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Vorwort. 

Eine kurz gefaBte Darstellung der hygienisch und drogen
technisch wichtigen Seiten der Zoologie fehlt uns bisher ganzlich, 
ein Dbelstand, der sich besonders fUr die Pharmaziestudierenden 
fuhlbar gemacht hat, die sowohl in Hygiene wie auch in Material
kunde unterrichtet sein mussen. Eine Zoologie, die diesem Dbel
stand abhelfen solI, muBte also unter Berucksichtigung beider 
Gesichtspunkte geschrieben werden: Es mu13ten einerseits die 
Biologie der hygienisch wichtigen Tiere andererseits die drogen
technisch verwerteten Tierarten und ihre Erzeugnisse kurz er
ortert werden. Dem hatte sich natiirlich eine kurze Dbersicht 
der geschlossenen (endokrinen) Driisen und ihrer Leistungen an
zuschlie13en, auf denen so viele neue Praparate der Organo
therapie beruhen. Insofern die bisher vorliegenden Darstellungen 
fUr Nichtfachleute meist zu umfangreich sind, es an einer ge
meinsamen Dbersicht iiber die hygienische und technische Zoo
logie aber noch durchaus fehlt, diirfte eine solche kurz ge£aBte 
Darstellung der medizinisch und drogentechnisch wichtigen Tiere 
das Interesse auch weiterer Kreise finden. 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Buches ist mir mein 
bewahrter Freund Dr. med. et phil. W ALTRER ARNDT am Zoolo
gischen Museum zu Berlin in jeder Weise mit Rat und Tat be
hilflich gewesen. Bei der Ausarbeitung des organotherapeutischen 
Abschnittes haben mich der Physiologe Dr. med. P. W."K. BOCK
MANN (Oslo) und der Pharmakologe Dr. phil. A. JERMSTAD (z. Z. 
Basel) unterstiitzt. Es sei mir an dieser Stelle erlaubt, den ge
nann ten Herren meinen herzlichen Dank auszusprechen. -
SchlieBlich spreche ich auch der Verlagsbuchhandlung JULIUS 
SPRINGER meinen besten Dank aus, die die deutsche Ausgabe des 
Buches liebenswiirdigerweise ermoglicht hat. 

Oslo, im Oktober 1925. 
HULMAR BRoeR. 



Inhaltsverzeichnis. 
Seite 

Einleitung . . . . . 1 
Einzellige Tiere (Protozoen) 9 
Mehrzellige Tiere (Metazoen) 15 
Schwamme (Spongien) . 15 
Hohltiere (Ciilenteraten) . . 16 
Wiirmer (Vermes) . . . . . 17 

Plattwiirmer (Platodes oder Plathelmintes) S. 17. - Rundwiirmer 
(Nemathelmintes oder Nematodes) S. 27. - Ringelwiirmer (Anne
liden) S.32. 

Weichtiere (Mollusken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Gliedertiere (Arthropoden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

Krebstiere (Crustaceen) S.39. - Tracheaten S.39. - Spinnen-
tiere (Arachnoidea) S.40. - Insekten (Insecta) S.43. 

Wirbeltiere (Vertebrata) . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Kurze Charakteristik der animalischen Drogen . . . . . . 75 
Uber Driisen mit innerer Sekretion und einige Praparate, die aus 

innersekretorischen Organen stammen 79 
Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . 86 



Einleitung. 
Das Grundelement, die Einheit im Tier, wird von der Zelle 

gebildet. Diese letztere ist nicht, wie der Name anzudeuten scheint, 
eine kleine Kammer, sie besteht vielmehr in ihrer urspriinglichen 
Form (Abb. 1) aus einem kleinen, abgegrenzten Kliimpchen von 
"Protoplasma", einer zahfliissigen, schleimahnlichen Substanz. 
Chemisch setzt sich das Protoplasma aus komplizierten EiweiB
verbindungen zusammen, deren Konstitution bisher noch kaum 
in ihren Grundziigen aufgeklart werden 
konnte. Zum lebenswichtigen Bestand des 
Protoplasmas gehoren sodann bestimmte 
Salze und Lipoide (fettahnliche Stoffe), wahr
scheinlich auch Zucker, sowie eine bestimmte 
Menge Wasser. In dem Protoplasmakliimp
chen eingeschlossen finden wir ein eigentiim
lich gebautes, kleineres Korperchen, den 
"Zellkern", und neben diesem unter Um
standen noch das winzig kleine "Zentral
korperchen"; das letztere ist besonders dann 
sichtbar, wenn die Zelle in Teilung be
griffen ist. 

r 

Abb.ll. Schema einer 
Zelle. p der Protoplasma' 
leib; k Zellkern; c Zen· 
tralkorperchen (das letz
tere spielt wahrend der 
Zellteilung eine groCe 
Rolle, ist aber sonst meist 

nicht nachzuvi'eisen). 

Die Zelle ist befahigt, Nahrung aufzunehmen und zu wachsen 
odeI' die aufgenommene Nahrung in Energie umzusetzen, die in 
Gestalt von verschiedenartigen LebensauBerungen in Erscheinung 
tritt (z. B. Bewegungen). Energie wird durch den Stoffwechsel
prozeB gewonnen: Es werden die zusammengesetzten Nahrungs
stoffe, die aufgenommen wurden, chemisch abgebaut und die 
Oxydationsprodukte (z. B. Kohlensaure) und stickstoffhaltigen Ab
bauprodukte (z. B. Harnstoff und Harmaure) ausgeschieden. Die 
Zelle ist mit anderen Worten befiihigt, Stoffe aufzunehmen und 
sich einzuverleiben (zu assimilieren), sodann Stoffe zu zersetzen 
(zu dissimilieren) und abzugeben. Sie verbraucht bei den Oxy
dationsprozessen Sauerstoff; den Kreislauf des Sauerstoffes im 
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2 Einleitung. 

Organismus (Sauerstoffaufnahme, OxydationsprozeB und Aus
scheidung von Kohlensaure und Wasserdampf) bezeichnet man 
als die "Atmung" ("Respiration"). 

In der elementaren und doch hochst entwickelten Form, in 
der eine Zelle, vollig selbstandig auftretend, einen ganzen, ge
schlossenen Organismus bildet (einzellige Tiere, Protozoen), voll
fiihrt sie samtliche Lebensfunktionen. - Unter giinstigen Lebens
bedingungen wird die Assimilation des Protozoons groBer als die 
Dissimilation sein, d. h. die Zelle wachst. Das Wachstum setzt 
sich aber nur bis zu gewissen Grenzen fort, dann teilt sich die 
Zelle in zwei oder mehrere Zellen (Vermehrung). Zuzeiten ge
schieht eine eigentiimliche "Verjiingung" der Substanz durch eine 
Verschmelzung zweier Individuen (geschlechtliche Vereinigung). 
An sie schlieBt sich gewohnlich Vermehrung an, die wir auch als 
"Fortpflanzung" bezeichnen. Die geschlechtliche Verschmelzung 
lauft bei einzelligen Tieren sehr gewohnlich in ein Ruhestadium 
aus, eine "Dauerspore", die, in der Lage weniger giinstige Verhalt
nisse zu iiberstehen, aufbliiht und sich vermehrt, wenn bessere 
Zeiten kommen. 

Schon bei den einzelligen Tieren finden wir mitunter, daB sich 
einige der Zellindividuen spezialisieren konnen. Das tritt deutlich 
zutage, wenn die Fortpflanzung bevorsteht, insofern sich dann 
bei vielen Arten einige der Individuen in weniger bewegliche und 
verhaltnismaI3ig groBe, die weiblichen Individuen (9) umwandeln, 
andere dagegen, die mannlichen (d'), klein und stark beweglich 
werden. Die Zellen behalten dabei aber hier ihre Individualitat 
als vollig selbstandige Organismen bei. 

Ganz anders gestalten sich die Verhaltnisse bei den mehr
zelligen Tieren. Hier spezialisieren sich die Zellen, um einzelne 
Funktionen in groBerer Vollkommenheit auszuiiben; dafiir ver
zichten sie teilweise oder vollig auf andere Funktionen und somit 
auch auf ihre individuelle Selbstandigkeit. Bei den mehrzelligen 
Tieren, den Metazoen, wird das Individuum mithin von einer 
Zellengemeinschaft gcbildct, deren cinzelne Zellen als Glieder zu 
einer hoheren Einheit eingegangen sind und die ein selbstandiges, 
von der Masse der Genossen getrenntes Leben nicht mehr fiihren 
kOnnen. Je nachdem sich die Zellen nunmehr in ihren Funktionen 
spezialisieren und umgebildet werden (Abb.2), bilden sie die 
Grundlage mehr oder weniger scharf ausgepragter Gewebe und 
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Organe. Die G ewe b e werden aus gleichartigen Zellen zusammen
gesetzt; wir unterscheiden mehrere Gruppen von Geweben. Die 
nach gelaufiger Anschauung primitivste Gruppe wird von den 
Epithel- oder Deckgeweben gebildet, die sich aus wenig umge
bildeten, gleicha,rtigen Zellen ohne Zwischensubstanz zusammen
setzen. Die Nervengewebe 
zeigen starker umgebildete 
Zellen mit langen fadenfor
migen, oft verzweigten Aus
laufern, die Sinneseindriicke 
nach der Zelle leiten und 
Impuisen von der Zelle nach 
den verschiedenen Teilen des 
Organismus als Bahn dienen. 
Die Muskelgewebe iiberneh
men die schnellen und wirk
sameren Bewegungen; die 
einzelnen Muskelzellen sind 
in fadenfOrmige Gebilde um
gewandelt, deren einzige 
Funktion bei der Spezialisie
rung als Kontraktion und 
Streckung der Lange nach 
festgelegt wurde. - Die Zwi
schenraume zwischen den 
bisher genannten Geweben 
werden vonStiitz- und Binde
geweben ausgefiillt, in denen 
die Zellen zwar vielerlei von 
ihrem urspriinglichen Typus 
beibehalten, andrerseits aber 
zwischen sich eine Zwischen
substanz ausscheiden, die 
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Abb. 2. Zellen uud Gewebe. 1 Epithelgewebe 
(unterhalb des horizontalen Striches sieht man 
einen senkrechten Schnitt durch die Epithel
sehicht, dariiber einen Teil der Oberiliiehe). 
2 Muskelzellen, a eine glatte Muskelzelle (wirkt 
langsamer, aber kraftig und bildet Muskulatur, 
deren Bewegung nieht yom Willen des Tieres 
abhangt); b ein Teil einer willkiirllchen, quer
gestreiften, mehrkernigen Muskelzelle. 3 Nerven
zelle. 4 Schnitt dureh Knorpel; die einzelnen 
Zellen durch wohlausgebildete Zwischensubstanz 

getrennt. 

dann dem einzeInen Stiitz- oder Bindegewebe seinen Charakter gibt. 
Von den Stiitzgeweben verdienen besonders das Knorpelgewebe 
und das Knochengewebe Erwahnung, die den Hauptbestandteil 
des Wirbeltierskelettes bilden, und die damit die Form und Be
wegung des Korpers bestimmen. Auch die Bindegewebe haben 
mehrere Typen aufzuweisen wie das fibrillare Bindegewebe, das 

1* 



4 Einleitung. 

gallertige Bindegewebe, das Fettgewebe usw. Den Bindegeweben 
kann man das Blut angliedern, in dem die Zellen (die Blut
k6rper) in der Blutflussigkeit (dem Blutplasma) suspendiert 
auftreten. 

Verschiedene Gewebe treten zur Bildung von Organ en zu
sammen, die Funktionsgruppen ubernehmen: die GliedmaBen die 
Ortsbewegungen, die Verdauungsorgane die Verarbeitung der 
Nahrung usw. Einzelne Teile gr6Berer Organe k6nnen wiederum 
Spezialorgane mit besonderem Funktionskreise bilden. 'Vir tun 
gut, in dies em Zusammenhang unsere Aufmerksamkeit noch auf 
die Drusen zu lenken. Einige Epithelzellen haben die Sonder
funktion, Stoffe auszuscheiden, die entweder fUr den Organismus 
nutzlich sind (Sekrete), oder die als flussige Abfallstoffe des Stoff
wechsels aus dem Organismus entfernt werden (Exkrete). So 

Abb. 3. moe ehlelmzcllc (ein
wlligo Drlise) im Darmeplthel. 
'V~gen del' bcsondercn Form der 
Zelle wi rd ,ie gewohnlich als 

"Bccherzclle" bezelchnet. 

finden wir im Verdauungskanal Becher
zellen (Abb. 3) und andere Drusenzellen, 
die Sauren, Enzyme und anderes zur 
Verflussigung und AufschlieBung der 
Nahrungssubstanzen sezernieren, so daB 
diese von den assimilierenden Zellen auf
genommen werden k6nnen. Solche Dru
senzellen treten wiederum gruppenweise 
in einfache (d. h. unverzweigte) oder 
zusammengesetzte Drusen zusammen. 
Die zusammengesetzten Drusen k6nnen 

mehrere Funktionen haben. Die Drusenprodukte besitzen z. T. 
fUr den Organismus derartig vitale Bedeutung, daB schon die 
geringste Verschiebung der funktionellen Stabilitat schwerste 
Krankheit verursacht. - Manche Drusen besitzen einen Ausfiihr
gang (exokrine oder offene Drusen), bei anderen fehlt der Aus
fUhrgang (endokrine oder geschlossene Drusen). Die Sekrete 
werden bei letzteren direkt in die K6rperflussigkeiten (Blut, 
Lymphe) ubergefUhrt. Einige zusammengesetzte Drusen stellen 
eine Vereinigung offener und geschlossener Drusenteile dar. Das 
Studium der physiologischen Verhaltnisse der geschlossenen Drusen 
hat wahrend der letzten Jahrzehnte der Medizin neue Wege ge
bahnt und uns eine ganze Reihe neuer Heilmittel gebracht, die 
sich bestandig vergr6Bert. Wir werden in einem spateren Abo 
schnitt auf diese Seite zuruckkommen. -
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Will man die Bedeutung der Tierwelt fur die Medizin richtig 
einschatzen, so genugt es nicht, die systematische Gruppierung 
der Tiere und deren Bau kennen zu lernen. Es sind in erster Reihe 
die rein biologischen Seiten, die studiert werden mussen, die Be
ziehungen der Organismen zueinander, ihre besonderen Lebens
bedingungen und Eigentumlichkeiten und die daraus entspringen
den direkten und indirekten Nutz- und Schadwirkungen dem 
Menschen gegenuber. 

In rein hygienischer Beziehung sind dabei jene Phanomene 
die wichtigsten, die wir als das Schmarotzertum zusammen
fassen. Wissenschaftlich definiert ist ein Parasit ein Orga
nismus, der sich fur kurzere oder langere Zeit auf 
oder in einem anderen lebenden Organismus (dem 
Wirtsorganismus) aufhalt, urn sich von dessen Kar
per- oder Nahrungsstoffen zu crnahren. 1m popu
laren Sinne zahlt man zu den Schmarotzern auch solche Tiere, 
die uns - wie Ratten und Fliegen - durch ihre Anwesenheit in 
unseren Hausern beeintrachtigen, ohne da,B sie auf den mensch
lichen Karper als Nahrungsquelle angewiesen waren. Wir werden 
spater wiederholt erartern, wie solche "Pseudoparasiten" eine 
verhangnisvolle hygienische Rolle spielen, wenn man sie auch 
wissenschaftlich zu den "Kommensalen" des Menschen rechnen 
muB, d. h. zu Organismen, die, die menschliche Wohnung teilend, 
mit deren Besitzer innig zusammenleben, ohne daB man jedoch 
sagen kann, daB sie vom Menschen abhangig sind. 

Die Parasiten kannen in A uB enschmarotzer (Ekto
parasiten) und Bin n ens c h mar 0 t z e r (Entoparasiten) gesondert 
werden. Beim ersten Anblick machte diese Einteilung als eine recht 
scharfe erscheinen; Schwierigkeiten zeigen sich aber sehr bald, wenn 
wir etwa an solche Schmarotzer denken, die von auBen zugangliche 
Hohlraume des Wirtstieres bewohnen (Kiemenhahlen, Atmungs
organe usw.). - Eine andere Uberlegungfuhrt uns zu der Einteilung 
in s tat io nare und te m p or are Paras i ten. Die ersteren 
sind Schmarotzer,' die wahrend eine;:; langeren Zeitraumes ihres 
Lebens von ihrem Wirt Nutzen ziehen; die temporaren Parasiten 
dagegen suchen ihr Wirtstier nur auf kurzere Zeit auf, saugen 
Nahrung von ihm und verlassen es danach wiederum ("gelegent
liches Schmarotzertum"). Auch zwischen diesen Gruppen lassen 
sich j edoch keine scharfen Grenzen ziehen; ohne Schwierigkeiten 
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kann man eine Reihe von Beispielen anfiihren, die sich nicht mit 
Sicherheit dieser oder jener Kategorie zuteilen lassen. Man darf 
aber immerhin feststellen, daB aIle temporare Parasiten AuBen
schmarotzer sind. Nicht dagegen decken sich "stationare Para
siten" und "Entoparasiten"; mehrere von ersteren sind gerade 
umgekehrt auBen schmarotzende Organismen. 

So wie sie uns bisher entgegentraten, sind die Parasiten von 
der schmarotzenden Lebensweise unbedingt abhangig. Der Para
sitismus ist unumgangliche Lebensbedingung fUr das Individuum; 
wird dieses yom Schmarotzen abgeschnitten, so muB eS l ohne 
seine volle Entwicklung zu erreichen, zugrunde gehen. Eine 
Trichine stirbt, wenn sie aus ihren Wirtsorganismen herausgerat, 
eine Zecke kann sich nicht hauten oder Eier ablegen, wenn sie 
nicht von einem (meist warmbliitigen) Wirbeltiere Blut saugen 
kann. Man bezeichnet deswegen aIle diese Organismen als 0 b Ii
gat ePa r a sit e n. Wir finden indes auch Tiere, die normalerweise 
nicht Schmarotzer sind, trotzdem aber weiterzuleben vermogen -
und dann recht unangenehm werden konnen - wenn sie zufallig 
in einen anderen Organismus hineingeraten; E'ie werden in diesem 
Falle als fa k u I tat i v ePa r a sit e n bezeichnet. Ais Beispiele 
konnen wir die vernaltnismaBig haufigen FaIle von "Myiasis" 
heranziehen, die von verschiedenen Hausfliegenmaden verursacht 
werden, die in dieser oder jener Weise in Menschen hineingeraten; 
normalerweise ist keine unserer Hausfliegen zu irgendwelcher Zeit 
ihres Lebens als Paras it im zoologischen Sinne zu betrachten. 

Wahrend nun viele Parasiten, jedenfalls anscheinend, ziemlich 
harmlos sein konnen, gibt es andere, die schwere Krankheiten 
verursachen und die mitunter zuletzt den Wirtsorganismus toten. 
Wenn die Parasiten und ihre Brut nunmehr mit dem Wirtsorga
nismus zusammen stiirben, kame das Schmarotzertum bald zu 
Ende. Die Natur hat aber immer fUr die Parasiten in einer solchen 
Weise gesorgt, daB die Erhaltung der Art gesichert ist, ehe der 
Wirt eingeht. In vielen Fallen verliiBt das geschlechtsreife Indi
viduum den Wirt; das sieht man z. B. normalerweise bei den 
parasitischen Insekten, deren Larven in verschiedenen Wirtsorga
nismen (wie Larven anderer Insekten, Pferden, Vieh U8W.) schma
rotzen, wahrend das vollig entwickelte Fortpflanzungsindividuum 
ahnlich wie andere nichtparasitische Insekten frei lebt. Wo der 
Wirt die Larve 'eines anderen Insekts ist, wird der Lebensfaden 
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des Wirtes gewohnlich dann abgeschnitten, wenn sich der Schma
rotzer verpuppen solI. - Bei anderen Schmarotzern ist die Ei
produktion vollendet und die Eier aus dem Wirtstier ausgekommen 
oder in hinlangliche Sicherheit gebracht, wenn der Wirt stirbt. Eine 
Mehrheit der pathogenen (krankheitserregenden) Parasiten - ins
besondere derjenigen, die zu den einzelligen Tiergruppen gehoren -
vertragen keine Austrocknung; sie entbehren der Ruhestadien und 
mussen bestandig von Wirt zu Wirt uberfuhrt werden. So mussen 
z. B. die Krankheitserreger der Malaria oder der Schlafkrankheit 
in einen neuen Organismus gelangen, ehe der alte Wirt (in diesem 
FaIle der Mensch) stirbt. Da das nun normalerweise nicht von 
Mensch zu Mensch geschehen kann, finden wir hier, wie auc1~ sonst 
oft, ein hochst eigentumliches Zusammenspiel: Der stationare 
Entoparasit (das Malariaprotozoon, der Schlafkrankheitserreger) 
nimmt zeitweilig Aufcnthalt in einem temporarcn Ektoparasit 
(Mucke, Stechfliege) und wird durch diesen von einem Menschen 
auf einen anderen ubertragen. Indieser Weiseentsteht ein W irts
we c h s e 1. In welchem der Wirtsorganismen die geschlechtliche 
Fortpflanzung stattfindet, ist bei verschiedenen Schmarotzern ver
schieden; jener Wirt aber, in welchem die geschlechtliche Fort
pflanzung erfolgt, wird der End w i r t genannt, wahrend der oder 
die Wirtsorganismen, in denen keine geschlechtliche Fortpflanzung, 
sondern hochstens eine ungeschlechtliche Vermehrung vor sich 
geht, als Zwischcnwirte bezeichnet werden. 

Wenn wir uns der verwickelten Verhaltnisse erinnern, die 
von den einzelnen Parasitenarten wahrend ihres Lebenskreislaufes 
durchlaufen werden, und all der Gefahren, die die Individuen ihr 
I"eben hindurch bedrohen, werden wir uns bewuBt werden, daB 
die Aussicht des einzelnen Schmarotzers, sein Ziel- das Ziel jedes 
Le bewesens: die Erhaltung der Art durch Fortpflanzung - zu er
reichen eine auBerordentlich geringe ist. Urn diese ungunstigen 
Verhaltnisse aufzuwiegen, sorgt die Natur bei den Parasiten, be
sonders den Binnenschmarotzern, fur eine ungeheure Vermehrung. 
Das geschieht teils durch cine abcnteuerlich erhohte Eiproduktion 
(Trichinen, Spulwurmer, Bandwurmer) teils durch eingeschobene 
ungeschlechtliche Vermehrungen, die die Individuenzahl poten
zieren (Protozoen) oder aber schlieBlich durch einen Wechsel von 
Generationen, die sich mittels befruchteter Eier und solcher, 
die sich mittels unbefruchteter Eier fortpflanzen (Trematoden). 



