die Reziprozitat nicht so weit treiben, daB ich der 
katabolischen Hypothese diese Komplimente zuruckgebe; denn diese ist nicht 
nur nicht kunstvoll aufgebaut, sondern sie ist im hochsten MaBe trivial und 
steht fur mich etwa auf der Hohe der Hypothese des Naturmenschen, daB in der 
Lokomotive ein Pferd verborgen sein musse; nur daB umgekehrt jene wissen
schaftliche Hypothese in jedem Pferd eine Art Lokomotive verborgen glaubt. 
Als Arbeitshypothese aber hat die katabolische Lehre Schiffbruch gelitten, 
da sie nirgends Aufklarung verschafft, sondern iiberall nur Verwirrung an
gerichtet hat. 

Ein geradezu abschreckendes Beispiel hiel'fiir bildet die Anwendung del' 
thermodynamischen Hypothese auf die Muskelmaschine. Diese solI aus EiweiB 
konstruiert sein und flir gewohnlich mit Zucker oder Fett geheizt werden. 
Fehlen aber diese beiden Brennstoffe, wie in dem Pfl iiger'schen Experiment, 
wo ein Hund Monate hindurch mit fettfreiem Fleisch gefiittert wurde und 
dabei fortwahrend schwere Arbeit leistete, dann kann die Maschine auch mit 
EiweiB geheizt werden, also mit derselben Materie, aus der sie selbst bestehen 
soIl. Bei vollstandigem Nahrungsmangel kommt sie aber noch immer nicht 
in Verlegenheit, denn dann heizt sie sich mit ihren eigenen Bestand
teilen, die allmahlich immer weniger werden, bis der SpaB nicht mehr weiter 
geht. Sie soIl aber auch mit Alkohol geheizt werden konnen, der ja als vor
ziiglicher Brennstoff bekannt ist und iiberdies den Vorteil besitzen soIl, daB 
er keine Verdauungsarbeit verlangt. Wenn man also Alkohol in der 
Muskelmaschine verbrennt, die seIber aus Brennmaterial be
stehen solI, dann wird nicht etwa die brennbare Maschine mit ver
brannt, sondern diese wird im Gegenteil durch das Verbrennen 
des Alkohols in ihrem Innern vor dem Verbrennen geschutzt. Und 
dann gibt es Leute, welche behaupten, daB jetzt keine Wunder mehr vor
kommen. 

Daneben fallt es vielleicht nicht so sehr ins Gewicht, daB weder die Ana
tomie noch die feinste Histologie des Muskels irgend etwas ausfindig gemacht 
hat, was auch nur im Entferntesten an die Einrichtungen einer Warmekraft
maschine erinnern wiirde, und daB der Muskelmaschine auch das Warmegefiille 
fehIt, das die Physiker flir die Umwandlung von Warme in mechanische Arbeit 
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fur unentbehrlich halten. Hingegen wissen wir jetzt, daB jede Muskelfaser -
ob glatt oder quergestreift - aus zwei Bestandteilen, den Fibrillen und dem 
Sarkoplasma, zusammengesetzt ist, die raumlich so angeordnet sind, daB Zer
fall, Entquellung und Volumabnahme des einen Bestandteils (der Fibrillen) 
kombiniert mit Aufbau, Quellung und VergroBerung des andern das Kurzer
und Dickerwerden des Muskels, also die sogenannte Kontraktion, und um
gekehrt der Zerfall im Sarkoplasma mit gleichzeitigem Auswachsen der Fi
brillen das Langer- und Schlankerwerden des Muskels nach dem Aufhoren 
der Kontraktion bei unverandertem Volumen desselben herbeifuhren muBte. 
Die aus der Gestaltveranderung des Muskels resultierende Arbeitleistung 
wurde dann naturlich nicht auf einer Umwandlung von Warme in mechanische 
Arbeit beruhen, sondern auf der Quellung des neugebildeten und auf Ent
quellung des zerfallenden Protoplasmas, und die Nahrung wurde nicht als 
solche verbrannt, sondern immer zunachst zum Wiederaufbau der durch 
Muskel- oder Nervenreize zerstorten Protoplasmateilchen verwendet werden. 
Eine giftige Substanz aber, wie der Alkohol, die jedes lebende Protoplasma 
angreift und bei diesem Angriffe seIber verbrennt, konnte naturlich niemals 
zum Wiederaufbau der zerstorten Teilchen verwendet werden und daher auch 
niemals eine Quelle der Muskelkraft abgeben. 

Von dcr auBerordentlichen heuristischen Potenz dieser metabolischen 
Auffassung der Muskelfunktionen kann sich jeder uberzeugen, der sich ent
schlieBen will, die betreffenden Kapitel im dritten Bande meiner Allgemeinen 
Biologie durchzusehen. Eine ganze Reihe von Tatsachen, die bei der kata
bolischen Auffassung einander vollig fremd gegenuberstehen, sind in verstand
liche Beziehung zueinander gebracht und namentlich die elektrischen Erschei
nungen des ruhenden und des arbeitenden Muskels, fUr welche die Heiztheorie 
keinerlei Schlussel besitzt, erscheinen in einer neuen, der Befriedigung des 
Kausalitatstriebes ungemein forderlichen Beleuchtung. 

Es waren also nur noch jene experimentellen Untersuchungen zu be
sprechen, von denen Wlassak behauptet, qaB sie - eine nach der andern
bewiesen haben sollen, daB der Alkohol ein Nahrstoff ist, daB er, wie Fett und 
Zucker, EiweiB sparen und als Quelle der Muskelkraft dienen kann. 

Beginnen wir gleich mit der letzten Behauptung, so erklare ich ihr gegen
uber mit aller Bestimmtheit, daB niemand auch nur den Schatten eines Be
weises dafUr erbringen konnte, daB Alkohol jemals als Quelle der Muskelkraft 
gedient hat. 

Entscheidend, und zwar im entgegengesetzten Sinne, ist fur mich der 
durch viele Wochen fortgesetzte Versuch von Chauveau, der mit vollkom
mener Eindeutigkeit ergeben hat, daB die mit Fleisch und Zucker geleistete 
Arbeit sofort und andauernd nich t geleistet werden konnte, wenn ein Teil 
des Zuckers durch die kalorisch gleichwertige Menge von Alkohol ersetzt 
wurde. An dieser Tatsache laBt sich nicht deuteln und sie ist auch durch noch 
so konsequentes Verschweigen nicht aus der Welt zu schaffen. Herrn Kollegen 
Wlassak aber ersuche ich ausdrucklich, uns hier zu sagen, wie er dieses un
anfechtbare Versuchsergebnis mit seiner Behauptung in Einklang bringen 
will. Ich bitte ihn auch, sich uber die Versuche von Bac kman am iiberleben-
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denKaninchenherzen zu auBern1), welche gezeigt haben, daB die geringsteAl
koholmenge in der Durchspulungsflussigkeit die HubhOhen regelmaBig herab
setzte, wahrend ganz kleine Mengen von Traubenzucker immer wieder eine 
fordernde Wirkung auf die Hubkraft des Herzmuskels ausubten. Selbst ein 
so warmer Verteidiger der nahrenden Kraft des Alkohols, wie es Rosemann 
nach seiner alsbald zu besprechenden Sinnesanderung geworden ist, muBte 
zugeben, daB der Alkohol "auBerordentlich ungunstig auf die Muskel
arbeit einwir kt"2); und die amerikanischen Forscher Atwater und Bene
dikt, die so haufig als Kronzeugen fur den Alkohol gefuhrt werden, haben 
die Annahme, daB der Alkohol zur Energielieferung fUr die Muskelarbeit 
herangezogen werden konne, ausdrucklich fur eine Hypothese erklart, die 
auch in ihren Experimenten nicht bewiesen werden konnte3). So steht es 
in Wahrheit mit den wissenschaftlichen Beweisen fur den Alkohol als Quelle 
der Muskelkraft. Dnd doch tritt der negative Ausfall derselben meines Er
achtens in den Hintergrund gegenuber der jetzt allgemein anerkannten Tat
sache, daB bei sportlichen Wettkiimpfen aller Art nicht nur am Tage der Ent
scheidung, sondern wahrend der ganzen Zeit des Training jedes Minimum von 
Alkohol vermieden werden muB, wenn man sich nicht einer sichern Nieder
lage aussetzen will. Da die narkotische Wirkung des vor Wochen in geringen 
Mengen genossenen Giftes unmoglich noch am Tage des Wettkampfes an
dauern kann, so ist damit wieder der vollgultige Beweis dafur erbracht, daB 
die angebliche Quelle der Muskelkraft in Wirklichkeit auBerordentlich un
gunstig auf die Muskelkraft seIber einwirken muB. 

Bliebe also nur noch die angebliche eiweiBsparende Wirkung des Alkohols. 
Diese solI durch Stoffwechselversuche bewiesen sein, bei denen auf der einen 
Seite der Stickstoffgehalt der Nahrung und auf der andern der der Ausschei
dungen (im Harn und Kot) moglichst genau bestimmt wird; und dann 
werden die Stickstoffbilanzen der Alkoholtage mit denen der alkoholfreien 
verglichen. Horen wir nun hieruber die bereits zitierten amerikanischen For
scher Atwater und Benedict. 

"Im Verlauf unsrer Experimente hat sich gezeigt, daB es iiuBerst schwierig 
ist, eine gleichmaBige Stickstoffausscheidung im Harn an den aufeinander
folgenden Tagen zu erzielen, selbst bei ganz gleichen Bedingungen bezuglich 
Ruhe oder Arbeit" (S. 268). 

"Die unerkliirten Variationen sind viel groBer als diejenigen, welche durch 
Zugabe von Alkohol zur Nahrung herbeigefuhrl werden konnen. Das ist 
einerjener Dmstande, welche uns davor warnen, dem Alkohol irgend
eine bestimmte oder gleichmiiBige Wirkung auf den Stickstoff
wechsel zuzuschreiben" (daselbst). 

"Die tiigliche Stickstoffausscheidung ist ein viel weniger verlaBlicher 
MaBs ta b fur die Wirkungen von Diiit, Gift, Arznei oder Muskelarbeit, als 
gemeinhin angenommen wird" (S. 394). 

"Wir konnen nicht scharf genug betonen, wie gefahrlich es ist, aus 

1) Skandinavisches Archiv fiir Physiologie, 18. Bd., S. 323. 
2) Pfliigers Archiv Bd. 94, S. 569. 
3) Memoirs of the National academy of sciences, VIII, S. 284. 
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den Ziffern der Stickstoffbilanzen Schlilsse zu ziehen auf die 
eiweiBsparende Wirkung von Alkohol, Starke, Zucker oder Fett" 
(So 278). 

So urteilen "wirklich Sachverstandige" uber die Beweiskraft jener expe
rimentellen Untersuchungen, von denen Wlassak behauptet, daB sie eine 
nach der andern zugunsten des Alkohols ausgesagt haben. Aber ganz abge
sehen davon ist die von Wlassak beliebte Wendung ("eine nach der andern") 
ganz und gar nicht zutreffend. Die Wahrheit ist vielmehr die, daB R os e ma n n, 
ebenfalls ein wirklich Sachverstandiger, noch im Jahre 1899 auf Grund seiner 
eigenen Versuche und nach einer kritischen Prufung samtlicher bis dahin 
bekanntgewordenen Experimente zu dem Ergebnisse gekommen ist, 
"daB der Alkohol nur ein Reiz- oder GenuBmittel ist und daB ihm nie mals 
die Rolle eines echten Nahrungsmittels zukommen kann1)". Es 
haben also nach dem Urteil dieses Sachverstandigen aIle fruheren Versuche 
- einer nach dem andern - das gerade Gegenteil von dem gelehrt, was 
Wlassak von ihnen behauptet. DaB derselbe Sachverstandige zwei Jahre 
spater, nachdem einige wenige neue Versuche hinzugekommen waren, in das 
andere Lager uberging und nun auf einmal behauptete, daB der Alkohol bei 
seiner Verbrennung im Korper wie eine Nahrung wirke, beweJst nur, wie sehr 
Atwater und Benedict und auch andere Sachverstandige im Rechte sind, 
wenn sie davor warnen, aus den ganz unzuverlassigen und mit allen moglichen 
Fehlerquellen behafteten Stickstoffbilanzen voreilige Schhisse nach der einen 
oder andern Richtung zu ziehen. Das eine muB aber noch einmal bestimmt 
ausgesprochen werden, daB alles Gerede von EiweiBersparnis auf Grund der 
"Minima des N-Stoffwechsels", um die es sich nach dem Ausspruch eines 
andern Sachverstandigen (Rosenfeld) bei diesen Versuchen handelt, jeden 
Wert verloren hat, seitdem Chauveau's Versuche in ganz unzweideutiger 
Weise gezeigt haben, daB der Ersatz von Zucker durch Alkohol nicht nur ein 
starkes Minus an Arbeitleistung, sondern auch eine A bnahme des Korper
bestandes zur Folge hat. DaB auch ein wirklich Sachverstandiger uber die 
Unvereinbarkeit von EiweiB- und Fettsparung mit konstanter Abnahme des 
Korpers genau so denkt wie der nicht wirklich Sachverstandige, das hat uns 
der - allerdings ganz miBgluckte - Versuch von Rosemann gezeigt, die 
ihm jetzt sehr unbequeme Gewichtsabnahme des alkoholisierten Hundes trotz 
verminderter Arbeit gewaltsam umzudeuten. Nach!iem er namlich ausdruck
lich die tadellose Technik der Chauveau'schen Versuche anerkannt 
hatte, behauptete er, das stark betrunkene Tier habe uberflussige und un
zweckmaBige Bewegungen (in der Lau£trommel!) gemacht, und durch dieses 
Plus von Arbeit sei die Gewichtsabnahme trotz verringerter Leistung zu er
klaren. Die vollige Unhaltbar kei t dieses gezwungenen Umdeutungs
versuches geht a ber mi t a bsol uter Bestimmtheitaus der bedeu tend 
geringern Abgabe von Kohlensaure in der Alkoholperiode hervor, 
welche per Stunde 44,82 ccm gegen 55,25 in der alkoholfreien Periode betragen 
hat. Da nicht nur jeder Sachverstandige, sondern auch jeder Prufungskandidat 
zu wissen verpflichtet ist, daB die ausgeatmete Kohlensaure einen absolut 

1) Pfliigers Archiv Bd. 17. 
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verlaBIichen Index fur die Muskelarbeit abgibt, so ist damit sicher bewiesen, 
daB das Tier nicht mehr, sondern bedeutend weniger Arbeit geleistet hat; 
undder Alkohol hat also auch hier nicht nur nicht sparend, sondern im Gegen
teil nur schadigend auf den Korperbestand eingewirkt. 

Dabei ist mir nur das eine nicht verstandlich, warum die Kritiker Chau
veau's seine Versuche nicht entweder genau nach seinen Angaben oder mit 
den ihnen notwendig erscheinenden Modifikationen wiederholt haben, da ihnen 
doch, als Vorstanden groBer Laboratorien, aIle dazu notwendigen Behelfe 
fortwahrend zu Gebote stehen. Meine Meinung geht namlich dahin, daB nur 
auf dem von Chauveau vorgezeichneten Wege und nicht durch die Aus
rechnung der "Minima des N-Stoffwechsels", die einmal so und ein andermal 
anders ausfallen, endlich einmal volle Klarheit in diese Frage gebracht werden 
kann. Nur wenn es jemandem geIange, einen Menschen oder ein Tier mit 
Alkohol statt mit Fett oder Zucker auf die Dauer arbeitsfahig zu erhalten und 
dabei seinen Korper vor dem Schwunde zu bewahren, erst dann muBte man 
sich mit dem Paradoxon befreunden, daB der giftige und protoplasmafeind
liche Alkohol die Rolle eines Nahrungstoffes ubernehmen konne. Einstweilen 
mull man aber konstatieren, daB das wissenschaftliche Experiment, 
soweites nicht von vornherein mitunvermeidlichenFehlerq uellen 
behaftet ist, in voller Dbereinstimmung mit der hundertfaltigen 
Erfahrung der Wettkampfer gegen die nahrende und kraftspen
dende Wirkung des Alkohols ausgesagt hat. -

Und nun noch einige Worte uber das Verhaltnis dieser wissenschaftlichen 
Kontroversen zu der Taktik der Antialkoholbewegung. 

Als ich zuerst meine theoretische Ansicht, daB der giftige Alkohol nicht 
nahrend wirken konne, weil die Nahrungstoffe nicht als Brennmaterial, son
dern immer zunachst als Baumaterial verwendet werden, vertrat, war ich 
selbst noch nicht Abstinent und bin der ganzen Bewegung noch ziemlich fremd 
gegeniibergestanden. Als ich dann, einer Aufforderung des Wiener Vereins 
gegen Trunksucht folgend, diese meine Anschauung in einem popularen Vor
trage uber Nahrung und Gift verteidigte, stellten mir unmittelbar nach dem
selben zwei hochverdiente Wiener Alkoholgegner vor, daB jemand, der die 
Schadlichkeit des Alkohols in so iiberzeugender Weise dargetan habe, auch 
den maBigen GenuB des schadlichen Stoffes aufgeben sollte. Ich machte zu
nachst die ublichen Einwendungen, trat aber schon am nachsten Tage dem 
Verein abstinenter A.rzte bei und habe seitdem mit groBem Eifer, mundlich 
und schriftlich, fur die vollige Alkoholenthaltung agitiert. Die beiden Alkohol
gegner, die mich flir die Abstinenzbewegung gewonnen haben, waren die 
Doktoren Frohlich und - Wlassak. Wenn mir damals jemand vorher
gesagt hatte, daB einer der beiden Versucher, die damals mit so gutem Erfolg 
an mich herangetreten sind, mir zehn Jahre spater einen Vorwurf daraus 
machen werde, daB ich meine wissenschaftliche Dberzeugung von der Unver
einbarkeit der beiden Gegensatze - Nahrung und Gift - im Kampfe gegen 

. den Alkoholismus verwende und durch mein Beispiel auch andere zu derselben 
Strategik verleite, hatte ich ihm wahrscheinlich geantwortet, er moge mich 
mit solchen lacherlichen Prophezeiungen verschonen. Ich konnte aber auf 

Ka S sow i t z, Gesammelte Abhandlungen. 31 
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einen solchen Vorwurf um so weniger gefaBt sein, als ich spater in dem inter
nationalen Aufrufe der abstinenten Arzte, der' mit 800 Unterschriften eng
lischer, deutscher, schweizerischer und osterreichischer Arzte versehen war, 
auch den Satz aufgenommen sah, man solIe einsehen, daB der Alkohol 
ein Gift ist und denselben nicht langer den Nahrungstoffen zu
zahlen. Dieiiler Aufruf war, wie ich von kompetenter Seite vernehme, von 
Bunge verfaBt - und tragt auch die Unterschrift Wlassaks. Es scheint 
also, daB auch die "kritischen Kopfe" bei der Abgabe ihrer Unterschrift nicht 
der Meinung waren, daB die Frage, ob der Alkohol als Nahrung anzusehen sei 
oder nicht, fur unser Endziel absolut gleichgiltig sei, und daB auch nicht aIle 
"lntellektuellen" sich deshalb von der Bewegung fernhalten, weil diese den 
von mir scharf betonten Gegensatz zwischen Nahrung und Gift fur die Agitation 
auszunutzen versucht. Was aber den jetzigen Vorschlag von Wlassak be
trifft, daB sich ein deutscher Abstinententag als eine Art Konzil konstituieren 
und offizielle Leitsatze fur unsere Bewegung aufstellen solIe, so halte ich ihn 
nicht nur fur wenig glucklich, sondern direkt fur unausfuhrbar. Kann man 
sich vorstellen, daB sich amerikanische, englische, skandinavische oder auch 
deutsche Alkoholgegner von einer deutschen oder einer anderssprachigen Ver
sammlung durch MajoritatsbeschluB vorschreiben lassen, was sie furderhin 
im Kampfe gegen den Alkohol zu tun oder zu lassen haben werden? lch fur 
mein Teil kann schon jetzt vorhersagen, daB mich niemand davon abhalten 
wird, meine wissenschaftliche Dberzeugung in dieser oder in irgendeiner 
andern Frage bei jeder mir passend ersclieinenden Gelegenheit mit aller Ent
schiedenheit zu vertreten. 



Die Kalorien des Alkoholsl). 
Der Vielgeschmahte ist also kein 

Nahrstoff, seine Ebre ist nicht zu retten. 
Max Gruber. 2) 

Es kann nicht oft genug gesagt und nicht stark genug betont werden, daB 
die Frage nach dem Nahrwerte des Alkohols auf das engste verkniipft ist mit 
der Frage nach der Bestimmung und dem Schicksal der Nahrung im lebenden 
Organismus. Nur diejenigen, die an der stark anfechtbaren Vorstellung fest
halten, daB die Nahrung der Pflanzen und der Tiere dazu dient, ihre Lebens
maschine in derselben Weise zu heizen, wie die durch Erhitzung von Dampf 
oder Gas betriebenen Motoren mit Holz, Kohle, Petroleum oder Benzin geheizt 
werden, konnen auch glauben, daB der Alkohol trotz seiner giftigen Eigen
schaften und obwohl er, im Gegensatz zu den zweifellosen Nahrungstoffen, 
ohne Riicksicht auf den momentanen Energiebedarf immer in der kiirzesten 
Zeit zu Kohlensaure und Wasser verbrannt wird, dennoch ebenso nahrend 
wirken solI wie Zucker oder Fett, deren Verbrennungsprodukte immer nur 
in dem MaBe in den Ausscheidungen erscheinen, als der Organismus und seine 
Teile durch die Lebensreize zur Tatigkeit angeregt werden. Schon dieser eine 
radikale Unterschied bildet eine nicht zu iiberbriickende Kluft zwischen den 
Stoffen, die im Korper nur verbrennen, und denen, die auch zur Bildung von 
Bestandteilen des Organismus verwendet werden konnen. 

Leider hat Professor von Gru ber, als er es unternahm, den Guttemplern 
in Hamburg die nahrenden Eigenschaften des "Vielgeschmahten" zu beweisen, 
es nicht nur unterlassen, diesen fundamentalen Unterschied zwischen dem 
Schicksal des in den lebenden Organismus eingefiihrten Giftes und dem der 
stickstoffreien organischen Nahrungstoffe hervorzuheben, sondern er hat es 
auch vermieden, auf die zahlreichen und schwerwiegenden Bedenken zu rea
gieren, die gegen die direkte Verbrennung der Nahrungstoffe zum bloBen 
Zwecke der Maschinenheizung erhoben worden sind. Auch er ist ja der An
sicht, daB man, wenn man die Rolle verstehen will, die der Alkohol in unserer 
Ernahrung spielt, sich zuerst iiberhaupt tiber Stoffwechsel und Ernahrung 
klar zu werden suchen muB. Aber eine solche KIarheit gewinnt man nicht 
durch die Aufstellung von dogmatischen Lehrsatzen, sondern nur durch ein 
genaues Abwagen aller in Betracht kommenden Moglichkeiten; und man wird 

1) Internat. Monatschrift z. Erforschung d. Alkoholismus u. Bekampfung d. Trink
sitten 1912. 