8 Einleitung. 

Jeder Kampf gegen krankheitserregende (pathogene) Schma
rotzer muB auf einem eingehenden Vertrautsein mit den gesamten 
Lebensverhli1tnissen (der "Biologie") der betreffenden Parasiten 
beruhen. Die Grundlage wird dabei von der vollstandigen Kennt
nis des Lebenskreislaufes der einzelnen Art abgegeben; ohne eine 
solche werden aIle Versuche, die Parasiten zu bekampfen, lediglich 
zu Schlagen ins Wasser. Welche ungeheure Rolle aber den tierischen 
Parasiten im Hinblick auf die Seuchen von Mensch und Haus
tieren (Epidemien, Epizootien) zufallt, hat ja gerade der letzte 
Krieg wieder zur Geniige gezeigt. Unbedingt zu Recht wird in 
steigendem MaBe die Forderung nach Verbreitung para.\1itologischer 
Kenntpisse erhoben und das Vertrautsein mit den wichtigsten 
Schmarotzern des Menschen zu den Elementen der hygienischen 
Zoologie gezahlt. 

Indes sind cs nicht allein die Parasiten, die den Tieren in dcr 
Medizin Bedeutung verschaffen: Wir haben einmal noch der gif
tigen Tiere zu gedenken, denen namentlich in den Tropen eine 
bedeutsame Rolle fUr die Medizin zukommt. Sodann aber finden 
wir in den Apotheken und Drogerien eine ganze Reihe von Prapa
raten, die dem Tierreich entstammen. Diese Praparate sind teils 
direkt ausnutzbare Bestandteile (Fettarten, Sepia, Cantharidin, 
Cochenille), Sekrete (Seide, Wachs) oder Vorrate von Tieren 
(Honig) teils erst durch verwickelte Verfahren aus dem Tierkorper 
zu gewinnende Stoffe, wie besonders die Organpraparate (Thyroxin, 
Insulin, Adrenalin usw.). 

Ein ganzer Zweig der medizinischen Wissenschaft (die Serum
therapie) beruht auf der Ausnutzung der Antikorper, die im Blute 
der Tiere, besonders gewisser, nach Vorbehandlung mit, An
steckungsstoffen und Giften gebildet werden. Wenn somit auch 
Sera und gewisse Vakzinen mit geniigendem Recht als hierher 
gehorige Praparate betrachtet werden konnen, so sind sie doch in 
der hier gegebenen Darstellung nur ganz kurz beriicksichtigt 
worden, da sie mit gutem Grund herkommlich ill Rahmen der 
Bakteriologie Behandlung finden. 



Einzellige Tiere (Protozoen). 
Das Tierreich zerfallt in zwei groBc Hauptabteilungen, die 

einzelligen und die mehrzelligen Tiere. Bei den einzelligen Tieren, 
den Pro t 0 zoe n, besteht das Individuum lediglich aus einer Zelle, 
die somit aIle Lebensfunktionen auszufiihren hat. 

Es ist sehr schwierig, um nicht zu sagen geradezu unmoglich, 
in der Welt der einzelligen Organism en - der "Protisten" -
eine scharfe Grenze zwischen Pflanzenreich und Tierreich zu 
ziehen; viele Protistengruppen waren und sind in dieser Hinsicht 
durchaus umstritten, in anderen Gruppen treten uns nahe ver
wandte Organismen nebeneinander entgegen, von denen die einen 
physiologisch betrachtet Pflanzen, die andern Tiere sind, ja man 
findet mitunter Organismen, deren Generationen in ihrer Lebens
fiihrung zwischen den beiden Seiten hin und her pendeln. Man 
sieht deswegen auch oft, daB die einzelligen Organismen, die 
Protisten, als Ganzes behandelt und in Gegensatz sowohl zu den 
mehrzelligen Pflanzen wie zu den mehrzelligen Tieren gestellt 
werden. Hier werden wir indes nur die tierischen Protisten, die 
Protozoen erwahnen. 

Wie oben gesagt, fiihrt bei den Protozoen die einzelne Zelle 
mittels ihrer Zellorgane (auch Organellen genannt) samtliche Le
bensfunktionen aus. DaR freilebende Protozoon (Abb.4) hat Be
wegungsorgane verschiedener Art. Sie konnen Pseudopodien 
("ScheinfiiHe", Plasmaauslaufer unbestimmter Form, die vor
geschoben oder in den Zellkorper eingezogen werden) darstellen, 
oder aber wir finden Bewegungsorganellen unveranderlicher Form: 
lange und wenig zahlreiche Peitschenhaare oder GeiBeln (Flagellen) 
oder kurze Flimmerhaare (Cilien) von groiler Anzahl. Bei den 
Parasiten konnen Bewegungsorganellen fehlen oder nur in ein
zelnen Entwicklungsstadien voll ausgebildet auftreten. Die ab
geanderten Lebensverhaltnisse der Schmarotzer haben die para
sitischen Protozoen iiberhaupt derart umgewandelt, daB ihre Ver
wandtschaftsbeziehungen zu den iibrigen Einzellern auBerordent-
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lich schwierig zu entratseln sind. Hierin liegt auch eine der Ur
sachen dafm, daB unsere Kenntnisse der Protozoenkrankheiten 
und ihrer zweckmaBigen Bekampfung in vieler Hinsicht noch im 
Argen liegen. 

Die Protozoen entfalten einen ungeheuren Formenreichtum. 
Man kann diesen auf eine Reihe natlirlicher Gruppen verteilen. 

u 

b 

Abb.4. Protozoentypen. a cine freilebende, naekte Arnobe mit langen Pseudopodien. 
b eine flirnrnerbekleidete Form (ein Infusionstier), die beim Menschen gefahrliche 
Dysenterie verursachen kann. - k Zellkern (bei den Infusionstieren finden sieh zwei Kerne, 
ein GroBkern und ein Kleinkern); n Nahrnngspartikel; v "pulsierende Vakuolen" (die fltis
sigen Exkrete sammeln sich in Tropfen, "Vakuolen" an, die periodisch entleert werden; 

bei den Infusionstieren ist ihre Lage fUr jede Art charakteristisch). 

Gegenwartig rechnet man gewohnlich mit fiinf groBen Haupt
gruppen. 

Die Amoben im weiteren Umfang (Sarcodina) haben als vollig 
entwickelte Tiere keine· feste Gestalt, sondern bewegen sich und 
nehmen ilIre Nahrung auf mittels nach Bedarf gebildeter Plasma
auslaufer (Pseudopodien). Viele der Amoben scheiden ein Ske1ett 
(meist eine Kapsel oder eine Hulle) von Kieselsaure oder kohlen
saurem Ka1k aus; solche Kalkgehause bilden einen der Haupt
bestandtei1e der Kre ide a b 1ageru ngen. - Einige der ske1ett-
10sen Amobenarten spielen eine unheilvolle pathogene Rolle, nam
lich die Dysenterieamoben (Entamoba histolytica u. a., Abb. 5), die, 
Menschen und andere warmb1utige Tiere angreifend, die gefahr
lichsten Ruhrformen hervorrufen. Die Am 0 ben r u h r tritt nur 
in warmeren Gebieten auf, von den ostlichen Mittelmeergegenden 
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Abb.5. Schema des Lebenskreislaufes einer Rubr-Amiibe. Die Dauerspore (9) gelangt 
in den Darmkanal des Wirtes hinein und IaLlt 4 Individuen aus sich ausschliipfen (1). Diese 
wachsen heran und vermehren sich durch Teilung (2- 4). Einige der Tochterindividuen (5) 
bilden sich unter Vierteilung des Kernes (6-9) in die charakteristischen vierkernigen 
Sporen (9) urn, die die Dysenterieamiibe des Menschen kennzeichnen und in den Exkre
menten des Patienten nachgewiesen werden kiinncn. (Unter teilweiser Benutzung der von 

HARTMANN und SCHILLING gegebenen Darstellungen znsammengestellt.) 
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an; sie ist siidwarts iiber den ganzen Tropengiirtel verbreitet. 
Die Hauptinfektionsquelle ist offensichtlieh das Trinkwasser. 

Die Flagellaten oder GeiDeltiere im weiteren Sinne (Mastigo
phora) haben als Bewegungsorgane ein oder einige langere GeiHeln 
(Flagellen) an ihrem V orderende; mehrere schmarotzende Arten 

Abb.6. Trypanosoma, ein Flagellat, das die afrikanische Schlaf
krankheit vernrsacht, wenn es in das Blut des Menschen kommt. 
Zum Yergleich ist oben ein rotes Blutkiirperchen bei derselben 
VergriiIJerung eingezeichnet. (N ach HARnIANN und S CHILLING, 

zeigen nur auf 
gewissen Stadien 
Flagellen. - Die 
Flagellaten spie
len - besonders 
in den Tropen -
eine ungeheure 
Rolle als patho
gene Organismen 
fiir Menschen 
und Tiere; man 
braucht uur an 
Dinge zu erinnern 
wie Afrikanisehe etwas verandcrt). 

Schlafkrankheit 
(Abb. 6) Orientbeulen, "Nagana" und "Texasfieber" des Viehes und 
noeh mehr Malaria (Abb. 23, S. 51), die GeiDel warmerer Gegen
den, urn zu zeigen, welehe Aehtung die Tropenmedizin vor dieser 
Protozoengruppe haben muB. Jedoch hat man sieh gewartig zu 
halten, daB das Texasfieber bzw. eine ihm sehr nahestehende 

'", 

'<:.:'~i..,.. 

'. ~ 
~. , 

Krankheit (Rotna tze oder Hamog 10-
bin urie der Rinder) auch in Europa 
allgemein verbreitet ist und in der nord
deutschen Tiefebene sogar eine furer wich
tigsten Zentren hat. - Die meisten warm
bliitige Tiere angreifenden parasitischen 
Flagellaten werden dureh Insekten (Stech
fliegen, Miicken, Wanzen) und Milben (bei 
uns wohl meist Zecken) iibertragen. 

Eine umstrittene Gruppe wird von den 
Spirochaten (Abb.7) gebildet, die von 
zoologischer Seite wegen gewisser physiologi

scher Verhaltnisse vielfach als Flagellatenverwandte angesehen 
werden, wahrend sie manche Protistenforscher als den Spirillen 

Abb. 7. Der Syphilis
erreger Spirochaeta pal
lida. In der Mitte ein 
rotes Bllltkiirperchen bei 
derselben VergriiIJenmg 
dargestellt. (N ach HART
lUA:NN und SCHILLI~G, 

etwas verandert.) 
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nahestehende Bakterien auffassen. Sie haben fUr uns Menschen 
insofern ein unheimliches Interesse, als sie u. a. die Syphilis ver
ursachen. 

Es ist fUr Flagellaten und Spirochaten ein durchgehender 
Charakterzug, daB sie gewissen Arsenpraparaten (Atoxyl, Salvar
san, Neosalvarsan usw.) gegenuber sehr empfindlich sind, wahrend 
diese Praparate anderen Protozoen gegenuber weniger wirksam 
sind; mehrere von ihnen (z. B. die Malariaprotozoen) werden von 
Chininpraparaten stark beeinfluBt, und oft erweist sich die kom
binierte Verwendung von Chinin und Arsenprapara ten als besonders 
geeignet zur Erzielung von Dauererfolgen. 

Unter der groBen Zahl freilebender Flagellaten, auf die wir 
hier naturlich nicht einzugehen haben, ist die Mehrzahl zu den 
Pflanzen zu stellen. Auch die Gruppe der Amobosporidia, die als 
Parasiten eine besondere Vorliebe fur die Fische haben, konnen 
wir nur im Vorubergehen erwahnen. 

GroBeres Interesse kommt den Sporozoa zu, einer groBen 
Gruppe parasitischer Protozoen, die im erwachsenen Zustande der 
Bewegungsorganellen entbehren und ihre Nahrung durch Osmose 
aufnehmen. Einige Sp~rozoen erzeugen verheerende Tierseuchen 
(Epizootien) bei verschiedenen J agdtieren wie Gemsen, Hasen, 
Fasanen und Waldhuhnern, aber a,uch bei Haustieren wie Ka
ninchen, Schafen, Ziegen, Huhnern, Gansen, Enten, Truthuhnern 
usw.; auch die "rote R uhr" des Rindes ist eine "Kokzidiose", 
wie man diese Krankheiten gemeinsam nennt (Abb.8). Diese 
okonomisch verderblichen Parasiten scheinen nur mit dem Futter 
u bertragen zu werden; ihre Dauerstadien sind an schein end im 
Feuchten besonders widerstandsfahig. Wirksame Kampfmittel 
gegen die Kokzidiosen fehlen uns zur Zeit noch, sowohl gegen die 
Seuchen als Ganzes wie auch fUr die Behandlung der Einzelfalle; 
das gilt auch fur die glucklicherweise seltenen Falle, in denen der 
Mensch von Kokzidiose befallen wird. 

Die letzte groBe Protozoengruppe, die Infusoria (Infusions
tierchen), umfaBt hauptsachlich freilebende einzellige Tiere, die 
wahrend des ganzen Lebens oder jedenfalls in einigen Stadien mit 
zahlreichen kleinen Flimmerharchen ("Cilien") ausgestattet sind. 
Man betrachtet sie gewohnlich als die am hochsten entwickelten 
Protozoen. N ur einige wenige von ihnen schmarotzen; allerdings 
kennen wir eine Art (Balantidi~~m coli Malmgr. Abb. 4, b), die bos-
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dauungskanaf hineingelangt, wird ihre Kapse! RufgelOst (1), die Keime werden in Freiheit 
gesetzt und dringen in die Darmepithelzellen ein (2), wo sie heranwaehsen und sieh in zahl
reiche Toehterindividuen aufteilen (3 - 6), die die verwiistete Epithelzelle verlassen (7) und 
in n eue solehe eindringen. Derselbe Kreislauf kann sieh mehrmals wiederholen (der Unter
kreislallf reehts oben). Einige der Individuen aber durchlaufen cine andere Entwieklllng 
(8 - 11) und bilden je nUT vier Toehterindividuen, mit einem Sehwingfaden ausgestattet. Diese 
Individuen sind teils weibliehe (s;i 12a, 14a) und waehsen dann zn groLlen Einzelindividuen 
heran, teils miinnliehe (0' 12b - lob), die sieh in cine groLle Zahl sehr stark beweglieher Klein
individuen aufteilen. Bin solches "Kleinindividuum" dringt in ein "GroBindividuum" ein 
und versehmilzt mit diesem (16), naehdem beide die zerstOrte Epitheizelle verlassen haben 
und im Darrnlumen frei geworden sind. Dureh einen BefTIlehtungsprozeO (16-18) wird 
eine "Ovoeyste" gebildet, die mit den Exkrementen des Wirtes entleert wlrd. 1m Freien 
teilt sieh der Einhalt der Ovoeyste binnen kurzer Zeit in vier Sporcn (20-23), die je zwei 
Keime enthaltcn. Das stark geschiitzte Sporenstadiurn (23) kann, wenn es nieht austroeknet, 
lange am Leben bleiben. GerM es in einen neuen Wirt (1), so fiingt der ganze Kreislauf 

von neuem an. (Etwas verandert nach HARTMANN und SCHILLING.) 
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artige Falle von R u h r (Infusoriendysenterie) verursachen kann. 
Die Art ist nahezu in allen Weltgegenden nachgewiesen worden, 
vieles spricht dafiir, daB die Infektion mit ihr durch Trinkwasser 
geschieht, jedoch sind die Akten hieriiber noch nicht geschlossen. 

Aus den wenigen Daten, die hier angefiihrt worden sind, er
hellt es moglicherweise nicht so vollig, welch ungeheure Rolle 
die Protozoen in hygienischer Beziehung spielen; man konnte 
insbesondere zu der Annahme geneigt sein, daB es sich bei ihnen 
im Wesentlichen um eine Angelegenheit der Tropen handle. Eine 
solche Annahme ist aber falsch. Wir haben in den folgenden Ab
schnitten noch wiedcrholt krankheitserregende (pathogene) Pro
tozoen in Verbindung mit anderen Tieren zu besprechen. Nicht 
vergessen darf man ferner, daB das Studium cler pathogenen Pro
tozoen heute noch verhaltnismaBig jung ist, und daB ihre Ergeb
nisse schon jetzt mit immer groBerer Wahrscheinlichkeit darauf 
hindeuten, daB die hygienische Rolle der Protozoen in unseren 
Breitengraden bisher ziemlich stark unterschatzt worden ist. 

Mehrzellige Tiere (Metazoen). 

Die zweite groBe Hauptabteilung des Tierreichs wird von den 
Metazoen, den mehrzelligen Tieren gebildet. Bei ihnen baut sich 
das Individuum aus einer Zellengemeinschaft auf, innerhalb welcher 
die Zelle ihre Sonderfunktion mit gri:iBerer Vollkommenheit aus
fiihrt, dafiir aber auf andere Funktionen verzichtet hat, die von 
anderen Zellen des Individuums ubernommen worden sind. Die 
Spezialisierung hat die Zelle ihrer individuellen Selbstandigkeit 
beraubt. Die Isolation einer Zelle von der ubrigen Zellgemeinschaft 
wurde normalerweise ihren Tod herbeifiihren. 

Schwamme (Spongien). 
Die Spongien bi1den eine Tierk1asse, die mit den iibrigen mehr

zelligen Tieren sehr geringe Verwandtschaft zu haben scheint. 
Sie sind unmitte1bar am Boden oder an Pflanzen oder harten 
Gegenstanden im Wasser befestigt; weitaus die meisten von 
ihnen 1eben im Meere. Gewohn1ich iiberziehen die Schwamme 
andere Gegenstande oder bi1dcn mchr oder weniger unrege1maBige 
K1umpen, flache Facher, Becher usw. Sie besitzen ein Ske1ett aus 
einer hornahnlichen EiweiBverbindung (Spongin), meist auch aus 
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Kieselnadeln oder aus Kalknadeln gebildet. Bei einer Gruppe 
wird das Skelett lediglich aus Spongin hergesteHt, und einige 
Arten eben aus dieser Gruppe spielen fUr den Menschen seit den 
Zeiten Homers eine gewisse hygienische Rolle. Durch Kneten 
entfernt man aus ihnen alle Weichteile, so daB nur das gereinigte 
elastische und porose Skelettgerust ubrig bleibt, das wir als 
Badesch wamme und Tafelsch wamme verwenden; die 
feinsten dieser Schwamme erhalten wir aus dem Mittelmeer. -
In der Volksmedizin haben die Schwamme fruher besonders ihres 
Jodgehalts wegen alsKropfmittel eineRolle gespielt; in derJetzt
zeit verwendet man noch in einigen Gebieten (z. B. in RuBland) 
das "Badiagapulver", das aus SuBwasserschwammen her
gestellt wird. 

Hohltiere (Colenteraten). 
Die Angehorigen dieser niedrig stehenden Tiergruppe lassen 

sich in ihrem Bau am besten mit einem Sackchen vergleichen, 
dessen Wandung aus zwei Zellschichten besteht, die zwischen sich 
eine dunncre oder dickere Zwischenlage einschlieBen. Zu dieser 
Tiergruppe zahlen wir die Polypen, die Medusen und die Korall
tierchen, eine Organismenreihe, die keine besonders hervorragende 
Rolle fur den Menschen spielt. Gewerblich werden die Achsen
skelette der achtarmigen Ed elk 0 r a 11 e n verwandt besonders 
zur Herstellung von S c h m u c k k e t ten. Sie haben in be
arbeitetem Zustande in gewissen Gegenden auch als Amulette 
Interesse. 

Die uberwiegende Mehrzahl der Hohltiere, die Nesseltiere, 
muB den giftigen Tieren zugezahlt werden. Die hierher gehorigen 
Tiere sind namlich mit den sogenannten Nesselzellen ausgestattet, 
d. h. Zellen, die eine Gift enthaltende Kapsel zum Explodieren 
bringen, wenn sie gereizt werden. Die Gifte der Nesselzellen der 
COlenteraten (hauptsachlich Kongestin und Thalassin) 
konnen auch fUr Menschen unangenehm, selbst gefahrlich werden. 
Die brennenden Wirkungen der gewohnlichen Quallen sind den 
Badegasten der Seebader allgemein bekannt. Gewisse Siphono
phoren (z. B. "das portugiesische Kriegsschiff", 
Physalia) konnen Liihmungen und somit Todesfalle (durch Er
trinken) verursachen. Schwammfischer und Taucher leiden oft 
an einer schmerzhaften und unangenehmen, Fieber und Entzitn-
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dungen verursachenden Krankheit - als Folge der haufigen 
Beriihrung mit nesselnden Colenteraten. 

Wiirmer (Vermes). 
W ii r m er nennen wir die groBe zentrale Gruppe des Tierreiches, 

von der man annimmt, daB alIe hoheren Tiergruppen ihren Dr
sprung von ihr genommen haben. Die Plattwiirmer werden als die 
am tiefsten stehenden angesehen; 
die Rundwiirmer haben in ihrer 
Entwicklung einen Seitenweg ein
geschlagen, wahrend die Anneliden 
die hochste Entwicklungsstufe der 
Gruppe erreichten. Parasitologisch 
haben die beiden erstgenannten 
auch fUr den Menschen eine groBe '.1'= 

~I..-\.--T--_S, 

u. 

Bedeutung. 

Plattwiirmer (Platodes oder 
Plathelmintes) . 

Die Plattwiirmer sind 
durchgehends abgeplattete Tier,e 
mit einer flachen Dnterseite 
(Bauch- oder Ventralseite) und et
was gewolbter Oberseite (Riicken
oder Dorsalseite). Zwischen ihren 
Organen befinden sich keine Hohl
raume, dq, alle Zwischenraume von 
einem groBzelligen Bindegewebe 
ausgefiillt werden. Der Darm ent
behrt einer Endoffnung oder ist 
ganz riickgebildet. 

Bei den Plattwiirmern begeg
nen wir den ersten, dcutlich cnt
wickelten Organen, Zellkomplexen, 
die fiir den Gesamt9rganismus be
stimmte Tatigkeiten iibernommen 
haben. So finden wir (vgl. Abb. 9) 
deutlich entwickelte Verdauungs-

B roc h, Tierwelt. 