2) Miinchener Neueste Nachriohten, 19. Mai 1903. 
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sich nur dann fur eine derselben entscheiden durfen, wenn man alle Einwande, 
die gegen sie erhoben werden konnen, berucksichtigt und widerlegt hat. Diesem 
kategorischen Imperativ, der nicht nur fur jede wissenschaftliche Forschung, 
sondern selbst fur die bloBe Erorterung einer wissenschaftlichen Frage Geltung 
haben muB, hat aber Gru ber in unserem Falle keine Folge geleistet. Er weiB 
naturlich ganz wohl, daB nur ein Teil der Physiologen die Rolle der Nahrungs
stoffe so auffaBt, daB sie im Korper als solche verbrennen und ihm ihre Ver
brennungswarme zur Verfugung stellen, daB aber andere und darunter Auto
ritaten erst en Ranges!), nur solche Subtanzen als Nahrungstoffe ansehen, 
die sich am Aufbau des Korpers beteiligen konnen. Aber in seinen Ausfuh
rungen, mit denen er den Nahrwert des Alkohols verteidigen wollte, hat er 
diese von der seinigen fundamental abweichende Auffassung auch nicht mit 
einer Silbe erwahnt. Er verkundet ganz ruhig in seinen Leitsatzen: "Die bei 
der Verbrennung des Alkohols frei werdende Warmemenge kommt dem ruhen 
den Korper voll zugute, d. h. der Korper heizt sich dann mit dem Alkohol und 
erspart dafur andre Heizstoffe (Zucker, Fett) in kalorisch gleichwertigen, 
,isodynamen'Mengen."2) In dem Hamburger Vortrage aber lesen wir: "Nicht 
die lebendige Substanz selbst wird zum Leben verbraucht .... Obwohl Ei
weiB, Fett und Kohlehydrate in ihrem chemischen Bau voneinander in hohem 
MaBe abweichen, leisten sie im Korper dasselbe. Es kann also nicht der che
mische Bau dieser Substanzen entscheidend dafur sein, daB sie Nahrstoffe 
sind. . .. Es verhalt sich dabei ganz ahnlich wie beim Dampfkessel, den man 
heizen muB, urn die Dampfmaschine in Gang zu erhalten .... Bekanntlich 
kann man einen Of en oder einen Dampfkessel mit verschiedenen Brennmate
rialien heizen. So sind auch EiweiB, Fett und Kohlehydrate nicht die einzigen 
Nahrstoffe fUr den Korper .... z. B. sind ohne Zweifel die Pflanzensauren, 
die Zitronensaure, Weinsteinsaure bzw. ihre Salze Nahrungstoffe" usw. 

Aus diesen und vielen anderen AuBerungen von Gru ber geht also hervor, 
daB er die Auffassung der Nahrung als Heizmaterial fur die Lebensmaschine 
nicht als eine der beiden theoretischen Moglichkeiten hinstellt, der von ge
wichtigen Autoritaten eine andere fundamental verschiedene entgegengesetzt 
wird; sondern er stellt die Sac he so dar, als ob die Frage: Brennmaterial oder 
Baumaterial? gar nicht existierte oder von vornherein in seinem Sinn ent
schieden ware; und er glaubt sich damit der sonst selbstverstandlichen Ver
pflichtung enthoben, die Beweise fur seine Deutung vorzufuhren und die Ein
wande, die gegen sie erhoben worden sind, zu entkraften. Ja er geht sogar so 
weit, aus seiner dogmatischen Lehrmeinung Schlusse abzuleiten, die wieder 
keines weiteren Beweises bedurftig sein sollen. Weil namlich Zitronen- und 
Weinsteinsaure im Korper verbrennen, sind sie fur Gruber "ohne Zweifel" 
Nahrungstoffe, obwohl weder er noch irgend jemand es unternommen hat, 
die Zweifel, die andre dagegen erhoben haben, durch den physiologischen 
Versuch zu widerlegen. Er gestattet keinen Zweifel an der Richtigkeit seines 
~ordarsatze8, daB die Nahrung zur Heizung der Lebensmaschine dient, und 

1) Vgl. meinen Aufsatz "Tatsachen und Theorien". Intern. Monatsschr., Okt. 
1911, S. 351. (Gesamm. Abhandl. S. 475). 

2) Vierteljahrschrift "Die AIkoholfrage" VII, S. 324. 
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deshalb ist auch fUr ihn der Nachsatz keines weiteren Beweises bedurftig, daB 
alles, was im Korper verbrennt, ihm auch als Nahrung dienen muB. 

Andre sind aber hieruber ganz andrer Ansicht. Zwei Jahre, nachdem ich 
im ersten Bande meiner Allgemeinen Biologie die zahlreichen Bedenken gegen 
die direkte Verbrennung der Nahrungstoffe und die ebenso zahlreichen und 
gewichtigen Argumente fur ihre Zersetzung durch Vermittlung von Aufbau 
und Zerfall des Protoplasmas vorgefuhrt hatte, auBerte sich hieriiber der 
beriihmte StrallburgerChemiker Hofmeister in einem Vortrage auf der Ham
burger Naturforscherversammlung (1901) mit folgenden Worten: 

"Es ware verhaltnismallig leicht, die chemischen und energetischen Um
setzungen im einzelnen zu verfolgen, wenn sie sich etwa wie beim Verbrennen 
der Kohle in einer Dampfmaschine vollzogen. Das ist aber im Organismus 
nicht der Fall. Wahrend bei den Dampfmaschinen bloll die aus chemischer 
Energie gebildete Warme in Tatigkeit tritt, so dall es ganz gleichgiltig ist, 
auf Kosten welchen Brennmaterials sie entsteht, ist fur die tierische Ma
schine die stoffliche Natur des Nahrmaterials von grollter Bedeu
tung, denn es dient ihr nicht nur als Warmequelle, sondern als Baumaterial." 

Wahrend also nach Gru ber nicht der chemische Bau der Nahrungstoffe 
fur ihre nahrende Wirkung entscheidend sein solI, weil sie sich angeblich nach 
ihrer Verbrennungswarme vertreten1), erklart die anerkannt erste Autoritat 
auf dem Gebiete der physiologischen Chemie, dall gerade die stoffliche Natur 
fiir die tierische Maschine von der grollten Bedeutung ist und dall der tierische 
Stoffwechsel nicht mit dem Verbrennen der Kohle in tIer Dampfmaschine 
.verglichen werden darf. 

Zwei Jahre spater liell sich ein andrer genauer Kenner des normalen und 
pathologischen Stoffwechsels, Professor Wei n tr a u d in Wiesbaden, in folgen
der Weise uber diese Frage vernehmen: 

"Es kann nicht genug davor gewarnt werden, unter der Herrschaft der 
auf den Brennwert der einzelnen Nahrungstoffe gegriindeten Lehre das 
Quantitative ausschlielllich oder auch nur weiterhin in demselben Umfange 
zu betonen, wie es gerade in den letzten Jahren seitens der Stoffwechselpatho
logen der Fall war .... Mit Kalorien allein kann man den Kranken 
nicht ernahren. . .. Jedenfalls leitet die in der modernen Stoffwechsel
pathologie immer haufiger werdende Auffassung, als ob die Kalorientrager 
der eingefiihrten Nahrung einfach zerfallen, ohne Bestandteile des Orga
nismus geworden zu sein, von der Bearbeitung der grollen Probleme vom 
Leben abo ... Das ist aber der Fall, wenn die Anschauung Platz greift, als 
sei der Organismus eine Maschine, in der die Nahrungstoffe nicht viel anders 
als wie in einem Of en verbrennen, urn dadurch zur Quelle fur Warmebildung 
und Arbeit zu werden .... Ich erinnere nur an die viel diskutierte und immer 
noch nicht erledigte Frage, ob der Alkohol ein Nahrungsmittel und ein Eiweill
sparer ist, der Alkohol, der als Energietrager doch die Kohlehydrate, die an-. 
erkannten Eiweillsparer, urn ein betrachtliches ubertrifft. Wie kann diese 
Frage so lange strittig bleiben, wenn der Alkohol, dynamischen Gesetzen 
folgend, einfach im Korper verbrennt und seinen Energiewert dabei dem 

1) Bericht des internationalen Guttemplertages in Hamburg, S. 215. 
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Organismus zur Verfugung stellt? Und warum tritt in den zahlreichen damber 
angestellten Stoffwechselversuchen die eiweiBsparende Wirkung des Alkohols 
so inkonstant hervor, daB die Versuchsergebnisse ganz widersprechend sind 
und diese oder jene Deutung zulassen? Weil ohne Zweifel der Vorgang ein 
ganz andrer ist und der resorbierte Alkohol nicht ganz einfach in der Zirku
lation in Kohlensaure und Wasser zerfaIlt, dabei eine bestimmte Warmemenge 
liefernd; sondern weil er vielmehr an das Protoplasma der ZeIlen, wo aIle Zer
setzungen stattfinden, herantritt und dort den Abbau des Protoplasmas modi
fiziert .... Aus denselben GrUnden wirken Kohlehydrate und Fette nicht 
isodynam hinsichtlich der EiweiBsparung, wie es doch sein muBte, wenn der 
von ihnen reprasentierte Warmevorrat in d er Zir kula ti 0 n frei wiirde .... 
Die Tatsache, daB der Leim und (wie Mann letzthin gezeigt hat) auch das 
Elastin, trotzdem sie als Kalorientrager hinter dem Fette zurucktreten, dieses 
hinsichtlich der EiweiBsparung weit ubertreffen, stellt es auBer Zweifel, daB 
das stickstoffhaltige Nahrungsmolekul der Korperzelle auBer den Kalorien 
noch etwas anderes zufiihrt, das, unabhangig von der Kalorienzufuhr, den 
Stoffumsatz beeinfluBt. "1) 

Wie man sieht, wird die groBe und entscheidende Bedeutung des Stoff
wechselversuches von V oi t mit der abwechselnden Zugabe von Fett und von 
Leim zu einer gleichen Fleischration, auf die ich zum erstenmale die Aufmerk
samkeit der Physiologen gelenkt habe, auch von Wei n tr a u d voll gewiirdigt, 
und auch er findet fur das mit der ublichen Kalorienbewertung der Nahrung 
absolut nicht vertragliche Resultat keine andre Erklarung, als daB eben der 
stickstoffhaltige Leim beim Aufbau der stickstoffhaltigen Protoplasmamolekule. 
mehr leisten kann als das stickstoffreie Fett. Wie verhalt sich aber Gr u ber 
gegenuber dieser wichtigen, von seinem Lehrer Voi t gefundenen Tatsache? 
Obwohl er es fur notwendig gehalten hat, ausdrucklich davor zu warnen, "daB 
wir Wahrheiten, die uns unbequem sind, zu vertuschen suchen", hat er nicht 
nur in seinem Hamburger Vortrage uber diese ihm naturlich recht unbequemen 
Tatsachen das tiefste Stillschweigen bewahrt, sondern er hat auch meiner 
ausdrucklichen Bitte, sich im Laufe dieser Diskussion uber die Leimversuche 
zu auBern, keine Folge gegeben. Wenigstens hat er in dem zweitenAbdrucke 
seiner Rede, der mehrere Monate nach dieser Aufforderung erschienen ist, 
in keiner Weise darauf reagiert 2). Auch die von Weintraud erwahnten Ver
suche von Mann, welche gezeigt haben, daB auch das stickstoffhaltige Elastin 
trotz seines geringen Kaloriengehaltes dem besonders kalorienreichen Fett 
uberlegen ist, haben bei G.ruber keine Beachtung gefunden, obwohl sie in 
einer von ihm selbst herausgegebenen Zeitschrift verOffentlicht wurden3). 

lch kann also daraus keine andern Schlusse ziehen, als daB es ihm nicht mog
lich ist, diese Tatsachen im Sinne seiner theoretischen Auffassung des Stoff
wechsels zu deuten. Aber durch das bloBe Verschweigen werden sie nic4t aus 
der Welt geschafft. ---

1) Deutsche Klinik am Ende des 20. Jahrh., Bd. 3, S. 367ff. 
2) Die einzige .Anderung finde ich in dem Titel, der jetzt nicht mehr lautet: "Der 

theoretische Nahrwert des Alkohols", sondern rundweg: "Uber den Nahrwert des Alko
hols". (Die Alkoholfrage VIII, S. 1.) 

3) Archiv f. Hygiene, Bd. 36. 
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Dieselbe von ihm selbst mit vollem Recht miBbilligte Methode hat Gr u b er 
gegenuber der unleugbaren Tatsache befolgt, daB auch Kohlehydrate und 
Fette einander in bezug auf die eiweiBsparende Wirkung keineswegs nach 
ihrem Kaloriengehalte vertreten. Naturlich weiB Gruber ebenso wie ich und 
wie Weintraud, daB in den Versuchen von Noorden und Kayser ein 
Korper, der mit einer gewissen Menge von Kohlehydraten im Stickstoffgleich
gewicht geblieben war, in demselben nich t erhalten werden konnte, wenn 
man statt der Kohlehydrate Fette mit dem gleichen Kaloriengehalt verfutterte ; 
es ist ihm wahrscheinlich auch nicht unbekannt geblieben, daB Chauveau 
in der Nahrung eines schwer arbeitenden Hundes ohne Storung des Stickstoff· 
gleichgewichtes eine gewisse Fettmenge durch eine Zuckermenge ersetzen 
konnte, deren Brennwert n ur Drei viertel derjenigen des Fettes betrug; 
und ganz sicher kennt er die Versuche von Hirschfeld, Kumagawa, 
Klemperer u. a., die ubereinstimmend gezeigt haben, daB man zwar die 
gewohnliche Menge von NahrungseiweiB (17-19 Prozent der Gesamtkalorien) 
bis auf 5 Prozent reduzieren kann, daB man aber, um trotzdem das Stickstoff· 
gleichgewicht zu erhalten, nicht etwa nur die entsprechende Menge von Zucker
kalorien hinzufugen muB, sondern zwei und einhalbmal soviel, als der 
Ausfall der EiweiBkalorien betragt; wahrend man bei dieser geringen EiweiB· 
menge selbst mit noch so vielen Fettkalorien das Stickstoffgleichgewicht tiber
haupt nicht herstellen kann. Wenn also Gru b er trotz alledem in seinem Vortrage 
behaupten wollte, daB EiweiB, Fett und Kohlehydrate, obwohl sie in ihrem 
chemischen Bau voneinander in hohem MaBe abweichen, doch im lebenden 
Korper dasselbe leisten und daB man, wenn man den Korperbestand erhalten 
will, Fett durch Kohlehydrat oder EiweiB, oder umgekehrt Kohlehydrat oder 
EiweiB durch Fett "genau in demselben Verhaltnis" ersetzen kann als sie 
Kalorien enthalten, so hat er eben seinen Zuhorern die seinen Ausspruchen 
direkt widersprechenden Tatsachen verschwiegen; hat aber dabei zugleich 
die Warnung des Altmeisters der Physiologie nicht beachtet, welcher meinte, 
die Vorgange im Organismus seien viel zu kompliziert, als daB sie sich in die 
starre Zwangsjacke einiger Zahlen (Kalorien) einzwangen lieBen1). 

Nicht minder kraB ist aber der Widerspruch, wenn Gru ber in der Ein
leitung zu seinem Vortrage sagt, daB wir unablassig dafur sorgen mussen, 
keinen Schritt vom Pfade der Wissenschaftlichkeit abzuweichen, und daB wir 
vor allem niemals Wahrheiten, die uns unbequem sind, vertuschen durfen; 
und wenn er dann in demselben Vortrage die ganze groBe Versuchsreihe von 
Chauveau uber den Ersatz von Zucker durch Alkohol auch nicht mit einem 
Worte erwahnt. Diese Versuche sind, wie von allen Seiten ausdrucklich zu
gegeben wurde, nach einer tadellosen Methodik ausgefuhrt; aber sie haben 
in den Augen Gru bers den kleinen Makel, daB ihre Resultate seiner theore
tischen Ansicht uber den Nahrwert des Alkohols direkt widersprechen. Nach 
Grubers Leitsatzen vermag der Korper den Alkohol als Energiequelle fur 
die willkurliche Arbeit zu verwenden wie Zucker, Fett und EiweiB; er vermag 
die Muskelmaschine mit Hilfe der Verbrennung von Alkohol zu treiben, er 
kann also die potentielle Energie des Alkohols in mechanische Arbeit umsetzen. 

1) Pfliiger im 52. Bande des Archivs f. d. gesamte Physiologie, S. 71. 
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Chauveau hat aber in seinen durch Monate fortgesetzten Versuchen gefun
den, daB ein Hund, der mit einer gewissen Menge von Fleisch und Zucker 
wahrend langerer Zeit durch Laufen in einer Trommel eine bedeutende Muskel
arbeit geleistet und dabei noch an Korpergewicht zugenommen hatte, diese 
Arbeit nicht mehr verrichten konnte und trotz geringerer Arbeit an Gewicht 
a bgenommen hat, wenn man ihm ein Drittel der fruheren Zuckergabe durch 
eine isodyname, d. h. eine gleiche Menge von Kalorien enthaltende Alkohol
menge ersetzte. Wenn es wahr ware, was Gruber behallptet, daB der Korper 
seine Muskelmaschine nicht nur mit Zucker oder Fett, sondern auch mit Alko
hoI betreiben kann, dann hatte der Ersatz eines Teiles des Nahrungszuckers 
durch Alkohol von gleichem Brennwerte weder eine Anderung in der Muskel
leistung noch eine Anderung in dem Korperbestande des Versuchstieres her
beifuhren durfen. Wenn aber der Alkohol nicht bloB als Heizstoff fur die 
Muskelmaschine, sondern auch als betaubendes Mittel gewirkt und dadurch 
die Arbeitsfahigkeit des Tieres vermindert hat, dann hatte das weniger arbei
tende Tier bei derselben Zahl von Kalorien noch mehr an Gewicht zunehmen 
mussen als bei der starkeren Arbeit. Da es aber in den Alkoholperioden nicht 
nur weniger arbeitete, sondern auch - trotz der geringeren Arbeitleistung -
an Gewicht einbuBte, so ist damit bewiesen, daB der Alkohol keine der 
beiden Ha uptfunktionen einer j eden N ahrung u bernehmen kann, 
welche darin bestehen, daB der Korper mit ihrer Hilfe arbeitsfahig bleibt und 
zugleich imstande ist, trotz der geleisteten Arbeit seinen Bestand zu erhalten 
oder sogar zu erhohen. 

Warum hat aber Gru ber seinen Zuhorern in Hamburg diese entscheiden
den Versuche verschwiegen? Warum hat er nicht von den Versuchen von 
Fre yam Ergogra'phen gesprochen, die in demselben Berichte des Guttempler
tages (S.25 des Anhangs) graphisch dargestellt sind und in geradezu drasti
scher Weise "die Schwachung der Muskelkraft infolge der Alkoholaufnahme" 
demonstrieren? Warum hat er nicht die Versuche von Backmann am uber
lebenden Kaninchenherzen erwahnt, welche die direkt gegensatzliche Wirkung 
von Traubenzucker und Alkohol auf die Hubhohen des Herzmuskels dargetan 
haben, indem sich gezeigt hat, daB selbst die geringste Menge von Alkohol 
in der das Herz durchstromenden Flussigkeit die Hubhohen herabsetzt, wah
rend diese durch Traubenzucker schon nach ganz kurzer Zeit in deutlich sicht
barer Weise gesteigert werden? Das sind doch Tatsachen, die in einem Vor
trage uber den theoretischen Niihrwert des Alkohols und uber seine Verwend
barkeit fUr die Muskelarbeit unbedingt hatten erwiihnt werden mlissen und 
deren Verschweigen wohl nicht anders gedeutet werden kann, als daB der Vor
tragende das GefUhl hatte, daB das, was er zu beweisen sich vorgenommen 
hatte, mit ihnen nicht in Einklang zu bringen sei. 

In einem Vortrage, der den Alkoholgegnern die Verwendbarkeit des 
Alkohols fur die Muskelarbeit beweisen sollte - denselben Alkoholgegnern, 
die sich immer auf die Erfahrungen der Sportsleute liber die Notwendigkeit 
einer mehrmonatlichen Alkoholabstinenz vor einem entscheidenden Wett
kampfe berufen - hiitte man auch eine Andeutung daruber erwartet, wie man 
sich die Umwandlung der Verbrennungswarme des Alkohols in die Muskel-
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arbeit vorzustellen hatte. Das physiologische Experiment hat gelehrt, daB 
das Volumen des Muskels bei seiner Verkurzung und Verdickung vollkommen 
gleich bleibt. Auf der andern Seite kennen wir aber keinen andern Modus 
der Umwandlung von Warme in mechanische Arbeit, als daB ein durch Warme 
ausdehnbarer Korper, in der Regel Dampf oder Gas, sein Volumen durch die 
auf ihn einstromende Warme vergro.Bert. Diese Art der Umwandlung von 
Warme in mechanische Arbeit, die uberdies nach Ostwald ohne Temperatur
unterschied nicht denkbar ist, bleibt also fur den Muskel, der sein Volumen 
bei,der Arbeit nicht verandert und in seinem Innern kein Warmegefalle be
sitzt, von vornherein ausgeschlossen; wahrend eine Gestaltveranderung ohne 
Anderung des Volumens durch alternierenden Zerfall und Aufbau (verbunden 
mit Entquellung und Quellung) der beiden histologisch nachweisbaren Bestand
teile einer jeden Muskelfaser ohne weiteres verstandlich ist. Von alledem ist 
aber in dem Vortrage von Gruber auch nicht die entfernteste Andeutung zu 
finden, obwohl es ganz ausgeschlossen ist, da.B ihm die Tatsachen und ihre 
Unvereinbarkeit mit den von ihm verteidigten Thesen unbekannt gewesen 
sein konnten. 

Wenn wir also sehen, daB die Verwendung des Alkohols fur die Muskel
arbeit schon aus theoretischen Grunden in hohem Grade unwahrscheinlich 
ist, daB aber in voller Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwagungen 
auch die Erfahrungen der Wettkampfer und das physiologische Experiment 
(Chauveaus Hund, Versuche am Ergographen, am uberlebenden Herzen 
usw.) gegen eine solche Verwendbarkeit sprechen, dann ist damit auch der 
von Gruber in Hamburg verteidigten These, "daB der ruhende Korper die 
Energie des Alkohols in seinem Warmehaushalt voll ausnutzen konne" schon 
von vornherein jede reale Grundlage entzogen. Denn wir wissen jetzt schon 
ganz bestimmt, daB wir in unserem Korper keine besondern Heizapparate fur 
die blo.Be Erzeugung von Warme besitzen, sondern daB Warme immer nur 
als Nebenprodukt der verschiedenen vitalen Funktionen gebildet wird und 
daB unter den Lebensvorgangen, die aIle ohne Ausnahme mit Warmebildung 
einhergehen, der physiologischen Arbeit der Muskeln weitaus der erste Rang 
eingeraumt werden muB. Die Fahigkeit der Warmeregulierung, d. i. die Fahig
keit des Warmbluters, seine Temperatur unter den verschiedensten Bedin
gungen und in den verschiedensten Milieus doch immer ungefahr auf gleicher 
Hohe zu halten, beruht einerseits darauf, daB er mit Hilfe eines genau funk
tionierenden Nervenapparates seine Muskelarbeit je nach Bedarf durch erhohte 
Spannung, durch Zittern und durch willkurliche Bewegungen verstarken 
und dann wieder durch denselben Nervenmechanismus seine HautgefaBe 
erweitern oder verengern und dadurch den AbfluB der Warme nach auBen 
entweder erleichtern oder erschweren kann. Bei allen diesen Regulierungs
mechanismen sind aber die Muskelapparate in hervorragendem MaBe beteiligt, 
und von diesen wissen wir, daB in ihnen die Verbrennungen nicht aufs Gerate
wohl, sondern immer genau in dem MaBe vor sich gehen, als sie durch Nerven
einflu.B zur Tatigkeit angeregt werden. Die Verbrennung des Alkohols 
ist aber den nervosen Einflussen vollstandig entzogen,sie erfolgt, 
wie allgemein und auch von Gruber ausdrucklich zugegeben wird, immer 



490 V. Die neue Lehre im Kampfe gegen das Volksgift. 

sehr bald nach seiner Einfuhrung in den Organismus und unabhangig davon, 
ob die Muskeln durch ihre Nervenbahnen zur Tatigkeit angeregt werden oder 
nicht; und es ist daher ganz undenkbar, daB die Kalorien des auf aIle FaIle 
rasch verbrennenden Alkohols fur die Kalorien von Zucker oder Fett ein
treten, von denen wir wissen, daB ihre Verbrennungsprodukte immer genau 
in dem AusmaBe zum Vorschein kommen, als die Arbeitsorgane des Korpers 
zur Tatigkeit angeregt werden; und noch weniger ist es denkbar, daB diese 
Vertretung, wie Gru ber in seinem funften Leitsatze behauptet, im ruhenden 
Korper in kalorisch gleichwertigen (isodynamen) Mengen erfolgt, 
wo wir doch wissen, daB nicht einmal Fett und Zucker, also zwei ganz zweifel
lose Nahrungstoffe, einander in kalorisch gleichwertigen Mengen ersetzen. 

Worauf stutzt sich aber dieser Leitsatz von Gruber, dessen Unhaltbar
keit allein schon durch die yom Nerveneinflusse unabhangige Verbrennung 
des Alkohols dargetan ist? Einfach darauf, daB in verschiedenen Stoffwechsel
versuchen das in der alkoholfreien V orperiode mit einer gewissen N ahrung 
erzielte Gleichgewicht des Stoffwechsels ungefahr erhalten geblieben ist, 
wenn ein Teil der Nahrung (Zucker oder Fett) durch eine isodyname Menge 
von Alkohol ersetzt worden war. Eine wirkliche Dbereinstimmung ist nicht 
einmal bei Atwater und Benedict zu finden, auf die sich Gruber in Ham
burg berufen hat, denn sie sagen ja selbst, daB die "Fettsparung" , d. h. die 
verminderte Ausscheidung deT Kohlensaure, in einem ihrer Falle zugunsten 
des Alkohols, in anderen aber in der entgegengesetzten Richtung ausgefallen 
sei. So z. B. berichten sie, daB in einem Versuche an zwei alkoholfreien Tagen 
26,9 und 24,4 Gramm Fett angesetzt wurden, an dem darauffolgenden 
Alkoholtage dagegen 14,3 Gramm verloren gegangen sind. Andere Experi
mentatoren haben noch viel groBere Schwankungen beobachtet, und zwar 
nicht nur beim Vergleiche von alkoholfreien und Alkoholtagen, sondern auch 
schon an den Normaltagen allein. Einer derselben (Geppert) hat sich hier
tiber in folgender Weise geauBert: 

"Es kann dieses Schwanken nicht uberraschen, wenn man bedenkt, wie 
verschiedene Erregungszustande der glatt en Muskulatur, der Drusen usw. auf 
den Sauerstoffumsatz wirken, wie ferner der wechselnde, aber doch stets vor
handene Tonus der Korpermuskula tur die Oxydationen beeinflussen muB, Funk
tionen, die von der Reizung peripherer Nerven, der Erregbarkeit des Zentral
nervensystems usw. abhangen und ganzlich unsrer Wirkung entzogen sind." 

Auch Atwater und Benedict sagen ausdrucklich, daB sich die Diffe
renzen in der Muskeltatigkeit der Versuchsobjekte nicht leicht vermeiden 
lassen und daB diese Unterschiede ihren Stoff- und Kraftwechsel notwendiger
weise beeinflussen mussen; und ebenso betont Durig, daB schon ganz geringe 
Einflusse die Arbeitleistung und den Verbrauch zu beeinflussen vermogen. 
Wenn aber eine vollige Gleichheit der Muskeltatigkeit schon ohne Alkohol 
nicht zu erreichen ist, wie soll man dann erst die Tage, an denen klein ere oder 
groBere Dosen eines narkotischen Giftes auf das Nervensystem einwirken, 
mit solchen vergleichen, bei denen keine solche betaubende Wirkung statt
gefunden hat? Gruber selbst verwies in seinem Vortrage auf die Versuche 
von Kraepelin und seinen Schiilern, welche gezeigt haben, "daB der Alkohol 
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:als narkotisches Gift schon in kleinen Mengen auf das Gehirn betaubend 
wirkt", und er spricht auch von "dem durch den Alkohol betaubten Gehirn" 
in den Versuchen von Durig, der aber nicht, wie die Versuchspersonen der 
Amerikaner an den Versuchstagen 72 Gramm, sondern nur 40 Gramm einige 
Stunden vor der Steigarbeit zu sich genommen hat. Wenn sich dann aber 
gezeigt hat, daB die Manner in der Respirationskammer mit 72 Gramm des 
betaubenden Giftes nach Abrechnung der Alkoholkalorien und der vom ver
brannten Alkohol herriihrenden Kohlensaure nicht soviel Kalorien verbraucht 
und nicht soviel Kohlensaure ausgeatmet haben wie an den alkoholfreien Tagen, 
dann erkIart Gru ber das nicht dureh die betaubende Wirkung der 72 Gramm 
des narkotisehen Giftes, welches unbedingt sowohl die siehtbare Tatigkeit 
der Muskeln, als aueh ihre unsichtbare Spannung und damit auch die damit 
parallel gehende Kalorienbildung und Kohlensaureausscheidung herabge
mindert haben muB; sondern er sieht nun mit einem Male in dem Alkohol 
nicht das "narkotische Gift", sondern einzig und allein den "Kalorientrager" 
und er schlieBt jetzt aus der verminderten Kalorienabgabe und Kohlensaure
.ausseheidung sehlankweg, "daB der Alkohol in den aufgenommenen 
maBigen Mengen (72 Gramm!) als Nahrungstoff genau in der Art 
von Fett und Kohlehydrat funktioniert hat."!) 

DaB die vermeintliche Fettsparung durch den Alkohol ebenfalls nur 
,durch seine betaubende Wirkung und nicht durch die Verwendung seiner 
Kalorien zum Betriebe der Muskelmaschine an Stelle des Fettes zustande 
kommt, dariiber geben uns auch wieder die von Gruber leider konsequent 
ignorierten Versuche von Chauveau die beste Auskunft. Der Hund, der 
mit Fleisch und Zucker taglich 24 Kilometer in der Lauftrommel zuriick
gelegt hatte, brachte es, wenn man einen Teil des Zuckers durch eine 
kalorisch gleichwertige Alkoholmenge ersetzt hatte, trotz alles Antreibens 
nur auf durchschnittlich 18,6 Kilometer per Tag, und dabei sank seine Kohlen
saureausscheidung entsprechend der geringeren Muskeltatigkeit von 55 auf 
44 Kubikzentimeter herab. Hat nun das Tier an den Alkoholtagen dadurch 
Fett erspart, daB die Kalorien des verbrannten Alkohols an die Stelle der
jenigen des Nahrungszuckers oder des Korperfettes getreten sind? Nein! 
Es hat nur weniger Kohlensaure ausgesehieden, weil die Muskeln infolge der 
narkotisehen Wirkung des Alkohols weniger Arbeit geleistet haben. Der 
Alkohol hat also genau so gewirkt wie andre Narkotika, z. B. Morphin oder 
Chloralhydrat, welehe die Kohlensaureausscheidung urn 27-40 Prozent herab
driicken konnen, und zwar bei Anwendung von so kIeinen Dosen, daB die 
winzige Zahl ihrer Kalorien gar nieht mitzahlen kann.2) Dbrigens hat das 
Tier in jeder Alkoholperiode an Gewieht erheblich abgenommen, was sieher 
nieht gesehehen ware, wenn sein Korperfett dureh die Kalorien des verbrennen
den Alkohols geschont worden ware. 

1) Dieser Satz samt der Hervorhebung durch den Druck findet sich auf S. 18 des 
Anhanges zu dem G rub e r schen Vortrage in dem Berichte des Hamburger Guttemplertages. 

2) Die genauen Daten hieriiber und iiber die anderen hier in Frage kommenden 
Versuche finden sich nebst den Literaturangaben im 3. Bande meiner Allgemeinen Bio· 
Iogie ("Stoff. und KraftwechseI des Tierorganismus"). VgI. auch meinen Berliner Vor· 
.trag: "Der theoretische Nahrwert des AIkohoIs" 1908 (Verlag von Julius Springer). 
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Ganz unvereinbar mit der betrachtlichen Gewichtsabnahme wahrend 
jeder Alkoholperiode ist auch die Behauptung von Gruber, daB der Alkohol 
ebenso wie Zucker und Fett die Ausscheidung von Stickstoff zu vermindern, 
also "EiweiB zu sparen" vermoge. Wenn wir von Chauveau horen, daB der 
20 Kilogramm schwere Hund bei fortdauernder Laufarbeit am Ende einer 
alkoholfreien Woche um 0,400 Kilogramm zugenommen, dagegen am Ende 
der darauffolgenden Alkoholwoche um nicht weniger als 0,800 Kilogramm 
a bgenommen hat, was also eine Differenz von 1,200 Kilogramm zu un
gunsten des Alkohols bedeutet, dann werden wir niemals glauben konnen, 
daB eine Substanz, die bei gleicher Kalorienzufuhr und bei geringerer Arbeit 
eine so bedeutende Abnahme des Korpergewichtes verschuldet, trotzdem 
eine Ersparung eines der wichtigsten Korperbestandteile herbeifuhren solI. 
Worauf beruht aber die Lehre der EiweiBsparung durch Alkohol? Einzig 
und allein auf den vielbesprochenen Stoffwechselversuchen, welche so wider
sprechende Resultate ergeben haben, daB ein und derselbe Experimentator 
das eine Mal auf Grund dieser Stickstoffbilanzen den Nahrwert des . Alkohols 
auf das entschiedenste bestritt und zwei Jahre spater, wieder auf Grund 
solcher Versuche, den Alkohol fur ebenso nahrend erklarte wie Zucker oder 
Fett. Dabei handelt es sich, wie man sich aus der von Gr u ber reproduzierten 
Zusammenstellung der bisherigen Versuche (auf S. 19 des Anhangs) uberzeugen 
kann, um so geringe Differenzen nach oben oder nach unten, daB es nur 
erstaunlich ist, wie man sich entschlieBen konnte, aus solchen "Minima 
des Stickstoffwechsels" uberhaupt Schlusse zu ziehen, und noch dazu Schlusse 
von so weittragender Bedeutung, wie sie ja doch der Erhebung eines der ge
fahrlichsten Volksgifte auf den Rang eines Nahrungstoffes unter allen Um
standen zukommt. Am wenigsten mochte man aber ein so uberstiirztes Urteil 
von einem Forscher erwarten, der sich auf Grund eigener Versuche genotigt 
sah, vor voreiligen Schlussen aus den Stickstoffbilanzen, und zwar speziell 
puukto Alkohol, zu warnen. Gruber hat namlich vor nicht langer Zeit uber 
einen sehr interessanten Stoffwechselversuch bei einer Hundin berichtet, die 
er zuerst mit einer gewissen Menge von Fleisch und Fett und dann an einem 
Tage mit derselben Nahrung und der Zugabe von 20 Gramm Kochsalz gefuttert 
hatte. Dabei hat sich die uberraschende Tatsache ergeben, daB die aIle zwei 
Stunden gemessene Stickstoffausscheidung an dem Kochsalztage in den ersten 
sechs Sunden nach der Futterung ganz erheblich geringer war als an den· 
Normaltagen ohne Kochsalz und sich daher ahnlich verhielt, als ob zu der 
normalen Nahrung noch Fett oder Zucker hinzugefUgt worden ware. Der 
groBeren Anschaulichkeit halber will ich aus der Tabelle von Gr u ber jenen 
Teil, der uns hier interessiert, reproduzieren: 

Norrnaltag 
500 g Fleisch, 50 g Speck und 350 g Wasser 

urn 7 Uhr fruh 

Stunden Stickstoff im Harn 

7-9 Uhr 1,49 g 
9-11 Uhr 2,77 g 

ll-1 Uhr 2,97 g 

Kochsalztag 
Dieselbe Nahrung nebst 20 g Kochsalz 

urn 7 Uhr friih 

Stunden Stickstoff irn Harn 
-~~-

7-9 Uhr 1,18 g 
9-11 Uhr 2,16 g 

11-1 Uhr 2,15 g 
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Wahrend also ohne Kochsalz in den ersten sechs Stunden zusammen 
7,32 Gramm Stickstoff ausgeschieden wurden, betrug die Ausscheidung an 
dem Kochsalztage nur 5,49, was ein Minus von nicht weniger als 25 Prozent be
deutet. Diese "EiweiBsparung" wurde aber nicht durch die Zugabe einer 
kalorienreichen Nahrung erzielt, sondern durch eine unverbrennbare Substanz, 
die dem Organismus keine chemische Energie und daher auch keine Kalorien 
zufuhrt; und Gruber hat diese wichtige Erfahrung damals auch ganz richtig 
eingeschatzt; indem er wortlich sagte: 

"Soweit diese Erwagungen richtig sind, ware dem Umstande, 
ob ein Stoff (z. B. Alkohol) imstande ist, ,EiweiB zu sparen" d. h. 
einen vorubergehenden EiweiBansatz herbeizufuhren oder nicht, 
fur die Beurteilung dieses Stoffes als Nahrstoff keine so groBe 
Bedeutung beizulegen, als gegenwartig ziemlich allgemein ge
schieh t. "1) 

Diese seine eigene Warnung hat aber Gru ber in Hamburg nicht beachtet. 
Er hat die geringen und ganz inkonstanten Differenzen in der Stickstoffaus
scheidung, die andere unter dem EinfluB des giftigen und narkotisch wirkenden 
Alkohols gefunden haben, fur genugend angesehen, urn aus ihnen die "eiweiB
sparende", d. h. also nahrende Wirkung des Giftes, zu deduzieren, und er hat 
die einzige Gelegenheit, sich in dieser Kontroverse nicht auf fremde, sondern 
auf eigene Arbeiten zu berufen, nicht benutzt, urn nur ja nicht den Wider
spruch aufzudecken, der zwischen seiner jetzigen doktrinaren Anschauung 
und der von ihm fruher selbst gefundenen empirischen Tatsache besteht. 

Auch seine eifrigen Bemuhungen, den Alkohol von dem Odium eines 
Protoplasmagiftes zu befreien, sind nur aus seiner doktrinaren Voreingenom
menheit zugunsten des Nahrwertes der Alkoholkalorien zu erklaren. Wahrend 
er einmal aus den Ziffern von Atwater und Benedict herauslesen will, 
"daB die aufgenommene Alkoholmenge keine Steigerung des EiweiBzerfalls 
herbeigefUhrt hat2), gibt er anderwarts (S.220 des Vortrages) wohl zu, daB 
diese Beobachter bei einem Teile ihrer Versuche eine Steigerung der Stick
stoffausscheidung unter der Wirkung des Alkohols beobachtet haben; er halt 
es aber fUr sicher, daB diese Steigerungen nich t als Beweis fur die Totung 
und Zerstorung des Protoplasmas gedeutet werden durfen, sondern er will 
sie "auf eine Veranderung in den osmotischen Verhaltnissen in den Zellen und 
Geweben" zuruckfuhren. Dann aber heiBt es wieder (S. 221): "Der Alkohol 
ist zwar kein eiweiBzersetzendes, aber ein narkotisches Gift, das schon in sehr 
kleinen Dosen auf das Gehirn betaubend und lahmend einwirkt." 

Wir wollen nun sehen, ob die von Gr u ber versuchte Unterscheidung 
zwischen einem lahmenden Gift und einem Protoplasmagift durchfuhrbar ist. 
Zuvor mussen wir uns aber uberzeugen, wie es sich mit der Stickstoffausschei
dung unter dem Einflusse von Alkohol in der Wirklichkeit verhalt. 

Daruber werden uns die folgenden Ziffern von Rosemann am besten 
AufschluB geben. Dieser Forscher fand namlich, als er - so wie Gruber in 

1) Zeitschrift f. Biologie, Bd. 42. 
2) Anhang S. 18. Das Wort "keine" ist von Gruber unterstrichen. In seiner 

Tabelle S. 17 findet man aber Zahlen wie minus 3,5 ohne und minus 6,8 mit Alkohol. 
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seinem Kochsalzversuche - die Stickstoffausscheidung in zweistrmdigen 
Intervallen bestimmte, daB vor der Alkoholaufnahme (3-5 Uhr) 0,53 Gramm 
Stickstoff ausgeschieden wurden; nach 50 Gramm Alkohol (5-7 Uhr) erfolgte 
sofort ein Anstieg auf 0,82; dann aber wieder (7-9 Uhr) ein Abfall auf 0,51, 
also auf die fruhere Rohe. An einem andern Tage betrug die Stickstoffaus
scheidung vor der Alkoholaufnahme (11-1 Uhr) 0,74 Gramm; nach 50 Gramm 
Alkohol stieg sie (1-3 Uhr) auf 0,90; in den nachsten zwei Stunden (3-5 Uhr} 
fiel sie wieder auf 0,72; nach abermals 50 Gramm Alkohol (5-7 Uhr) wieder 
ein Anstieg auf 0,92 und in den nachsten zwei Stunden wieder ein Abfall auf 
0,82 Gramm 1). Dieser lehrreiche Versuch zeigt uns also, daB jedesmal in den 
zwei Stunden nach der Einfuhrung des Alkohols, also gerade in der Zeit, 
in der nach allgemeiner Annahme die Verbrennung des einge
nommenen Alkohols vor sich geht, immer auch eine ansehnliche Ver
mehrung der Stickstoffausscheidung erfolgt und daB diese, nachdem der Alko
hoI ganz oder nahezu verbrannt ist, ebenso regelmaBig wieder auf das frUhere 
MaB zuruckgeht. Da nun bei einer so regelmaBigen Wiederkehr derselben 
Erscheinung ein Zufall ausgeschlossen ist und da andererseits das Mehr des 
ausgeschiedenen Stickstoffes nicht von dem im Blute oder in den Saften 
zirkulierenden EiweiB herruhren kann, (weil EiweiB als solches yom Alkohol 
nicht zersetzt wird) sondern nur von lebendem Protoplasma, uber dessen 
hochgradige chemische Labilitat nicht der geringste Zweifel bestehen kann, 
so geht daraus zweierlei mit logischer Notwendigkeit hervor: 

1. daB der Alkohol mit Zucker und Fett nich t die Fahigkeit teilt, die 
Stickstoffausscheidung zu vermindern, sondern daB er diese im GegenteiI 
jedesmal und unmittelbar vermehrt; und 

2. daB die jedesmal nach der Alkoholeinnahme beobachtete Vermehrung 
der Stickstoffausscheidung nur durch einen abnorm gesteigerten Protoplas
mazerfall erklart werden kann, daB also der Alkohol schon aus diesem einen 
Grunde als ein Protoplasmagift angesehen werden muB. 

Ohne eine giftige Einwirkung auf das lebende Protoplasma sind auch die 
Schadigungen nicht zu verstehen, die der Alkohol bei fortgesetzter Einfuhrung 
in den Organismus in fast allen seinen Organen herbeifuhrt. AIle lebenden 
Gewebe sind aus reizfesten (metaplasmatischen) und reizbaren (protoplas
matischen) Teilen zusammengesetzt. Die reizfesten Bestandteile (Fett, Gly
kogen, Bindegewebs- und Knorpelleim, Elastin usw.) sind gegen den Alkohol 
chemisch indifferent, folglich konnen nur die protoplasmatischen Anteile 
die Angriffspunkte fur die reizende und degenerierende Wirkung des Alkohols 
und anderer Gifte bilden. Wenn wir sehen, daB bei der Verfettung, der Ver
kalkung und der bindegewebigen Entartung lebenswichtiger Organe unter 
dem Einflusse des Alkohols und andrer Gifte die lebenden und arbeitleistenden 
Protoplasmen mehr und mehr durch reizfeste und inaktive Substanzen ver
drangt werden, dann konnen wir nicht daran zweifeln, daB die labilen Proto
plasmamolekule (durch die chemischeAffinitat der Gifte zu ihren "toxophilen" 
Atomkomplexen oder Seitenketten) zerlegt worden und daB nun die toten 
Spaltprodukte an ihre Stelle getreten sind. Eine entzundliche Leberschwellung 

1) Pfliigers Archiv Bd. 86, S. 407. 
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oder eine Verfettung des Leberparenchyms kann ebensowenig durch eine 
bloBe "Veranderung in den osmotischen Verhaltnissen in den Zellen und Ge
weben" herbeigefuhrt werden, als wenn ahnliche krankhafte Zustande bei 
der Phosphorvergiftung entstehen. In beiden Fallen und bei jeder andern 
auf chemischem Wege herbeigefuhrten pathologischen Veranderung kann es 
sich nur urn eine Zerstorung Ie bender Teile durch ein Protoplasmagift handeln. 

Auch die Wirkung der Nervengifte kann im Prinzip keine andere sein, 
als die der Gifte uberhaupt. Mit der von Meyer und Overton entdeckten 
Loslichkeit des Alkohols und andrer verwandter Narkotika in den fettahn
lichen (lipoiden) Bestandteilen des Nervenmarks kann die in kleinen Dosen 
erregende, in groBeren betaubende und lahmende und in noch groBeren Mengen 
todliche Wirkung dieser Substanzen nicht erklart werden. Die bessere Los
lichkeit dieser narkotisch wirkenden Stoffe in den Hullen, die die reizleitenden 
Protoplasmabahnen umgeben, erleichtert naturlich ihren Angriff auf die von 
ihnen umschlossenen protoplasmatischen Teile der N erven; a ber ihre eigent
liche spezifische Wirkung konnen sie doch nur in den protoplasmatischen 
Teilen entwickeln, wie ja auch eine Reizfortpflanzung in den Nervenbahnen 
nur durch einen von Querschnitt zu Querschnitt sich fortsetzenden Reiz
zedall verstanden werden kann. Auch die Delirien und Psychosen der Alko
holiker, ihre Hirnhaut- und Nervenentzundungen konnen nicht auf bloB en 
Veranderungen in den osmotischen Verhaltnissen der Zellmembranen oder 
Nervenmantel beruhen, sondern verlangen unbedingt eine Vergiftung von 
lebenden und reizbaren, d. h. also von protoplasmatischen Teilen. Der Alko
hoI ist also keiu bloBes Betaubungsmittel, sondern er ist ein 
Protoplasmagift. -

Und nun noch einige Worte uber die praktische Bedeutung dieser theo
retischen Kontroverse. Urn diese richtig einzuschatzen, geniigt es, wenn wir 
uns den Eindruck besehen, den die Hamburger Rede Gru bers bei den Alko
holinteressenten und dann wieder bei den Alkoholgegnern hervorgerufen hat. 
Einem Berichte von Gru ber selbst (Alkoholfrage VII, S. 36) ist zu entnehmen, 
daB die deutschen Bierbrauer zunachst in ihrem eigenen Organ, dann aber 
auch in vielen deutschen Zeitungen "bis zu den kleinsten herab" Notizen mit 
den nberschriften "Nahrwert des Alkohols", "Ehrenrettung des Alkohols", 
"Flussiges Brot" usw. erscheinen lieBen, in denen unter Berufung auf den 
Vortrag eines der ersten Fuhrer der Abstinenzbewegung ausgefUhrt wurde, 
daB der Alkohol fUr den menschlichen Organismus einen groBeren Nahrwert 
habe als Zucker und EiweiB und urn ein Geringes weniger als Fett; daB der 
Organismus die durch Alkohol erzeugte Energie vollstandig verwerte ; daB 
der Alkohol nicht n ur ein GenuBmittel sei, und daB der ihm gemachte Vor
wurf, er sei ein Protoplasmagift, nicht mehr aufrecht erhalten werden konne. 
Gru ber hat nun diese ihm zugeschriebenen Satze als Falschungen erklart, 
die von ihren Urhebern "in der ersten Begeisterung uber seine Zugestandnisse" 
vielleicht selbst nicht bemerkt worden waren, und hat an die Zeitungen ge
harnischte Erklarungen und Berichtigungen versandt. Wie wenig aber damit 
erreicht wurde, konnte man vor kurzem aus dem in der Wiener Urania ge
haltenen Vortrage eines Professors der Brauakademie ersehen, der nach den 
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Zeitungsberichten "mit erhobener Stimme" von den bekannten Gru berschen 
Thesen uber den Nahrwert des Alkohols und von seiner Widerlegung der 
Protoplasmagiftigkeit dieses Stoffes gesprochen hat; und man kann es schlieB
lich einem aus irgendwelchem Grunde begeisterten Verehrer des Alkohols 
nicht verubeln, wenn er sich mehr an die lobenden als an die tadelnden oder 
warnenden Satze der Gruberschen Rede halten will. Und in die erste Kate
gorie gehart es sicherlich, wenn Gruber erklart, daB die Zufuhr dieses 
leicht resorbierbaren konzentrierten Warmespenders tatsachlich 
fur schwer arbeitende Menschen mit groBem Kalorienbedarf bei 
vol uminaser, wenig schmackhafter, ausgie bige Verdau ungsar beit 
erfordernder Kost eine Erleichterung der Ernahrung bedeutet 
(S. 221 des Berichtes). Nach einem solchen Lobspruche kann man sich jeden
falls nicht zu viel davon versprechen, wenn Gr u ber gelegentlich zugibt, daB 
auch der (wirklich nahrende) Traubenzucker leicht resorbierbar sei und keine 
Verdauungsarbeit fordere - welche Eigenschaft ubrigens der Alkohol mit 
den meisten andern Giften teilt -; wenn er weiter sagt, daB er eine kostspielige 
und unwirtschaftliche Energiequelle sei, und wenn er denselben Alkohol, dem 
er fruher eine Erleichterung der Ernahrung fur den schwer arbeitenden Men
schen nachgeruhmt hat, bald darauf (S. 223) als eine schlechte Energiequelle 
fUr die willkurliche Muskelarbeit bezeichnet. Der Freund und Protektor des 
Alkohols halt sich doch lieber an die ihm besonders zusagende, wenn auch 
irrige Lehre, daB nicht der chemische Bau den Nahrwert eines Stoffes bestimme, 
sondern nur sein Gehalt an Kalorien, und deduziert daraus "die volkswirt
schaftliche Bedeutung des Bieres, das durch seinen Kaloriengehalt dem Men
schen einen bestimmten Teil seiner Warmekalorien (!) ersetzt, die er nicht 
durch die viel te urere EiweiBkost aufzubringen hat"l). lch glaube also, daB 
ich nicht zu schwarz sehe, wenn ich den Schaden, den der Kampf gegen den 
Alkohol durch die neuerliche Proklamierung seines Nahrwertes erlitten hat, 
als einen unberechenbaren und nur schwer reparablen ansehe. 