~ 

k 

b 

Abb.9. Der Lanzettegel. etwas sche
matisch dargestellt. Das Tier ist von 
der Unterseite gesehen, so daB man die 
beiden Sangnapfe (8, und 8,) gewahrt. 
Der Darmkanal (t) ist gegabelt, aber 
ohne Blindzweige. Die Exkretionsor· 
gane (e) miinden am Hinterende des 
Tieres aus. - Der Lanzettegel ist 
zwittrig mit mannlichen (6') und weib· 
lichen (¥) Geschlechtsdriisen; dem 
Ausfiihrgange der weiblichen Driisen 
beigefiigt sind eine Schalendriise (k) 
und paarige Dotterdriisen (b), die die 
Eier mit Reservenahrung und Schalen 
versehen, ehe sie ihre Wanderung durch 
den langen, stark geschIiingelten Eileiter 

oder "Uterus" (u) aniangen. 

2 
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organe (Darmkanal), Exkretionsorgane (Nierenorgane), Nerven
system und Fortpflanzungsorgane (Geschlechtsorgane) vor. Indes 
sind nicht aIle Organsysteme bei allen Plattwurmern gleich gut 
ausgebildet. Vielmehr gibt uns gerade die Entwicklung der Or
gane ausgezeichnete Beispiele, wie sich der Organismus den jeweils 
gegebenen besonderen Lebensbedingungen plastisch anzupassen 
vermag, wie er, "Dberflussiges" abstoBend, solche Fahigkeiten 
starker entwickelt, die das Bestehen der Art sichern. Richten wir 
unsere Aufmerksamkeit auf die Parasiten, so beobachten wir, daB 
hochgradig spezialisierte Entoparasiten, z. B. die Bandwurmer, 
ihren Darmkanal vollstandig ruckgebildet haben. Sie "walzen 
sich" ja, praktisch genommen, in der Nahrungsflussigkeit des 
Darmes, die fur die Aufnahme in die tierische Zelle fertiggestellt 
ist; diese Aufnahme kann somit beim Bandwurm auf der ganzen 
Oberflache des Korpers geschehen. - Andrerseits geben uns gerade 
diese Tiere auch dafUr ein gutes Beispiel, welch eigenartige Wege 
die Natur einschlagt, um die Fortpflanzung zu potenzieren. -
Wir werden einige schmarotzende Typen etwas naher erortern. 

Die L e b ere gel, eine Gruppe der Trematoden, sind haufig 
eine schlimme Plage fUr die Schafe, insofern sie eine gefahrliche 
Krankheit derselben verursachen, die" Le b e rf a u In is" (L e b e r -
e gel k ran k he it); beim Rind. scheint ihr V orkommen weniger 
schadlich zu sein. Gelegentlich werden auch Menschen mit Leber
egeln infiziert. Auch wenn nur wenige Schmarotzer anwesend 
sind, konnen diese gefahrlich werden, besonders dann, wenn es 
sich um den groBeren Leberegel handelt. Wir haben namlich in 
unserem Gebiet zwei haufiger vorkommende Leberegel, den eigent
lichen, groBen L e b ere gel (Fasciola hepatica L.) und den kleinen 
"Lanzettegel" (Dicrocoelium lanceatum St. u. H., Abb.9). 
Auch der einheimische Kat zen e gel (Opisthorchis !elineus Ri
volta) ist schon bei Menschen gefunden worden; gewohnlich tritt 
er bei Katzen und Runden auf. 

Der Lebenskreislauf des groBen Leberegels (Abb. 10) ist voll
standig aufgeklart. Das vollig erwachsene, zwitterige ("herm
aphroditische") Individuum hat die Form eines Laubblattes oder 
einer Flunder. Vorn ist es mit zwei Saugnapfen ausgestattet. 
Der vordere Saugnapf sitzt, die Mundoffnung umschlieBend, am 
V orderende des Tieres, der zweite findet sich ein wenig dahinter 
an der Unterseite (Bauchseite). Der Egel heftet sich in den 
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Abb. 10. Sehematisehe Darstellung des Lebenskreislaufes des groBen Leberegels. D~s 
erwachsene hermaphroditlsche Individuum (1) hiilt sich in den Gallengiingen auf. DIe 
Eier (2) werden mit den Exkrementen des Wlrtes entleert; im Wasser 6ffnet sich die Schale. 
und eine bewimperte Larve (3) wird frei und stellt einer Sumpfschnecke (Abb. 11) 
nach, urn in deren Atemh6hle einrudringen. Hier wirft sie ihr Haarkleid ab, und in ihrem 
Innern entwickeln sieh neue Indivlduen ohne Befruehtung. Die letzteren (4) dringen in 
die Leber der Schnecke ein und geben oft noch einer weiteren Rediengeneration (5) Ur
sprung, oder sie - oder die letzteren - erzeugen in ihrem Innern durch Parthenogenese 
kleine gesehwanzte "Zerkarlen" (6), die frei werden und aus der Sehnecke ausschwarmen (7), 
urn sich an Grasern oder WasserpfIanzen festzuheften. Hier werfen sie nunmehr !hren 
Schwanz ab und kapseln sich ein (8). Wird nun diese Rapsel von einem Sehafe oder Rinde 
(oder einem Menschen) aufgenommen, so 16st sieh die Rapsel auf. Der kleine Egel durch
bohrt die Darmwand und wandert in den Blutgef;Wen nach der Leber, wo er rum herm-

aphroditisehen Individuum (1) heranwaehst. 

2* 
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Gallengangen der Leber fest; seine Eier kommen mit der Galle 
in den Darmkanal des Wirtes und werden mit den Exkrementen 
desselben entleert. 1m Wasser 6ffnet sich die Eischale, und eine 
kleine mit Wimpern bekleidete Larve wird frei, schwimmt fUr 
eine kurze Weile umher, um in die Atemh6hle einer kleinen Sumpf
schnecke (Abb. 11) einzudringen, falls Gelegenheit geboten wird. 
Hier wirft sie nunmehr ihr Wimperkleid ab, und in ihrem Innern 

Abb.11. Die 
Schale einer 

Sumpf -
schnecke 

(Limnaeu8),die 
den partheno-

genetischeu 
Zwischengene
rationen des 
Leberegels als 

Wirt dient. 

entwickeln sich einige Zellen (Eier) parthenogene
tisch 1) zu neuen, sackfOrmigen Individuen ("Redien"), 
die in die Leber der Schnecke eindringen. Die Redien 
haben einen kurzen Darmschlauch. In ihnen ent
wickelt sich wiederum parthenogenetisch eine neue 
Generation; diese oder eine nachfolgende (partheno
genetische) Generation ist etwas h6her organisiert; 
sie erscheint als kleine geschwanzte Egel oder "Zer
karien". Die Zerkarien wandern aus der Schnecke 
aus, suchen einen Pflanzenstengel oder Blatter auf, 
an denen sie sich festheften, ihren Schwanz ab
werfen und sich einkapseln. In der KapselHegt so
mit jetzt ein junger Leberegel; wird das Blatt mit 
der Kaps;l gefressen, z. B. von einem Schafe, so daB 
die Kapsel in deren Darmkanal hineingerat, so lOsen 

die Verdauungssekrete die Schale auf, und der kleine Egel wird 
frei. Yom Darm wandert er dann durch die Blutbahn und die 
Pfortader in die Leber, wo er sich festsetzt; hier wachst er end
Hch zum erwachsenen Zwitter heran, und mit seinen Eiern be
ginnt dann der Zyklus von neuem. 

Die ganz besonderen Lebensbedingungen dieses Lebenslaufes 
machen eine ungeheure Vermehrung notwendig; wir sehen denn 
auch, daB der v6llig entwickelte Leberegel eine nachdruck
liche Eiererzeugung entfaltet. Trotzalledem sind es nur wenige 
von den Larven, die jene besonderen Schnecken erreichen, die 
fUr ihre weitere Entwicklung geeignet sind. Dafur wird nun aber 
ihre Zahl durch die parthenogenetischen Zwischengenerationen in 
der Sumpfschnecke wirkungsvoll potenziert. - Die Infektion des 
Wirbeltieres geschieht auf nassen Weiden und dann meist gleich 
in Vielzahl, wie das wahrscheinlich wird, wenn man sich uber-

1) Wenn sich ein Ei ohne Befruchtung entwickelt, spricht man von 
Par the n 0 g e n e s e ("Jungfernzeugung"). 
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legt, daB sich die kleinen Zerkarien - auf einmal in groBer Zahl 
aus der Schnecke ausschwarmend - aIle an Pflanzen in nachster 
Nahe anheften. Es wird angenommen, daB die Ursache der 
Masseninfektion gerade der Schafe darin liegt, daB diese die 
Graser bis zum Boden abnagen, wahrend die Rinder die Stoppeln 
stehen lassen, an denen sich gerade die meisten Zerkarien ein
kapseln. - Der Mensch Iauft Gefahr, durch schlecht abgewa
schenen Salat oder Kresse infiziert zu werden; solche FaIle sind 
aber gliicklicherweise selten. 

In den Tropen hat man als Parasiten des Menschen weitere 
Trematoden beobachtet. Nur einige wenige Arten von ihnen, die 
in den Blutbahnen Aufenthalt nehmen, spielen eine groBere Rolle. 
Diese aber sind sehr gefahrlich. Die Infektion geschieht hier 
direkt bei Benetzung der Raut mit zerkarienhaltigem Wasser. 

Gro13eres Interessc beanspruchen in unscrcn Breitcn fiir den 
Menschen die Bandwurmer (Cestoden). Wir konnen im iibrigen 
ruhig sagen, daB jede Wirbeltierart den Wirt einer oder mehrerer 
Bandwurmarten abgibt; wenn nun auch einige Bandwurmarten 
mehreren Wirbeltieren gemeinsam sind, so wird die Gesamtarten
zahl der Cestoden dennoch eine sehr groBe. 

Der vollig entwickelte Bandwurm besteht gewohnlich aus 
einem Scolex (auch "Kopf" genannt) und dahinter einer kiirzeren 
oder langeren Kette von Proglottiden (irrefiihrend oft als "Glie. 
dern" bezeichnet). Da die Proglottiden durch Abschniirung vom 
hinteren Teil des Scolex nach und nach entstehen, finden wir die 
jiingste Proglottide dem Scolex ansitzend, die alteste dagegen 
am Hinterende der Kette. - Der S col exist mit Festhaftungs
organen (Abb. 12) ausgestattet; diese konnen auf ein Paar lang
gestreckte Saugnapfe oder besser Gruben, eine an jeder Seite des 
"Kopfes" beschrankt sein, oder es treten Saugnapfe in Vierzahl 
auf, wozu sich dann oft noch ein Kranz von Chitinhaken urn die 
Vorderpartie gesellt. Ein Mund ist am Scolex nicht vorhanden, 
da es ja dem Bandwurm an jeglichem Darmkanale fehit. Der 
Scolex cntbehrt der Fortpflanzungsorgane; die einzigcn Organ. 
systeme, die er mit der ganzen Progiottidenkette gemeinsam hat, 
sind die Nerven- und Exkretionsorgane. Jede Proglottide 
("Glied") enthalt ihre besonderen zwittrigen Fortpflanzungs. 
organe; in dem MaBe wie die Glieder heranwachsen und nach 
hinten riickend ihre endgiiltige Form annehmen, entwickeln sich 
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die Geschlechtsorgane zur vollen Reife. Die Eier werden be
fruchtet, von einer Schale umgeben und fullen die Eileiter aus. 
Die Form der prall gefullten Eileiter ist fur die einzelnen Arten 
sehr charakteristisch (Abb. 12). Sie werden daher zur Feststellung 
der Art benutzt, wenn die reifen Proglottiden, vqm Bandwurm 
abgestoBen, mit den Exkrementen des Wirtes entleert werden. 

j@ 
h:::::.::~· 

ff 
I \ 

a b c 

Abb. 12. Scolex (obere Reihe, stark vergroBert) und vollig reife Proglottiden (untere Reihe, 
schwach vergroBert) der drei gewohnlichen menschlichen Bandwiirmer. a del' 
Einsiedlerbandwurm (Taenia solium L.), b der unbewaffnete Bandwurm (Taenia saginata 
Goeze; ein Hakenkranz fehlt am Scolex) und c der breite Grubenkopf (Dibothriocephalus 
latus L.; der Scolex hat nur zwei spaltformige Sauggruben). (Nach NEmfANN und lIIAYEll, 

etwas verandert,) 

(Um die Form und das Aussehen der Eileiter klarzulegen, macht 
man die Proglottide durch Einlegen in Glycerin durchsichtig, 
nachdem sie in 10% Formollosung getotell worden ist.) 

Der gewohnlichste Bandwurm des Menschen ist der Ein
s i e dIe r ban d w u r mod e r de r b ew a ff net e Ban d w u r m 
des Menschen (Taenia 80lium L" Abb. 12, a), der, eine Lange 
von 3 m erreichend, 8-900 Proglottiden hat, von denen jeweils 
die hinteren 80-100 reif sind. Noch bevor die Proglottide zum 
Abfallen fertig ist, werden ihre Eier befruchtet und entwickeln sich 
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zu einer eigentumlichen kleinen kugelformigen Larve mit sechs 
(3 Paaren) Chitinhaken (Abb. 13, a). Wenn die Proglottide mit 
den Exkrementen ans Tageslicht kommt, ist sie gewohnlich mit 
solchen Hakenlarven prall geflillt, von denen jede in einer sehr 
widerstandsfahigen Hulle eingekapselt ist. - Noch nicht volIig 
klar sieht man bisher, wie diese Larven nun in das Schwein hin· 
einkommen. Die vorliegenden Beobachtungen sprechen jedoch 
mit groBer Wahrscheinlichkeit dafur, daB die Fliegen hier (wie bei 
mehreren der ubrigen Bandwurmer) eine vermittelnde Rolle spielen. 
Die Fliegen lieben es, den Inhalt abgestoBener Proglottiden auf-

a b 
Abb.13. Zwei Entwicklungsstufen des Einsiedlerbandwurms. a Sechshakenlarve In 
ihrer Rapse!. b eine Finne, wie sie in der Leber oder der Muskulatur gelunden wird; auf 
dieser Stule bleibt das Tier stehen, bis es mit den Geweben des Zwischenwirts vom End
wirt aufgenommen wird. Ein Teil der Wand ist entfernt worden, damit man die eigen-

tiimliche, eingestiiIpte Anlage des Scolex im Innern der Blase sieht. 

zusaugen; da nun aber die Larven in ihren widerstandsfahigen 
Hullen den Darmkanal der Fliege unbeeinfluBt passieren sollen, 
andrerseits auch an deren Haarkleide anhaften konnen, wird man 
kaum irre gehen, wenn man diese Insekten jedenfalls als einen der 
"Bandwurmverbreiter" ansieht. - Kommt nunmehr eine solche 
Kapsel mit ihrer Hakenlarve in den Darmkanal eines Schweines 
hinein, so lOst sich die Hulle auf und die Sechshakenlarve wird 
frei. Sie dringt dann in eine Darmzotte ein, gerat auf diese Weise 
in die Blut- oder Lymphbahnen und wird mit dem Flussigkeits
strome passiv in die Leber oder in andere Organe gefUhrt, oft in 
die Muskeln, in deren Capillaren sie, haltmachend, ihre Haken 
abwirft und sich in eine mit wasserheller Flussigkeit gefUllte 
Blase umwandelt. Die Bandwurmlarve ist damit eine Finne 
(ein B lasen wurm) geworden. Das Wirtstier umgibt gewohnlich 
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die Finne mit einer Bindegewebskapsel. In der Wand der Finne 
wird sodann ein Zapfen gebildet, der ins Innere der Blase mgt; 
der Zapfen stellt eine eingestiilpte Scolexanlage dar (Abb. 13, b). 
Auf dieser Entwicklungsstufe verharrt der Bandwurm, bis er ge
gebenenfalls mitsamt dem betreffenden Organ (Leber, Fleisch usw.) 
vom Endwirt (in diesem FaIle einem Menschen) aufgenommen 
wird; dann wird die Bindegewebskapsel von den Verdauungs
fliissigkeiten des Wirtes aufgelOst und die Scolexanlage (der 
Zapfen) als fertiger Scolex ausgestiilpt. Dieser befestigt sich an 
der Darmwand und bildet durch bestandig wiederholte Abschnii
rung an seinem Hinterende die ganze Proglottidenkette. 

Dieser Bandwurm zeigt somit keinen Wechsel verschiedener 
Generationen, wie wir dies· beim Leberegel kennen lernten, 
ihre Entwicklung beansprucht vielmehr nur einen Wirts
wechsel, insofern die Entwicklung bis zur ausgebildeten Finne 
im Zwischenwirt (dem Schwein) geschieht, die nachfolgende Ent
wicklung bis zum geschlechtsreifen Individuum dagegen im End
wirt (dem Menschen). Bei anderen Bandwiirmern gestalten sich 
die Verh1iJtnisse verwickelter. Als Beispiel konnen wir den 
breiten Grubenkopf (Dibothriocephalus latus L., Abb.12, c) 
heranziehen. Er wird als Sechshakenlarve in Freiheit gesetzt, 
wenn die "Eier" in Wasser geraten. Die Larve ist hier aber stark 
bewimpert. Sie dringt nun in einen kleinen Hiipferling (Cyclops 
strenuus, Diaptomus gracilis) ein, d. h. wird wahrscheinlich von 
diesem gefressen und bildet sich hier zu einer Zwischenform um. 
Wird der Hiipferling von einem geeigneten Fisch (Hecht, Quappe, 
Barsch, Forelle, Asche, Marane u. a.) gefressen, so verwandelt 
sich die Zwischenform, nachdem sie in die Muskulatur des Fisches 
eingedrungen, in eine Ruheform, die der Finne unserer iibrigen 
Bandwiirmer entspricht. Der Grubenkopf beansprucht somit nach
einander zwei Zwischenwirte, ehe er seine volle Entwicklung in 
einem Endwirt (Mensch, Hund, Katze, Fuchs) erreichen kann. 

Die Verhaltnisse sind auf aIle FaIle derart, daB die Wahr
scheinlichkeit dafiir, daB das einzelne Individuum wirklich in den 
Endwirt hineingerat, auBerordentlich gering ist. Deswegen muB 
die Vermehrung auBerordentlich stark sein, und wir finden denn 
in der Tat auch, daB die Bandwiirmer eine abenteuerlich groBe 
Eierzeugung entfalten. Die letztere wird namentlich durch eine 
VergroBerung der Zahl der Fortpflanzungsorgane gefordert; jede 
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Proglottide erzeugt ihren Satz von Geschlechtsorganen und wird 
ihrerseits abgeworfen, wenn sie mit Eiern oder richtiger mit ein
gekapselten Sechshakenlarven gefiiIlt ist. 

Die gewohnlichsten Bandwiirmer des Menschen sind der oben 
erwahnte Einsiedlerband wurm (Abb.12, a), der un be
waffnete Bandwurm des Menschen (Taenia 
saginata Goeze, Abb. 12, b), der mit mehr als 
1000 Proglottiden 5 - 6 m lang wird, un d de r 
breite Gru benkopf (Abb. 12, c), der eine Lange 
von 9 m mit 3000-3500 Proglottiden erreichen 
kann. Bei diesen Bandwiirmern stellt der Mensch 
den Endwirt dar. Am gefahrlichsten von ihnen ist 
der Grubenkopf, der mitunter zu Tode fiihrende 
Anamien bewirkt. AIle Bandwiirmer des Menschen 
scheinen nervose Erscheinungen ausloscn zu konncn 
und nicht selten verursachen sie starkes Erbrechen. 
Dieses kann so heftig werden, daB abgefaIlene Pro
glottiden dadurch in den Magen des Patienten her
aufgefordert und verdaut werden konnen, so daB 
die Sechshakenlarven ausnahmsweise im Endwirt 
selbst frei werden. Dadurch kann also ein Mensch 
ausnahmsweise "Zwischenwirt" werden, wahrend 
gleichzeitig ein oder mehrere geschlechtsreifc Indi
viduen der nam,lichen Bandwurmart in seinem Darm 
hausen. Soweit wir wissen, vermogen sich jedoch 
weder die Larven des unbewaffneten Bandwurms, 
noch die des Grubenkopfes beim Menschen weiter 
zu entwickeln, wahrend der Einsiedlerbandwurm 
hier sehr wohl als Finne vorkommen kann; seine 
Blasenwiirmer konnen hochst unangenehme und 
selbst gefahrliche "Geschwiilste" verursachen (Au
gen- und Gehirnfinnen I). 

W 0 die Reinlichkeit mangelhaft ist, wird der 

Abb.14. Del' 
drcigliedrige 
Bandwurm 

des Rundes 
(Taenia echi
nococcus Sie b.). 
Die Lange be
tragt im gall
zen nUf 3 bis 
4 mm. Seine 
Finnenstadien. 
die Echino: 

kokkell, 
konnen beim 
JlIenscilen bos
artigc "Ge· 
schwlilste"ver-

ursachen. 

Mensch nicht selten mit dem dreigliedrigen Band wurm 
de s H undes (Taenia echinococcus Sieb., Abb.14) infiziert, des sen 
Zwischenwirt er sein kann. Dieser Bandwurm zeigt, wie der Name 
besagt, im erwachsenen Zustand gleichzeitig nur wenige (meist 
drei) Proglottiden; seine Eierzeugung ist verhaltnismaBig klein. Da
fUr wird die Brutzahl durch eine eigentiimliche Entwicklung der 
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Blasenwurmer vervielfaltigt. Einerseits werden durch Einstiilpun
gen der Blasenwand im Blaseninnern Tochterblasen gebildet (diese 
Tochterblasen erster Ordnung erzeugen in ihrem Innern wiederum 
oft Tochterblasen zweiter Ordnung). Andrerseits werden in der 
Wand jeder Tochterblase zahlreiche Scolices angelegt. Eine einzige 
Sechshakenlarve kann in dieser Weise einer ungeheuren Zahl er
wachsener Bandwurmer Ursprung geben. Die in solcher Weise 
zusammengesetzten Blasenwurmer - die E chi n 0 k 0 k ken -
konnen kindskopfgroB werden und in lebenswichtigen Organen 
(Leber, Gehirn usw.) bosartige Geschwulste hervorrufen; sie 
mussen somit als hochst gefahrlich gebrandmarkt werden1). -

Eine nahestehende Art, der Quesenbandwurm des Rundes (Taenia 
coenurus Sieb.) macht sein Finnenstadium sehr haufig im Nerven
system des Schafes durch; im Gehirn sitzend verursacht die 
Coenurus-Finne die "Drehkrankheit" des Schafes. 

Die Bandwurmer konnen einmal durch die - in Deutschland 
seit einigen J ahren ja auch auf dem Lande durchgefuhrte -
amtliche Fleischbeschau bekampft werden. Gewohnlich "treibt" 
man die voll entwickelten Bandwurmer beim Wirte ab, eine Me
thode, die auch bei Runden und Katzen konsequent durchgefuhrt 
werden sollte, da Beispiele genug zeigen, daB ihre Bandwurmer 
gelegentlich Menschen als Zwischenwirte (Echinokokken) oder aus
nahmsweise auch als Endwirte benutzen. Jedenfalls wurde die 
Gefahr z. B. der Echinokokkeninfektion stark herabgesetzt werden, 
falls die uble Gewohnheit mancher Menschen, Runde zu kussen 
oder sich von ihnen belecken zu lassen, endlich verschwande. 
Wenn die Runde nicht peinlich sauber gehalten werden, haften 
sehr haufig die winzigen Proglottiden hier oder da an ihrem Fell. -
Die Finnen unserer u brigen Bandwurmer werden durch sorgfaltiges 
Kochen, Braten oder starkes Salzen von Fisch und Fleisch un
schadlich gemacht. 

(Das wirksamste Mittel zum Abtreiben der Bandwiirmer beim 
Rund ist das aus einerPalme gewonnene Arecapulver und das 

1) Die am Kranken oft nicht leichte Differentialdiagnose zwischen 
Echinokokkenblasen und anderen Geschwiilsten wird neuerdings mit gutem 
Erfolge auf biologischem Wege gestellt. Es hat sich namlich herausgestellt, 
daB im Blute des Echinokokkentragers Stoffe kreisen, die mit Echinokokken
blaseninhalt eine Fallung (Prazipitation) sowie auch Komplementablenkung 
(im Sinne der 'Vassermannschen Syphilisreaktion) ergeben. 
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Kamalapraparat. Man muB unbedingt dafur sorgen, daB die 
abgetriebenen Tiere verbrannt oder durch Vergraben nach Ab
totung mittels FormollOsungen gewissenhaft unschadlich gemacht 
werden.) 

Rundwtirmer (Nemathelmintes oder Nematodes). 
Wie der Name andeutet, zeigen die Rundwurmer einen 

kreisrunden Querschnitt; sie sind im Verhaltnis zur Dicke sehr 
langgestreckt ("Fadenwurmer", Nematodes). Ihre Mundoffnung 
ist an die Spitze des Vorderendes geruckt, wahrend die After
offnung ein wenig vom Hinterende an die Unterseite des Tieres 
verschoben ist. Der Korper ist mit einer kraftigen Cuticula be
kleidet, einer fast hornahnlichen Oberflachenschicht, die von den 
Epithelzellen herstammt. Die Rundwurmer sind fast ausnahmslos 
getrenntgeschlech tlich. 

Die N ematoden bilden einen Seitenzweig der zentralen Ent
wicklungsreihe der Tiere. Das Zeugnis hierftir ist ihr eigentumlich 
abweichender Bau. Die Zwischenraume zwischen den Organen 
erscheinen nicht wie bei den Plattwurmern von Bindegewebe aus
gefullt, vielmehr findet man im Tiere einen groBen Hohlraum, 
in dem der Darm und die Geschlechtsorgane frai Hegen; da 
dieser Raum aber gegen den Darm nicht durch ein Epithelhaut
chen ("Peritoneum") abgeschlossen wird, entspricht er nicht der 
Leibeshohle (dem "Colom") der Anneliden und der hoheren Tiere. 

In der Parasitenkunde bilden die Rundwurmer ~inen der wich
tigsten Abschnitte. In Menschen und Tieren hausen eine Unzahl 
von Rundwurmern aller biologischen Typen von fakultativ bis 
zu obligat parasitierenden, von temporaren bis zu stationaren 
Schmarotzern. Eigentumlich ist, daB die Nematoden fast aus
nahmslos getrenntgeschlechtlich sind, wahrend, besonders bei sta
tionaren Parasiten, sonst der Hermaphroditismus die Regel bildet. 
Ihre biologischen Verhaltnisse sind sehr verschiedenartig, wie dies 
allein schon die in unseren Breitegraden im Menschen schma
rotzenden Rundwurmcr zeigen; entsprechend sind auch die In
fektionswege ziemlich mannigfaltig. Zufallig schmarotzende Rund
wurmer kann man dadurch erwerben, daB man Wasser aus stehen
den sumpfigen Gewassern und ahnlichen Wasseransammlungen 
trinkt oder verdorbene Fruchte, oder alten Essig genieBt (Essig
alchen), Halme kaut usw. Zu auBerem Gebrauch kann man in 
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unseren Gegenden im allgemeinen das Wasser ohne Gefahr unab
gekoeht verwenden. In warmeren Gegenden aber - in Gruben
gewassern und dergleiehen aueh in Mitteleuropa - halten sieh 
Larvenstadien oder Zwisehengenerationen ("Rhabditis" -Stadien) 
versehiedener der gefahrliehsten parasitischen Rundwiirmer im 
Wasser auf und dringen, wenn sieh ihnen Gelegenheit dazu bietet, 
durch die mensehliche Haut ein. Die beriichtigten Hakenwiirmer 
z. B. nehmen diesen Weg, urn den Blutbahnen in die Lungen zu 
folgen; von hier aus wandern sie durch die Bronchien und die 
Speiserohre in den Darmkanal, wo sie sich in geschlechtsreife Indi
viduen umbilden und dysenterieahnliche'Krankheitserscheinungen 
hervorrufen. Noeh weitere Infektionswege sind bekannt; so riihrt 
z. B. die widerwartige "Filariosis" del' Tropengegenden von Faden
wiirmern her, deren Larvenstadien von Mensch zu Mensch durch 
Miieken iibertragen werden usw. 

Eine ganze Reihe von Rundwiirmern verursachen verheerende 
Epizootien. Unsere Tierarzte berichten uns von "Lungenwurmern" 
und "Magenwiirmern" sowohl bei Haustieren wie auch bei Wild
arten. Hirsch-, Reh- und Hasenbestande werden nieht selten durch 
Wurmpneumonien verwiistet; in schottischen Jagdgefilden leiden 
aueh Moorhiihner unter bosartigen Rundwurmepizootien. Praktisch 
beherbergen alle unsere N ahrungstiere, zahme wie wilde, mehr odeI' 
mindel' schadliche Rundwiirmer; die Frage nach deren wirksamer 
Bekampfung abel' harrt noch heute ihrer Losung. Es riihrt das zu 
einem nieht unwesentlichen Teile daher, daB die biologischen 
Verhaltnisse der Schmarotzernematoden so stark variieren und 
in vielen Fallen noeh unvollstandig aufgeklart sind. 

Der Spring- odeI' Maden wuI'm, Pfriemenschwanz (Oxyuris 
vermicularis L., Abb. 15) ist wohl del' gewohnliehste Rundwurm 
des Menschen; meist wird er als "unschadlich" angesehen; einige 
Fachleute meinen jedoeh, daB er mitunter die Ursache von Appen
dicitis ("Blinddarmentziindung") abgibt. Jedenfalls ist das 
Wiirmchen unangenehm und haufig durch Erregen von Juckreiz 
qualend; es tritt hauptsachlich bei Kindern auf. - Seine Biologie 
bietet noch heute offene Fragen. Der erwachsene, fortpflanzungs
fahige Wurm lebt im Diinndarm und Dickdarm. Reife Weibchen 
kriechen naehts zur Afteroffnung heraus und legen ihre Eier hier 
in den Fatten ab, urn danach in den Darm zuriickzuwandern (1). Die 
Eier folgen den Exkrementen des Wirtes. Die Wanderungen ver-
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ursaehen sta.rken Juekreiz, der gewohnlich schon auf "Wiirmer" 
hindeutet. Wenn die Eier den Mensehen verlassen, enthalten sie 
schon kleine Larven; ihre Schale ist 
auBerordentlich widerstandsfahig und 
wird erst von den Verdauungsfliissig
keiten eines neuen Wirtes aufgelost. 
- Es wird von mehreren Seiten be
hauptet, daB der Springwurm auch 
hoher oben im Dickdarm Eier ablegt, 
von anderen Seiten her, daB eine 
Selbstinfektion nur dadureh gesche
hen kann, daB Eier, an den Fingern 
haftend, in den Mund geraten kon
nen. Die erstere Annahme stimmt 
jedenfalls am besten mit der groBen 
Sehwierigkeit der Bekampfung iiber
ein, die auch aus der groBen Zahl 
der "Wurmmittel" erhellt. Ein in 
jedem FaIle wirksames Mittel scheint 
bisher zu fehlen trotz Klistieren, 
Naphthalin, Kalomel, Butolan und 
vieler anderer Wurmmittel. 

Der Spulwurm (Ascaris lumbri
coides L.) ka.nn noch unangenehmer 
werden, ist aber gliicklicherweise sel
tener. Wahrend der Springwurm im 
weiblichen Geschlecht nur 10 mm, im 
mannlichen gar nur 5 mm miBt, ge
hort der Spulwurm zu den groBeren 
Rundwiirmern (9 20-40 em, cr 15 
bis 25 em). Er sieht etwa wie ein 
hellrotlicher Regenwurm ohne Glie
derung aus. - Der Ascaris gibt uns 
ein gutes Beispiel der Vermehrungs
fahigkeit der Schmarotzer, insofern 

.\ bb.l~. Dcr -Iori nl!- od"r 
)fadenwurm, Oxuuri.lt 
.. n>licularis L. (hn dunklell 
")o'clde innntUrli IlI"r(:roOc). 
) Iall lWllChlc besolldc", die 
typi8Chc Form d " )liilll1+ 
cheDs (einc 0) IIlld die pit. 
au g 1..ogcnc II chwnn1.por
tic" (I,." WI·ibehen". I)n 
) 1511110hcII i.t ro klein und dunn. 
daO lIlall os in dell ],xkrcmclltcll des 
I'nUcn\.en lelchl iibcr>ilcht. (Xn h 
.sR'·" \ ')C lind 1,\ "". vcrilndrrt.) 

ein Menschenspulwurmweibchen nicht weniger als 64 Millionen 
Eier enthalt. Die befruchteten Eier gehen mit den Exkre
menten des Wirtes ab; im Laufe einiger Zeit entwickelt sieh 
in jedem von ihnen ein Junges. Die Schale des Spulwurmes 
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ist ganz auBerordentlich widerstandsfahig; das Ei kann monate
lang in feuchter Erde liegen, ohne daB das Junge stirbt. Die 
Infektion scheint direkt von der Erde ausz. B. mit ungereinigten 

Gemiisen, Wurzelgewachsen u. dgl., seltener durch Trink
wasser zu erfolgen. 1m Darme schliipft das Junge aus, 
wandert wahrend der ersten Entwicklung von hier die 
Blutbahnen entlang in die Lunge und kehrt durch die 
Speiserohre nach dem Darm zuriick, um zum ge

Abb.16. Trichinen 
(Trichinella spiralis 
Owen.). Links ein er
wachsenes Darmtrichi
nenweibchen Junge ge
biirend, rechts ein paar 
abgekapselte Muskel
trichinen in der Mus
kulatur.(Teilweisenach 
NEUMANN und MAYER, 

entworfen.) 

schlechtsreifen Spulwurm her
anzuwachsen; als Wirte kom
men Mensch und Schwein in 
Betracht. 

Auch ein dritter beim Men
schen sehr haufig vorkommen
der Rundwurm,der Peitschen
wurm (Trichocephalus trichiu
rus L.), wurde lange als un
schadlich betrachtet, neuerdings 
wird aber von mehreren Seiten 
behauptet, daB er gewisse Be
ziehungen zu infektiosen und 
lokalen Darmkrankheiten (wie 
Typhus und Blinddarmentziin
dung) haben kann. Der Peit-
schenwurm hat seinen N amen 
daher, das sein Vorderende in 
Gestalt eines Fadens weit aus-
gezogen ist; diese fadenformige 
Partie wird in der Schleimhaut 
des Darmes verankert. Die In
fektion scheint in derselben 
Weise wie bei den vorhergehen
den Arten zu geschehen, ent
weder durch Trinkwasser oder 

mit verunreinigender Erde. Die Eier des Peitschenwurmes sind 
unglaublich widerstandsfahig. Es wird behauptet, daB sich die 
Larven ill Ei 5 Jahre am Leben halten konnen. 

Die Trichine (Trichinella spiralis Owen, Abb. 16) stellt un
bedingt den gefahrlichsten Rundwurm unserer Breitegrade dar. 
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Sie besitzt kein "freies" Stadium. In der Lebensgeschichte der 
Trichine unterscheiden wir zwischen zwei Abschnitten oder Sta
dien, Darmtrichine und Muskeltrichine. Als erwachsenes, fort
pflanzungsfahiges Individuum lebt die Trichine im Darm des 
Wirtstieres (D arm t ri chi n e); das Mannchen wird nur 1,5 mm, 
das Weibchen 3-4 mm lang. Nach der Paarung stirbt das Mann
chen bald; das Weibchen dagegen bohrt sich mit seinem V order
ende so weit in die Zotten der Darmwand ein, daB die Jungen 
bei der Geburt direkt in die Lymphbahnen des Wirtes hineinge
raten (die Trichine gebiert also Junge, legt nicht Eier ab, wie die 
bisher erwahnten Rundwurmer tun). Die Zahl der Jungen wird 
etwas verschieden geschatzt, von 200-15000, im Laufe eines 
Monates jedoch einige tausend. Wenn die Jungen geboren sind, 
stirbt auch das Weibchen. - Die klein en Trichinenjungen gelangen 
mit dem Lymphstrom in die BlutgefaBe des Wirtes und folgen 
dem Blutstrom in die Muskeln. Sie machen vorzugsweise in 
starker betatigten,d. h. in reichlich durchbluteten Muskeln 
(Zwerchfell, Halsmuskeln, Augenmuskeln) halt und dringen hier 
in die Muskelfasern selbst hinein, die sie zum Zerfall bringen. Die 
Zerfallsstoffe dienen der kleinen Mus k e 1 t ric h i n e als N ahrung. 
1m Laufe von ein paar W ochen wachst die Trichine bis auf etwa 
1 mm heran. Dann roIlt sie sich meist spiralig ein, und der Wirts
organismus isoliert sie dadurch, daB er sie mit einer Bindegewebs
kapsel umgibt, die in 1/2-1 Jahr verkalkt. In dieser Kapsel 
kann sich das Trichinenjunge lange Zeit (beim Schwein jedenfalls 
11 Jahre, beim Menschen 25-30 Jahre) lebend erhalten. Wird 
nun das Fleisch des Wirtes binnen dieser Frist von einem anderen 
Tiere gefressen, so lost dessen Magensaft die Kapsel auf. Die 
Trichine wird frei und entwickelt sich im neuen Wirt zur erwachse
nen Darmtrichine. Die Trichine beansprucht somit zur Vollendung 
ihrer Entwicklung einen Wirtswechsel; es fehlt ihr aber ein Gene
rationswechsel wie der des Leberegels, ebenso eine Verwandlung 
wie die der Bandwiirmer. - Mit den meisten sonstigen Parasiten 
verglichen hat die Trichine eine verhaltnismaBig bescheidene Fort
pflanzungsintensitat. Denken wir an die zahlreichen, mit Eiern 
gefiillten Proglottiden der Bandwurmer oder an die 64 Millionen 
moglicher Nachkommen eines Spulwurmweibchens, so erscheint 
die Zahl der Jungen bei den Trichinen merkwurdig niedrig. Dies 
muB mit der verhaltnismaBig groBen Zahl und Verbreitung der 
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Trichinenwirte in Zusammenhang stehen. Der Wurm lebt sowohl 
bei Omnivoren (Menschen, Schweine, Ratten) wie bei Raubtieren 
(Katzen, Runden, Fuchsen, Mardern, Baren), d. h. bei Tieren, 
die Fleisch fressen und voneinander leben. Die Trichinenkrank
heit, die Trichinose, ist in jedem Falle lebensbedrQhend, und 
der Kampf gegen sie muB als Vorbeugung in Gestalt sorgsamer 
Fleischbeschau und gewissenhafter Kuchenzubereitung des Flei
sches - besonders des Schweinefleisches - mittels Braten oder 
Kochen gefuhrt werden. 

Auch der Rakenwurm (Ankylostomum duodenale Dub.) ist 
hochst gefahrlich. Der erwachsene Wurm lebt im Dunndarm, wo 
er - sich in die Schleimhaut tief eingrabend - die Darmwand ver
letzt und Blutungen verursacht; die dadurch vel'Ursachte Krankheit 
ist als "agyptische Chlorose", Tunnelkrankheit oder Berg
werkskrankheit wohl bekannt, zumal sieauchinMitteleuropa 
weite Verbreitung hat. - Die Eier gehen mit den Exkrementen des 
Wirtes ab; aus ihnen entwickeln sich im Kot 0,7-0,8 mm groBe 
I~arven, die in feuchter Erde oder in Wasser eindringen und nun
mehr das infektiose Stadium darstellen. Auf die Raut gebracht, 
dringen sie in die Blutbahn ein und wandel'll durch die Lungen in 
die Speiserohre und von hier aus in den Dunndarm, um dort zu 
geschlechtsreifen Individuen heranzuwachsen. Die erste Larven
entwicklung beansprucht etwas hohere Temperaturen (am besten 
ungefahr 20 0 Coder noch etwas mehr); direktes Sonnenlicht ver
tragen die Larven nicht, und auch diffuses Licht wirkt hemmend 
auf ihre Entwicklung. Rierdurch erklart es sich, daB die Raken
wurmer in Mitteleuropa in ihrem Auftreten wesentlich an unter
irdische feuchte Stellen gebunden sind. - Der Kampf hat haupt
sachlich ein vorbeugender zu sein: Die Exkremente der Erkrankten 
mussen sorgfaltig vel'llichtet werden und das Rantieren mit der 
Grubenerde und den Grubengewassern darf nur unter Anwendung 
gewisser SchutzmaBnahmen geschehen 1). 

Ringelwiirmer (Anneliden). 
Auch bei den Ann eli den weist der Korper annahel'lld runden 

Querschnitt auf und ist von einer Cuticula bedeckt; die Mund-

1) Als ganz gelegentliche Schmarotzer kann man mitunter bei Men
schen auch K rat z e r (Acanthocephalen) vorfinden, die den Rundwiirmern 
sehr nahe stehen und oft zu dieser Gruppe gestellt werden. 
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offnung befindet sich am Vorderende, ein wenig nach der Unter
seite verschoben, wahrend die Analoffnung ganz nach hinten an 
das Korperende verlagert ist. Das Hauptmerkmal der .Arineliden 
besteht darin, daB ihr gesamter Korper infolge der eigenartigen 
.Anordnung und Entwicklung der Organe als eine Reihe von Glie
dern (Segmenten) erscheint. Diese Glieder treten bei vielen 
Ringelwurmern (Regenwurmern, Borstenwiirmern d~r Meere) auch 
auBerlich deutlich zutage, bei anderen .Anneliden dagegen, wie 
den Egelwiirmern, entsprechen die auBerlich sichtbaren "Glieder" 
den Segmenten der inneren Organisation nicht; im letzteren FaIle 
ist die auBerlich sichtbare Gliederung somit eine "falsche". 

Die .Anneliden zeigen in ihrer gesamten Organisation eine 
hohere Entwicklungsstufe als die iibrigen Wiirmer. Ihre Organe 
sind in ihren Funktionen hoch spezialisiert; auch begegnen wir 
in ihrem Innern einer typischen Leibeshi:ihle (Colom), deren Wand 
mit einer besonderen Epithelhaut, dem Peritoneum, tapeziert ist. 
Verschiedene Organe sind mittels dieser Epithelhaut in der Korper
hohle aufgehangt. 

Die groBte Gruppe der .Anneliden, die Borstenwiirmer, bieten 
kein besonderes hygienisches oder drogengewerbliches Interesse, 
wenngleich die Regenwiirmer durch ihre Bearbeitung der .Acker
krume fur den Menschen eine ungeheure Bedeutung haben. Da
gegen hat die abweichende kleine Gruppe der Egelwiirmer be
sonders friiher im Dienste der Medizin eine nicht unerhebliche 
Rolle gespielt. 

DieEgelwiirmer haben an jedemEnde einenSaugnapf; der 
vordere, der den Mund umgibt, ist oft sehr schwach ausgebildet, 
wogegen der hintere gewohnlich kraftig entwickelt ist. Bei krie
chender Bewegung heften die Egelwiirmer ihre Saugnapfe ab
wechselnd an, unter entsprechender Biegung und Streckung des 
Korpers; sie kriechen also nach .Art der Spannerraupen; da
neben dnd sie meist auch tiichtige Schwimmer, wobei sie sich 
durch Schlangelung des Korpers im Wasser fortbewegen. .Alle 
Egelwiirmer sind temporare blutsaugende .AuBenschmarotzer, 
mehrere von ihnen Zwischenwirte, z. B. fiir einzellige Blut
parasiten von Fischen. Eine Gruppe von ihnen, die Kieferegel, 
tragt im Munde drei schade Chitinzahne oder Kiefer, mit deren 
Hilfe sie die Haut von Wirbeltieren durchbeiBen konnen; gleich
zeitig sondern hier die Speicheldrusen ein Ferment "Antikoagulin", 

B roc h, Tierwelt. 3 
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ab, einen Stoff, der das Gerinnen des Blutes beim Wirtstier ver
hindert. Diese Eigenschaften der Gattung Hirudo hat man friiher l ) 

sehr ausgiebig beim AderlaB ausgenutzt, als man von Antisepsis 
noch nichts wuBte. Besonders wurde hierzu der medizinische 
Blutegel (Hirudo medicinalis L., Abb.17) herangezogen, der 

Abb. 17. Dec D1utcgci (Hirudo 
llledicinali$ L.) ist an den grU n· 
lichen nnd roWehen Lilngsbilndern 
leieht kcnntlich. Der Mund itzt 
am schmalen Yorderendc, dcssen 

·"u(>I1"p( eht schwa.ch entwiekelt ist, wilhrend dus 
Hinter ode dureh seinen \\'ohlau gebildeten und 
auffalligen Saugnapf "uffallend gckennzelchnet 1st. 

jetzt im allgemeinen nur 
noch in Siideuropa -
hauptsachlich in Ungarn 
und auf der Balkanhalb
insel, aber auch in Frank
reich - "wild" lebt. In 
Deutschland wird er -
von ganz vereinzeltem 
Freivorkommen abgese
hen - an einigen Stellen 

in Teichen geziichtet zwecks Gewinnung des Antikoagulins fiir 
medizinische Zwecke. Er ist wegen seiner Gestalt und Farbe 
(griine und rotc Langsbander) leicht kenntlich, unterscheidet sich 
jedenfalls durch diese auffallig von dem gewohnlichen groBen, 
fast schwarzen Pferdeegel, der zu schwache Kiefer hat, urn die 
Raut des Menschen zu durchbeiBen. 