Was aber die Alkoholgegner betrifft, so befinden sie sich der Rede von 
Gru ber gegenuber in einer schwierigen und zwiespaltigen Lage. Es wurde 
auch von seinen Anhangern zugegeben, daB der Vortrag in diesen Kreisen 
Befremden erregt hat, und es wurden Stimmen laut, welche die Veranstaltung 
gerade dieses Vortrages auf einem Guttemplertage fur einen taktischen Fehler 
erklarten. Andere wieder verglichen Gru ber mit einelll beruhmten und ge
furchteten Staatsanwalt, der im Beginne seiner Anklage eine reine Vertei
digungsrede halt, um damit dem wirklichen Verteidiger seine Argumente vor
wegzunehmen und dann darauf seine unerbittliche Anklage aufzubauen. Dann 
hart man aber auch nach dem Vortrage die Klage uber den in breiten Volks
schichten herrschenden, "von der Wissenschaft langst widerlegten" Glauben 
an den Nahrwert des Alkohols 2); und manche wissen sich nicht anders zu 
helfen, als daB sie beantragen, man mage die Nahrwertfrage aus der Argu-

1) So zu lesen in einem Aufsatze von Cukor in der Allgem. Med. Ztg., in der das 
"Triumph-Doppel-Malzbier" einer bestimmten Brauerei zu Mastkuren fiir nervenschwache 
Frauen dringend empfohlen wird. 

2) Scholl in der Zeitungskorrespondenz "Die Alkoholfrage" vom 15. Februar 1912. 
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mentation und Agitation der Alkoholgegner ganzlich ausscheiden. Damit 
wurde aber denjenigen der Mund geschlossen, die es fUr notwendig halten, 
den durch Grubers Rede ganz offensichtlich angerichteten Schaden durch 
eine Widerlegung seiner schwach fundierten und einander widersprechenden 
Lehrsatze wieder gut zu machen. Zum Gluck ist aber diese Absicht schon 
dadurch vereitelt, daB von derselben Seite, von der diese Parole ausgegeben 
wurde, auch die neuerliche Diskussion fiber die Nahrwertfrage angeregt wurde, 
die ich im Gegensatze zu Wlas s a k geradezu als eine Lebensfrage der modernen 
Antialkoholbewegung ansehen muB. Denn das religiose Moment, das in der 
altern englischen und amerikanischen Bewegung eine so groBe und erfolgreiche 
Rolle gespielt hat, tritt jetit nicht nur bei den Gebildeten, sondern auch in 
weitern Kreisen der Bevolkerung immer mehr zurfick hinter der wissenschaft
lichen Begrfindung der "Gefahrlichkeit des Alkohols ffir das Einzelindividrium 
und die Rasse" (Wlassak), und ich stimme darin mit Gruber vollkommen 
fiberein, wenn er sagt, daB der Kampf gegen den Alkoholismus nur im engsten 
Anschlusse an die Wissenschaft erfolgreich weitergefiihrt werden kann. Aber 
die Gefahrlichkeit des Alkohols ffir das Einzelindividuum und die Rasse kann 
nicht darin liegen, daB die Alkoholkalorien kostspieliger sind als die Zucker
kalorien und daB die volle Ausnfitzung ihres angeblichen Nahrwertes durch 
die narkotische Nebenwirkung etwas beeintrachtigt wird; sondern sie liegt 
in der giftigen Wirkung des Narkotikums auf aIle Protoplasmen des Einzel
individuums und in der "Keimverderbnis", welche, da das Keimplasma nichts 
andres sein kann als eine besondere Art von Protoplasma, wieder nicht durch 
einen unokonomischen Nahrstoff, scindern nur durch ein Protoplasmagift 
herbeigeffihrt werden kann. Deshalb muB die Diskussion fiber die physio
logischen Wirkungen des Alkohols, fiber die Begriffe von Nahrung und Gift, 
fiber die Frage, ob man Menschen oder Tiere mit Kalorien allein nahren kann, 
ob der Alkohol, wie die zweifellosen Nahrstoffe, imstande ist, sowohl die Ar
beitsfahigkeit als auch den Korperbestand zu erhalten, oder ob er im Gegen
teil, wie ich behaupte, sowohl die Arbeitsfahigkeit als auch den Korperbestand 
durch seine Giftwirkung schadigt, - das alles muB fort und fort ohne Leiden
schaft und ohne Voreingenommenheit in streng wissenschaftlicher Form er
ortert werden, und zwar nicht nur durch scholastische Auslegung alterer 
Experimente, sondern durch Anstellung von neuen und sinngemaB variierten 
Versuchen. Speziell an Professor Gruber, dem es doch sicherlich nur um die 
Erforschung der Wahrheit zu tun ist, richte ich auch hier wieder den Appell, 
er moge, da ihm als Vorstand eines Universitatslaboratoriums aIle notwendigen 
Behelfe zu Gebote stehen, die Arbeitsversuche von Oha uvea u an Tieren 
oder an Menschen wieder aufnehmen, vielleicht mit der Modifikation, daB die 
Kohlehydrate nicht durch Alkohol allein, sondern auch durch andre Stoffe 
ersetzt wiirden, die zwar, wie der Alkohol, im Korper verbrennen, die aber 
nach der bisherigen Annahme ebensowenig wie dieser Zucker oder Fett er
setzen konnen. Es konnte ja eine Art "Kraftelixier" aus Alkohol, Milchsaure, 
Glyzerin, Essigsaure, Harnsaure, Zitronen- und Weinsteinsaure zusammen
gemischt werden, das dem Korper ohne starkere narkotische Wirkung eine 
erkleckliche Menge von Kalorien mitbringen wiirde; und es miiBte sich bald 

Kassowitz, Gesarnrnelte Abhandlllngen. 32 
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herausstelIen, ob man wirklich einen Menschen oder ein Tier mit bloBen Kalo
rien nahren und leistungsfahig erhalten kann, oder ob die im Recht sind, 
welche nur jenen Stoffen einen Nahrwert zuschreiben, die sich am .A.ufbau 
und am Wiederaufbau der Korperbestandteile beteiligen konnen. Auch miiBte 
er meiner Meinung nach die Stundenkurve der Stickstoffausscheidung, wie 
er sie fruhernach der Zugabe von Kochsalz konstruiert hat, nach dem Bei
spiel von Rosemann auch fur den Alkohol bei den verschiedensten Dosie
rungen verzeichnen, um zu sehen, ob seine damaligen Bedenken gegen die 
EiweiBsparung durch Alkohol nicht mehr Berechtigung hatten als seine 
jetzigen Lehrsatze uber den Nahrwert des narkotischen Giftes. 1ch fur meinen 
Teil hege die feste Zuversicht, daB er dann wieder zu seiner altenDevise zurUck
kehren und - diesmal unter ruckhaltloser Zustimmung alIer Alkoholgegner -
verkunden wird: 

Der Vielgeschmahte ist kein Nahrstoff; seine Ehre ist nicht zu retten. 



Ausspriiche zur Alkoholfrage.1) 

Therapeutische Verwendung. - Stellungnahme der Arzte. 

Wir konnen nicht mehr daran denken, das "Toxin des Hefepilzes" unsern 
fiebernden oder an einer konsumierenden Krankheit leidenden Patienten als 
Nahrung oder als Schutz- und Sparmittel zu verabreichen, denn es hieBe 
geradezu den Bock zum Gartner bestellen, wenn man, um den Schwund der 
lebenden Substanz zu verhiiten, einen Stoff in den Organismus einfUhren 
wollte, welcher selbst das lebende Protoplasma angreift und zerstort. 

Wirkt Alkohol nahrend oder toxisch? S. 15. 

* * * 
In den Berichten der Heilstatten fUr Alkoholkranke findet sich haufig 

die Angabe, daB ein groBer Prozentsatz namentlich der weiblichen Insassen 
ihre Trunksucht auf eine arztliche Anordnung alkoholischer Getrankezum 
Behufe der Starkung zuriickfiihren. Eine andere, nicht weniger bedauerliche 
Folge der haufigen Alkoholverordnungen der Arzte auBert sich darin, daB 
nach jedem offentlichen Vortrage, in welchem man versucht, das Publikum 
iiber das wahre Wesen des Alkohols aufzukHiren, mit erstaunlicher Piinktlich
keit aus der Horerschaft an den Vortragenden die Frage gerichtet wird, wie 
es denn komme, daB die Arzte so haufig Wein oder Bier oder Kognak verord
nen. Man kann sich in solchen Fallen nur auf die Weise aus der Verlegenheit 
helfen, daB man auseinandersetzt, wie auch die arztliche Wissenschaft in stetem 
Fortschritte begriffen sei und daB z. B. auch der AderlaB, der friiher bei 
vielen Krankheiten fUr unerlaBlich gehalten wurde, jetzt kaum mehr zur Ver
wendung kommt. Aber nicht alle sind bereit, sich auf diese Weise beruhigen 
zu lassen und ich wiederhole wohl nur Allbekanntes, wenn ich sage, daB die 
in erschreckender Weise an Zahl zunehmenden Anhanger der sogenannten 

1) Anm. d. Herausg.: Die charakteristischen Ansichten und Aper(;ms zur Alkohol
frage , die wir hier folgen lassen, sind zum Teil aus Agitationschriften, Vortragen, 
sowie auch aus wissenschaftlichen Arbeiten entnommen, deren vollstandiger Abdruck 
nicht mehr moglich war, zum Teil sind es nur auf Grund miindlicher Tradition wieder
gegebene Ausspriiche, die K. gerne in seinen Vortragen und Reden gebrauchte. Natiir
lich wurden in erster Linie solche gewahlt, die nicht in jeder beliebigen Antialkohol
Broschiire zu finden sind, sondern gerade die markante Sonderstellung, die K. in dieser 
Frage eingenommen hat, illustrieren. 

32* 
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Naturheilkunde neben den tollsten und widersinnigsten Beschuldigungen 
gegen die "gelernten" Arzte ihnen auch regelmiLBig die "Vergiftung" des 
Volkes mit alkoholhaltigen Getranken und Medikamenten zum Vorwurfe 
machen. Der Arzt und der Alkohol, S. 19. 

* * * 
Solange man, der herrschenden Lehre folgend, den Alkohol wegen seiner 

Verbrennung im Organismus fUr ein Nahr- und Sparmittel halten muBte, 
konnte man es allenfalls entschuldigen, wenn man schwachlichen Leuten, 
Fiebernden und Rekonvaleszenten alkoholische Getranke zur Erhaltung und 
Kraftigung ihres Korpers anriet. Jetzt aber, seitdem wir wissen, daB die in 
allen gebrauchlichen Spirituosen in ziemlich erheblicher Quantitat enthaltene 
llarkotisch giftige Substanz unsern lebenswichtigen Organen niemals starkend 
und erhaltend, sondern immer nur feindlich und schadigend entgegentritt, 
werden wir uns wohl hiiten miissen, einen geschwachten Organismus durch 
die Zufuhr dieses Stoffes noch mehr zu schwachen . .. Auch dieser Irrtum 
der Wissenschaft wird also nicht durch den Fanatismus wissensfeindlicher 
Elemente, sondern durch die fortschreitende Wissenschaft in hochsteigener 
Person korrigiert werden. Vortrag in Karlsbad 1902. 

* * * 
Ich habe niemals begreifen konnen, daB man den Alkohol gerade als 

Herzstimulans mit solchem Enthusiasmus verwendet, obwohl wir aus tausend
faltiger Erfahrung wissen, welche deletare Wirkung er gerade auf den Herz
muskel ausiibt. DaB er nebstdem auch in der Leber, den Nieren, den Blut
gefaBwanden, im Nervensystem und sicher auch in allen andern mit reiz
barem Protoplasma ausgestatteten Organen schwere Schadigungen hervor
rufen kann, denen fort und fort zahllose Menschen in der klaglichsten Weise 
zum Opfer fallen, das kann doch gewiB nicht dafiir sprechen, daB man von 
den vielen Reizmitteln und den zahllosen Antipyreticis, die uns zu Gebote 
stehen, gerade dem Alkohol den Vorzug geben soIl. Ich selbst habe seit mehr 
als zehn Jahren meinen Kranken keinen Alkohol mehr verordnet und kann nur 
versichern, daB sie dabei vortrefflich gefahren sind. Da ich friiher dem all
gemeinen Usus gefolgt bin, kann ich Vergleiche anstellen, und diese sprechen 
unbedingt zugunsten der alkoholfreien Behandlung. 

Wirkt Alkohol nahrend oder toxisch? S. 15. 

* * * 
Der therapeutischen Verwendung des Alkohols kann ich aus den angefUhr

ten Griinden nur ein baldiges Ende herbeiwiinschen. Dieser Wunsch wird 
aber erst dann in Erfiillung gehen, wenn aIle denkenden Arzte von der Wahr
heit des Satzes durchdrungen sein werden, daB kein Stoff imstande ist, die 
Doppelrolle eines Nahrungstoffes und eines Giftes zu iibernehmen und daB 
auch dem Alkohol niemals nahrende, sondern immer nur toxische Eigen-
schaften zukommen konnen. Wirkt Alkohol nahrend oder toxisch? S. 16. 
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Alkohol und Kind. 

Wer da will, daB seine Kinder geistig und korperlich gesund und leistungs
fahig bleiben, der gebe ihnen keine geistigen Getranke und suche es so ein
zurichten, daB diese so lange als moglich von ihnen ferngehalten werden. 

Flugblatt: Gebt den Kindern keinen Alkohol. 

* * * 
Wenn es ein Verbrechen ist, Kindern taglich ein bestimmtes Ma13 von 

Alkohol zu geben, dann wird dieses Verbrechen fast unvermeidlich, wenn die 
Eltern dieses fUr die Kinder von allen Sachverstandigen verponte narko
tische Gift sich selbst nicht versagen wollen. Alkoholfreundliche Eltern un~ 
alkoholfreie Kinder, das ist ein Verhaltnis, das auf die Dauer nicht aufrecht 
zu halten ist; schlie13lich wird sich doch immer ein Teil dem andern an
passen mussen. Wie solI man es einem heranwachsenden Kinde begreiflich 
machen, daB es das, was seine Eltern und seine alteren Geschwister vor seinen 
Augen regelmaBig zu sich nehmen,nicht bekommen darf, weil es ihm und gerade 
nur ihm schadlich und nachteilig ware. Das wird selbst der geschicktesten 
Dialektik nicht gelingen. - Was ist also zu tun? Die Antwort darauf wird 
jeder logisch denkende Vater und jede liebende Mutter schon seIber finden. 
Und wenn wir 1) als professionelle Schiitzer der kindlichen Gesundheit 
die Alkoholfreiheit des Kindes verteidigen wollen, dann bleibt uns nichts 
andres ubrig, als daB wir auch die Alkoholfreiheit der Eltern anstreben. Das 
konnen wir aber nur tun, indem wir die langsam aber sicher fortschreitende 
Abstinenzbewegung in jeder nur moglichen Weise, vor aHem aber durch das 
personliche Beispiel unterstiitzen. 

Praktische Kinderheilkunde, 10. Vorlesung und "Alkohol im Kindesalter," 
Deutsche Elternzeitung 1913. 

Die Abstinenzbewegung, ihre Forderer und Gegner. 

Wie viele Laien wissen es oder denken daran, daB man jedes Tier und 
jede Pflanze durch Alkohol toten kann; wie viele wissen uberhaupt, daB sie 
von derselben Substanz, mit der sie als Knaben die gefangenen Kafer getotet 
haben, Tag fUr Tag groBe Quantitaten in ihrem Wein, Bier oder Kognak zu 
sich nehmen? Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, daB die 
Giftwirkung des Alkohols, welche fUr jeden Kundigen eine unbestrittene 
Wahrheit bildet, der groBen Mehrheit derjenigen, welche denselben gewohn
heitsmaBig zu sich nehmen, entweder vollig unbekannt ist oder ihnen wenig
stens fUr gewohnlich nicht zum BewuBtsein kommt. Vortrag in Kiel 1902. 

* * * 
Werfen wir nun einen Ruckblick auf das, was fur und gegen den Nahrwert 

des Alkohols in Frage kommen kann, so ... gelangen wir zu dem Resultat, 
daB er als Protoplasmagift und als spezifisches Nervengift keine nahrende, 
sondern nur schadigende Wirkungen im tierischen und im menschlichen. 

1) Niimlich die Kinderiirzte (d. H.). 
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Organismus entfaltet. Dieses Resultat ist aber nicht nur von groBer theore
tischer, sondern auch von eminenter praktischer Bedeutung. Denn je liinger 
ich mich selbst werktatig der Bekampfung des Alkoholismus widme, desto 
mehr komme ich zu der Dberzeugung, daB die Entscheidung iiber den schlieB
lichen Erfolg unserer Bestrebungen bei den Lehrern und bei den Arzten ge
legen ist. Es muB dahin kommen, daB jedes Kind in der Schule lernen wird, 
daB der Alkohol ein Gift ist, vor dem man sich zu hiiten hat; und ebenso 
miissen die zukiinftigen Arzte ... unter Vorfiihrung wissenschaftlichen Beweis
materials an allen medizinischen Schulen unterrichtet werden. Erst dann, 
wenn die in dieser Weise Belehrten daraus die einzig richtige Konsequenz 
ziehen werden, daB der Arzt diesen gefahrlichen Stoff niemals empfehlen solI, 
sondern immer nur vor ihm warnen muB, wird unser Kampf gegen diesen 
furchtbaren Feind des Menschengeschlechtes von einem vollen Sieg gekront sein. 

Der theoretische Nahrwert des Alkohols, S. 57. 

* * * 
Wenn ein naturwissenschaftlich Gebildeter nicht weiB, daB Alkohol ein 

narkotisches Gift ist, wie Ather, Chloroform, Chloral und verwandte Ver
bindungen, dann stellt er sich damit selbst ein wissenschaftliches Armuts
zeugnis aus. WeiB er es aber und IaBt sich dadurch doch nicht abhalten, 
alkoholhaltige Getranke als "berechtigte Nahrungs- und GenuBmittel" zu 
regelmaBigem Gebrauch zu empfehlen, dann ladet er damit eine schwere 
Verantwortung auf sich, die ein gewissenhafter Mann schmerzlich empfinden 
miiBte. Gutachten iiber das Buch von CI uss, "Wein und Bier als berechtigte 

Nahrungs- und GenuBmittel". - MaBigkeitsblatter Nr.7/8 1907. 

* * * 
Der deutsche Verein gegen den MiBbrauch geistiger Getranke beklagte 

sich unmittelbar nach dem AntialkoholkongreB in Bremen dariiber, daB im 
AnschluB an diesen KongreB nur ein einziges Mitglied seinem Bremer 
Bezirksverein beigetreten sei, obwohl fast die gesamte Tagespresse ihre 
Sympathien der von dem genannten Verein vertretenen gemaBigten Rich
tung zugewendet hat. Dann wird gesagt: "Das muB anders werden, wenn nicht 
in Deutschland gleichwie in Nordamerika, England und Skandinavien, die 
MaBigkeitsbewegung von der Enthaltsamkeitsbewegung iiberrannt werden 
soIl." Der Vereill gegen den MiBbrauch geistiger Getranke scheint sich also 
weniger iiber die Zunahme des Alkoholismus zu kranken als iiber die Zunahme 
der sich des Alkohols Enthaltenden - hoffentlich aus dem Grunde, weil je 
mehr Enthaltsame es gibt, desto mehr von dem getrunkenen Alkohol auf den 
Kopf eilles "MaBigen" abfallt. Der Arzt und der Alkohol, S.43. 

* * * 
Vor 20 Jahren schrieb der beriihmte Physiologe Adolf Fick an seinen 

Kollegen V. Bunge in Basel: "Die Enthaltsamkeitsbewegung in Nordamerika 
ist das wichtigste, was in diesem Augenblick in der Welt vorgeht." Aber 
obwohl diese Bewegung seitdem auBerordentliche Fortschritte gemacht und 
sich nicht nur in der nordamerikanischen Union und in Kanada, sondern auch 
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in Neuseeland, Finnland, Norwegen und Island zu einer kraftigen und erfolg
reichen Aktion fiir das ganzliche Verbot gesteigert hat, und obwohl bemerkens
werte Ansatze dazu sich auch schon in einigen mitteleuropaischen Landern 
fiihlbar machen, ist die fast allgemeine Unkenntnis dieser bedeutungsvollen 
Vorgange bei uns und auf dem iibrigen europaischen Kontinente noch wenig 
erschiittert, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil unsere Zeitungen, die 
uns fortwahrend "iiber alles und noch einiges andere" auf dem Laufenden 
erhalten, von dieser gewaltigen Bewegung fast niemals N otiz nehmen, formlich 
als ob sie alles, was sich darauf bezieht, auf einen geheimen Index gesetzt 
hatten. Dabei ist sicherlich nicht allein die Riicksicht auf die Alkoholinserenten 
maBgebend; denn wenn man bedenkt, daB dort, wo die Enthaltsamkeits
bewegung sich noch in den ersten Anfangen befindet, auch aIle an der Her
stellung einer Zeitung Beteiligten in einem mehr oder weniger zartlichen Verhalt
nis zu einem oder auch zu mehreren der alkoholhaltigen "GenuBmittel" stehen, 
so muB man es yom psychologischen und allgemein menschlichen Standpunkte 
begreiflich finden, daB sie am liebsten tiber alles hinweggehen, was ihren zart
lichen Gefiihlen in so wenig riicksichtsvoller Weise begegnet. Und so haben 
wir zwar vor kurzem in spaltenlangen Kabeltelegrammen jedes Detail der 
haBlichen Priigelei zwischen den beiden amerikanischen Faustkampfern zu 
lesen bekommen; man hat uns aber verschwiegen, daB in den allerletzten 
Jahren wieder eine ganze Reihe von nordamerikanischen Bundesstaaten das 
absolute Verbot der Bereitung und des Verkaufes alkoholhaltiger Getranke 
gesetzlich beschlossen hat. 

Die Bewegung gegen den Alkohol. <Jsterr. Rundschau 1911. 

* * * 
Eine Bewegung, die in solcher Weise motiviert ist, kann nur ein unver

besserlicher Pessimist fur aussichtslos erklaren und nur ein unverbesserlicher 
Alkoholiker kann sie verdachtigen und bekampfen. Ich aber, Optimist, 
wie ich nun einmal bin, ich denke mir wenigstens den Arzt der Zukunft 
- abstinent. Der Arzt und der Alkohol, S. 55. 

Abstinenz und LebensgenuB. 