(Die rein marinen Stachelhauter (Echinodermen), eine in 
sich gut abgegrenzte Tiergruppe, die Seelilien, Seesterne, Schlan
gensterne, Seeigel und Seewalzen umfaBt, sind fiir den Menschen 
praktisch nicht besonders wichtig, insofern nur einige Seewalzen 
in Ostasien als "Trepang" gegessen, andere in nordischen Meeren 
gelegentlich bei der Fischerei als Koder benutzt werden. Eine 
kleine Anzahl tropischer Seeigel wird gelegentlich durch ihre Gift
abwehrwaffen (Stacheln, die mit Giftdriisen in Verbindung stehen) 
dem Menschen lastig, z. B. der urn Ceylon heimische Asthenosoma 
urens und gewisse indopazifische Diadematiden.) 

·Weichtiere (Mollusken). 
Die Wei c h tie r e zeigen einen ziemlich verwickelten Bau, von 

dem wir uns hier nur einige Ziige vergegenwartigen wollen. AuBen 
sind die Mollusken mit einem "M ant e 1" versehen, der bei den 

l) Reute in Europa praktisch nur noch in der V olksmedizin. 
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meisten Arten eine verkalkte Schale ausscheidet. Als Bewegungs. 
organ dient der Mehrzahl der Arten ein wohlentwickelter FuB. -
Einige der Weichtiere boten friiher und bieten auch heute noch 
gewerbliches Interesse; mehrere dienen als menschliche Nahrung. 

Die primitivsten Formen der Weichtiere werden als eine eigene 
Unterabteilung, die "Urmollusken", zusammengefaBt; es sind mehr 
oder weniger plattgedriickte Tiere, meist mit einer aus einer 
Plattenreihe zusammengesetzten Riickenschale, die ihren Tragern 
eine gewisse auBere Almlichkeit mit einer Kellerassel oder einem 
Kafer verleiht. Die Tiere tragen deswegen auch z. T. die Volksbe. 
zeichnung "Kaferschnecken". Nur mit den iibrigen drei groBeren 
Molluskengruppen, den Muscheln, Schnecken und Tintenfischen, 
haben wir uns naher zu befassen. 

Die Mus c h e I n (Lamellibranchier) sind dadurch ausgezeichnet, 
daB ihr Mantel, dem Vorsatzpapier eines Buches ahnlich, vom 
Riicken jederseits des Korpers herabhangend, eine zweiklappige 
Schale ausscheidet. Somit entstehen eine rechte und eine linke 
Schale, die an der Riickenseite mittels eines Ligamentes zusammen· 
hangen. Die Schale wird von einer Kombination von kohlen· 
saurem Kalk (meist Aragonit) und einer hornahnlichen EiweiB
verbindung, Conchin (Conchiolin) gebildet. Sie zeigt einen 
peripherischen GroBenzuwachs mit dem Schalennabel (Umbo) als 
Zentrum. Die auBere Randpartie des Mantels scheidet reines 
Conchin ab und bildet einen auBeren ("epidermalen") Uberzug 
iiber die Schale. Eine benachbarte schmale innere Zone bildet 
prismatische Kalksaulchen, die durch diinne Conchinlamellen zuc 

sammengekittet sind; hierdurch wird eine mittlere, glanzlose 
"Prismenschicht" hergestellt, in der die Prismen senkrecht zur 
Oberflache gestellt sind. Die Hauptpartie des Mantels sondert 
die Perlmutterschicht ab, die innere Partie der Schale, die aus 
abwechselnden, diinnen, planparallelen Lamellen von Kalk und 
Conchin besteht; je dunner und gleichzeitig dichter diese La
mellen sind, um so starker und spielender wird der Glanz der 
Perlm utter. Gerat ein Fremdkorper zwischen die Schalo und 
den Mantel hinein, so wird der letztere gereizt; es erfolgt gesteigerte 
Absonderung von Schalensubstanz, und als Folge davon entstehen 
Perlbildungen (am Mantelrande horniihnliche Conchinperlen, in 
der schmalen Zwischenzone glanzloee Prismenperlen, in der zen
tralen Partie Perlmutterperlen). Nur wenn der Fremdkorper, von 

3* 
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einer Epithelinsel umgeben, in den Mantel hineingerat, wird eine 
freie "komplette" Per Ie gebildet, sonst sitzt diese als Auswuchs 
an der Innenseite der Schale befestigt. In unseren Breitengraden 
kommen das technisch verwertete Perlmutter und die wertvollen 
Perlen fast ausschlieBlich von der SiiBwasserperlmuschel (Unio 
margaritifera L., Abb. 18), die in mitteleuropaischen Gebirgsbachen 

a b 
Abb.18. Perlmuscheln. a schematischer Langs· 
schnitt durch die Randzone einer Muschelschale 
(c die epidermale Conchinschieht, PI die Prismen
sehieht und p, die Perlmuttersehieht). b unsere 
FluBperlmuschel (Unio margaritifera L.), nach 

BOVING-PETERSEN und DREYER 

(z. B. im Fichtelgebirge, 
Bohmer Wald, Sachsen, 
Hannover), ferner in 
schottischen und skan
dinavischen Fliissen lebt. 
Die groBe tropische Per
lenfischerei beruht dage
gen auf der echten Perl
muschel (Meleagrina mar
garitifera L.), die im indo
pazifischen und westindi
schen Meeresgebiet lebt. 
Steigende Bedeutung ge
winnt neuerdings die von 
japanischenForschern an
gebahnte Methode der 
"Ziichtung kiinstlicher 
Perlen" durch pianmaBige 
Versetzung von Epithel
stiickchen in den Mantel 
von Perlmuscheln. 

Mehrere Muscheln wer
den als menschliche Nah

rung verwendet; besonders wichtig ist aus diesem Grunde die 
Auster. Mitunter werden durchAusterngenuB schwere Vergiftungen 
verursacht. Leider ist man iiber die Bedingungen, unter denen die 
Austern giftig sind, noch nicht vollig im Klaren, kennt auch die 
chemische Natur dieser Gifte noch nicht. Erwiesen ist nur, daB 
eBbare Muscheln sehr oft in der Nahe von Stadten giftig sind, 
und daB die Giftigkeit zu den Abwassern der Stadte irgendwie in 
Beziehung steht. 

Bei den Schnecken (Gastropoden) ist der Mantel nicht ge
teilt, sondern bildet einen zusammenhangenden Dberzug iiber dem 
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Eingeweidesack des Tieres. Meist richtet er sich auf und nimmt 
gleichzeitig eine spirale Drehung an; hierdurch wird auch die 
Schale (das Schneckenhaus), die an der Oberflache des Mantels 
entsteht, in eine engere oder lockerere Spirale eingerollt. Die 
Schale bietet bei den Schnecken gewohnlich kein besonderes 
praktiEches Interesse; dafiir hat aber eine eigentumliche Druse 
der Mantelhohle bei einigen von ihnen eine gewisse Bedeutung 
gewonnen. Die genannte Druse, die Purpurdruse, sondert ein 
farbloses Sekret ab, das an der Luft eine stark purpurne Farbe 
annimmt; es wurde besonders in fruheren Zeiten als Grundlage der 
Purpurindustrie benutzt. 
Diese Industrie war nament
lich in den Mittelmeerlandern 
hochentwickelt, wurde aber 
wohl bis etwa zu Anfang des 
19. JahrhundertsauchinSkan
dinavien betrieben, wo eine 
Purpurschnecke (Polytropa la
pillus L., Abb.19) an der West
kuste in der Gezeitenzone 
massenhaft lebt. 

Ihre hochste Entwicklung 
erreichen die Mollusken in den 
Tin tenfisc h en (Cephalopo
den), die jedoch gleichzeitig in 
vieler Beziehung am meisten 
von dem abweichen, was wir 

Q b 

Abb.19. Purpurschnecken. a eine der 
praktisch haufiger verwerteten Murex-Arten 
des Mittelmeeres. b die nordische Purpur
schnecke PolytTopa lapillus. Beide etwas ver· 

kleinert. 

uns unter dem Begriff Weichtier gewohnlich vorstellen. Der Mund 
wird von 8 oder 10 wohlentwickelten, mit zahlreichen Saugnapfen 
versehenen Armen umgeben; bei den zehnarmigen Tintenfischen 
sind zwei von den Armen besonders lang und tragen Saugnapfe 
nur an der auBeren Partie. Der eigentliche Korper ist in den 
Mantel gehiillt; zwischen dem letzteren und der Unterseite des 
Korpers (der Bauchseite) finden wir eine ziemlich geraumige 
Mantelhohle, in der die Atmungsorgane (Kiemen) des Tieres 
ihren Sitz haben. Am Boden der Mantelhohle hat das Tier 
eine "Tintendriise", die eine tinten- oder tuscheahnliche Fliissig
keit absondert. Vorn unter den Armen ist der Mantelrand an der 
Unterseite des Korpers mittels einer VerschluBeinrichtung be-
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festigt; ein Tell des "FuBes" ist zu einem Trichter umgebildet, der 
seine weitere Offnung in der Mantelhohle hat, wahrend sein AusfluB
rohr zwischen den Armen nach vorn gerichtet ist. Wenn nun der 
Tintenfisch seine Mantelhohle mit Wasser gefullt hat und dieses 
durch den Trichter ausspritzt, wird er mit einem Ruck nach hinten 
getrieben. Erschrickt das Tier, so entleert es gleichzeitig auch den 

a. b. 

Abb. 20. a ' die Sepie (Sepia otficinalis L.) von oben, 
stark verkleinert; sie ist im Leben braun gefilrbt mit 
helleren und dunkieren Querbandern der Riickenseite. 
b der Riickenschulp (" 0 sse p I a e ") von unten ge-

sehen. Nach NAEFF. 

Inhalt des Tintenbeutels 
durch die Mantelhohle 
und den Trichter ins 
Wasser, so daB es in 
einerWolke von "Tinte" 
verschwindet. Die 
wenigsten Tintenfische 
besitzen eine auBere 
Schale ; dagegen findet 
man oft eine mehr oder 
minder wohlentwickelte 
innere Schale, die in 
einer Einbuchtung der 
Ruckenpartie des Man
tels im Tiere gebildet 
wird. 

Unter den Tinten
fischen hat wohl nur 
eine Art (Sepia offici
nalis L., Abb.20) tech
nisches Interesse; diese 
Art, die Sepie, lebt im 
Mittelmeere und dem 
Atlantischen Ozean; ihre 

Schalen werden nicht selten auch an den Nordseeufern an 
Land geworfen. Sepiaschalen werden in den Apotheken aIs ,,0 s 
sepiae" verhandelt und spielten fruher in der Medizin eine 
Rolle; jetzt benutzt man die aus scharfen dichtgestellten Kalk
lamellen bestehenden Schulpe nur zum Glatten holzerner FIachen, 
die poliert werden sollen, und als Kalkzusatz zum Futter bei 
der Zucht der Kanarienvogel. Der namliche Tintenfisch liefert 
in seiner Tintenflussigkeit die Grundlage fUr die Darstellung der 
Sepiafarbe. 
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Gliedertiere (Arthropoden). 
Bei den G 1 i e de r tie r e n ist der Korper annahernd in derselben 

Weise wie bei den Ringelwurmern in Segmente zerlegt. Ihr Korper 
ist von einem starker oder schwacher entwickelten chitinigen 
auBeren Skelett bedeckt, das oft durch Inkrustation mit kohlen
saurem Kalk noch weiter verstarkt wird. Der Vergleich mit den 
Ringelwurmern offenbart aber einige durchgehende Unterschiede 
von Bedeutung: Die Arthropoden haben Bewegungsorgane ent
wickelt, dieals durch Gelenke bewegliche GliedmaBen auftreten; 
weiterhin zeigen hier die Segmente der einzelnen Korperabschnitte 
eine Neigung, sich in verschiedenartige Komplexe zusammenzu
schlieBen (die Korperabschnitte: Kopf, Brustpartie oder Thorax 
und Hinterkorper oder Abdomen). 

Die Gliedertiere umfassen eine ungeheure Anzahl von Tier
arten, die nach ihren Atmungsorganen in zwei groBe Hauptgruppen 
zerfallen, in kiemenatmende Krebstiere und Tracheaten. 

Krebstiere (Crustaceen). 
Wenn uberhaupt entwickelt, stellen die Atmungsorgane der 

Kre bstiere Kiemen dar. Die Krebstiere leben mit anderen Wor
ten im allgemeinen ill Wasser, nur einige wenige von ihnen, wie 
die Kellerasseln, halten sich an feuchten Stellen (in Kellern, unter 
Steinen, in feuchtem Laub usw.) auf. Die Kruster sind in erster 
Linie Aasfresser und somit an der Beseitigung des Unrats beteiligt. 
Einige von ihnen dienen, ohne selbst Schmarotzer zu sein, als 
Zwischenwirte fiir wichtige Parasiten; auf Seite 24 wurde bereits 
erwahnt, daB einige Hiipferlinge (Copepoden) den Zwischenwirt 
des breiten Grubenkopfes des Menschen abgeben. In den Tropen 
sind andere solche winzig kleine SiiBwasserkrebse Zwischenwirte 
unangenehmer Rundwiirmer, z. B. des "Medinawurms"; in letzterem 
FaIle wird der Mensch dadurch infiziert, daB er solche winzige 
Krebse mit dem Trinkwasser verschluckt. - Gedacht sei schlieB
lich der Eigenschaft des FluBkrebses (Potamobius astacus L.), in 
iiblicher Weise gekocht genossen, bei manchen Menschen qualende 
Nesselsucht (Urticaria) zu bewirken. 

Tracheaten. 
Die T r a c h eat e n sind nach ihren Atmungsorganen benannt 

worden. Diese bilden fast immer rohrenformige, meist verzweigte 
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Hauteinstiilpungen oder "Tracheen", deren Wande durch spiralig 
verlaufende feine Chitinleisten abgesteift sind ( der Name riihrt von 
der .A.hnlichkeit mit der menschlichen Kehle oder "Trachea" her). 
Die Tracheaten sind luftatmende Tiere; wenn sie ausnahmsweise 
im Wasser leben, miissen sie im allgemeinen zur Oberflache herauf
steigen, um Luft zu holen. - Die Tracheaten zerfallen in die 
drei groBen Hauptgruppen der TausendfiiBler, Spinnentiere und 
Insekten. Die erstere Gruppe umfaBt in unseren Breitengraden 
weder hygienisch noch drogentechnisch wichtige Tiere, wogegen 
einige groBere tropische Formen wegen ihrer Giftigkeit gefahrlich 
werden konnen. Die beiden letztgenannten Gruppen aber spielen 
eine urn so groBere Rolle. Die Forschungen cler letzten Jahr
zehnte haben uns immer klarer gezeigt, daB besonders die Insekten 
in hygienischer Beziehung fiir uns Menschen auBerordentlich ge
fahrlich werden konnen. Jedes Jahr erbringt neue Gesichtspunkte 
dafiir, daB die Beziehungen der Insekten zu Menschen und Tieren 
eines der Hauptprobleme in epidemiologischer Beziehung iiber
haupt bilden. 

Spinnentiere (Arachnoidea). 
Vollig entwickelte Spinnentiere besitzen vier Paar Gangbeine 

und vor diesen zwei Paar "MundfiiBe"; bei einigen Formen ist 
das hintere (zweite) MundfuBpaa,r starker entwickelt, oft auch 
kraftiger als die GangfiiBe, und dann nicht selten mit einer "Schere" 
ausgestattet. 

Viele Spinnentiere sind als ein giftiges Ungeziefer zu betrachten. 
Man muB sich besonders in den Tropen hiiten, sie als Spielzeug zu 
behandeln; sie werden von vielen Seiten geradezu als das giftigste 
Ungeziefer angesehen, das iiberhaupt am Leben ist. Die Skorpione, 
die - schon in Siideuropa haufig - in den Tropen allgemein ver
breitet sind, haben ihre Giftdriise im hinteren Teil des langen und 
schmalen Hinterkorpers nahe dem Grunde des Giftstachels, mit 
dem der Korper abschlieBt; die rein tropischen GeiBelskorpione 
besitzen dagegen ihr Gift im Bereich der MundfiiBe. Oft hort 
man auch unsere Spinne als "giftig" bezeichnen, und bekannt
lich haben viele Menschen einen WiderwiIlen gegen sie; mit 
Riicksicht darauf, daB die Mehrzahl der bei uns heimischen 
Spinnen wichtige Miicken- und Fliegentoter sind, muB man indes 
ihrer Verfolgung unbedingt entgegentreten. Richtig ist, daB auch 
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unsere Spinnen beim BiB Gift verwenden, sie vermogen aber damit 
dem Menschen nicht zu schaden. Dagegen sind die "Taranteln", 
"Malmignatten" und einige andere Spinnen warmerer Gegenden 
auch fUr Menschen gefahrlich; es gibt Gegenden, wo man die 
Taranteln mehr fiirchtet als menschliche Rauber. In der mensch
lichen und Tierheilkunde spielt aber eigentlich nur die letzte 
Hauptgruppe der Spinnentiere, die Milben, eine wirklich bedeu
tende Rolle. 

Eine ganze Reihe von Milben (Acarinen) sind Schmarotzer; 
wir finden unter ihnen sowohl gelegentliche Parasiten (die bIut
saugenden Zecken, Vogeimilben usw.) als auch stationare Schma
rotzer (Kratze- oder Raudemilben); die letzteren schmarotzen das 
ganze I,eben hindurch, andere Milben nur wahrend eines Telles 
ihres Daseins (z. B. die Laufmilben nur als "Larven"), die meisten 
Zecken nur wahrend des Blutsaugens, dafur aber auf jeder Ent
wickiungsstufe. 

Der Milbenkorper hat meist jede auBerlich sichtbare Gliederung 
aufgegeben, so daB die Korperabschnitte ohne auBerlich vor
tretende Grenzen ineinander iibergehen. Die beiden MundfuBpaare 
sind gemaB der Lebensweise in Gerate zum BeiBen, Stechen oder 
Saugen umgewandelt. Die Tracheen sind sehr verschieden ent
wickeit und fehlen besonders bei stationar parasitierenden (und 
wasserlebenden) Arten oft ganzlich. - Die Milbeniarve besitzt 
nur drei GangfuBpaare; der ungeiibte Untersucher lauft deswegen 
Gefahr, solche Larven mit fliigellosen kleinen Insekten wie Lausen 
u. dgl. zu verwechsein. 

Nur gelegentlich treten die La.rven (Leptus·Formen) der gewohn
lichen roten E r d mil b e (Trombidium holosericeum L.) bei Men
schen schmarotzend auf und erregen dann eine unangenehme 
Hauterkrankung (Herbsterythem) , das besonders landwirtschaft
liche Arbeiter befallt. Noch unangenehmer sind die Zecken 
(Abb. 21, a), die jedenfalls gewisse Haustierkrankheiten (Hamo
globinurie der Rinder, s. S. 12) iibertragen. Unseren Arten nahe
stehende tropische Formen bewirken die Ubertragung von Spiro
chatenkrankheiten. Eine Besonderheit der Zecken besteht darin, 
daB sie auf jedem Entwick1ungsstadium nur einmal Blut saugen: 
das Weibchen saugt Blut, um seine Eier ablegen zu konnen, die 
Larve, um sich in eine "Nymphe" zu verwandeln, und die Nymphe 
um sich zu hauten und geschlechtsreif zu werden. Wenn nun ein 
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Zeckenweibchen z. B. von einem hamoglobinuriekranken Rind 
Blut saugt, kann es durch seine Nachkommen die Krankheit auf 
ein neues Tier iibertragen, wenn dieses von den Zeckenjungen 
befallen wird. DaB solche Wanderungen stattfinden, ist experi
mentell nachgewiesen worden. Noch nicht gelungen ist es aber 
bis jetzt, den Hamoglobinurieflagellaten im Zeckenei aufzu
finden, obgleich wir ja wissen, daB er in irgendeiner Form dort 
vorhanden sei9 muB. - Ganz ahnlich stellen sich die Verhaltnisse 
bei mehreren Tropenmilben und Spirochaten. Auch was den ge
wohnlichen Ho lz bock oder die Hundszecke (Ixodes ricinus L., 

a b 

Abb.21. Parasitische Milben. a der Holzbock (Ixodes ricinus L.), ungefahr so groG 
wie eine graue Erbse. b die Kratze milbe (Acarus siro L.), erreicht hiichstens eine Liinge 

von O,45mm. 

Abb. 21, a) betrifft, der in ganz Mittel- und Nordeuropa allgemein 
verbreitet ist, so sind deren Lebensverhaltnisse noch nicht vollig 
klargelegt worden. 

Vogelmilben wie die Tau ben mil b e (Dermanyssus gallinae de 
Geer) und die S.chwalbenmilbe (Dermanyssus hirundinis Her
mann) werden nicht selten zu einer Plage, die erstere besonders 
dort, wo viele halbzahme Tauben in Wohnhausern ihren Zufluchts
ort haben; beide rufen kratzeahnliche Ekzeme hervor. 

Unter den stationar schmarotzenden Milben miissen wir in 
erster Reihe der Kratzmilbe (Acarus siro L ., Abb. 21, b) ge
denken, die, eine groBe V er breitung aufweisend, vielerorts unter 
die Kontrolle der beamteten Arzte gestellt wurde. Die Kratzmilbe 
ist sehr klein, das Mannchen 0,2-0,3, das Weibchen 0,3-0,45 mm 
lang. Die Tiere leben in Gangen oder Nischen, die sie sich in der 
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Raut graben ("Grabmilben"). Beim Menschen befallen sie 'be
sonders die diinnhautigen Partien des Korpers. Die Gange konnen 
einen Zentimeter lang oder noeh Hinger sein; an ihl'em inneren, 
blinden Ende sitzt das Weibehen. Die Gange sind mit einer Mi
sehung von Milbenkot und Eiern gefiillt, Die Eier entwiekeln 
sieh an Ort und Stelle zu seehsbeinigen Larven und weiter zu 
Nymphen und gesehleehtsreifen Individuen und bediirfen somit 
keines Wirtsweehsel. Die K rat z e ist indes sehr ansteckend. Es 
sind die jungen Weibchen, die infizieren, indem sie von einem zum 
anderen Mensehen wandern, gewohnlieh wohl direkt, aber aueh 
wohl dureh Vermittlung der Betten. Solche vagabundierende 
Weibehen sind gesehlechtsreif und tragen in sieh befruehtete Eier, 
die abgelegt werden, naehdem die Tiere beim alten oder einem 
neuen Wirt angefangen haben, sich einen neuen Gang zu graben. -
Dureh ihre Tatigkeit rufen die Kratzmilben auBer starkem Juek
reiz bei Menschen und Tieren unangenehme Krustenbildungen 
und Ekzeme hervor. Sie konnen von Tieren auf Mensehen und 
umgekehrt iibertragen werden. Sauberkeit im Verkehr mit Mit
mensehen und Tieren ist deswegen eins der besten Mittel gegen 
Kratzmilben. 

Wir kennen auch Raudemilben, die nur bei Tieren (z. T. auch 
bei Raustieren) vorkommen, aber sozusagen nieht auf den Men
sehen iibersiedeln, jedenfalls hier nieht langere Zeit gedeihen. -
Eine Raarbalgmilbe des Rundes verursacht Haarausfall und hart
naekige raudeahnliehe Hauterkrankungen; sie laBt sieh von der 
Haarbalgmilbe des Mensehen (Demodex jolliculorum Simon) nur 
schwer unterseheiden, welche letztere jedoch ganzlieh unschadIich 
zu sein seheint und keinerlei Unannehmliehkeiten verursaehtl). 

Insekten (Insecta). 
Die Ins e k ten bilden eine in sieh wohlabgegrenzte Gruppe, 

innerhalb der das vollig entwiekclte, erwachsene Tier (Imago) 
einen in den Hauptziigen auffallig einf6rmigen Bau aufweist. Sie 
besitzen drei GangfuBpaare und zwei Fliigelpaare, die jedoeh 
reduziert sein konnen, so daB manche Insekten nur ein Paar 

1) Zu den Milben zahlt man sehr gewohnlich auch die Z u n g e n -
wiirmer (Linguatuliden), die mitunter besonders als Larvenstadien bei 
Menschen als inwendige Parasiten schmarotzend angetroffen werden. 
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wohlentwickelte Flugel aufweisen und andere (wie FlOhe und 
Lause) sogar der Flugwerkzeuge ganzlich entbehren. GroDere 
Plastizitat tritt uns bei den Mundwerkzeugen entgegen, die den 
verschiedenen Ernahrungsverhaltnissen angepaDt sind. 

Die Gruppe der Insekten ist auDerordentlich artenreich, weist 
uberhaupt den groDten Artenreichtum aller mehrzelligen Tier
gruppen auf. Es macht den Eindruck, als ob jede kleine Moglich
keit von einer besonderen Insektenart ausgenutzt wird; sind die 
biologischen Bedingungen fUr das Dasein einer Art uberhaupt 
gegeben, so ist die Art auch da. Diese ungeheure Anpassungs
fahigkeit der Gruppe bewirkt, daD die Insekten einen bedeutenden 
Anteil der hygienisch und parasitologisch wichtigen Tierkategorien 
stellen, und daD sie auch drogengewerblich eine gewisse Rolle 
spielen. Yom menschlichen Standpunkt aUS betrachtet finden wir 
unter ihnen eine bunte Mischung schadlicher und nutzlicher Tiere. 
Das Studium der Insekten und ihrer biologischen Verhaltnisse 
bildet einen ganzen Zweig der Zoologie, die Entomologie. Die 
zahlreichen, oft bis zur Verwechslung ahnlichen Angehorigen 
dieser Gruppe konnen die verschiedenartigste Lebensweise zeigen. 
Deswegen werden auch die Bekampfungsmittel und -methoden 
den schadlichenArten gegenuber sehr verschieden ausfallen mussen. 
Wiederholt sind MiDgriffe aus Artverwechslungen heraus gemacht 
worden. 

Die hervorragende Rolle der Insekten in der hygienischen 
Zoologie wurde erst nach der letzten Jahrhundertwende ins rich
tige Licht gestellt; ohne Ubertreibung konnen wir sagen, daB 
fast jedes Jahr in dieser Richtung neue und wichtige Tatsachen 
zutage fordert, und wir haben allen Grund zu der Vermutung, 
daD dies noch lange der Fall sein wird. 

Ihre groDe Bedeutung fUr die Ubertragung von Krankheiten 
und besonders krankheitserregenden Protozoen wurde zuerst in 
den Tropen aufgedeckt; nach und nach hat man aber erkannt, 
daD sie auch in unseren Breitengraden eine groDe Rolle spielen. 
AIlc Wahrscheinlichkeit spricht dafur, daD wir hier yom AbschluB 
noch weit entfernt sind. Eben aus diesem Grunde wird die nach
folgende Besprechung einiger wichtigerer Arten auch dann noch 
fragmentarisch ausfaIlen, wenn sie sich darauf beschrankt, wenig
stens einen Einblick in die gewaltige Bedeutung der Insekten fUr 
unser Wohlbefinden zu geben. 
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Die meisten Insekten machen wahrend ihrer Entwicklung eine 
Verwandlung (Metamorphose) durch. Wo der Unterschied 
zwischen der Larve und der entwickelten Form, der Imago, gering
fiigig ist, geschieht die Verwandlung sichtbar stufenweise, mit 
jeder Hautung der Larve (Nymphe) einen Schritt naher heran 
an die Imago. In diesem FaIle spricht man von einer "unvoll
standigen Verwandlung". Bei solchen Larven aber, die von der 
Imago erheblich abweichen (z. B. Schmetterlingsraupen, Fliegen
maden u. dgl.), ist die Hauptumwandlung gewohnlich bis zur 
letzten Hautung aufgeschoben, und hier tritt dann eine scheinbare 
Ruhepause, das "Puppenstadium", ein, wahrend deren die Um
wandlung eine so durchgreifende und zeitlich zusammengedrangte 
ist, daB die sonstigen (auBeren) Lebensfunktionen sozusagen auf
gehoben werden mussen. In diesem FaIle wird von einer "voll
standigen Verwandlung" gesprochen. - Dicsc Vcrhaltnisse haben 
in parasitologischer Hinsicht Bedeutung. Stationare binnen
schmarotzende Insekten sind kaum bekannt. Beim Menschen sind 
binnenschmarotzende Insekten iiberhaupt selten und mehr zu
fallig hierher geratend; teils handelt es sich um fakultative Para
siten (z. B. gewisse Fliegenmaden im Darmkanal, in Geschwiiren 
usw.), teils um "verirrte" Formen, die normal bei anderen 
Warmbliitern auftreten (wie die Rinderhautbremsen). Stationare 
AuBenschmarotzer miissen sich in allen Stadien am Wirte fest
klammern konnen; damit hangt ihre unvollstandige Verwandlung 
zusammen (Lause). Die meisten schmarotzenden Insekten gehoren 
zu den temporaren gelegentlichen Parasiten und schmarotzen beim 
Menschen weniger als Larven als als vollig entwickelte Imagines. 
Unter den letzteren finden wir alle Dbergange vertreten von 
Arten, die (wie die FlOhe) als Imagines fast station are Schma,rotzer 
sind, bis zu solchen, die sich darauf beschranken, ein geeignetes 
Opfer aufzusuchen, um auf ihm ihren Darm mit Blut zu fiiIlen 
und dann den "Wirt" sofort wiedel' zu verlassen (Bettwanzen, 
Miicken, Stechfliegen usw.). 

Viele dieser gelegentlichen Blutsauger haben auBerordentlich 
groBe hygienische Bedeutung, da sie parasitische Protozoen und 
Wiirmer von Mensch zu Mensch iibertragen. Man hat besonders 
in den Tropen alles zum Kampf gegen sie aufbieten mussen, da 
sich durch ihre Vermittlung so gefahrliche Seuchen wie Malaria, 
Gelbfieber, afrikanische Schlafkrankheit und Filariose verbreiten. 
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Wir werden spaterhin der Beziehung zwischen Malaria und Mos
kitos als einem besonders gut bekannten und bezeichnenden Bei
spiel eine nahere Erorterung widmen. 

Ohne Riicksicht auf strittige Punkte der Insektensystematik 
werden wir hier die fiir uns wichtigsten Insekten kurz erwahnen. 

Die Kiiter (Coleoptera) bieten Interesse in drogengewerblicher 
Beziehung. Die Pflasterkafer(Vesicantia) entwickeln in ihrem 
Organismus den sehr giftigen Stoff Can t h a rid in 1), der, auf die 
Haut des Menschen gebracht, lebhafte Pustelbildung bewirkt. Eine 
diesen Kafern gemeinsame biologische Eigentiimlichkeit besteht 

fl. h. 
Abb.22. CantharidinhaltigePflaster
kafer. a die griinspangriine spani· 
sehe Fliege (Lytta vesicatoria L.), 
die bei der Hersteilung blasenziehen· 
der Pflaster benutzi wird. b eine der 
blausehwarzen {)Ikiifer (Maiwurm, 
M eZoe), der in der Volksmedizin hier 
und da Verwendung findet. Naeh 

BEAUREGARD, verandert. 

darin, daB sie sich bei Beriihrung 
tot stellen und aus allen Gelenken 
ein atzendes, canth,aridinhaltiges 
Sekret als "passives Verteidigungs
mittel" austreten lassen. Ein be
zeichnender Zug des Baues der 
cantharidinhaltigen Kafer liegt 
darin, daB ihr Chitinpanzer (auch 
der der Deckfliigel) merkwiirdig 
weich und biegsam ist. Verschiedene, 
in Massen auftretende Vesicantien, 
besonders solche warmerer Lander, 
werden gehaBt und gefiirchtet, als 
Erreger formlicher "Ekzemepide
mien". Eine ganze Reihe von 
Pflasterkiifern werden in den ver-

schiedenen Landern als Arzneimittel herangezogen. Bei uns spielt 
in den Apotheken die Hauptrolle die spanische Fliege (Lytta 
vesicatoria L., Abb.22,a) ("Cantharides"), von der man den 
zerriebenen Korper zur Zubereitung blasenziehender Pflaster 
hauptsachlich fiir die Tierheilkunde benutzt; in der Volksmedizin 
werden nicht selten auch Pflasterkiifer, "M a i w iir mer" oder 
Olkafer (der Gattung Meloe, Abb. 22, b) verwandt. 
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Noch wertvollere Beitrage liefern die Hautflilgler (Hymenoptera) 
den Vorratskammern der Apotheken. Die Weibchen der prim i
tiven Hautfliigler haben Legestachel (Holzwespen, Schlupfwespen) 
bei den hi::iher organisierten Formen aber (Hummeln, Wespen, 
Bienen) hat sich der Legestachel von seiner urspriinglichen Funk
tion emanzipiert und sich in eine Verteidigungs- und Angriffswaffe 
umgebildet, die obendrein mit Giftdriisen ausgestattet worden ist. 
SchlieBlich finden wir einige Hautfliigler, die den Stachel abgelegt, 
jedoch die Giftdriisen beibehalten haben (Ameisen). Es ist bekannt 
genug, daB man mit den Stichen der Wespen und Bienen nicht 
leichtfertig umgehen darf; sie ki::innen unter Umstanden unange
nehm werden. Leider ist die chemische Zusammensetzung des 
Hymenopteren- ja selbst des Bienengiftes noch nicht geklart; 
vieles spricht aber dafiir, daB der wirksame Bestandteil auch hier 
cine stickstofffreie Verbindung darstcllt. 

Von groBer pharmazeutischer Bedeutung ist die Biene (Apis 
mellifica L.) als Erzeugerin von Wachs (C.era) und Honig 
(Mel). Die Bienen sind bekanntlich staatenbildende Insekten 
und gehi::iren zu den auBerst wenigen Kerbtieren, die dem 
Menschen als Haustiere dienen. Das "Volk" eines Bienenkorbs 
besteht normalerweise aus einer Ki::inigin (Weisel), 2-300 Drohnen 
(Mannchen) und etwa 30000 Arbeitern (Weibchen, die in ihrer 
Entwicklung gehemmt sind); zur Schwarmzeit konnen die Zahlen 
verdoppelt werden, bis der "Schwarm" unter Leitung des alten 
Weisels den Bienenkorb verlaBt, um ein neues Haus aufzusuchen. 
Die Arbeiterinnen der Bienen sammeln Nahrung teils fUr sich 
selbst, vor allem aber fiir das zukiinftige Geschlecht, das yom 
Weisel gezeugt wird. Nahrung liefert hauptsachlich der "Nektar" 
der Blumen, der durch einen Einengungs- und Zuckerinvertierungs
prozeB im Kropf der Biene (einer Erweiterung des Vorderdarms, 
dem "Vormagen") in Honig umgewandelt wird. Als ein Abschei
dungsprodukt ergibt sich das Wachs, das an der Unterseite des 
Hinterki::irpers zwischen den Schienen des Panzers ausgeschieden 
wird; die Tiere benutzen das Wachs zum Aufbau der groBen 
"Wa,ben" ihrer Behausung, senkrecht aufgehangten Wachskuchen, 
die aus zwei Schichten sechseckiger Kammern (Zellen) bestehen. 
In einem groBen Teil dieser Kammern (den Vorratskammern) wird 
Honig gespeichert, in anCleren (den Brutkammern) vollzieht sich 
die Entwicklung der jungen Generation yom Ei bis zur Imago. -
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Der Imker entnimmt den Waben ihren Honig mittels eines be
sonderen Verfahrens ("Schleudern"). Das Wachs wird geschmolzen 
und kommt gewohnlich in Form gelber Platten (Cera flava) 
auf den Markt, oder diese werden erst an der Sonne gebleicht 
und dann als "Weilles Wachs" (Cera alba) verhandelt. 

In den Tropen nutzt man auch andere Bienenaden als die 
unsrige beziiglich ihrer Honig- und Wachserzeugung aus. Der 
tropische Honig solI noch aromatischer als der unsrige sein, be
wirkt aber gelegentlich Vergiftungen als Folge des Besuches von 
Bliiten mit giftigem Nektar. 

Den Schlupfwespen und Gallwespen fehlen die Giftdriisen; 
der Stachel wird von ihnen als Legestachel benutzt. Mehrere von 
den Schlupfwespen sind uns wichtige Helfer im Kampf gegen 
schadliche Insekten (z. B. Kiefernspinner und Nonne) , insofern 
sie ihre Eier auf oder in die Larven dieser Insekten ablegen, die 
dann der Brut als Nahrung dienen. Einige Gallwespen spielen 
drogentechnisch eiJle gewisse Rolle; sie legen ihre Eier in Stauden 
und an Strauchern und Baumen ab, an welchen ihre Larven aus
schliipfen und dann die Bildung von "Gallen" hervorrufen. Diese 
Gallen sind vielfach sehr reich an Tannin und spielen z. T. eine 
Rolle bei der Herstellung von Gerbsaure und damit von einigen 
Farben und Tinten, auch fiir die Gerbindustrie selbst. 

Die Schmetterlinge (Lepidoptera) sind weder als Raupen noch 
als erwachsene Tiere Schmarotzer; wir finden aber unter ihnen 
sowohl schadliche wie auch als Rohstofflieferanten wertvolle Aden. 
Medizinisch mitunter von Belang werden die Brennhaare der 
Raupen gewisser Spinnerarten, z. B. des Pro z e s s ion ssp in n e r s 
(Cnethocampa processionea L.), des Goldafters (Portesia chrys
orrhoea L.), aber auch anderer Schmetterlinge: Abgefallen und 
durch den Wind auf die menschliche Bindehaut getragen erzeugen 
sie sehr unangenehme Conjunctivitiden, bei empfindlichen Men
schen auch Nesselsucht und andere Erkrankungen der Korperhaut 
und der Schleimhaute der Atmungswege. 

Weil gelegentlich zur Inanspruchnahme der Drogerien fuhrend, sei hier 
ganz kurz einiger besonders gefurchteter waldverwustender Schmetterlinge 
gedacht, Vertreter der Spinner (z. B. der Kiefernspinner), Eulen (z. B. die 
Nonne) und Spanner (besonders der Frostspanner). Die Raupen des 
Kiefernspinners uberwintern in der Erde und kriechen im Fruhling 
an den Baumstammen herauf, urn die Nadeln zu fressen. Bei den Frost
spannern sind es dagegen die Weibchen, die im Spatherbst von der Erde 
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an den Baumen emporwandern, um ihre Eier in den Blattknospen abzu~ 
Iegen. Die Baume werden deswegen in Schwarmjahren (d. h. Jahren, in 
denen die Arten massenhaft auftreten) durch Leimringe urn den Stamm 
herum geschiitzt, durch die die Raupen resp. Weibchen festgeklebt werden. 
Der Leim muB selbstverstandlich eine solche Beschaffenheit haben, daB er 
Iangere Zeit hindurch nicht erstarrt. Die Raupen der N onnen iiberwintern 
in den Baumen, und eben hier fehIt es uns bis jetzt an wirksamen Be
kampfungsmitteln. 

1m Hause sind die Schadwirkungen der "M 0 tt en" Wolle und 
Seiden gegenuber nur allzu bekannt; die eigentlichen Schadiger sind 
die kleinen Raupen der Kleidermotte (Tinea pellionella L.), 
die alles, was sie von diesen Stoffen bewaltigen konnen, zernagen 
und als Nahrung benutzen. Zu ihrer Bekampfung geben Pfeffer, 
Campher, Naphthalin u. dgl. leidlich wirksame Mittel ab; doch 
bleibt das beste Mittel grundliche Ausluftung an der Sonne mit 
folgender guter und dichter Verpackung. Hierzu kommt neuer
dings die Trankung der Stoffe vor ihrer Verarbeitung mit Eulan. 

Zu den Spinnern gehoren einige der allernutzlichsten Insekten
arten. Die ganze Gruppe hat ihren Namen daher, daB sich ihre 
Raupen in eine Fadenhulle (Kokon) einspinnen, wenn sie sich 
verpuppen wollen. Das Material des Fadens wird von einem Paar 
Spinndrusen (den "Sericterien") geliefert, die am Unterkiefer aus
munden. Das Sekret dieser Spinndrusen erhartet, wenn es an die 
Luft kommt, zu einem Faden. Die Kokonfaden mehrerer Spinner 
zeigen nun groBen Glanz und Starke und werden in Technik und 
Industrie als Seide verwendet. Die indischen Tussah-, Eri- und 
Muga,seiden stammen-von "wildlebenden" Spinnern her, deren Ko
kons in den Waldern gesammelt werden. In Amerika (Kalifornien) 
bildet ein bodenstandiger Seidenspinner die Grundlage der Seiden
industrie; die meiste Seide erhalten wir aber vom domestizierten 
Seidenspinner (Seidenwurm, Bombyx mori L.), der Jahr
tausende hindurch die Grundlage der Seidenindustrie im fernen 
Osten (China, Japan) gebildethat, und der seit den Tagen des 
Kaisers Justinian auch der europaische Seidenlieferant ist. Dieser 
Schmetterling ist bereits derart zum Haustier geworden, daB er 
"freilebend" nicht mehr gedeihen kann. Die Raupe, der Seiden
wurm, spinnt ihre Hulle aus einem einzigen Faden, der uber 
1000 m lang sein kann und eine normale Bruchfestigkeit von 
7,5 g haben soIl; er ist hellgelblich gefarbt. Es werden die Faden 
mehrerer Hullen gleichzeitig abgehaspelt und in einen Gesamt-

B roc h, Tierwclt. 4 
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faden zusammengedreht. Wenn die Raupe spinnt, bildet sie einen 
Doppelfaden von "Fibroin" in einer Hiille von "Sericein" (Seiden
leim) eingeschlossen; das Abhaspeln des Fibroins oder der S e ide 
kann erst vorgenommen werden, nachdem der Seidenleim in 
warmem Wasser aufge16st ist. - Der Seidenwurm liefert uns 
noch ein anderes Produkt, namlich ,,0 a t gut", das vielbenutzte 
chirurgische Nahmaterial, welches iibrigens auch von den Sports
fischern als wenig sichtbarer Vorzaum verwendet wird. Zur Her
steHung des Catguts benutzt man das Sekret der Spinndriisen, 
kurz bevor der Seidenwurm seine Spinnarbeit anfangt; die zah
fliissige Sekretmasse wird in Faden ausgezogen, die naB eine un
geheure Bruchfestigkeit besitzen, trocken aber sehr briichig sind. 

Die ZweiflUgler (Diptera) lassen sich yom menschlichen 
Standpunkt kaum als irgendwie niitzliche Tiere bezeichnen. Da
gegen spielen sie eine ungeheure, verhangnisvolle Rolle in hygie
nischer Beziehung, hauptsachlich als Ansteckung iibertragende 
Formen verschiedener Richtung; einige von ihnen werden auch 
als Parasiten zu wahren Plagen. Unter diesen Umstanden ist die 
Kenntnis dieser Insektengruppe von groBer Bedeutung. Beginnen 
wir mit den M ii eke n , so wird es zweckmaBig sein, als Einleitung 
ihre Entwicklungsgeschichte und mit dieser ihre Beziehungen zu 
einem der parasitischen Protozoen, z. B. den Malariaparasiten zu 
betrachten, urn einen Einblick in die Grundlage fUr Bekampfungs
mittel und Kampfmethoden gegen 801che Seuchen ii berhaupt zu 
erhalten. Wenn wir hier auch hauptsachlich Krankheiten warmerer 
Gegenden gegeniiberstehen, so diirfen wir nicht vergessen, daB 
die Malaria auch in Mitteleuropa keine Seltenheit ist und selbst 
in Finnland und dem siidlichen Skandinavien Herdstatten hat, 
wo sie in hellien Sommern epidemisch auftreten kann. Es ist auch 
nicht ausgeschlossen, daB noch andere der bei uns heimischen -
Menschen oder Haustiere befaUenden - Krankheiten zu unseren 
Miicken und Kriebelmiicken Beziehungen haben, was dann ganz 
entsprechende BekampfungsmaBnahmen bedingen wiirde. 

Abb.23 zeigt die Entwicklung des Anopheles-Moskitos oder 
der Anopheles-Miicke (Anopheles sp., I-IV, schwarz gehalten) 
und den Kreislauf des Ma lariaerregers (Plasmodium sp., 1-16, 
rot gezeichnet), wie sie ineinander iibergreifen. Der Anopheles
Moskito laBt sich von der gewohnlichen Miicke (Culex) leicht 
dadurch unterscheiden, daB er den Hinterkorper schrag nach oben 



7~ -I..J-- -
\...J -

I 

r . t 

ill 

Abb.23. Del' Lebenskreislanf des Anopheles·Moskito nnd des MalariaplasmodiuIDs 
(ErkJamng S. 50). Kombiniert nach. SOHAUDI"" , HART)'-'"'' und SCHILLING U. a. 