Unverstandlich ist es, wenn in den Antworten auf die Frankelsche Um
frage die Enthaltung von Alkohol, zu der sich in Deutschland viele Tausende 
und in den angloamerikanischen Landern Millionen bekennen, einmal als 
"Kasteiung" bezeichnet wird und wenn ein Gelehrter yom Range Prof . 
. . . . 's sich zu folgendem Ausspruch hinreiBen laBt: "Jeder also, der angst
lich auf alle Lebensgentisse verzichten will, nur um die Tage seines 
spaten Greisenalters etwas zu verlangern, bleibt am besten ganz enthalt
sam" . . . . Hier bin ich nun in der angenehmen Lage, auf Grund eigener 
Erfahrung und Selbstbeobachtung anderer Ansicht zu sein. lch habe seit 
vielen Jahren keinen Alkohol genossen und habe doch nicht auf jede Lebens
freude verzichtet. lch freue mich mit meiner Frau und meinen Kindern, 
ich freue mich mit den Schonheiten der Natur, mit den Bergen und dem Meere, 
mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang; ich freue mich mit meiner Ge-
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sundheit und mit meiner Fahigkeit, als Sechziger an einem Tage hundert 
Kilometer zu Rad oder vierzig Kilometer per pedes zuriickzulegen; ich freue 
mich mit meiner geistigen Arbeit, mit der Losung eines schwierigen Problems, 
ich freue mich mit den Fortschritten der Wissenschaft, mit dem endlichen 
Siege einer lange angefochtenen Wahrheit und nicht am wenigsten freue ich 
mich mit meiner Abstinenz. - Ich bin aber nicht nur abstinent aus wissen
schaftlichen Griinden und um meinen Kindern, meinen Freunden und meinen 
Patienten ein Beispiel zu geben, sondern ich schame mich gar nicht, es einzu
gestehen, daB ich es auch bin, um mich moglichst lange arbeitsfiihig und genuB
fahig zu erhalten. Denn die Frage steht ja gar nicht so, ob man sein Greisen
alter um wenige Jahre verlangern will oder nicht, weil eine Verkiirzung des 
Lebens durch den Alkohol, wenn sie einmal zugegeben wird, fast immer auch 
eine lange Kette von Beschwerden und Leiden der schmerzlichsten Art - man 
denke nur an Asthma cordiale u. dgl. - in sich schlieBt. Und am Ende ist 
man die Verlangerung seines Lebens seiner Familie und seinem PHichtenkreise, 
wie groB oder klein er auch sein mag, schuldig, wenn die Moglichkeit dazu vor
handen ist und wenn als Gegenwert nichts anderes verlangt wird, als derVerzicht 
auf einen so leicht zu entbehrenden GenuB. Der Arzt und der Alkohol, S. 47. 

Alkohol ein Nahr- und Spar mittel. 

Durch die kiinstliche Herabsetzung der Verbrennungen in dem durch 
Alkohol narkotisierten Organismus wirdnun allerdingsFett und anderes Korper
material "gespart", aber diese Ersparung hat einen ganz anderen Sinn als 
derjenige, welcher von den Autoren angenommen wird. - Ein Gleichnis 
wird den Unterschied am besten verstandlich machen. Nehmen wir an, 
ein leichtsinniger Jiingling aus reichem Hause verschwende jede Nacht im 
Kartenspiel und in anderen kostspieligen Vergniigungen eine groBere Summe, 
sagen wir: durchschnittlich 500 Gulden. Die desperaten Eltern verfallen nun 
auf die Idee, ihrem Sohne am Abend eine Dosis Chloralhydrat beizubringen, 
durch die er in einen tiefen Schlaf verfallt. Er bleibt also zu Hause und jedes
mal, wenn das Kunststiick gelingt, werden 500 Gulden "erspart". Sind aber 
deshalb fiinf oder zehn Gramm Chloralhydrat "isodynam" mit 500 Gulden? 
An diesen Abenden kommt ja von dieser Seite weder den Spielkameraden, 
noch dem Champagnerlieferanten, noch den lustigen Damchen etwas zugute und 
das Geld wird deshalb erspart, weil seine Verausgabung durch die narkotische 
Wirkung des Schlaftrunkes unmoglich gemacht wird. So verhalt es sich auch in 
unserem FaIle mit dem Alkohol. Dieser hat nicht die Funktionen des Fettes oder 
EiweiBes iibernommen, sondern er hat Fett und EiweiB "erspart", weil sie in
folge seiner narkotischen Wirkung weniger in Anspruch genommen wurden. 
Dasselbe konnte man mit einer - natiirlich viel geringeren - Dosis Morfin oder 
Chloralhydrat erzielen und dann wiirde niemand darauf verfallen, daB Morfin 
oder Chloralhydrat vitale Arbeit an Stelle von EiweiB oder Fett geleistet haben. 

Der Nahrwert des Alkohols, II. Fortschritte der Medizin 1903, S.921. 

* * * Die angebliche Ersparung anderer Nahrungstoffe durch den Alkohol 
hat ungefahr das gleiche zu bedeuten, wie wenn ein Fabrikant behaupten 
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wollte, er hatte ein Mittel gefunden, um in seinem Betrieb die Halite an Brenn
material zu ersparen, dies aber dadurch bewerkstelligen wiirde, daB er einfach 
die Maschinen nur mit halber Kraft arbeiten laBt oder die Halite der Maschinen 
stillelegt. So wird durch die narkotische Wirkung des Alkohols die Gesamt
aktivitat des Organismus herabgesetzt und diese verringerte Arbeitleistung 
auBert sich dann in der durch die Respirationsversuche festgestellten angeb
lichen "Ersparung" von Zucker und Fett. 

* * * 
Hatte Chauveau bei seinem Hund, wie die andern Experimentatoren, 

auch nur den Gaswechsel und nicht zugleich die Arbeitleistungen und die 
Veranderungen des Korpergewichts kontrolliert, so hatte man am Ende eben
falls aus der Verminderung der Kohlensaureausscheidung in der Alkohol
periode auf eine nahrende und sparende Wirkung des Alkohols geschlossen, 
wahrend wir jetzt wissen, daB tatsachlich das Gegenteil einer solchen Sparung, 
namlich eine Verminderung des Korperbestandes und sicher auch der Fett
reserve stattgefunden hat. 

Der Niihrwert des Alkohols, 1. Fortschritte der Medizin 1903, S. Ill. 

* * * 
Wenn nach der Annahme der katabolischen Stoffwechselhypothese jeder 

Stoff, der im lebenden Organismus der Oxydation anheimfallt, auch Energie 
geliefert haben muB, die fUr die vitalen Leistungen verwertet werden kann, 
dann konnte man mit demselben Rechte behaupten, daB die Passagiere, die im 
Salon eines Ozeandampfers Zigaretten rauchen, dadurch zum Betrieb der 
Maschine beitragen und fUr die Fortbewegung des Kolosses ihren Anteil an Ar
beit leisten. - Denn beiAnwendung jener feinenApparate, wie sieAtwater und 
Benedict bei ihren Experimenten beniitzt haben, d. h. wenn man das ganze 
Schiff in eine Respirationskammer einsperren konnte, miiBten natiirlich auch 
die Kalorien der verpafften Zigaretten registriert werden und sie miiBten nach 
jener Methode zweifellos als vollwertiger Beitrag zu der im Betrieb verbrauch
ten Energie mitgezahlt werden; denn alles, was verbrannt wird, hat ja Energie 
geliefert. 

* * * 
Wenn ein Gift wie Alkohol zugleich nahrend wirken solI, weil es bei seiner 

Verbrennung Energie liefert, dann konnte man auch versuchen, einen Of en 
oder eine Dampfmaschine mit SchieBpulver oder Dynamit zu heizen. Energie 
wiirde dabei wohl geliefert, aber der Of en selbst wiirde in Triimmer 
gehen. Ebenso wird durch jedes chemisch wirkende Gift, wie Alkohol, die 
lebende Substanz, welche dasjenige ist, was im Organismus eigentlich jede 
Art von Arbeit leistet, in ihrem Bestande angegriffen und zerstort. Was aber 
die Lebensmaschine zerstort, das kann doch wohl keine normale und wert
volle Energiequelle fUr sie sein und von einem wirklichen Nahrungstoff miissen 
wir auch noch verlangen, daB er imstande sei, die durch Leistung von Arbeit 
und durch die fortwahrend einwirkenden Reize zerstorten Protoplasm<1-
molekiile wieder aufzubauen und zu ersetzen, wodurch allein die Lebens
maschine arbeits- und leistungsfahig erhalten bleiben kann. 

* * * 
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Wenn gesagt wird, der Alkohol sei zwar eine Nahrung, aber vergleichs
weise fUr die von ihm gelieferten Kalorien eine viel zu t e u r e N a h run g und 
deshalb zu verwerfen, so ware er von diesem Gesichtspunkt aus einfach in 
eine Kategorie zu stellen mit Kaviar, Austern, Schnepfen, Fasanen und 
Krammetsvogeln, und wer nun gerade in der Lage ist und daran Gefallen 
findet, sich seine Nahrung teuer zu verschaffen, bei dem konnte dann gegen 
den AlkoholgenuB wohl kaum etwas eingewendet werden. Aber auch der 
Arbeitsmann, die Kleinbiirgerfamilie wird sich an Sonn- und Feiertagen, 
nachdem man die ganze Woche iiber gespart, einmal einen Leckerbissen, eine 
teure Nahrung gestatten diirfen. Wenn einer nun sagt, daB er nicht nur an 
"Backhendln" und "Guglhupf'" sondern auch an siiffigem Bier, an gutem Wein 
Gefallen finde, so wird ihm der Ernahrungsphysiologe vom Standpunkte der 
Kalorientheorie auch kein plausibles Argument gegen diese Art von "Luxus
konsumption" vorzubringen wissen. - Aber es gibt noch andere Falle, wo man 
oiner "teuren Nahrung" mit Absieht vor andern den Vorzug geben kann. In 
der Kranken- und Rekonvaleszentenernahrung wird man vor teuren Preisen 
nicht zuriickschrecken, wenn es gilt, dem Patienten irgendein wertvolles 
"Kraftigungsmittel" zu verschaffen und es ist dann noch sehr die Frage, 
ob wir im Rechte sind, wenn wir die Alkoholdiat aus den Spitalern zu ver
drangen trachten und die armen Frauen und Madchen davor warnen, sich 
durch die Reklame fUr "starkende Weine" ihre sauer verdienten Kreuzer aus 
der Tasche locken zu lassen. - Wie man sieht, steht also die Begriindung der 
Alkoholabstinenz durch diese Art von Wissenschaft auf sehr schwachen FiiBen. 
Sobald wir uns aber entschlieBen, den unsicheren Boden der Kalorientheorie zu 
verlassen und uns nur an die nackten Tatsachen halten, welche aIle in iiberein
stimmender Weise aussagen, daB der Alkohol dem Organismus keinerlei Nutzen 
gewahren kann, daB ihm also auch jede Art von Nahrwert rundweg abzusprechen 
ist, dann ist unsere Position als Alkoholgegner wesentlich gestarkt und der 
unertragliche Widerspruch zwischen der Laboratoriumswissenschaft und der 
tausendfaltigen Erfahrung des praktischen Lebens, der das Urteil der Arzte und 
Laien immer wieder schwankend machte, ist dann erst endgiltig beseitigt. 1) 

* * * 
Von den Verteidigern der nahrenden Wirkung des Alkohols wird immer 

gesagt, daB sie auf die Theorien gar nicht eingehen und sich ausschlieBlich 
an die Tatsachen halten wollen. Ich halte aber diesen Standpunkt fiir ganzlich 

1) Anm. d. Herausg.: Andrerseits kann nieht naehdriicklieh genug auf die Un
richtigkcit des zuerst von Prof. Hueppe und dann noch after erhobenen Vorwurfs 
hingewicsen werden, als ob die sieh aJ.R Kassowitz's theoretiseher Auffassung des 
Lebensprozesses ergebende Konsequenz, daB der gift.ige Alkohol vermoge seiner proto. 
plasmazerstorenden Eigensehaft nicht nahrend wirken kanne, eine "maBlose Dber
treibung" und eine "nur zu Agitationszweeken aufgestellte Behauptung" ware (s. Der 
Arzt und der Alkohol, S. 14). Demgegeniiber wolle man noehmals die "Geschichte seiner 
Bekehrung zur Alkoholabstinenz" und vor allem die seiner g.tnz unabhangig davon und 
viel friiher entstandenen wissensehaftliehen Alkoholg gnerschaft in dem Aufsatze "MaBig
keit und Abstincnz" (S. 439 u. f. dieses Werkes) und in dem Flugblatt "Wie ich Abstinent 
wurde" naehlesen, aus denen unzweideutig hervorgeht, daB hier einmal ein ausge-
sprochener FaJI von "Primat der theoretischen iiber die praktischeVernunft" vorliegt 
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verfehlt und zwar aus verschiedenen Griinden. Vor allem wird von den Ver
tretern der gegnerischen Anschauung mit ungleichem MaBe gemessen, weil sie 
die theoretischen Griinde nur insolange abwehren, als sie gegen den Nahrwert 
des Alkohols aussagen; wahrend ja im Grunde genommen die Annahme eines 
solchen Nahrwertes nichts anderes ist als eine theoretische Deduktion aus einem 
theoretisch gewonnenen Obersatz. Niemand wiirde daran denken, einer gif
tigen Substanz Nahrwert zuzuschreiben, wenn er nicht von vornherein iiber
zeugt ware, daB eine im K6rper verbrennende Substanz in jedem FaIle nahrend 
sein miisse, weil ja die Nahrung - oder wenigstens ein groBer Teil derselben -
verbrannt werde, um dem Organismus Warme und Arbeitsenergie zu verschaf
fen. Mit dieser theoretischen Annahme geht man dann an die empirischen 
Tatsachen heran und ist von vornherein iiberzeugt, daB sie dieser vorgefaBten 
Meinung entsprechen miissen. Wenn ich also zeige, daB diese vorgefaBte 
Meinung nicht mehr halt bar ist, weil ihr eine ganze Reihe von Tatsachen 
widerspricht, so ist dies keineswegs eine bloBe theoretische Auseinander
setzung, die man mit Stillschweigen iibergehen kann, sondern es greift dies 
alles direkt an die Wurzel der ganzen Frage, weil die Lehre von der nahrenden 
Wirkung des Alkohols vollkommen in der Luft schwebt, wenn ihre theoretische 
Grundlage, namlich die Lehre von der direkten Verbrennung der Nahrungs
stoffe ohne Dazwischentreten von Aufbau und Zerfall des Protoplasm as, 
durch die Vorfiihrung direkt widersprechender Tatsachen beseitigt ist. 

Del' theoretische Niihrwert des Alkohols, S. 27. 

* * * 
Definition von Nahrungstoff: Wenn Sie auch die Diskussion iiber 

den Nahrwert des Alkohols ihn Ihrer Zeitschrift als abgeschlossen erklart 
haben, werden Sie mir vielleicht doch gestatten, zu bemerken, daB der 
anonyme Einsender, den Sie auf S. 1 des Januar-Heftes zitieren, der Wissen
schaft Unrecht tut, wenn er sagt, daB sie bis jetzt nicht imstande sei, eine 
genaue Erklarung fUr den Begriff "Nahrungstoff" zu geben. Eine solche 
Definition ist wohl moglich und sie wiirde lauten: 

"Fiir jeden Organismus sind jene Stoffe als Nahrungstoffe zu betrachten, 
die zum Aufbau seiner normalen Bestand teile verwendet werden konnen." 

Zuschrift an die Redaktion der Internationalen Monatschrift, Nr. 2, 1913. 
* * * 

Sie sehen also, meine Herren, daB die geanderte Auffassung des Lebens
prozesses, die ich heute zu skizzieren versucht habe, nicht nur theoretisch 
bedeutsam ware, sondern auch tief in das praktische Leben eingreifen wiirde. 
Denn welche Bedeutung es hatte, wenn es einmal nicht nur den Forschern, 
sondern allen denkenden Menschen ausgemacht erschiene, daB der Alkohol 
niemals nahrend, sondern immer nur giftig wirken kann, das brauche ich wohl 
nicht weiter auszufiihren. Und wenn ich dazu beigetragen hatte, den Sturz 
des Dogmas von der nahrenden und starkenden Eigenschaft des Alkohols 
herbeizufiihren, das ich fiir einen der verhangnisvollsten Irrtiimer der Wissen
schaft ansehen muB, dann wiirde ich darin allein einen geniigenden Lohn fiir 
meine Bemiihungen erblicken. Die Einheit der Lebenserscheinungen, S. 38. 
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PopuUire Anfsatze vermischten Inhalts. 

Eine jede unniitze Kraftau.6erung, 
eine jede Kraftverschwendung in der 
Agrikultur, in der Industrie und der 
Wissenschaft, sowie im Staate charakte
risiert die Roheit oder den Mangel an 
Kultur. Liebig, Organische Chemie. 
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4. Dber physische und psychische Erziehung. Vortrag im Allg. osterr. Frauenverein, 
Wien 16. II. 1901. Neues Wiener Tagb!. 19. II. 1901. 
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1. Kinderkrankheiten. 
2. Biologische Probleme. 14 Vorlesungen als Publikum im Wintersemester 1909, das

selbe 1910. 

3. Die physiologischen Grundlagen des BewuBtseins. Vortrag und Diskussion in der 
Psychologischen Gesellschaft in Wien 1908. 

4. Anorganische und organische Assimilation. (AnlaBlich einer Diskussion in der Philo
sophie chen Gesellschaft, 10. III. 1909.) 

5. Uber das Schmerzproblem. Vortrag in der Psychologischen Gesellschaft in Wien 1910. 



Gedanken liber die ."Naturheilkunde"l). 

Es ist bedauerlich, daB den Arzten Feinde erstanden sind, welche den 
Boxern in China und ihrem Kampfe gegen europaische Kultur vergleichbar 
sind. 

Trotzdem kann man gewisse Verdienste nicht leugnen, welche sich einzelne 
Gegner der wissenschaftlichen Heilkunde z. B. um die Bekampfung des Alko
holismus erworben haben. Obwohl die furchtbaren Folgen der Trunksucht 
gerade den Arzten am besten bekannt sind, uberlassen sie die Bekampfung 
dieses Dbels leider zumeist den Laien, wahrend sie selbst durch wissenschaft
lich nicht immer zu rechtfertigende Empfehlung alkoholischer Getranke den 
Feinden der wissenschaftlichen Heilkunde eine starke Waffe in die Hand 
drucken. 

Auch meine Stellung gegenuber dem Heilserum wird von einigen Feinden 
der wissenschaftlichen Medizin fur ihre Zwecke ausgebeutet. Weil ich 
uber die Wirkung dieses Mittels anderer Ansicht bin als die meisten anderen 
Arzte und diese meine Ansicht wiederholt in streng wissenschaftlicher Form 
begrundet habe, deshalb haben unsere Gegner nicht das Recht, sich auf mich 
zu berufen, wenn sie das Publikum bezuglich der Impfung, des Chinins, Queck
silbers, der Antisepsis usw. irrefuhren wollen. 

Um jedes MiBverstandnis uber meine Haltung von vornherein zu verhin
dern, erklare ich, daB mich solche Bestrebungen, wie jeden denkenden Men
schen, mit Abscheu und Entrustung erfullen. Ein solches Gebahren ist wahn
sinnig und verbrecherisch. 

Wenn ich meine wissenschaftliche Dberzeugung in streng wissensdhaft
licher Weise begrunde, wie dies in meinen Serum- und Alkoholaufsatzen und 
-vortragen geschehen ist, so kann ich nicht hindern, daB die medizinischen 
Boxer Kapital daraus schlagen. Man kann mir hieraus keinen Vorwurf machen, 
weil ich dokumentiere, daB mir die wissenschaftliche Wahrheit uber alles geht. 

Ein Fabrikant hat Technik, Chemie, Maschinenkunde studiert. Auf seinen 
Reisen besichtigte er genau zahlreiche Konkurrenzunternehmungen. Er kauft 

1) "Gesundheitslehrer" 1900, Nr. 6. Anmerkung der Redaktion: Vor kurzem ist 
in einer Zeitsohrift der "Naturheiler" ein Abdruok des Vortrages von Prof. Kasso
witz: ,,1st der Alkohol ein Nahrungstoff oder ein Gift?" ersohienen. Dies gab dem 
Verfasser AnlaE, sioh una gegeniiber in einem liingeren Sohreiben iiber sein Verhaltnis 
zur Naturheilkunde zu auBern. Wir entnehmen diesem Sohreiben mit Erlaubnis des 
Verfassers einige besonders markante Stellen. 

Kassowitz, Gesammelte Abhandlungen. 33 
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sich nun zahlreiche Bucher, aus der bestehenden Fachliteratur, abonniert 
Fachzeitschriften usw. 

Nun kommt jemand, der gar nichts von Chemie, Technik, Maschinenkunde 
gelernt hat, zu ihm. Jener hat vielleicht bloB gelegentlich ein Buch oder eine 
Zeitung daru ber angesehen. Auf einmal erkIart er feierlich und laut: "AIle 
Fabrikanten des Faches sind samt und sonders Dummkopfe und Sehwindler; 
sie verstehen von der Fabrikation gar niehts. Nur ich, der unstudierte Kopf, 
verstehe es ganz genau. Alles, was die Fabrikanten bis jetzt getan haben, ist 
Unsinn yom Anfang bis zum Ende." 

Was soIl man zu soleh einem sonderbaren Heiligen sagen? 
Gesetzt den Fall, es kame etwas Neues hinzu! Es konnte sieh ja ereignen, 

daB ein Faehmann in der Farbeteehnik oder Masehinenkunde auftritt und den 
anderen Faehleuten sagt: "Eine bislang fur notwendig oder vorteilhaft ge
haltene Einriehtung ist uberflussig." 

Nun kommt der Unstudierte noeh einmal daher und ruft: 
"Seht ihr, ieh habe eueh schon lange gesagt, daB ihr aIle zusammen niehts 

versteht. Aber, was ieh schon seit Jahren sage, das wissen die Studierten 
erst jetzt. So wird es mit der ganzen Farbeteehnik und Masehinenkunde gehen. 
Alles, was die gelernten Chemiker und Teehniker in ihren Laboratorien und 
Buehern ausgeheckt haben, ist Unsinn und Schwindel. Nur das, was ich sage 
und schreibe, ist richtig; fort mit den Buchern und Laboratorien! Wir wissen 
alles ganz von selbst, einfach durch hohere Eingebung. Die Studierten konnen 
nichts Besseres tun, als nach und nach darauf kommen, daB sie gar niehts und 
wir alles verstehen." 

Was solI man auf solche Reden antworten? 
Die Kenntnis des gesunden und kranken Korpers ist aber tausendmal 

schwerer zu erlangen, als die einer Maschine oder einer Fabrik. lch beschaftige 
mieh seit 42 Jahren unermudlich mit dem Studium des gesunden und kranken 
Menschen. Und doch! lch wurde mieh nicht getrauen, uber eine Spezialfrage, 
die ieh nieht genau studiert habe, ein Urteil abzugeben. Und schon gar nicht 
wiirde ieh es wagen, z. B. eine Staroperation vorzunehmen, bei einer sehwie
rigen Geburt Hilfe zu leisten oder eine komplizierte Operation vorzunehmen, 
obwohl aueh ieh Geburtshilfe, Augenheilkunde, Chirurgie studiert und in 
diesen Gegenstanden eine strenge PrUfung abgelegt habe. 

Warum? 
leh habe mieh eben einem Spezialfaehe zugewandt. In den andern 

Faehern konnte ieh mit den Neuerungen nieht Sehritt halten. 
Und die Unstudierten wollen alles verstehen! Alles kennen sie aus dem ff; 

sie wiasen ganz genau, daB die Operateure, Augenarzte, Geburtshelfer lauter 
Unsinn begehen. Sie sprechen yom chirurgischen Gestank u. dgl. Damit 
meinen sie wahrscheinlich die antiseptische Wundbehandlung, welche zur 
Folge hatte, daB man heutzutage selbst die schwierigsten lebensrettenden 
Operationen vornehmen kann, ohne den Operierten der Gefahr des Wund
fiebers auszusetzen. Daran sind fruher 50-75% der Operierten gestorben. 

Wenn jemand das Ungluck hatte, sich durch einen Unfall das Bein zu 
zerschmettern, wurde er sich nicht bei der notwendigen Amputation den "chi-
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rurgisohen Gestank" gefallen lassen? Wer das nioht tate, konnte seine Un
folgsamkeit unter Umstanden mit dem Leben bezahlen. 

Was soIl's mit dem Schimpfen auf den "Kalbereiter", die Impflymphe? 
Seien wir dooh froh, daB wir duroh sie von der Blatternseuohe versohont 
bleiben! Bis zur Einfiihrung der Impfung erkrankte fast jeder Mensoh einmal 
im Leben an den Blattern. Er starb dann entweder oder wurde durch Narben 
entstellt, erblindete usw. In Deutschland sind die Blattern seit der Einfiihrung 
der obligatorisohen Impfung vollstandig ausgestorben. In den Nachbarlandern, 
wo die Impfung unvollkommen durchgefiihrt wird, sind die Blattern immer 
nooh epidemisoh. Das sind feste Tatsachen. 

Wer das nioht weiB und Impfgegner ist, der urteilt wie der Blinde von 
der Farbe. WeiB er es aber und ist Impfgegner, dann denkt er unmoglich 
logisch. Man soll iiberhaupt nicht iiber etwas sprechen, was man nicht ver
steht. Das gilt ganz besonders von der medizinischen Wissenschaft. Und doch 
glaubt da ein jeder hineinreden zu diirfen! 



Der "aristokratische" Zucker.l ) 

"Sehr geehrte Redaktion! Von einer kurzen Reise zUrUckgekehrt, lese 
ich jetzt erst in Ihrem Parlamentsberichte vom 25. Juni, daB der Herr Ab
geordnete Dr. Gold sich gegen eine Herabsetzung der Zuckersteuer mit der 
uberraschenden Begrundung ausgesprochen hat, daB der "aristokratische" 
Zucker kein Nahrungsmittel, sondern nur ein GenuBmittel sei. Diese Be
hauptung sollte,wie ich glaube, nicht unwidersprochen bleiben. Unsere 
normale Nahrung setzt sich bekanntlich aus drei Gruppen von Nahrung
stoffen zusammen: aus den EiweiBstoffen, den Kohlehydraten und den Fetten. 
Die wichtigsten Reprasentanten der zweiten Gruppe sind Mehl (oder Starke) 
und Zucker. Von rechtswegen konnte man aber den Zucker auch als den 
einzigen Vertreter dieser Gruppe bezeichnen, weil die Starke von unserem 
Organismus erst dann verwertet werden kann, wenn sie von den Verdauungs
saften in Zucker verwandelt worden ist. Konsequenterweise mUBte man also, 
wenlJ. man den Zucker nicht als Nahrungstoff gelten lassen will, auch Mehl 
und Brot aus der Reihe der Nahrungstoffe streichen. DaB der Zucker, ab
gesehen von seinem bedeutenden Nahrwert, auch noch suB schmeckt und 
sich daher bei Jung und Alt, bei Reich und Arm, einer groBen Beliebtheit er
freut, ist doch kein Grund, ihn als bloBes GenuBmittel zu bezeichnen und 
ihn etwa auf gleiche Stufe mit Saccharin zu setzen, das nur suB schmeckt und 
keinerlei Nahrwert besitzt. Nach alledem ist es aber auch klar, daB die pro
gressive Herabminderung der Zuckersteuer, mit der uns andere Staaten schon 
weit vorangegangen sind, vom sozialhygienischen Standpunkt und im Interesse 
der Volksernahrung auf das warmste begruBt werden mUBte. lch ware der 
geehrten Redaktion dank bar, wenn diese Bemerkungen in Ihrem geschatzten 
Blatte Aufnahme fanden. Hochachtungsvoll Prof. Max Kassowi tz. 

1) Neue Freie Presse, 1. Juli 1908. 



Die KinderspitiiIer1). 

Die Angelegenheit, uber die Sie mich befragen, ist ziemlich heikler Natur. 
Sie begreifen daher, daB ich zogere, Ihrem Ansinnen nachzukommen. Wenn 
ich dies trotzdem tue, so leitet mich der Wunsch, in den weitenKreisen, welche 
durch diesen ProzeB in groBe Aufregung verset~t wurden, aufklarend zu 
wirken. Ein groBer Teil dieser Erregung beruht namlich meiner Ansicht nach 
sicher auf irrtumliehen Ansehauungen des groBen Publikums uber die bei 
kranken Kindem notwendigen oder unvermeidlichen arztliehen Manipula
tionen. So hat, wie es scheint, das Wort "Mundsperre" oder "Mundkeil" 
groBes Entsetzen hervorgerufen. Wenn aber ein Kind, bei welehem die In
spektion der Mundhohle und des Raehens oder gar ein arztlieher Eingriff in 
diesen Korperhohlen notwendig erscheint, die Kiefer hartnackig schlieBt, s() 
muBte man, da niemand imstande ist, dumh undurchsichtige Gebilde hin
durehzusehen, einfach auf Diagnose und Behandlung verzichten oder man 
Il\uB sieh entsehlieBen, die notwendige Gewalt anzuwenden. Geht es nieht 
mit der gewohnlichen loffelstielahnliehen Spatel, so miissen zu diesem Zwecke 
konstruierte Instrumente angewendet werden, welehe aber gar niehts mit 
einem Folterwerkzeuge gemeinsam haben. Diese Instrumente wendet der 
humanste Arzt an und ich selbst habe sie zahIlosemale in Gebrauch gezogen. 

Ebenso ist die Besehwerde uber das Offnen der Fenster in den Kranken
zimmem sicher nieht gereehtfertigt. Die Laien und namentlieh die weniger 
Gebildeten glauben, ein Kranker oder gar ein krankes Kind musse in einem 
hochtemperierten heiBen Zimmer gehalten werden und haben eine ganz un
gerechtfertigte Angst vor dem Eindringen kuhlerer und zugleich reiner Luft 
in das Krankenzimmer. Wir Arzte wissen aber, daB eine der wichtigsten 
hygienisehen Bedingungen die Reinheit der Luft in dem Krankenzimmer ist, 
und daB sich aIle Kranken, besonders aber die fiebernden, in einem kUhlen 
Raume (ca. 14 0 Reaumur) am wohlsten befinden. Das Offnen der Fenster 
im Krankenzimmer hat sicher noeh niemals einem Kranken gesehadet. Da. 
das Luften in der kalten Jahreszeit sieher nur kurze Zeit dauert, so halte ich 
es fur ausgeschlossen, daB das Kind in seinem warmen Bettehen, mit seiner 

1) Neue Freie Prease, 1. April 1900. - Anmerkung der Redaktion: Um das Urteil 
eines kompetenten und allgemein anerkannten Fachmannea tiber jene Zustande in 
den Wiener Kinderspitalern zu erhalten, die in dem SchwurgerichtsprozeB gegen den 
Schriftsetzer Stellbogen bckannt geworden sind, haben wir una an den Professor der
Kinderheilkunde Dr. M. K. gewendet, der einem unserer Mitarbeiter folgende Mit
teilungen maohte. 



518 VI. Popuiare Aufsatze vermischten Inhaits. 

Decke bedeckt, friert. Naturlich kann alles dies nur geschehen, wenn das 
Wartepersonal in ausreichender Zahl in den Zimmern anwesend ist, urn die 
Kinder zu uberwachen. 

Man hat es ferner, wie es scheint, im Publikum entsetzlich gefunden, daB 
ein Kind ausnahmsweise und fUr ganz kurze Zeit in dem Bette eines anderen, 
mit derselben Krankheit behafteten Kindes untergebracht wurde. Noch 
furchterlicher findet man es aber, wenn eine arme Mutter mit ihrem kranken 
Kinde von einem Spital zum andern wandert und uberall infolge Platzmangels 
abgewiesen wird. Sind aber die Spitaler oder die ffir die betreffende Infektions
krankheit bestimmten Krankenzimmer komplett belegt, dann gibt es nur 
zweierlei: entweder das kranke Kind wegschicken oder es notdurftig unter
bringen. Aus dem einen oder dem andern den Arzten oder dem Wartepersonal 
einen Vorwurf zu machen, ist einfach unlogisch. Wenn jemand einen Vorwurf 
verdient, so ist es die Aligemeinheit, welche es dahin kommen laBt, daB fur 
die Bedurfnisse der armen kranken Kinder nur in ganz unvollstandiger Weise 
vorgesorgt ist. Entstehen daraus Ubelstande, so hat es keinen Sinn, die daran 
Unschuldigen zu verlastern, sondern es erwachst fur die Gesamtheit (Staat, 
Gemeinde usw.) die Pflicht, durch Erbauung neuer Krankenhauser und durch 
Erweiterung der bereits bestehenden dieser Misere abzuhelfen. 

Dasselbe gilt ungefahr auch von jenen Kalamitaten, welche durch die 
ungenugende Zahl des Wartepersonals und der .Arzte bedingt sind. Diese 
ungenugende Zahl ruhrt einfach daher, daB aIle unsere Kinderspitaler nicht 
etwa vom Staate oder der Gemeinde erhalten werden, sondern daB dieselben 
der privaten Wohltatigkeit ihre Entstehung verdanken und abgesehen von 
einer maBigen Subvention, welche das einzige Universitatskinderspital vom 
Staate empfangt, auch zum groBen Teile wieder nur durch die Privatwohl
tatigkeit erhalten werden. In allen diesen Spitalern sind infolge der unzu
reichenden Geldmittel die Vorstande gar nicht und die Subalternarzte sehr 
karglich bezahlt. Wurde man mehr Warterinnen und mehr .Arzte anstellen 
und Ihnen einen ausreichenden Gehalt gewahren, dann wurden wahrscheinlich 
aIle oder fast aIle Ubelstande und .Argernisse entfallen, welche in diesem Pro
zesse bekannt geworden sind und das Publikum in Aufregung versetzen. Es 
wurde zunachst die enorme Uberburdung des arztlichen und Wartepersonals 
aufhoren. Was das letztere anbelangt, ware man durch gute Dotierung der 
Stellen in der Lage, eine strenge Auswahl zu tre£fen und in jedem Spitale 
einen Stab von Musterwarterinnen aus dem Laienstande zu gewinnen. Ich 
will damit keineswegs den geistlichen Warterinnen nahe treten. Ich habe 
unter densclben bei der Privatpflege geradezu glanzende Beispiele von Pflicht
treue und Hingebung gesehen. Auch in den Spitalern durften 1m allgemeinen 
die Mitglieder der religiosen Orden, die sich der Krankenpflege widmen, vor 
schlecht bezahlten Laienwarterinnen den Vorzug verdienen, weil die schlechte 
B0zahlung erstens ein minderwertiges Material zur Folge hat und notwendiger
weise auch die Trinkgelderwirtschaft begunstigt. Andererseits ist es begreif
lich und kann nicht einmal getadelt werden, daB eine Nonne in einem Spitale 
nebst der humanen Seite ihres Berufes auch die religiose Seite desselben zur 
Geltung bringt. Es muB auch notwendigerweise die absolut unentbehrliche 
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Unterordnung des Wartepersonals unter die arztliche Kontrolle Schaden 
leiden, wenn dem Arzte kein direktes Disziplinarreeht uber die geistliehe War
terin zusteht und er dasselbe nur indirekt dureh die Oberin ausuben kann. 
Aus diesen Grunden wfirde ieh es vorziehen, wenn die Wartung dureh ausge
wahlte weltliehe Pflegerinnen besorgt wfirde. Um aber ein erstklassiges Warte
personal aus dem Laienstande zu gewinnen, dazu gehort Geld und wieder Geld. 

Das gleiche kann man aueh von den arztliehen Angestellten des Spitals 
sagen. Da der Direktor unbesoldet ist, kann er natfrrlich nicht verpflichtet 
werden, im Spitale zu wohnen. Er macht nur die Krankenvisite. Die Anstalt 
bleibt also den groBten Teil des Tages den Sekundararzten anvertraut. Da 
der Gehalt der letzteren ein sehr karglicher ist, kann man zu diesen Stellen 
nur ganz junge, eben dem Studium entwaehsene Arzte gewinnen. Obwohl 
sie nun diese ihre Pflieht, soweit es ihre zu geringe Zahl und die daraus folgende 
ungeheure Uberbfrrdung gestatten, sieher in den meisten Fallen vollstandig 
erfiillen, so ist es doeh andererseits nieht ganz unmoglieh, daB ein vor kurzer 
Zeit Promovierter, der vielleieht noeh vor einigen Monaten als lustiger und 
bierfreundlieher B~der Studio den Ernst des Lebens noeh nieht ins Auge 
zu fassen gewohnt war, im Verkehre mit den Kranken und ihren Angehorigen 
nieht immer den riehtigen Ton zu finden versteht. Wurden ausreichende 
Geldmittel zur Verfugung stehen, dann muBte unbedingt auBer dem leitenden 
Direktor in jedem Spitale ein alterer und erfahrener Arzt seBhaft sein, welcher 
einerseits das Wartepersonal fortwahrend zu beaufsichtigen in der Lage ware, 
andererseits den jiingeren Arzten durch sein Beispiel als Arzt und Mensch 
voranleuehten miiBte. 

Woher aber das viele Geld nehmen ~ Diese Frage zu beantworten, ist 
natiirlieh nicht meine Saehe. Wenn ieh aber gesehen habe, daB man es moglich 
gemaeht hat, jene ungeheure Summe von Kapital und Arbeitskraft aufzu
bringen, welehe notwendig war, um an die Stelle bereits bestehender und gut 
funktionierender Gasanstalten eine neue aufzurichten und neben den die 
Riesenstadt durchziehenden, schon vorhandenen Gasleitungen ein zweites, 
neues Rohrennetz zu legen, dann glaube ieh, miiBte es unbedingt moglich 
gemaeht werden, jene unvergleiehlich geringeren Summen fliissig zu maehen, 
welche notwendig waren, damit die kranken Kinder der armen Bevolkerung 
in ausreichender und vollig tadelfreier Weise versorgt werden konnten. 



Aphorismen. 



Aphorismen. 1) 

Aufbau und Zerfall gehoren zusammen Wle Einatmen und Ausatmen, 
Systole und Diastole. 

* * * 
Unendlichkeit: Wenn wir zu wahlen haben zwischen schwer Verstand

lichem und voUkommen Absurdem, so wird die Wahl wohl nicht lange schwan
ken. So z. B. faUt es uns schwer, uns mit der Unendlichkeit in Raum und 
Zeit, im GroBen und im Kleinen vertraut zu machen. Es ist aber fUr uns, die 
wir in einer materiellen Welt leben, unmoglich, uns das Nichts oder die 
Grenze zwischen Nichts und Etwas vorzustellen. Wir sind also unbedingt an 
die VorsteUung der Unendlichkeit gebunden. 

* * * 
Die organische Welt ist nichts andres als eine besonders komplizierte 

G leichgewich tsstorung. 

* * * 
Absurde Pramissen. Nur eine solche Deduktion ist tadelnswert, welche, 

von einer willkiirlichen oder absurden Pramisse ausgehend, der Welt ihre 
Gesetze vorschreiben will. Wenn jemand z. B. einen leeren Raum oder eine 
durch den leeren Raum hindurch aktiv anziehende Kraft oder eine absolute 

1) Anmerkung der Herausgeberin: Seit seiner Jugend hatte Prof. Kassowitz eine 
Sammlung von Aphorismen und bedeutsamen Ausspriichen angelegt, welche zumeist von 
wissenschaftlicher Methodik handeIn. sowie auch von den Schicksalen wissenschaftlicher 
Theorien und deren Vertreter. Aus diesem Faszikel, in dem sowohl eigene als fremde Ge
danken in bunter Mischung aufgezeichnet sind, wurden zunachst jene Dicta ausgewlihlt, 
hei welchen teils ausdriicklich bemerkt ist, teils mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ange
nommen werden konnte, daB sie von ihm seIber herriihren, und in vorliegender kleiner 
Sammlung vereinigt. Aus den Ausspriichen der andern Autoren wurden die Motti zu diesem 
Buch und dessen einzeInen Abschnitten entnommen. Wenn K. der Behandlung philoso
phisch-erkenntnistheoretischer Fragen seIber im allgemeinen ausgewichen ist, so hat er 
doch aus den Schriften andrer, namentlich aus solchen bedeutender Dichter und Natur
forscher, vieles darauf Beziigliche zusammengetragen, was ihm kongenial war, und wir 
haben daher in dieser Ahrenlese gewissermaBen sein philosophisches Glaubensbekenntnis 
Vor uns. Wir miichten daher nicht unterlassen, aus ihr noch diejenigen Ausspriiche an
zufiihren, die uns fiir die Ansichten unsres Autors besonders charakteristisch erscheinen 
und von denen wir iiberzeugt sind, daB sie in dieser Zusammenstellung, in der sie gleich
sam ein Spiegelbild seines Wesens geben, vielem Interesse begegnen werden. 

Eine Anzahl bemerkenswerter Maximen handelt von der Methode der wissenschaft
lichen Forschung. Wir fiihren zunachst diejenigen an, die sich mit der Bedeutung der 
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Ruhe der Materie oder die Existenz von immateriellen Dingen (also von sub
stanzlosen Substanzen) u. dgl. von vornherein statuiert und dann daraus 
Schliisse zieht, so wird er unsre Kenntnis nicht nur nicht fordern, sondern heil
lose Verwirrung anrichten und, wenn er mit Talent oder Autoritat ausgestattet 
ist, den Fortschritt der Erkenntnis auf Jahrhunderte hinaus hemmen. Eine 
Pramisse muB daher entweder direkt empirisch begriindet sein oder sich 
auf natiirliche und allgemein verstandliche Analogien mit empirischen 
Beobachtungen (also auf wohlberechtigte Induktionen) stiitzen. 

* * * 
Ding an sich. DaB wir das Ding an sich niemals erforschen werden, liegt 

nicht so sehr an der Unvollkommenheit unsrer Sinne, da wir ja selbst zu solchen 
Resultaten mit iiberaus groBer Wahrscheinlichkeit gelangen, die weit auBer 
dem Bereich unsrer Sinne sind; es liegt auch nicht allein in der unvollkommenen 
Beschaffenheit unsres Gesamtnervensystems oder unsrer sogenannten psychi
schen Anlagen, sondern dieses Unvermogen hat seine ausreichende Be
griindung in der Unendlichkeit der Welt. Es bleibt z. B., um die Sache ganz 
anschaulich zu machen, ganz auBerhalb des Bereiches der Moglichkeit, daB 
wir jemals die wahre Bahn eines Himmelskorpers bestimmen, weil wir dieselbe 
nur mit denjenigen Teilen des Weltalls vergleichen konnen, die noch im Be
reiche unsrer unvollkommnen Sinneswahrnehmung liegen. Da aber unsre 
Himmelskorper zweifelsohne einer unendlichen Zahl von ineinandergeschach
telten Systemen immer hoherer und hoherer Ordnung angehoren und sich an 
den Bewegungen eines jed e n dieser Systeme notwendigerweise beteiligen, so 
resultiert daraus eine Kurve von absolut unausdenkbarer Form. Genau das
selbe gilt aber auch von jedem kleinsten Massenteilchen, das wir noch in den 
Bereich unsres Denkens ziehen wollen. Da aber alles, was wir wahrnehmen 
oder denken, sich in letzter Analyse immer auf Bewegung irgendeines ab
gegrenzten Systems von Massenteilchen bezieht, so ist die Erforschung der 
absoluten Wahrheit ein Ding der Unmoglichkeit. 

* * '" 
Hypothese in der Wissenschaft, einem Problem, das K. besonders nahe ging, beschaftigen. 
Die Notwendigkeit der gedanklichen Durchdringung des Stoffes und des Vorhanden
seins leitender Ideen bei der FOI'schung wird von dem groJ3en Physiologen Claude 
Bernard mit folgenden Worten hervorgehoben: "Si l'on ne sait pas ce qu'on cherche, 
on ne comprend pas ce que l'on trouve." Hierher gehoren auch zwei schone Ausspriiche 
der Mathematikerin Sophie Germain: "Vermutungen und Meinungen miissen in del' 
Wissenschaft ihre Stelle haben. Wollte man diese Zweige, die auf dem Baume der Erkennt
nis entstehen, abschneiden, man wiirde die Zukunft der Friichte berauben, welche viele 
diesel' Zweige tragen konnen." - "Der Weise wiirde auf alle diese Fragen vielleicht mit 
einem bedachtigen ,lch weW nicht' antworten; abel' del' leidenschaftliche Mensch, vel" 
zehrt durch das Verlangen nach Erkenntnis, gereizt durch die Schranken, welche die 
Natur ihm entgegenstellt, wird sich mit diesel' Antwort nicht zufrieden geben. Er wird 
seine Einbildungskraft spielen lassen, er wird raten, er wird das, was er nicht sehen kann, 
nach dem beurteilen, was er gesehen hat, und indem er fiir seine unruhevolle Tatigkeit 
einen Plan entwirft, wird er wenigstens wissen, wie und wo er zu suchan hat. Hatten 
die Menschen immer auf die bedachtige' Vernunft gehort, sie waren niemals ihrer Zeit 
vorausgeeilt. Das Leben del' Individuen und selbst der Volker ware zu kurz gewesen fiir 
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Die Vorstellungen des Raumes und der Zeit sind nur moglich durch 
die Erkenntnis der Verschiedenheit der Formen der Substanz. 

* * * 
Goethe sagt: Kein Lebendiges ist Eins, immer ist's ein Vieles. - Man 

konnte das Gesetz aber weiter fassen: A.uch kein Totes ist Eins. 

* * * 
Es muB bei jeder Gelegenheit gesagt werden, daB viele von den in der 

offiziellen Wissenschaft rezipierten Annahmen uneingestandenermaBen auf Ver
allgemeinerungen und Deduktionen beruhen - wobei sogar oft die einen oder die 
anderen oder beide fehlerhaft sind und der Verifikation nicht standhalten. 

* * * 
Bewu8tsein. Nach der beriihmten Ignorabimus-Lehre Dubois-Rey

m on d s, daB keine Anordnung und Bewegung der Materie das BewuBtsein auch 
in seiner einfachsten Form je wird erklaren konnen, ware es z. B. ganz wohl 
denkbar, daB die Darmbewegungen, solange sie nicht zu unsrem BewuBtsein 
kommen, auf mechanische Vorgange zuriickgefiihrt werden konnten; sowie 
wir aber einmal einen KoIikschmerz verspiiren, ist etwas absolut Neues hinzu
gekommen, was wir nicht nur nicht verstehen, sondern nicht einmal erforschen 
diirfen, wenn wir uns nicht von vornherein IacherIich machen wollen. Diese 
Konsequenz mag vielleicht unangenehm sein, sie ist aber streng logisch. 

* * * 
Automatische Ganglienzellen. Die Annahme spontan tatiger Wesen, deren 

Handlungen aus dem Rahmen einer allgemeinen GesetzmaBigkeit heraus
treten, hat in der modernen Wissenschaft keinen Platz mehr. Nur in den 
Ganglienzellen lassen wir solche spont.an tatige Wesen auch jetzt noch hausen 
und ihr Unwesen treiben. 

* * * 
einen so langsamen Fortschritt." Als berechtigt betrachtete er mit dem Pharmakologen 
Prof. Harnack jene Hypothese, "welche den Tatsachen soweit entspricht, daB sie als 
Maxime der Forschung die bereits gemachten Erfahrungen im Zusammenhang einfach 
darstellen, bekannte Gesetze miteinander verbinden und neue Gesetze und Tatsachen 
entdecken lehrt". Sofern sie uns hierzu befahigt, tragt sie "die Kennzeichen einer wahren 
Hypothese". Und mit dem Physiologen Stricker empfiehlt er, "unter mehreren Hypo
thesen, die iiber eine Sache vorliegen, stets diejenige zu bevorzugen, welche die wenigsten 
unerwiesenen Voraussetzungen verlangt." - Fiir die Berechtigung der Hypothese iiber
haupt und den Wert solcher Denkgebilde gegeniiber der bloBen Tatsachenforschung 
kann er sich, was vielleicht iiberraschen wird, sogar auf Ernst Mach berufen, der einmal 
in seinen Popular-wissenschaftlichen Vorlesungen sagt: "Zu groBe Nachgiebigkeit gegen 
jede neue Tatsache laBt keine feste Denkgewohnheit aufkommen"; noch entschiedener 
zugunsten der Hypothese spricht wohl folgender Satz von Mach: "Hypothesen werden 
erst dann nachteilig und dem Fortschritte gefahrlich, sobald man ihnen mehr traut als 
den Tatsachen selbst und ihren Inhalt fiir realer haIt als diese, sobald man, dieselben 
starr festhaltend, die erworbenen Gedanken gegen die noch zu erwerbenden iiberschatzt." 
Es ist nicht zu verwundern, wenn Kassowitz bei diesen und den folgenden Ausspriichen 
gerade die Hypothesen seiner Gegner im Auge hatte, z. B. die katabolische Hypothese 
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An die Stelle der teleologisehen Auffassung hat iiberall die atiologisehe 
zu treten. 