4* 



52 Gliedertiere (Arthropoden). 

gerichtet halt, wenn er auf flacher Unterlage sitzt (I), wahrend ein 
Culex seinen RinterkoTper der Unterlage parallel oder schrag nach 
dieser zu gerichtet halt. Wie andere Mucken legt auch der Ano
pheles-Moskito seine Eier (II) in Wasser ab; er wahlt dazu stehende 
Gewasser, Sumpfpfutzen, offene Brunnen, brachliegende Strand
pfutzen, selbst Wasseransammlungen kleinster oder doch ganz 
vorubergehender Art, wie solche in alten Sardinenbuchsen, Booten 
usw.; hier schlupft die Larve (III) aus. Sowohl die Larve wie 
die bewegliche Puppe (IV) sind mit Atemrohren versehen; sie 
mussen zur Oberflache heraufsteigen, um frische Atemluft zu holen. 
Die Atemrohren der Larve sitzen am Rinterende des Korpers. Die 
Culex-Larve "hangt" an der Wasseroberflache mit dem Kopfe schrag 
nach unten, wahrend die Anopheles-Moskito-Larve wagerecht 
unter dem Oberflachenhautchen des Wassers liegt. - Eier, Larve 
und Puppe sind also Wasserbewohner. Die letzte Verwandlung 
der Puppe geschieht an der Wasseroberflache, wo der Imago nach 
der Sprengung der Puppenhulle als der verhaBte und gefUrchtete 
"Moskito" in die Luft emporsteigt (V). Saugt dieser (*) Blut von 
einem malariakranken Menschen, so wird er ansteckungsfahig und 
kann spater die Malariakeime ubertragen, wenn er von einem 
Menschen gelegentlich wiederum Blut saugt (**). 

Wenn eine Mucke "sticht", besteht dieser Vorgang nicht ledig
lich darin, daB sie ihren "Schnabel" in das Opfer steckt; sie "spuckt" 
in die Wunde ein Drusensekret (ein Antikoagulin) hinein, so daB 
das Blut des Opfers am Gerinnen (Koagulieren) geliindert wird. 
Sie muB weiterhin auch dafUr sorgen, daB reichliche Mengen von 
Blut an die Wunde heranstromen. Dies geschieht nun dadurch, 
daB sie mit ihrem Speichel zusammen auch einige hefepilzahnliche 
Kleinorganismen einfUhrt, die in ihrem Verdauungskanal leben. 
(Diese Pilzarten zeigen eine ungeheure Vermehrungsgeschwindig
kelt und sind wesentlich mitverantwortlich fur die hellgefarbten 
Pusteln, die durch viele Insektenstiche hervorgerufen werden.) 

Dem Speichel folgen nun bei ansteckenden Moskitos auch 
Keime von Malariaplasmodien (1) in die Wunde, die alsbald 
in die roten Blutkorper des Menschen eindringen (2). Rier ent
wickeln sich die Parasiten (3-6) und teilen sich in zahlreiche 
Tochterindividuen auf, die die Blutkorper sprengen (7). Die Mehr
zahl der Tochterindividuen dringt in neue Blutk6rper ein (8 a), 
um denselben Entwicklungsgang (3-7) durchzumachen, und zwar 
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in immer gleichen, fiir jede Parasitenform bestimmten Zeitraumen. 
Der Patient bekommt dementsprechend "Zweitagefieber", "Drei
tagefieber" usw. Einige der Individuen aber (8 b, 8 c) machen 
eine andere Entwicklung durch; sie bilden Mutterzellen weiblicher 
(9 b) oder mannlicher Individuen (9 c). Fiir ihre weitere "normale" 
Entwicklung ist es nun Bedingung, daB sie in einen Anopheles
Moskito hineinkommen. Falls das geschieht (*), wird der Blut
korper von den Verdauungsfliissigkeiten des Moskitos aufgelost, 
die Parasiten werden frei und entwickeln sich zu weiblichen GroB
individuen und mannlichen Kleinindividuen (10). Ein mannliches 
Individuum verschmilzt mit einem weiblichen und bildet eine Zy
gote, die, Halbmondform annehmend (11), zwischen den Darm
zellen des Moskitos (12) bis zur AuBenseite der Darmwand vor
dringt und hier eine Cyste bildet. Der Parasit teilt sich nun in eine 
Unzahl winziger "Sporozoiten" auf (13-15); diese sprengen die 
Cystenwand (15) und wandern in die Speicheldriisen des Moskitos 
ein (16). Der Moskito ist damit ansteckend geworden. St,icht er 
einen weiteren Menschen (**), so beginnt der Kreislauf des Mala
riaplasmodiums von neuem. 

Die Malaria war der Fluch der Tropenlander, bis man auf das 
spezifische Gegenmittel gegen ihren Erreger im menschlichen 
Blut, das Chinin, aufmerksam wurde. Ais man dann um die 
J ahrhundertwende Schritt fUr Schritt den Zusammenhang zwischen 
dem Anopheles-Moskito und dem Kreislauf der Malariaplasmodien 
miihselig aufgeklart hatte, gewann man fiir die Bekampfung der 
Seuche eine feste Grundlage. Der Kampf muB gegen die Ana
pheles-Moskitos gefiihrt werden, deren Lebenslauf und Biologie 
schon damals verhaltnismaBig wohlbekannt war. Wie man sieht, 
ist der Schmarotzer ganzlich an die Imago gebunden. Diese zu 
bekampfen, ermoglicht jedoch nur die Vertilgung von Larven und 
Puppen - Miickenschleier und Moskitonetze bleiben mangelhaft-, 
und diese laBt sich auf zwei Wegen erreichen: Man kann die 
Miickenbrutstatten dadurch vernichten, daB man sie trockenlegt, 
die Brunnen iiberdeckt, dafiir sorgt, daB man nicht selbst Brut
statten durch weggeworfene Konservenbiichsen u. dgl. schafft. Man 
kann andererseits Larven und Puppen dadurch toten, daB man 
Petroleum oder Saprol auf das Wasser gieBt, so daB die Atmung 
der Tiere unterbunden wird (man kann schlieBlich auch das Wasser 
mittels roher Carbolsaure vergiften). Auch tut man gut, die natiir-
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lichen Feinde der Miickenlarven (Kleinfische u. dgl.) zu schiitzen. 
In dieser Weise hat man in den Mittelmeerlandern und in Panama 
Unglaubliches erreicht; in letzterem Gebiet verhinderten Malaria 
und Gelbfieber (das auch an kleine Tropenmiicken gebunden ist) 
lange Zeit den Bau des PanamakanaJs. 

Unsere iibrigen blutsaugenden Miicken und Kriebelmiicken 
sind, soweit wir bis heute wissen, fiir den Menschen kaum gefahr
Hch. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daB sie gewisse Haustier
krankheiten iibertragen, die wir bis jetzt erst recht ungenau 
kennen. Wir miissen sie jedenfalls zu den Plagegeistern von 
Mensch und Vieh zahlen, die in einigen Gebieten dem Weide
betrieb der Landbebauung ernste Hindernisse in den Weg stellen. 
Mancherorts wird man daher erwagen miissen, ob hier nicht ein 
systematischer Kampf gegen die Miicken bzw. Kriebelmiicken 
am Platze ist. 

Ein in hygienischer Beziehung auBerordentlich wichtiger Ab
schnitt wird von unseren Hausfliegen bedingt (Abb. 24). Die meisten 
Menschen kennen wohl unsere gewohnIiche Stubenfliege 
(Musca domestica L., Abb.24,a,d), die kleine Stubenfliege 
(Fannia canicularis L., Abb.24, b, e) und die blaue Fleisch
fliege (Calliphora vomitoria L.), Tiere, die mehr als die meisten 
iibrigen Fliegen epidemiologisches Interesse darbieten, wahrend sie 
als Schmarotzer (in zoologischer Bedeutung) eine untergeordnete 
Rolle spielen. Die beiden Stubenfliegen legen ihre Eier vorzugs
weise in fliissigem Kot ab, die Fleischfliege dagegen in EBwaren 
und Kadavern. Dann und wann belegt die letztere und gewisse 
andere Arten auch offene Wunden oder Nase und Mund schla
fender Leute (mit Vorliebe vollig betrunkener Personen) mit ihren 
Eiern und kann dann unangenehme FaIle von "Myiasis" ver
ursachen, Krankheitszustande, die gliicklicherweise gewohnlich 
nicht todlich sind. Ab und zu hort man Leute in N aivitat berichten, 
daB die "Stubenfliege, besonders im Herbst, stechen kann"; das 
beruht auf einer Verwechslung mit der kleinen Stechfliege 
(Stomoxys calcitrans Geoffr., Abb. 24, c). Der Unterschied im 
Aussehen ist in der Tat nicht besonders auffallig; es ist die Stech
fliege ein wenig kiirzer und breiter. Sie ist eine gefahrliche, echte 
blutsaugende Schmarotzerin, die sich in warmeren Landern nach
weislich als Ubertragerin mehrerer menschlicher Protozoenkrank
heiten betatigt und die in unseren Breitengraden moglicherweise 



Insekten (Insecta). 55 

zu einer so unheimlichen Krankheit wie der Kinderlahmung 
(Poliomyelitis) in Beziehung steht. - Abgesehen davon liegt 
die gesundheitsgefahrliche Bedeutung der Fliegen hauptsachlich 
in der "passiven" Dbertragung von Bakterien und Eiern von 
Parasiten, die teils an ihrer haarreichen Oberflache haften bleiben, 
teils sich entsprechend der Ernahrungsweise der Fliegen in ihrem 
Darmkanal ansammeln. Die Fliegen sind keine Kostverachter; 

b c 
a 

d p. 

Abb.24. Hausfliegen. a die gewiihnli ehe Stubenfliege (Musca dlYmestica L .) maeht 
iiber 90 % (bis 99 %) der Fliegen aus, die in unserell Wohllungen vorkommell. b die kleine 
Stubenflieg e (Fannia canicularis L .) ist wahrend des Friihlings oft haufiger als die erst
genannte, und besonders die Mannehen sind im Hause gewiihnlieh, wo sie urn die Kron
leuehter u. dgl. unter der Zimmerdeeke fiirmlieh hiipfen und tanzen. Wahrend des Herbstes 
kann aueh c die Steehfliege (StlYmoxys calcitrans Geoff.) im Hause unangenehm werden; 
sie 1st draullen auf den Weiden derart gemein, dall sie flir Vieh und Landleu te eine ernst· 
liehe Plage darstellt, ganz abgesehen von ihrer Rolle als tlbertragerin von Krankheiten. 
d die Made der gewiihnlieh e n Stubenfli ege ; sie findet sich vornehmlich in verfliissigtem 
Kat und Diinger, wahrend die Made der Stechfliege, die ganz ahnlich aussieht, ihre erste 
Entwicklung mit Vorliebe in altern, feuchtem Heu durchmaeht. e die Made der kleinen 
Stubenflie ge wachst me!st in Asern und modern den Stoffen auf. Nach HOWARD und 

H E WITT. 

sie fressen alles mogliche, von abgeworfenen, mit Eiern gefiillten 
Bandwurmproglottiden und anderen aasartigen Leckereien bis 
zum Auswurf Tuberkuloser, von Zucker und EBwaren bis zu den 
am Lutschbeutel des Sauglings haftenden Milchc und Speichel
resten. Da sich die Fliegen auBerdem an allen 6rtlichkeiten be
wegen, von den Aborten und Viehstallen mit ihren Kothaufen 
und Miillraumen und Abfallkasten bis zum sauberen EBzimmer 
und den Schlafraumen, werden sie allerlei Bakterien, am Korper 
anhaftend wie ill Darm mitgefiihrt, verschleppen und iiberall, 
auch an Speisen und EBgeraten abstreichen. Die Milch, in die 
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eine Fliege gefallen ist, wimmelt mit Sieherheit von Bakterien. 
Man ha,t festgestellt, daB eine einzige gewahnliehe Stuben
fliege rund 500 Millionen Bakterien teils im Darmkanal, teils am 
Karper mit sieh umhersehleppen kann; an ein Glas Milch, in dem 
sie 5-30 Minuten umhersehwimmt, gibt sie 2000-300000 davon 
abo Dberdies haben die Fliegen die Unart, daB ~ie sieh immer 
iiberladen. Sie breehen daher in der Regel etwas von ihrem Futter 
wieder aus, wenn sie sieh an einem neuen Ort niederlassen; ihre 
"Visitenkarten" stellen somit ebensosehr Auswurf wie Exkre
mente dar - erfreulieh sieh die Folgen auszumalen, besonders 
wenn Fliegen wahrend Epidemien, z. B. Typhusepidemien, von den 
Aborten unmittelbar zu den ZuekergefaBen und Speisesehiisseln der 
Speisekammern fliegen. Es ist mit Sieherheit festgestellt worden, 
daB die Fliegen als Ansteekungsverbreiter einer Reihe gefahrlieher 
Krankheiten mitwirken, unter denen wir besonders T y P h us, 
eh olerin e, K inderd iarr hoe, Cholera, Tu ber k ulos e, 
Milzbrand, Poeken und Aussatz nennen. Daneben transportieren 
sie Eier versehiedener sehmarotzender Wiirmer, jedenfalls der 
Springwiirmer, Peitsehenwiirmer und Einsiedlerbandwiirmer. -
Der Kampf wider die Fliegen muB deswegen iiberall sehonungslos 
durehgefiihrt werden. Die umzartelte "Winterfliege" muB getotet 
werden; der "Reiehtum", den sie bringt, belauft sieh bei gutem 
Gliiek auf 5 Billionen neuer Fliegen im Laufe der kiinftigen 
Sommerzeit bis zum September, so marehenhaft riesig ist die 
Vermehrungsgesehwindigkeit der Stubenfliege wahrend der warmen 
Jahreszeit! Wir miissen uns besonders aueh vor Augen halten, 
daB der gauze ungeheure Bestand an Stubenfliegen von solehen 
an Zahl geringen "Winterfliegen" in Hausern und Viehstallen 
herstammt. Diese miissen deswegen getotet werden, wo und wann 
sie iiberhaupt vorkommen. Der Kampf gegen die erwaehsenen 
Fliegen mittels Fliegenglasern und Fliegenleimstreifen und -tiiten 
ist zwar gewiB nieht asthetiseh, jedoeh notwendig, wenn wir uns 
allerdings aueh bewuBt sein miissen, daB die Tiere meist schon 
Gelegenheit gehabt haben, viele ihrer Bakterien auszustreuen, ehe 
sie an den Riehtplatz herangeraten. Der wiehtigste Bekampfungs
teil ist eben an ihren Brutstatten durehzufiihren. Die Aborte 
miissen hygieniseh eingeriehtet sein. Am besten ware es, iiberall 
WasserkloseHs durehzufiihren, jedenfalls von den Kotgruben alIes 
Licht auszusehlieBen, da die Fliegenmaden zu ihrem Gedeihen 
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Licht brauchen. Daneben miissen sowohl Kotgruben wie Miill
kasten desinfiziert werden. Die Miillkasten miissen so klein sein, 
daB sie geniigend oft entleert werden, dazu am besten aus Metall, 
mit dicht schlieBendem Deckel. - Die Fliege ist zweifellos eine 
wichtige Ursache der groBen Verbreitung der Tuberkulose, und 
schon aus diesem Grunde muB man iiberall dafiir sorgen, daB die 
Kenntnis von ihrer verhangnisvollen Tatigkeit verbreitet und der 
Kampf gegen sie, das gefahrlichste unter allen unseren "Haus
tieren", iiberall konsequent durchgefiihrt wird. 

Nahe verwandteArten von Stechfliegen und die entfernter 
stehenden Bremsen (Tabaniden) spielen in den Tropen als Uber
trager verheerender menschlicher Seuchen (z. B. der afrikanischen 
Schlafkrankheit) und Haustierkrankheiten eine verhangnisvolle 
Rolle. Die D ass e If lie g e n (Oestridae) stellen eine Plage unserer 
heimischen Haustiere dar. Die Hautdasselfliegen qualen die Rin
der, in deren Unterhaut sich ihre Maden in Beulen entwickeln 
(die sich oberflachlich als "Dasselbeulen" vorwolben). Sie ver
mindern den Handelswert der Haute ganz betrachtlich, insofern 
sie diese durchlochern, wenn sie ins Freie durchbrechen, urn sich 
zu verpuppen. Die Schafbremse ist vielleicht ein noch schmerz
hafterer Plagegeist fiir ihren Wirt; ihre Maden dringen oft von 
der N asenhohle aus in das Gehirn des Wirtstieres ein, das dann 
an "falscher Drehkrankheit" eingeht. Auch die Magenbremsen 
sind unter die schadlichen Schmarotzer einzureihen. - Obgleich 
nun aIle diese Dasselfliegen in okonomischer Beziehung eine sehr 
groBe, uns belastende Rolle spielen, fehlen uns wirksame Mittel zu 
ihrer Bekampfung bis jetzt ganzlich. 

Ais AbschluB des Abschnittes von den Zweifliiglern wollen wir 
den F16hen (Abb. 25) einige Worte widmen; sie bilden eine In
sektengruppe (Aphaniptera oder Siphonaptera), die man auch viel
fach den Zweifliiglern nebenordnet. Bei den Flohen schmarotzen 
die Imagines; sie miissen den gelegentlichen Schmarotzern zuge
zahlt werden, wenngleich sie sich gern verhaltnismaBig lange auf 
dem Wirte aufhalten. Die Flohe legen ihre Eier in Staub und 
Schmutz ab, der in Winkeln, in Spalten und Ritzen von Bretter
verkleidungen und von Zimmerdielen liegen blieb, in Sagespanen, 
Matratzen u. dgl., kurzum in die staubigen und mangelhaft ge
reinigten Winkel unserer Wohnungen; hier entwickeln sich dann 
die Larven. - Die Zeit, die ein Floh zu seiner Entwicklung braucht, 
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schwa,nkt zwischen etwa 16 Tagen (in den Tropen) bis zu einem 
Monat (bei uns im Sommer), ja 6 Wochen (wahrend des Winters); 
die Ablage der Eier geschieht zu allen Jahreszeiten. Es sind nicht 
die Menschen allein, die mit F16hen gesegnet sind, diese gedeihen 
auch an Tieren. Oft siedeln Floharten bei Gelegenheit auf andere 
als ihre normalen Wirtstiere uber. So ist es eine bekannte Tat
sache, daB man sich F16he im Hiihnerhaus holen kann; es handelt 
sich in diesem Falle um Hiihnerflohe, die dem Menschenfloh ziem· 
lich ahnlich sehen. Auch der Hunde· oder Katzenfloh (Cteno· 
cephalus canis Curt., Abb. 25, b) tritt mitunter als unangenehmer 

a 
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Abb.25. FHihe. a der gew5hnliehe Mensehenfloh (Pulex 
irritans L.) hat keine Staehelkamme, wahrend b der R nnde· 
oder Katzenfloh (Cienocephalus canis Curt.) Kamme so· 
wahl am Mund wie hinter dem Kapf besitzt; c der Ratten· 
flah unserer Gegenden (Ceratophyllus fasciatus Bose.) tragt 
nur einen Kamm hinter dem Kapf, am Mund dagegen 

keinen salchen. 

"Gast" an Menschen 
auf. Die Ratten be-
herbergen sogar zwei 
Floharten; . die eine 
Art (Xenopsylla cheo· 
pis Rotsch.) ist gliick. 
licherweise auf die 
Tropen beschrankt, 
wahrend die andere 
(Ceratophyllus fascia· 
tus Bosc., Abb. 25, c) 
auch in unseren Brei· 
tengraden gedeiht. 
Wenn nun die Rat· 
tenlager mit FlOhen 
ubervolkert sind, so 

siedelt der UberschuB mit Vorliebe auf den Menschen iiber; das 
geschieht unter anderem, wenn die Ratten einer Gegend durch 
Pes t (B e u 1 e n pes t) dezimiert werden, weiche Seuche ur· 
spriinglich eine Rattenseuche gewesen zu sein scheint. Die FlOhe 
saugen mit Vorliebe Blut an den mit Bakterien gefiillten Pest· 
beulen und werden dadurch zum mindesten fiir den nachfolgenden 
Monat ansteckungsgefahrlich. Sekundar kann auch der Menschen· 
floh (Pulex irritans L., Abb.25, a) die Ansteckung von Mensch 
zu Mensch vermittein. - Noch eine andere Unannehmlichkeit ist 
an die FlOhe gebunden. Einer der gewohnlich vorkommenden 
Bandwiirmer des Hundes hat sein Finnenstadium im Hundefloh; 
man kennt nun mehrere Beispiele des Vorkommens des genannten 
Bandwurms bei Kindem. Diese haben also entweder zufallig 
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Rundeflohe in sich aufgenommen, oder sie sind von einem Runde, 
der eben durch ZerbeiBen eines Flohes die Finne freigelegt hatte, 
an Rande oder Gesicht geleckt worden. Man hat somit, rein hygie
nisch genommen, aIle Ursache, die Flohe zu bekampfen und darf 
sie keineswegs mit einem Scherz abtun, wie man das fruher tat. 
Die Mittel, die in Betracht kommen, sind in erster Reihe Reinlich
keit (zweckmaBig Staubsauger !), sodann Insektenpulver u. dgl. 