* * * 
Ieh kann eill rein philosophisehes Werk, inklusive Kant, ebensowenig 

verarbeiten als ein theologisehes. 

* * * 
Die Chemie muB einmal in eine Meehanik der Atome umgestaltet werden. 

* * * 
Sowie sieh jede aueh noeh so komplizierte mathematisehe Operation in 

Ietzter Linie auf Addition und Subtraktion zuriiekfiihren laBt, ebenso 
besteht jede, aueh die seheinbar verwiekeltste Lebenserseheinung in niehts 
andrem als in Aufbau und Zerfall (Vermehrung oder Verminderung) von Pro
toplasma teilchen. 

* * * 
Man kann nieht nur Ieben ohne Gott, sondern aueh denken ohne Kant. 

* * * 
Die Lebenserseheinungen sind "Funktionen" des Stoffweehsels. 

* * * 
Li n n es bekannte Charakterisierung der drei Naturreiehe miiBte naeh 

dem heutigen Stand unsrer Naturerkenntnis dureh folgende neue ersetzt 
werden: 

Lapides aut ereseunt aut deereseunt; protoplasma plantarum et ani
malium, donee vivit, simul crescit et deereseit. 

* * 
* 

der direkten Verbrennung der Nahrungstoffe oder manche Rachitistheorien mit der 
immer als etwas Selbstverstandliches wiederkehrenden Annahme des Kalkhungers usw., 
aIle jene eigentlich gefahrlichen Hypothesen, die sich unbemerkt einzuschleichen und als 
Tatsachen auszugeben wissen. In diesem Sinn sagt auch Goethe: "Es ist eine schlimme 
Sache, die doch manchem Beobachter begegnet, mit einer Anschauung sogleich eine 
Folgerungzuverkniipfenund beide fUr gleichgeltend zu achten"-und Huxley: 
"Gerade diejenigen Forscher, welche sich am angstlichsten vor jeder T heorie fiirchten 
und jeden Versuch einer VeralIgemeinerung bei andern verketzern, sind am leichtesten 
dabei, irgendeine . triviale und absolut unmotivierte Theorie auf Grund einer Autoritat 
als gegeben zu betrachten und lustig drauflos zu induzieren und zu deduzieren." -
Was die Hypothese eigentlich bezweckt und welche erkenntnistheoretische Bedeutung 
ihr zukommt, dariiber ware es mogIich, die Ansicht unseres Autors zu rekonstruieren, 
wenn man etwa jenem Ausspruch AI. v. Hum boldts als Fingerzeig folgt, den wir diesem 
Buch als Motto vorangestellt haben und der auch in seinen Aufzeichnungen als besonders 
hervorgehoben und bevorzugt erscheint, - wo merkwiirdigerweise von "Ideen" die Rede 
ist, die "unter der Decke der Erseheinungen verhiillt" sind und "iiber die Grenze der 
Sinnenwelt hinaus" weisen. Aus diesen Worten aber einen etwa bestehenden Gegensatz 
zwischen Hypothese und Erfahrung herauszudeuten, entsprache gewiB nicht der Ansicht 
von Kassowitz, denn er notiert auch folgenden Satz des Philosophen earneri: "Unsre 
Hypothesen haben nicht den Zweck, UbermenschIiches zu erklaren, sondern nur, den 
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lch habe noch niemals eine Schrift iiber die Kantsche Philosophie ge· 
lesen, in welcher nicht behauptet worden ware, die andern hatten Kant nicht 
verstanden. 

* * 
* 

Fiir manche brennende Streitfrage in der Medizin konnte man Z 0 I a s 
beriihmten Ausspruch variieren: "Die Wahrheit ist unterwegs; keine Autoritiit 
wird imstande sein, ihren endIichen Triumph zu verhindern." 

* * * 
Empirie ist die Nahrung, Theorie die Lebensluft der naturwissenschaft

lichen Forschung. 

* * * 
FleiB: Ais Kaiser Franz Joseph den Maler Wereschtschagin beim Besuch 

seiner Ausstellung fragte, wie er denn so viele Bilder habe malen konnen, ant
wortete er ihm: Das ist ganz einfach. lch rauche nicht, trinke nicht, besuche 
keine Gesellschaften; ich male nur. 

* * * 
Wahrend ich jeden Menschen solange fiir anstandig halte, als ich nicht 

den Beweis fiir das Gegenteil in Handen habe, halte ich jede wissenschaftliche 
Behauptung solange fiirfalsch, alB man mir nicht ihre Richtigkeit unwider
legIich dargetan hat. Meine Skepsis ist um sohartnackiger, wenn der betreffende 
Satz ohne geniigende Beweise von einer groBen Autoritiit ausgesprochen oder 
wenn er gar mit dem Worte "bekanntlich" eingeleitet wird. 

* * * 
Aufgehen in der Natur. Ein Ausspruch des Priisidenten Mac Kinley auf 

seinem Totenbett: "Machet die Fenster auf, die Baume sind so schon." 

* * * 
Zusammenhang unserer Erfahrung herzustellen." Hierher gehort auch fol
gendes Zitat, dessen Urheber leider aus den Aufzeichnungen nicht ersichtlich ist: "Der 
Versuch eines denkenden und geistreichen Kopfes, das zusammenhanglose empi. 
rische Material einer Wissenschaft d urch einen leitenden Gedanken hypo. 
thetisch zu einem Ganzen zusammenzufassen, ist eine groBere wissenschaft. 
liche Tat, wirkt fruchtbarer ein auf die Weiterentwicklung unsres Wissens, ala das -
an sich notwendige - Zusammentragen einzelner Fakten von beschranktem, wenn auch 
noch so exaktem Standpunkte aus." 

Damit im Zusammenhang steht die groBe Bedeutung, die Kassowitz der 
Generalisation, der VereinheitIichung, der Erklarung zugeschrieben hat. Eben dieses 
VereinheitIichen und Zusammenfassen der Phanomene, das Erklaren derselben durch 
Unterordnung unter wenige beherrschende Prinzipien, wie z. B. seine Grundidee vom 
Aufbau und Zerfall der lebenden Substanz, erschien ihm ala eine der wichtigsten 
Aufgaben der Wissenschaft und als unerlaBlich fiir ein tieferes Eindringen in das 
Verstandnis der physischen Vorgange. Seine tiefe Uberzeugung von der EinheitIich
keit der Natur findet sich aufs treffendste illustriert durch folgende Ausspriiche der 
Sammlung: "Das Geheimnis der Natur Iiegt in der Einfachheit der Ursachen und der 
Mannigfaltigkeit der Wirkungen" (Bichat), "Das Erstaunen riihrt oft daher, daB man 
in der Natur ebensoviele besondre Akte sucht, als man Phanomene zahlt, wahrend in 
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1m sozialistischen Staate, wo es keine Verleger gibt, sondern von irgend
einem Kollegium entschieden wird, ob ein Manuskript gedruckt werden soll 
oder nicht, ware meine Biologie wohl immer ein Manuskript gebIieben. 

* * * 
Der Strafkodex fUr die wissenschaftIiche Ketzerei hat sich auch den mil

deren Sitten der neuen Zeit akkomodiert. Die Ketzer werden nicht mehr 
gefoltert und verbrannt, sondern totgeschwiegen. - Es gilt daher auch heute 
- in zeitgemaBerer Fassung - der Ausspruch Giordano Brunos: Totschweigen 

heiBt nicht widerlegen! 

ihr vielleicht aus einem einzigen Akte alles bewirkt wird" (Diderot), wobei 
auch das alte Dictum "Simplex sigillum veri" in diesem Zusammenhange nicht fehlen 
darf. - Der "Sinn fiir Identitat", d. i. nach Bain "die geniale Fahigkeit, das Gleichartige 
unter den fremdartigsten Verhiillungen herauszuerkennen", war ihm gewiB in hohem 
MaBe eigen, und so trifft auch auf ihn das zu, was iiber den Naturforscher Oken 
gesagt wurde: "Es war seinem Genius zuwider, irgend eine empirische Kenntnis in 
seinem Geiste beziehungslos, unsystematisch aufzubewahren." Sein Vordringen von der 
Erkenntnis eines Spezialproblems zu einer Gesamttheorie der Lebenserscheinungen fand 
er widergespiegelt in einem Ausspruch Friedr. Alb. Langes: "Wer ein einziges Fach 
mit Sicherheit beherrscht und hier" bis in alle Tiefen der Probleme blickt, hat einen ge
scharf ten Blick gewonnen fiir alle verwandten Felder. Er wird sich iiberall leicht orien
tieren und so auch schnell bis zu einer Gesamtansicht vordringen." - Es drangte 
ihn zu jener "umgreifenden Behandlung einer Wissenschaft", von der Goethe spricht; 
als Aufgabe des Naturforschers erschien ihm, "die gewonnenen Bruchstiicke zum Ganzen 
zu gestalten" und jene "Synthese, durch die allein es moglich ist, zu den wichtigsten all
gemeinen Naturgesetzen zu gelangen" (Haeckel). Er reproduziert in extenso die metho
dologischen Ausfiihrungen von Huxley (in dessen Gesammelten Reden und Abhand
lungen), die ganz im Geiste von Stuart Mill gehalten sind, welcher gesagt hatte: "De
d u k t ion heiBt das groBe wissenschaftliche Werk unsrer und der kiinftigen Zeiten. Die 
spezifische Erfahrung hat die Schliisse derselben nur noch zu bestatigen oder zu beschran
ken." Auch der groBe Biologe Huxley verbreitet sich iiber die hohe Bedeutung jener 
wissenschaftlichen Methode und iiber das notwendige Ineinandergreifen von Induktion 
und Deduktion, von denen jede ohne die andre "vollkommen wertlos" sei, die aber als 
notwendigen Abschlusses immer auch der "Verifikation" bediirfen, was so haufig 
iibersehen wird. "Die groBte Gefahr der Induktion und Deduktion liegt in der Vernach
lassigung der Verifikation" (Huxley) oder vielmehr besonders in der Ignorierung der 
sich bei dem Versuche der Verifikation ergebenden Widerspriiche (Kassowitz). Den 
Wert seiner biologischen Generalisation erblickte K. auch darin, daB sie einer offenbar 
vorhandenen Sehnsucht seiner Zeit entgegenkam, "der Sehnsucht nach einer solchen 
Wissenschaft, die das ungeheure exakte Material wieder umschaffen solI zu einer wirk
lich brauchbaren Idee vom Weltganzen, die uns in gewissem Sinne von der Last be
freien solI, die mit der GroBe jener staunenswerten Entwicklung der Forschung doch un
abanderlich zugleich iiber uns gekommen ist" (Bolsche). - Was erwartete er nun von 
einer Generalisation, worin liegt ihre aufhellende Wirkung, was ist das eigentliche Wesen 
der Erklarung, die gleichsam unter die Oberflache der primitiven sinnlichen Erfahrung 
vordringen solI? Eine Antwort darauf finden wir in dem Satz von A. Herzen: "Die 
wissenschaftliche Erklarung soil nicht das Wesen der Dinge enthiillen, sondern nur den 
Ursprung einer verwickelten Erscheinung auf einfachere zuriickfiihren" und in dem 
verwandtcn Ausspruch von Carneri: "Der hochste Zweck, den das Denken sich setzen 
kann, ist das Begreifen der uns umgebenden Welt. Darunter verstehen wir nicht die sog. 



Aphorismen. 529 

Losung des Weltratsels, sondern Erklarungen, welche die Dinge auf einfache 
Grundsatze zuriickfiihren und in einen uns verstandlichen Zusammen
hang bringen". Besonders lehrreich flir die Beantwortung dieser Frage sind aber 
die Ausfiihrungen von Prof. Harnack, die in unsrer Aphorismensammlung zu finden 
sind: "Erklaren oder begreifen besteht in nichts andrem, als in der Unterordnung eines 
Phanomens oder der Elemente, in die es zerlegt werden kann, unter andre anschau· 
liche Vorgange, die uns bereits geHiufig gewordeJ? sind. Wie weit wir auf diesem Wege 
der Vereinfachung gelangen werden, wie wenig oder wieviele elementare Vorgange, die 
wir nicht mehr zE'rgliedern konnen, nachbleiben, laBt sich weder von vornherein bestim
men, noch bildet ihre Zahl ein Postulat unsres Denkens." Der Hauptton ist hier auf 
"anschauliche Vorgange" zu legen, weil Kassowitz nur in anschaulichen, plastischen 
Vorstellungen, die er zwischen die durch primitive Beobachtung gegebenen Phanomene 
einschaltete und an ihre Stelle setzte, wirkliche Erklarungen jener Phanomene zu erblicken 
vermochte. Eine der Grundmaximen seines Forschens und Denkens finden wir in den 
Worten, die einmal Lei b niz formuliert hat: "Omnia in corporibus mechanice explicari 
posse. " 

Damit im Zusammenhang steht seine entschiedene Gegnerschaft gegen jede 
Art von Vitalismus, denn "eine Erklarung, die in letzter Linie auf ein inneres Agens 
zuriickfiihrt, ist fiir die Wissenschaft keine Erklarung" (Carneri). Jener Naturphilo
sophie, welche "Abstraktionen, Eigenschaften, Krafte und Verhaltnisse als etwas Wirk
liches ansieht" (Lotze in Wagners Handworterbuch der Physiologie, Bd. I, S. XXI) und 
bei der ,die Vernunft zur Ruhe gebracht" wird auf dem Polster dunkler Qualitaten" 
(Ka n t), war seine Denkweise durchaus entgegengesetzt. DaB wir in der ZweckmaBig
keit "ein Wunder anstaunen, das wir seIber geschaffen, das erst unser reflektierender 
Verstand in die Welt gebracht hat", diese subjektive Losung des alten Problems durch 
K ant fand seine uneingeschrankte Zustimmung. Hingegen war dessen Lehre, die mit jener 
Losung doch anscheinend in Widerspruch steht, namlich von der Notwendigkeit der 
teleologischen Betrachtungsweise und der Unmoglichkeit mechanischer Erklarung der 
Leistungen und Gestaltung der Organismen sehr danach angetan, seinen Respekt vor dem 
groBen Weisen von Konigsberg zu vermindern. Er konnte die Aufgabe der Biologie nur 
darin erblicken, in den Traditionen jener Epoche weiterzuarbeiten, von der AI. Rollett 
gesagt hatte: "Die Grenzpfahle vitalistischer Dogmen, welche die belebte Natur von dem 
machtvollen Ganzen begreiflichen Geschehens abmarken sollen, wurden mutig um· 
gehauen." - In diesen und allen andern naturwissenschaftlich-philosophischen Grenz
fragen war er von unbeschrankter Zuversicht in die Leistungsfahigkeit unseres Erkenntnis
vermogens erfiillt. Das Bestehen irgendwelcher immanenter Schrank en dieses Vermogens 
auch beziiglich der in der beriihmten Ignorabimus-Schrift Dubois-Reymonds auf
geworfenen Frage der mechanischen Erklarbarkeit des BewuBtseins wollte er nicht an
erkennen. Jenen pessimistischen Behauptungen stellte er einen treffenden Ausspruch 
Her bert S pe ncers entgegen: "Der Verstand kann seine cigene Unzulanglichkeit gar 
nicht beweisen, weil er eben, indem er dies tun will, seine eigene Zulanglichkeit voraus-· 
setzen muB" - und den eines andern groBen Naturforschers, Virchow: "Das Wissen 
hat keine andre Grenze als: das Nichtwissen." Der eigentlich philosophischen Behandlung 
dieser Fragen war er innerlich abgeneigt; vollstandig ausgewichen ist er ihr aber, genau 
genommen, doch nicht. Das Kapitel der Allgemeinen Biologie (IV. Bd., Skepsis und Reali
tat), in dem er sich mit der Erkenntnistheorie auseinandersetzt, enthalt gewiB bemerkens
werte Ansichten, die, unabhangig von jeder Schule, aus seinem naturwissenschaftlichen 
Denken und den ihm eigentiimlichen psycho-physiologischen Theorien vollkommen originell 
hervorwachsen. Seine neue Auffassung der psychophysischen Relation und die daraus 
folgende neue Beziehung zwischen den psychischen Vorgangen und dem von ihnen zit er
fassenden Realen der AuBenwelt ware vielleicht ihrerseits ein lohnendes Objekt fiir 
kiinftige erkenntnistheoretische Untersuchungen. Immerhin konnte er sich personlich 
des Eindrucks nicht erwehren, daB ein sehr groBer Teil der philosophischen Literatur 
dem Tatsachlichen zu sehr abgewandt sei, urn nicht den Vorwurf miiBiger Spekulation 
zu verdienen. Offenbar im Hinblick darauf zitiert er das Bonmot eines witzigen Franzosen: 
"Rien ne fait autant l'illusi.on de la profondeur que Ie vide" und so darf denn auch 

K as 8 0 wit z, Gesammelte Abhandlungen. 34 
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das bekannte Scherz wort in seinen Aufzeichnungen nicht fehlen, "die Philosophie sei 
der systematische MiBbrauch einer ejgens zu diesem Zweck erfundenen Terminologie". 
Nicht unintercssant ist es aber, daB es ihm auch gelingt, sich auf einen angeseheneren 
Gewahrsmann fiir seine geringe Einschatzung der philosophischen Bemiihungen zu be
rufen, sogar auf einen der Fiirsten im Reiche der Philosophie seiber, namlich auf 
Berkeley, welcher einmal gesagt hat: "Upon the whole, I am inclined to think that 
the greater part, if not all, of those difficulties which have hitherto amazed philosophers 
and blocked up the way to knowledge, are entirely owing to ourselves - that we 
have first raised a dust and then complain we cannot see." 

Aber auch den sogenannten exakten Wissenschaften stand Kassowitz auBerordent
lich kritisch gegeniiber und vermoge der unabhangigen Stellung, die er sich allen an
erkannten Schulen und Lehrmcinungen gegeniibcr zu wahren wuBte, fehlte ihm jener 
blinde Respekt vor jeder Art von exakten und experimentellen Untersuchung, der viel
fach bei andern das kritische Urteil triibt. Aueh hierin konnte er sieh auf glanzende 
Sterne am Himmel der physiologischen Wissenschaft berufen. Johannes Miiller war es, 
der einmal gesagt hat: "Entweder experimentiert man aufs Geratewohl und fangt hinter
her zu betrachten an, oder zum Wohl einer vorgefaBten Meinung wird so lange experimen
tiert, bis die Erfahrung, wie man sich auszudriicken pflegt, mit der Theorie zusammen
stimmt", und in neuerer Zeit Ed uard Pfliiger: "Es ist eine allgemein auffallende Tat
sache, wie wenig man in der medizinischen, ja sogar auch in der physiologischen Literatur 
die Bedeutung des Zufalls begreift, so daB Untersuchungen als wissenschaftlich wertvoll 
veroffentlicht und anerkannt werden, obwolil sie nur das Ergebnis des Zufalls sind und 
keinen Wert besitzen." - Besonders haufig und in den verschiedensten Variationen be
gegnen wir solchen Ausspriichen, die sich gegen die verhangnisvolle Rolle der vorgefaBten 
Meinungen, des Aberglaubens in der Wissenschaft wenden. "Ohne Zweifel kann 
eine falsche wissenschaftliche Ansicht wie ein Aberglaube eine recht weite Verbreitung 
finden", sagt Darwin und Goethe (in der "Morphologie"): "Immerfort wiederholte 
Phrasen verknoehern sich zuletzt zur Uberzeugung und verstumpfen vollig die Organe 
der Anschauung" und ein andermal noch scharfer (in einem Brief an Merck): "Einem 
Gelehrten von Profession traue ich zu, daB er seine fUnf Sinne verleugnet." Auch der 
alte Van Swieten muB als Zeuge auftreten oder vielmehr als Anklager: "Die .Arzte, 
welche sich auf diese neuen Entdeckungen etwas einbildeten und verschiedene noch un
bewiesene Satze anzunehmen geneigt waren, machten aus wenigen besonderen allgemeine 
Regeln in der Arzneikunst und lie Ben dasjenige, so bey dencn Krankheiten mit ihrem an
genommenen Satz nicht wohl iibereinstimmte, entweder ganz aus der Acht oder ver
deckten es mit Gcwalt so lange, bis es damit iibereinzustimmen schien". Ebenso der 
Philosophie- und Litcrarhistoriker Lewes, wenn er von der "merkwiirdigen Dienst
beflissenheit des Geistes in Gegenwart einmal sieh festgesetzter Meinungen" spricht und 
von der "Schwierigkeit, welche selbst ausgezeichnete Manner fiihlen, offen vorliegende 
Tatsaehen zu sehen, wenn ihre Augen durch vorgefaBte Meinungen verschleiert sind". 
Sehr ahnlich wie das des alten lautet aueh das Urteil eines modernen Arztes, des patho
logischen Anatomen Prof. Grawitz, das in der Sammlung iibersehrieben ist "Dogma 
in der Medizi n": "Das Dogma ist starker, als es der Optimismus der .Arzte sich vorstellt, 
der gerne auf Medizin und Pathologie die stolze Bezeichnung einer exakten Naturwissen
schaft anwendet und iiber den Autoritatsglauben andrer Wissenschaften lachelt." Eine 
interessante psychologische Beobachtung, die Sophie Germain mit den Worten for
muliert: "Wo es sich hochstens darum handeln kann, Wahrscheinliehkeiten abzuwagen, 
horen wir Ausdriicke wie: es ist evident, es ist absurd ... " fand Kassowitz oft in seinen 
eigenen Erfahrungen bestatigt und nahm oft Gelegenheit, jene "bekanntlich", "er
wiesimermaBen" usw. in ihrer Gefahrlichkeit zu entlarven. Und wieder ist es das Thema 
des wissenschaftlichen Aberglaubens, das jene bedeutende Denkerin in ihren wissensehafts
gesehichtlichen Betrachtungen beriihrt, wenn sie sagt: "Wir sind noch immer geneigt, 
einem Faktum, das unsrer bisherigen Theorie widerspricht, zweifelnden Unglauben ent
gegenzusetzen." DaB "die Wissenschaft einen Selbstmord begeht, sobald sie sieh einem 
Glauben in die Arme wirft" (H u xle y) ist zweifellos richtig, und doeh ist dies ein keines
wegs seltenes Ereignis, und immer muB sie dann naeh langerem oder kiirzerem Todesschlaf 
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erst wieder zu neuem Leben erstehen, nachdem es ihr endlich mit Miihe gelungen iat, die 
lahmenden Fesseln der iibermachtigen Theorien abzuwerfen. - Wie schwer andrerseits 
neue Theorien sich oft durchsetzen, so wertvoll sie sich auch spater erweisen mogen, dafiir 
gibt es ja Beispiele genug. Mit einer gewissen bitteren Genugtuung wird aus einem Auf. 
satze iiber Van t'Hoff (von Walden in der Naturwissensch. Rundschau 1900 Nr. 12) 
die Tatsache registriert, "daB dessen Theorie von der Lagerung der Atome im Raume bei 
den meisten der tonangebenden zeitgenossischen Chemiker auf Jahre hinaus keine oder 
nur eine gehassige Beurteilung fand". "Gleichgiltigkeit, ja noch mehr gehassige Ver· 
unglimpfung waren die Antwort, welche Van t'Hoff durch namhafte Zeitgenossen zuteil 
wurde." Ebenso notiert er aus einem Buche von Mach eine interessante Zusammen· 
stellung tiber die Verlegerschwierigkeiten, denen nicht nur Jul. Rob. Mayer, dessen Ar
beit tiber das Energieprinzip von dem ersten physikalischen Journale Deutschlands zuriick· 
gewiesen wurde, sondern auch Helmholtz und Joule mit ihren ersten einschlagigen 
Arbeiten begegneten, und schlieBlich eine Bemerkung des Botanikers Sachs iiber "die 
t6richten Einwande, denen die jetzt unbestreitbare Tatsache der Kohlensaureassimilation, 
wie jede andre groBe Entdeckung, von seiten unfahiger Kopfe ausgesetzt gewesen ist". 

DaB eine neue Richtung in der Wissenschaft noch ungleich sohwerer zur Geltung 
zu hringen ist, wenn sie nicht von einem auf dem betreffenden Gebieteanerkannten Fach· 
mann, sondern von einem Outsider in Vorschlag gebraoht wird, das ist ja auoh eine be
kannte und oft konstatierte Tatsaohe in der Geschichte der Wissenschaften, wobei dann 
das spatere Urteil der Geschichte oft zugunsten des einstigen unbefugten Neuerers ausfallt. 
Es ist nicht zu verwundern, daB Kassowitz aIle darauf beziiglichen AuBerungen, die 
ihm begegneten, sorgfaltig sam melt und registriert, wie etwa den Satz: "Bekanntlich haben 
die Nichtziinftler oft viel groBere Gedanken als die Ziinftler" (Eisner), dann vieles, was 
in diesem Zusammenhange von und iiber Scho pe nha uer geschrieben wurde,oder fol· 
genden Ausspruch des Philosophen Diihring: "Eine hohere Art von Autodidaktentum 
scheint die regelmaBige Vorbedingung der Leistungen ersten Ranges zu sein"; oder gar 
eine fast aIlzu aufriihrerisch klingende AuBerung des Wiener Historikers der Medizin 
Prof. Neuburger, "wie zuweilen ein geistvoIler, speku!ativ veranlagter Theoretiker aua 
dem roh empirischen Material Schliisse zu ziehen vermag, welche den Kern der Sache 
erfassen und tiefer ins Wesen dringen ala die lendenlahmen Folgerungen der geaichten 
Vertreter wissensohaftlicher Exaktheit". - Aber auch das ist eine in der Gesohiohte der 
Wissenschaft keineswegs seltene Tatsache, daB der Weg, auf dem neue Theorien endlich 
doch durchdringen, geradezu tiber das Plagiat fiihrt. Ein kleines Gedicht von Wilhelm 
Weigand driickt dies in launiger Weise aus: "Wenn Werke sich zeigen - Erst todliches 
Schweigen - Dann hamisches Kritteln - Mit iiblichen Mitteln - Dann Naseriimpfen -
Und weidlich Schimpfen - Endlich darf nicht fehlen - Heimlich bestehlen." Hierher 
gehort auch eine interessante Klassifikation der Plagiate von 0 p pert (in der Zukunft 
1904): "Ein Plagiat erster Klasse begeht, wer einfach die Entdeckungen andrer weiter
verbreitet, ohne den Urheber zu nennen; in die zweite Klasse gehort, wer den Autor nur 
nennt, wenn er ihn im Irrtum glaubt; die dritte ist denen eingeraumt, die sich der ganzen 
Sache bemachtigen, die sie niemals selbst gefunden hatten, und nun das gerade Gegenteil 
von den Errungenschaften des andern zu beweisen suchen. " Hierzu bemerkt K ass 0 wit z , 
daB aIle drei Arten von Plagiaten gegen ihn selbst schon begangen worden seien. Von 
Darwins Abstammungslehre hatte einst Lyell prophezeit, daB man sie zuerst abo 
lehnen wtirde, wei! sie gegen ein Dogma streitet, bis es dann endlich von ihr heWen wtirde: 
das haben wir schon lange gewuBt. - Mag sein, daB hierin eine historisohe Notwendigkeit 
gelegen ist, denn "nioht zu allen Zeiten und an allen Orten ist die Menschheit gleich 
bereit, Altes aufzugeben und Neues dafiir anzunehmen" (H. Spencer). Sogar das Auf· 
tauohen eigener Ideen bei andern, die es unterlassen, sich hierfiir als Schuldner des eraten 
Autors zu bekennen, kann man als Symptom dafiir auffassen, daB die Ideen "in der Luft 
liegen" und sich wahrseheinlich einmal durchsetzen werden. 

Durch solche Uberlegungen wird freilich das Schmerzliohe jener Erfahrungen doch kaum 
gemildert, auoh nioht das Gefiihl desAlleinseins, des Niohtverstandenwerdens, das jaso vielen, 
die auf wissensohaftlichem Gebicte etwas Originelles hervorgebracht haben, nicht erspart ge
blieben ist. Auoh von Helmholtz berichtet sein Biograph (Konigsberger), er habe sich 
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oft dariiber beklagt, "dem Urheber eines neuen Gedankens werde es meist viel schwerer, 
herauszufinden, warum die andern ihn nicht verstehen, als ihm die Entdeckung einer bis
her unbekannten Wahrheit gewesen sei." Die Worte Goethes: "Es ist die groBte Qual, 
nicht verstanden zu werden" ... "es treibt zum Wahnsinn, den Irrtum immer wieder
hoIen zu horen, aus dem man sich mit Not gerettet und peinlicher kann uns nichts begeg
nen" geben Zeugnis von einer auBerordentlichen Steigerung dieses Gefiihls, das jemand 
sehr treffend als "die Verzweiflung des Neuerers" bezeichnet hat. Diesem Gefiihl in teils 
ergreifenden, teils auch recht· boshaften Epigrammen und Aperc;us immer wieder Aus
druck zu geben - mit Worten, die von ahnlichen bitteren Erfahrungen bei andern zeugten 
- war ihm Bediirfnis, vielleicht sogar eine Art von trostlicher Befriedigung. Die Reihe 
dieser Trutzverslein und -spriiche mag Adolf Pichler erOffnen mit seinem beiBenden 
Distichon: "Wenn du behauptest frech: ,Ich bin ein Meister' - sie glauben's; - bringst 
du cin Meisterwerk, grinsen sie zweifeInd es an." Und einige unbekannte Autoren mogen 
die Reihe fortsetzen: "Wenn man etwas klar erkannt hat - mangelt andern die Erkennt
nis - doch wenn man sich ganz verrannt hat - findet man gewiB Verstandnis." "Dem 
Morgenrot einer neuen Idee geht es wie dem Morgenrot iiberhaupt - die meisten Men
schen findet es schlafend." "Wenn jemand einen Fund macht, der den bisherigen 
Standpunkt der Wissenschaft verriickt, so haIt die Wissenschaft ih n so lange fiir ver
riickt, bis es ihr gelungen ist, ihm nachzuriicken; dann ist das Gleichgewicht wieder 
hergestellt." - Wie wenig der Beifall der Menge fiir den wahren Wert einer Sache bedeutet, 
wird mit den Worlen des Physiologen Magendie ausgefiihrt: "Was liegt ihm an der 
Aufnahme seiner Arbeiten? WeiB er nicht, daB die Wahrheit keine Begeisterung erweckt 
und daB das plotzliche Beistimmen der Menge fast immer dem Irrtum zufallt?" und mit 
clenen Bismarcks: "Die Popularitat einer Sache macht mich viel eher zweifelhaft und 
notigt mich, mein Gewissen noch einmal zu fragen: 1st sie auch wirklich verniinftig? Denn 
ich habe zu oft gefunden, daB man auf Akklamation stoBt, wenn man auf unrichtigem 
Wege ist." Auch Goethe hat hier wieder einen treffenden Ausspruch: "Ein unzulang
liches Wahre wirkt eine Zeitlang fort; statt volliger Aufklarung aber tritt auf einmal 
ein blendendes FalBche herein; das geniigt der Welt und so sind Jahrhunderte betort" 
- und schIieBlich noch das Distichon: "Was die Epoche besitzt, verkiinden hundert 
Talente - Aber der Genius bringt ahnend hervor, was ihr fehlt." Das Gefiihl der Ver
einsamung ist andrerseits auch wieder geeignet, den Stolz auf den Wert der eigenen 
Leistung zu heben; es zwingt dazu, sich ganz auf sich selbst zu stellen und von dem Urteil 
der andern unabhangig zu machen. Aus dieser Stimmung heraus sind dann Aufzeichnungen 
zu verstehen wie die des Satzes von Moebi us: "Der Trager des Genies ist ein Fremdling 
unter den Menschen" und des folgenden von Feuerbach: "Es ist ehrenvoll, von der 
Dummheit gehaBt zu werden"; auch die des ungarischen Sprichwortes: "Sprich die Wahr
heit und man wird dich mit der Hacke erschlagen." - SchlieBIich gelangt man dazu, 
diese Dinge alB etwas Unabanderliches hinzunehmen, das anfangliche Unterliegen neuer 
Wahrheiten und die hartnackige Persistenz langst widerlegter Irrtiimer alB eine Art 
Naturnotwendigkeit zu betrachten. Der Irrtum ist dann einfach "eine objektiv unwahre, 
aber iiberzeugende Assoziation von solcher Starke, daB sie einer jeden andern Assoziation 
widersteht, durch die sie vernichtet werden sollte" (Heveroch), "Denkgewohnheiten 
sind manchmal starker als Griinde" (Wundt) und "Wahrheiten bediirfen hundert Jahre, 
um begriffen, und wieder hundert Jahre, um geiibt zu werden", wie Jean Paul gesagt 
hat, in merkwiirdiger Obereinstimmung mit AI. v. Humboldt, der meint: "In Deutsch
land gehoren zwei Jahrhunderte dazu, um eine Dummheit abzuschaffen: eines um sie 
einzusehen und das zweite, um sic zu beseitigen." 

Hieraus ergeben sich dann auch gewisse allgemeine Gesetze und RegeIn iiber und fiir 
die wissenschaftliche Polemik: "Die Wahrheit mull immer wieder beteuert werden, die Luge 
wird von seIber geglaubt." "Wenn mancher sich nicht verpflichtet fiihlte, das Unwahre zu 
wiederholen, weil er's einmal gesagt hat, so waren es ganz andre Leute geworden" (Go eth e). 
"Rien n'est plus subtil que l'argumentation d'une tMorie quisuccombe" (Paste ur). "Geg
ner glauberi uns zu widerlegen, wenn sie ihreMeinung wiederholen und auf die unsre nicht 
achtcn" (Goethe). Ob das Polemisieren unter solchen Umstanden von irgendwelchem 
Werte sei, kann wohl iiberhaupt in Frage gezogen werden. So heiBt es auch in Goethes 
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Morphologie: "Wie man bei fortdauerndem Widerspruch die Lust verlor, von einer so 
klaren und deutlichen Sache immerfort tauben Ohren zu predigen." Justus vo n Lie big 
widmet in seiner S()hrift iiber die Garung dieser Frage einige hoehinteressante Betrach
tungen: "Ieh bin immer der Meinung gewesen, daB man Tatsachen, von deren Riehtig
keit man iiberzeugt ist, verteidigen miisse, daB man aber seine Auslegung oder Erklarung 
derselben, wenn sie sich iiber die Beriehtigung von MiBverstandnissen hinaus erstreckt, 
dureh Eingehen in einen Streit nicht aufreehterhalten diirfe. Bis dahin, wo noch Hoff
nung ist, daB ein andrer die Ansieht vertritt, die man fUr richtig halt, kann man schon 
Zuschauer bleiben ... Aber es gibt fUr jeden, dem es Ernst urn die Wissenschaft ist, eine 
Grenze, wo es ihm als Pflicht erseheint, fiir das personlieh wieder einzutreten, was er fiir 
wahr halt, und diese Grenze ist erreicht, wenn der Irrtum den Sieg davongetragen hat 
und kaum ein Zweifel noch laut wird, daB er die Wahrheit sei." Aber hier eroffnet sich 
durch die gleichsam naturhistorisehe Betrachtungsweise des Kampfes der Ideen auch 
wieder ein erfreulicherer Ausblick, denn "zu allen Zeiten ist eine unverstandige Oppo
sition das unwillkiirliche, keineswegs aber das wenigst wirksame Mittel gewesen, Wahr
heiten auf einer mogliehst sicheren Basis zutage und Wert zur Geltung zu bringen" (B e a Ie). 

Fiir die Gegenwart freilich bleibt niehts als Resignation, jene Stimmung des ein
samen Denkers, die auch wieder in Goethes Morphologie so schon und ergreifend zum 
Ausdruek gebracht ist: "Die Jahre, die erst brachten, fangen an zu nehmen; man 
begniigt sieh in seinem MaBe mit dem Erworbenen und ergotzt sich daran urn so mehr 
im Stillen, als von andern eine aufriehtige, reine belebende Teilnahme selten ist." Aber 
das Alleinsein hat sogar auch seine guten Seiten. So kann er mit Ibsen sagen: "Ich 
lebe fUr mich, ohne Freunde. Freunde sind ein kostspieliger Luxus, sie legen Verpflich
tungen auf im Reden und Schweigen, wie die Parteien in der Politik ... Nur wer allein 
steht, durch keine Riieksichten gebunden auf die, die mit ihm marsehie
ren wollen in Reih' und Glied, wird das Ziel erreichen." - Und noeh eines 
konnen ihm aueh die bittersten Erfahrungen nicht rauben: es ist die Freude am Werk 
und die innere GewiBheit, daB sein Blick tief und tiefer eindringen durfte in die Werk
statt der schaffenden Natur. "Felix, qui potuit rerum cognoseere eausas" ruft er mit 
dem alten Lucrez und abermals aus Goethes Morphologie zitiert er die schonen Verse: 
" ... Hier stehe nun still und wende die Blicke - Riickwarts, priife, vergleiehe una nimm 
yom Munde der Muse - DaB du sehauest, nieht schwarmst, die liebliehe volle Ge
wiBheit." Die Freude, die gerade die wissenschaftliehe Generalisation gewahrt, d. h. 
eine zusammenfassende Idee, die eine Einheit in der Mannigfaltigkeit der Erseheinungen 
herstellt, spiegelt sieh in folgenden Worten des Diehter-Denkers: "Dem Verstandigen, 
auf das Besondre Merkenden, genaiI Beobaehtenden, Auseinandertrennenden ist gewisser
maBen das zur Lust, was aus einer Idee kommt und auf sie zuriiekfiihrt" und schlieBlieh 
sogar eine Art bewundernder Ehrfurcht vor der eigenen geistigen Sehopfertat, die in 
ihrem p16tzliehen Emportauehen aus dem UnbewuBten immer etwas Ratselhaftes, fast 
Mystisehes behalt: "Ein dergleichen Aper9u, ein solehes Gewahrwerden, Auffassen, Vor
stellen, Begriff, Idee, wie man es nennen mag, behalt immerfort, man gebarde sieh, 'wie 
man wolle, eine esoterische Eigensehaft; im Ganzen laBt sieh's ausspreehen, aber nieht 
beweisen; im Einzelnen laBt sieh's wohl vorzeigen, doeh bringt man es nieht rund und 
fertig." (Goethe, Morphologie.) Die gleiche Beobaehtung hat wohl aueh der Mathe
matiker Gauss an sieh gemaeht, wenn er sagt: "Die Losung habe ieh; nun muB ieh noeh 
sehen, wie ieh dazu komme." Aueh die Satze aus Goethes Morphologie, die KassQwitz 
im Vorwort zum 1. Bande der Biologie zitiert (Wer an sieh erfahren, was ein reiehhaltiger 
Gedanke ... ), geben ein ansehauliehes Bild von jener "leidenschaftlichen Bewegung", 
jenem sieh "begeistert Fiihlen", das ihn bei der Arbeit begleitete, wie aueh der dort 
zitierte Aussprueh von Harvey iiber die Scheu vor der Publizitat, die ihn sein Haupt
werk so lange geheim halten lieB, darauf hindeutet, daB ihm selbst an der friedliehen 
Musenstille mehr gelegen war als am Verfeehten und Durehsetzen seiner Meinungen. 
Unabhangig von jeder auBeren Zustimmung ist ja doeh jenes aus der eigenen Rchopfung 
entspringende "Gefiihl der Befriedigung, zu den auBersten Vorposten zu gchoren, welehe 
die Mensehheit in ihrem bestandigen Vormarsch gegen das Unbekannte hinausstellt" 
(Nordau). Die volIkommene UnfLhhangigkeit und Unverletzlichkeit des wahren Philo. 
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sophen muBte er wohl errungen haben, da er das Wesen der wissenschaftlichen Betatigung 
nach den Worten Lujo Brentanos auffaBte: "Die wissenschaftliche Forsehung kennt 
nur ein Ziel: die Erkenntnis der Wirklichkeit. Kein Heiligtum darf ihr heiliger sein als 
die Erforschung der Wahrheit. In alles muB sie eindringen, vor keiner Prufung oder Zer
gliederung darf sie zurueksehrecken . . . und ruckhaltslos hat sie auszusprechen, was 
die Prufung ergeben, ohne Rucksicht auf Vorteil odeI' Naehteil, ohne Gier naeh Lob und 
ohne Fureht vor Tadel." Vnd ebenso wie Fieh te konnte aueh er wohl von sieh sagen: 
"Ieh bin dazu berufen, der Wahrheit Zeugnis zu geben; an meinem Leben und an meinen 
Schieksalen liegt niehts; an den Wirkungen meines Lebens liegt unendlieh viel. Ieh bin 
ein Priester der Wahrheit; ieh bin in ihreni Solde, ieh habe mieh verbindlieh gemacht, 
alles fUr sie zu tun, zu wagen und zu leiden. Wenn ich urn ihretwillen verfolgt und ge
haBt werde, wenn ieh in ihrem Dienst versterben sollte - was tat ieh denn Sonderliehes, 
was tat ieh denn weiter als das, was ieh sehleehthin tun muBte?" 

In einer Wurdigung der Werke und der Persi:inlichkeit von Kassowi tz, die kurz
lich ersehienen ist, wird darauf hingewiesen, wie merkwurdig es sei, "daB dieser Mann, 
der immer glaubte, die goldene Wahrheit gefunden zu haben, fast mit allen seinen Publi
kationen auf Widerspruch stieB, und zwar auf Widersprueh, der nieht immer aussehlieB
lich der Sache galt." GewiB liegt hierin das Vnbcgreifliehe, aber aueh das Tragisehe und, 
von einem weltgeschichtlichen Standpunkt betrachtet: sogar das Typische seines Schiek
sals. Wir machten nicht unterlassen, auf dieses Problem von einer ganz andern Seite 
einiges Licht fallen zu lassen, indem wir zum SchluB einen Passus aus der geistrciehen 
Abhandlung eines Wiener Literarhistorikers uber die Philosophie der Hebbelsehen Dramen 
(Neue Freie Presse vom 14. Dez. 1913) zitieren: "Die Tragadie behandelt den notwendigen 
und durch die Einriehtung der Welt gegebenen Konflikt des einzelnen mit der Gesellsehaft. 
Gewisse Ansehauungen haben sieh langsam herausgebildet und sind fur eine gewisse Zeit 
bercehtigt und unentbehrlich; aber damit die Mensehheit sich weiter entwiekle, mussen 
sic andern Anschauungen weiehen. Der einzelne, der mit seinen Ansehauungen denen 
der Zeit entgegentritt, kampft daher fur die Zukunft der Mensehheit. Er erliegt; aber die 
von ihm vertretene Idee siegt. Die Tragi:idie, die solche Konflikte darstellt, kennt keine 
tragisehe Schuld; die bloBe Existenz des groBen Individuums ist tragiseh. Diese Tragi:idie 
ist in Ubergangszeiten zu Hause, wo solehe Konflikte sieh am haufigsten finden. Vnd 
diese Tragi:idie sueht das Erhebendc in dem endgiltigen Siege der Anschauung, fur die 
der Held als Opfer fallt." 
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Aus den Urteilen der Fachpresse: 
Miillchller medizill. Woehellsehrift 1911, Nr. 2: WeI' es noch nicht wu/3te, daU 

Kassowitz als origineller und geistreieher padiatrischer Sehriftsteller einen her
vorragenden Rang einnimmt, del' eriahrt es dureh die anziehende und anregende 
Lektiire dieses Werkes. Verfasser kommt in den 36 Kapiteln fast auf aIle prak
tisch wichtigen Fragen der Kinderheilkunde zu sprechen und erortert sie - ohne 
viel rechts und links zu blicken - von dem Standpunkte aus, den er eben ein
nimmt. Ein Mann, del' durch etIiche Dezennien als Wiener Polikliniker und als 
gesuchter Kinderarzt tagtaglich das groLle Buch del' Natur VOl' sich aufgeschlagen 
sah und darin mit klaren Augen lebende Bilder schaute, vermag natiirlich vieles 
Wertvolle und Interessante zu erzahlen, wofiir ihm jeder Leser Dank wissen 
wird. Auf einzelnen Gebieten hat K. die Eindriicke jenes eigenen Anschauungs
unterrichts auch noch durch eingehende personliche wissenschaftliche Studien 
vertieft und vermag so eine wohlfundierte, abgerundete Darstellung zu Hefern 
(Klinik del' Rachitis, Myodem, Mongoloid und Immunitatslehre). Pfaundler. 

Jahrbuch liir Killderheilkullde, Bd. 73, Heft 6: ... Man kann das Buch 
schwer wieder sehlieLlen. Die Diktion, an sich einfaeh, prazis und treffend, ist 
80 spannend, der logische Aufbau der Darlegungen ein so geschlos8ener, daLl der 
Leser, Student oder Faehmann, Satz urn Satz, Seite urn Seite, von dem Thema 
gefesselt wird . . . In dem Buche, das seinen Lesern einen freundschaftlichen, 
erfahrenen BerateI' bietet, ist eine Unsumme rc-ichen iirztlichen Lebens, ein 
Schatz von wertvollen Erfahrungen und eine Menge von Anregungen fiir kiinftige 
Forschung geboten . .. Die Zahl padiatrischer Lehrbiicher ist nicht klein. 
Aber wenige entspringen wie dieses - und damit gehort es in Parallele zu dem 
Lehrbuche Heubners - der eigenen reichen Erfahrung und bringen ureigene, 
selbstgewonnene Anschauungen des Autors, mogen dieselben den Schulansichten 
entsprechen oder widersprechen ... So klassisch gehaltene Darstellungen, wie z. B. 
del' Rachitis, der Infektionskrankheiten u.v. a., so geistreiche Erklarungen, wie z. B. 
bei Besprechung der Cholera infantum, suchen ihresgleichen ... Wir begriiLlen dieses 
Buch, das wie geschaffen ist, gute Arzte heranbilden zu helfen, freuen uns, daJ3 wir 
es haben und sind dem Autor fiir dasselbe warmen Da.nk schuldig. Neurath. 

Therapeutische MOllatshefte 1911, H. 1: In diesem auLlerst lesenswerten'Verke 
ist insbesondere den Bediirfnissen des pra,ktischen Arztes Rechnung getragen. 
Die Kapitel wie die Abhartung und Zahnung gehoren zu dem Besten, was die 
einschIagige Literatur in den letzten Jahren hervorgebracht hat. In glanzen
dem ~til gesch~ieben, bietet dies~s 'y~rk q~s Bekenntnis jahrelanger Erfahrung 
tmd eIgener, vlelfach etwas zu emsmtlger Uberlegung ... Das Bueh bietet bei 
allen seinen Schwachen 'doch einen erfreuliehen Gegensatz zu den jetzt in allen 
Disziplinen auftauchenden Sammelwerken. Es ist das Dokument eines einzelnen, 
derviel erfahren hat und allgemeine medizinische Bildung besitzt. Langstein. 

Monatsschrift liir Kinderheilkunde Ref. X, 2: . . . In der Bibliothek des Kinder
arztes wird das originelle Werk jedenfalls nicht fehlen diirfen. Denn, abstrahiert 
lllan von vielem Beiwerk, dann steckt doch der groLle Schatz praktischer Er
fahrung eines langen Lebens in diesen Vorlesungen und verleiht ihnen bleiben
den Wert. Klotz (StraJ3burg). 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
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