Die Mundteile der Schnabelkerfe (Rhynchota) sind in einen ge
raden, schnabelformigen Stechriissel vereinigt. Eine groBere Reihe 
von Rhynchoten steIlt Parasiten dar, die tells an Pflanzen, teils 
an Tieren schmarotzen. Betrachten wir zuerst die B I a t t la use, 
so finden wir in diesen, wie der Name sagt, eine Reihe von Pflanzen
schmarotzern. Viele von ihnen machen wie unsere einheimischen 
Blattlausarten groBen Schaden; einige aber haben in positivem 
Sinne, namlich drogengewerblich, eine groBe Bedeutung erlangt, 
tells durch Stoffe, die sie die Pflanzen zu erzeugen zwingen, teils 
durch Substanzen, die von ihnen selbst ausgeschieden werden. Be
sonders sind gewisse S chi I d I a use in dieser Beziehung zu nennen. 
Bei dieser Tiergruppe stellen die Mannchen kleine, mit glasklaren 
Fliigeln ausgestattete Tierchen vor, wahrend die meist fliigellosen 

Abb.26. Das 
Weibehen der 
Co chenille
la us (Coccus 
cacti L.); es 
wird 6-7 mm 
lang, wahrend 
das gefiiigeite 

Weibchen, flach und schildformig umgebildet, sich 
mittels ihrer Mundteile an Pflanzen verankern; sie 
entwickeln hier ihre Eier und bedecken diese auch 
noch nach ihrem Tode als eine schiitzende, trockene 
Riille. Mehrere Schildlausarten bilden Far b s t 0 ff e 
in ihrem Korper. In Siideuropa lebt die Kermes
schildlaus (Kermes ilicis L.), die uns "Kermes 
tinctorum" die Karmosin beere liefert; in alten 
Zeiten wurde ihr roter Farbstoff zum Farben von 
Kleidern in den Mittelmeerlandern ganz allgemein 
benutzt, heute beschrankt sich seine Verwendung 
wesentlich auf die den Koranvorschriften treuen 
Araber. Eine groBere Rolle spielt die Co c hen i 11 e -
laus (Coccus cacti L., Abb.26); diese Art lebte ur
spriinglich an den Opuntien in Mittelamerika und 
Mexiko; spater wurde sie dann nach den Azoren
inseln und nach Java iibergcfiihrt, wo sie die Grund
lage umfangreicher Kultur und namhafter Ausfuhr 
hat. Der Farbstoff ist im Korper der Tiere selbst 

Mannchen 
kaum 3 mm 

. lang und ganz 
schlank ist . 
Nach BEAl;-

R.EGARD. 

abgegeben 
enthalten, 
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die eingesammelt und getrocknet als Co chenille (Coccio
nella) verhandelt werden (durch Behandlung mit Kaliumbitar
trat wird der Farbstoff in Carmin umgewandelt). - Eine 
weitere Schildlaus, die Schellacklaus (Tachardia lacca Kerr.), die 
in Indien lebt, ist Gegensta.nd menschlicher Nachstellungen, da 
sie uns den Schellack liefert; sie nimmt Stoffe gewisser Baume 
auf und wandelt diese in Schellack um. Der Auefuhrbetrag der 
Schellackindustrie Indiens wird auf mindestens 33 Millionen Ru
pien im Jahre geschatzt. Die Schellackindustrie ist sehr alt; sie 
laBt sich durch mehrere Jahrtausende zuruckverfolgen. - Auch 
chi n e sis c he s Wac h s ist ein Schildlausprodukt; es ruhrt von 
der Pelaschildlaus (Ericerus pela Cher.) her; in diesem Falle ist es 
merkwurdigerweise das Mannchen, das als Wachserzeuger tatig 
ist. Die Pelaschildlause sind in mehreren chinesischen Provinzen 
Gegenstand ausgedehnter Kultur; der Wert der Jahresausbeute 
wurde vor 1914 auf etwa 14 Millionen Francs geschatzt. (Japa
n is c h e s Wac h s wird von einer Leuchtzirpe produziert, und zwar 
aus Drusen des Hinterkorpers reichlich ausgeschieden). - SchlieB
lich haben wir noch ein Produkt zu erwahnen, das sich von 
der Tatigkeit der Schildlause herschreibt, namlich das tierische 

Abb.27. Die Bett
wan z e (Cimex lectu
larius L.) ist braun 
und erreicht eine 
Lange von etwa 
5 mm. Nach Brit. 

Mus. Guide. 

Man n a 1). Es sind die "Honigtropfen", die die 
Mannaschildlaus (Go88yparia mannipara Kl. u. 
Ehrbg.) abgibt, wenn sie an Tamarisken saugt; 
diese Tropfen trocknen ein, werden gelegentlich 
vom Regen aufge16st und traufeln dann als 
groBe Tropfen herunter, die gesammelt werden. 
(Das australische Manna wird in ahnlicher Weise 
von Blattflohen (P s y 11 ida e , Zirpen) erzeugt.) 

Das Plus, das uns diese Schildlause in ge
werblicher Beziehung liefern, wird durch die 
schadliche Tatigkeit anderer Schnabelkerfe 
leider vo1lig aufgewogen. Die Wanzen (Hemi
pte r a, der letztere Name ruhrt daher, daB 
die vordere Halfte des vorderen Fliigelpaares 

hart oder lederartig ist) beherbergen in ihren Reihen eine 
flugellose Art, die unter dem Namen der Bettwanze (Cimex 
lectularius L., Abb.27) allgemein bekannt und gehaBt ist. Sie 
durchlauft, wie man sagt, eine "direkte" Entwicklung, d. h. aus 

1) Das Manna der Pharmakopiie ist ein Pflanzenpraparat. 
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dem Ei entschlupft ein Junges, das dem erwachsenen Tier ziem
lich ahnlich ist. Sowohl Junge wie Erwachsene, Mannchen wie 
Weibchen sind gelegentliche Schmarotzer, die Blut saugen mussen, 
urn sich zu entwickeln oder ihre Eier abzulegen. Sie sind unglaub
lich zahlebig. Die Entwicklung bis zum erwachsenen Tier wird 
unter gunstigen Umstanden in 6-7 Wochen durchgemacht, kann 
sich aber unter ungunstigen Verhaltnissen uber mehrere Monate 
ausdehnen. Die Tiere nahren sich lediglich von Blut; sie konnen 
unglaublich lange hungern, man behauptet mehr als ein Jahr. 
Von Gestalt sind sie dann aber auch blattartig dunn. Man findet 
sie haufig an Stellen, von denen man glauben muBte, daB sie hier 
verhungerten, z. B. in alten, langst verlassenen Rutten und an 
ahnlichen Ortlichkeiten. Reute ~wird die Bettwanze in mensch
lichen W ohnungen aller Lander angetroffen. Man kennt bis jetzt 
noch kein wirklich gutes oder zuverlassiges Mittel gegen diese 
zahlebigen Schmarotzer. Ahnlich anderen Wanzen besitzt Cimex 
lectularius im Rinterleib Stinkdrusen, die ein giftiges und stin
kendesSekret absondern, dessenGeruch ihreAnwesenheit empfind
lichen Nasen sofort verrat, wenn das Tier tagsuber in den Spalten 
der Wande oder hinter den Tapeten versteckt sitzt. Nachts 
kriechen die Wanzen dann heraus, urn ihre Opfer heimzusuchen 
und ihnen Stiche beizubringen, die starker als Flohstiche reizen. 
In sudlicheren Landern sind sie Dbertrager gefahrlicher Krank
heiten, deren Erreger Protozoen sind (in den Mittelmeerlandern 
unter anderem "Kala-Azar", die "schwarze Seuche" , bei der die 
Sterblichkeit bis 96% betragen kann). Dann und wann mogen 
die Bettwanzen Krankheiten wie Typhus, Aussatz und Milzbrand 
ubertragen; man muB sie daher uberallnach Vermogen bekampfen, 
zumal sie auch bezuglich Dbertragung von Tierkrankheiten ver
dachtig sind. 

Die ansteckungsubertragenden Raubwanzen warmerer Gegen
den ubergehend, mussen wir wiederum etwas verweilen bei den 
Lausen, die gewohnlich noch zu den Schnabelkerfen gestellt 
werden. - Die Entwicklung der Lause ist eine direkte; im Gegen
satz zur Bettwanze mussen aber die Lause als stationare Parasiten 
bezeichnet werden, da sie wahrend ihres ganzen Lebenskreis
lauies an den Wirt gebunden sind und sie diesen somit nicht bloB 
gelegentlich befallen. Beim Menschen konnen wir drei Lausearten 
unterscheiden: Kopflaus, Kleiderlaus und Filzlaus. Die K 0 p f -
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I a u s (Pediculus capitis de Geer) halt sich, wie der Name aildeutet, 
im Haarkleid des Kopfes auf. Hier kriechen die Tiere umher 
oder haken sich fest, saugen Blut aus der Kopfhaut und kleben 
ihre Eier an die Haare an, wo sie als kleine hellglanzende Piinkt
chen ("Nisse") auffallen. Das Mannchen der Kopflaus wird 2,5 mm, 
das Weibchen 3 mm lang. DieKleiderla us (Pediculus vestimenti 
Nitzsch, Abb.28, a) sieht ahnlich aus, ist aber durchgehends 
groBer, das Mannchen 3,2 mm, das Weibchen 4,1 mm lang. Sie 
zieht die haarlosen Korperpartien vor, die durch die Kleidung ge
schiitzt werden, und nimmt gern Aufenthalt in den Unterkleidern, 

0. b 
Abb. 28. La use. a die Kopflaus (Pediculu8 capitis de Geer) 
und die Kleiderlaus (Pediculus ve8timenti Nitzsch) sehen ziem
Jich ahnJich aus, nur daB die letztere etwas groBer 1st (bis 
4,1 mm lang gegen 3 mm bel der KopfIaus); b die Filzlaus 
(Phtinu8 pubis L.) ist viel kleiner, nur etwa 1 mm lang. Nach 

VON LINDEN und BRAUN, verandert. 

wo sie gewohnlich 
auch ihre Eier ab
legt (am liebsten 
in Wolle oder lose 
gewobene "haar
reiche" Stoffel. 
Die Filzlaus 
(Phtirius pubis L., 
Abb. 28, b) ist klei
ner, nur wenig 
mehr als 1 mm 
lang, dafiir breit 
und abgeplattet; 
ihr Aufenthaltsort 
ist das Haarkleid 

der Schamgegend, seltener Bart, Augenbrauen und Haarkleid 
der Achselhohlen. Sie ist sehr trage und sitzt gewohnlich, an ein 
paar Haare festgeklammert, mit dem Kopfe in einen Haarbalg 
eingesenkt. - Lause sind auBerordentlich "ansteckend", sowohl 
direkt durch Dbertragung von Mensch zu Mensch, wie indirekt 
durch Badeanstalten und andere gemeinsame Aufenthaltsorte. Der 
Stich des einzelnen Tieres ist an und fiir sich zwar nicht weiter 
gefahrlich; die Lause zeigen aber eine ungeheuer schnelle Ver
mehrung (die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen, ge
schlechtsreifen Tier dauert nur etwa 12 Tage). Wenn sich nun 
viele der Tiere an einer Stelle ansammeln, wird der Juckreiz sehr 
stark, fiihrt zum Kratzen der Wunden und zur Entstehung von 
Krustenbildungen, die gute Angriffsstellen fiir Bakterien (be
sonders fiir Streptokokken) bieten. Noch schlimmer ist es, daB 
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die Lause Ansteckungstrager gefahrlicher Krankheiten sind, die 
sie von Mensch zu Mensch ii bertragen, wie besonders das Fie c k -
fieber und Riickfallfieber. Da die Lauseplage obendrein 
auBerordentlich verbreitet ist, muB der Kampf gegen sie mit allem 
Nachdruck gefiihrt werden. Gliicklicherweise stehen uns bei 
diesem Kampf mehrere erprobte Nlittel zur Verfiigung. Erwachsene 
wie junge Lause werden von Petroleum wie grauer Quecksilber
salbe getotet. Die Eier miissen (in Kleidern) mit Formoldampfen 
oder (im Haare) Sabadillessig behandelt werden (der Formoldampf 
dringt durch die Eihiille und totet so, der Essig zersprengt die 
Hiille, so daB der Sabadillstoff die Eier selbst angreifen kann). 
Das beste und zugleich einfachste Mittel ist jedoch Sauberkeit, 
Wasser und Seife (am besten Schmierseife), ein Universalmittel, 
das kaum eindringlich genug empfohlen werden kann. 

Wirbeltiere (Vertebrata). 
Als Wirbeltiere bezeichnet man aIle Tiere, die ein inneres 

Skelett (Stiitzorgan), einen organisierten Blutkreislauf mit zen
tralem, an der Bauchseite gelegenen Pumporgan (dem Herzen), 
und - direkt oder abgeleitet - vom vorderen Teil des Ver
dauungskanals gebildete Atmungsorgane besitzen. 

Von dem merkwiirdigen Lanzettfisch (Amphioxus) abgesehen, 
konnen wir bei der weiteren Erorterung folgende Gruppierung als 
Grundlage benutzen: 

1. Wechselwarme Wirbeltiere ("Kaltbliiter"), deren Bluttem
peratur in bestimmten Grenzen in Abhangigkeit von der Tempe
ratur des umgebenden Mediums wechselt. 

Run d m a u I e r mit kreisrundem Maul oder einer einen mehr 
oder weniger ausgesprochenen Langsspalt bildenden Mundoffnung. 
Das Skelett ist noch sehr unvoIlstandig entwickelt, und paarige 
Extremitaten fehlen (Schleimaal, Neunaugen). (Die Rundmauler 
werden oft in Gegensatz zu allen hoheren Wirbeltieren gesteIlt, 
welche letzteren dann aJs "Quermauler" im wcitesten Sinne be
zeichnet werden.) 

Die F i s c h e haben ein wohlentwickeltes knorpeliges oder mit 
Kalk inkrustiertes Skelett mit ausgesprochener Wirbelbildung; sie 
besitzen paarige Extremitaten (Brust- und Bauchflossen) und 
atmen mittels Kiemen. 
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Die L u r c h e (A mph i b i e n) besitzen ein hochentwickeltes, 
doch noch oft teilweise knorpeliges Skelett, paarige Extremitaten 
(Vorderbeine und Rinterbeine, seltener wiederum schwacher oder 
starker riickgebildet); bei den Larven geschieht die Atmung 
durch Kiemen, bei erwachsenen Amphibien durch Lungen, au13er
dem auch durch die ganze Raut. 

Die Kriechtiere (Reptilien) haben v611ig verlmochertes 
Skelett; die Extremitaten sind paarig (Echsen, Krokodile, Schild
kroten) oder sekundar ruckgebildet (Schlangen); als Atmungs
organe dienen lediglich Lungen. 

2. Warmbliitige Wirbeltiere (Warmbliiter) mit konstanter, 
hoher Bluttemperatur. 

Die Vag e 1 tragen ein Federkleid und ihre Vorderextremitaten 
sind zu Flugorganen (Fliigeln) umgebildet. Sie sind eierlegend. 

Die Saugetierc tragen ein Haarkleid; sie gebaren lebendige 
Junge (von ein paar australischen Ausnahmen abgesehen) und 
nahren sie mit Milch, die von den Milchdriisen der Mutter abge
sondert wird. -

Die Fische (Pisces) stellen die erste, uns hier interessierende 
Wirbeltiergruppe dar. Wie gewohnlich sehen wir auch hier natiir
lich von der Rolle ab, die die Gruppe im taglichen Haushalt des 
Menschen spielt, und beschaftigen uns nur mit ihren medizinischen 
bzw. drogengewerblichen Seiten. Die K nor p e 1£ i s c he spielen in 
dieser Hinsicht eine untergeordnete Rolle. Erwahnt sei immerhin 
die Verwendung der Haifischhaut als Poliermittel. Die Haut 
der Haifische ist namlich mit kleinen "Hautzahnchen" bewaffnet, 
Zahnchen desselben Baues wie die am einfachsten gebauten Zahne 
der Mundhohle der Wirbeltiere, auch mit deren Schmelzuberzug 
versehen; Haifischhaut wird in derselben Weise wie Sandpapier 
zum Glattschleifen von holzernen FIachen benutzt. Vergleichend 
anatomisch werden die Hautzahnchen der Haie als der Ursprung 
einerseits aller Hautskelettbildungen (besonders der Fischschuppen), 
andrerseits auch der funktionellen Zahne aller hoheren Tiere be
trachtet. Die letzteren sind in die Mundhohle eingeriickt und 
nach und nach durch Funktionswechsel und Differenzierung in 
Schneidegerate (bei den Raifischen), Greifgerate (bei Tieren mit 
weitstehenden, gleichformigen Zahnen wie den meisten Knochen
fischen, Schlangen usw.) und schlie13lich in die mannigfachen und 
zusammengesetzten Gebisse der Saugetiere mit ihren vielseitigen 
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Wirkungsarten umgewandelt. - Die Haifischleber ist auBerordent
lich reich an Fettstoffen und wird auch, bei einigen Arten wenig
stens, in beschranktem MaBe ausgenutzt, besonders wegen ihres 
Stearingehalts. Zweifellos konnte die Leber der Haifische und der 
Rochen starker als bisher zur Ausnutzung herangezogen werden, 
zum mindesten zur Gewinnung von technisch wertvollen Olen.
Der Hausenleim (Hausenblase) wird aus der Schwimm
blase der S tor e gewonnen, besonders vom gewohnlichen Stor 
(Acipenser sturio L.), vom Donaustor oder Hausen (Acipenser 
husio L.) und vom Sterlett (dem Wolgast or, Acipenser ru
thenus L.); die Schwimmblase dieser Formen ist besonders reich 
an leimbildenden Stoffen. 

Unter den Knochenfischen (Teleostiern) spielen die 
Dorschfische zootechnisch eine wichtigeRolle, und unter ihnen steht 
wiederum der Do r s c h (K abe I j au, Gadus callarius L.) medizi
nisch an erster Reihe, dessen Leber den Ausgangspunkt fiir die 
Gewinnung des Lebertrans (Oleum jecoris Aselli) abgibt. 
Dem Lebertran hat sich wahrend der letzten Jahre erhohtes 
Interesse zugewandt, da man festgestellt hat, daB er reich an 
"Vitaminen" ist, besonders an solchen, die gegen die englische 
Krankheit (Rachitis) wirksam sind. Lebertran wird aus frischen 
Lebern im Dampfbad bei moglichst gelinder Warme gewonnen 
und stellt ein klares, hellgelbes 01 dar. - Der Dorsch gehort den 
gemaBigten Meeresgebieten an, unternimmt aber auch Wande
rungen in kaltere Wasserschichten. Laichende Kabeljaus sammeln 
sich an den Hauptlaichplatzen in den ersten Monaten des Jahres 
zu Millionen und aber Millionen an; die groBten Laichplatze be
finden sich an den Neu-Fundland-Banken, an der Siidkiiste Is
lands und an der norwegischen Nordmeerkiiste sowie bei den 
Lofoten, wo iiberall deswegen groB~rtige "Winterfischerei" be
trieben wird. Wahrend der Friihjahrsmonate wird an weiter 
nordlich gelegenen Stellen "Sommerfischerei" ausgeiibt, die auf 
Dorschmengen beruht, welche, einem kleinen arktischen Fisch 
(Mallotus villosus L.) nachgehend auf den Kiistenbanken erscheinen. 
Eine derartige Fischerei wird z. B. im Bereich der nordlichsten 
Kiisten Norwegens (bei Finmarken) betrieben. Bei dem groBen 
Dorschfischereibetrieb wird der gauze Fisch ausgenutzt; das Fisch
fleisch wird gesalzen, als Stockfisch und Klippfisch zubereitet, 
der Rogen in verschiedener Weise behandelt, gesalzen oder sterili-

B roc h, Tierwelt. 5 
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siert und luftdicht eingelegt, die Leber zur Darstellung des Leber
trans benutzt und das iibrige meist in Guano verwandelt. -
Auch der Hering (Olupea harengus L.) wird in bescheidenem 
Umfange herangezogen zur Gewinnung von Heringsi:ilen; diese 
Industrie ist aber bisher technisch noch nicht so weit entwickelt 
und ihr Erzeugnis auch nicht so wertvoll wie der Dorschlebertran. 
- Eine nicht ganz kleine Zahl von Fischen tritt dadurch zur 
Medizin in Beziehung, daB diese auch fUr den Menschen giftige 
Eigenschaften besitzen. Das Gift kann im ganzen Korper des 
Fisches enthalten sein. Dies gilt z. B. flir das durch Kochen zer
storbare Ichthyotoxin, das das Blut der Aalarten giftig macht. 
Oder aber das Gift ist auf einzelne Organe beschrankt. Besonders 
haufig ist es der Eierstock, der Rogen, dessen GenuB Schaden 
bringt; z. B. zeitweise der unserer Barbe (Barb us fluviatilis Ag.). 
Alljahrlich verursacht in Japan das versehentliche Verzehren von 
Rogen dort vorkommender Tetrodon-Arten ("Igelfische") eine er
hebliche Anzahl Todesfalle. Einzelne Fischarten besitzen endlich 
giftige Abwehrwaffen in Gestalt von Zahnen, die mit Giftdriisen 
in Verbindung stehen (z. B. die im Mittelmeer heimische gemeine 
M u ran e, M uraena helena L.) oder von ahnlich ausgeriisteten 
Flossen- oder Kiemendeckelstacheln (besonders wohl ausgebildet 
beim Petermannchen, Trachinus draco L., der europaischen 
Kiisten). 

In der mittelalterlichen Medizin - wie heute noch in der 
Volksmedizin - spielten sowohl die Amphibien wie a,uch die 
Reptilien in verschiedener Hinsicht eine bedeutende, wenn auch 
kaum segenbringende Rolle; in den europaischen Apotheken der 
Jetztzeit finden wir dagegen keine ernst zu nehmenden von diesen 
Tiergruppen herstammenden Praparate mehr vor. Wohl aber 
spielen die giftigen Schlan~n fUr die Heilkunde, namentlich in 
den Tropen, eine wichtige Rolle dank der unheimlichen Wirkungen 
des Bisses dieser Tiere. Auch unsere einheimische Kr e u z 0 t t e r 
(Vipera berus L.) kann in dieser Beziehung heimtiickisch genug sein. 
Die Schlangcngifte - in geringer Konzentration im gesamten 
Blut der Schlangen enthalten - werden in Driisen des Ober
kiefers, umgewandelten Speicheldriisen, abgesondert und durch 
die gefurchten oder rohrenformigen Giftzahne des Kiefers in die 
Wunde des Opfers geleitet, so bald die Schlange beiBt ("sticht"). 
Der chemische Bau der Schlangengifte ist noch keineswegs geklart. 
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Man hat die wirksamen Stoffe lange fur Toxalbumine gehalten; die 
neueren Untersuchungen haben aber diese Annahme zum Wanken 
gebracht und deuten vielmehr darauf hin, daB die wesentlichen 
Giftstoffe der Schlangen, ahnlich denen der Bienen und anderer 
giftiger Arthropoden, stickstofffreie Verbindungen sind (also sich 
eher z. B. dem Cantharidin, einem Hydrobenzolderivat, CloH1204' 
vergleichen lassen). In die Frage der Gegengifte gegen die tierischen 
Gifte hat man noch immer wenig Einsieht und steht ihr infolge
des sen in vieler Hinsieht machtlos gegenuber; praktisch nimmt 
man bei Sehlangenbissen in unsern Breiten mit gutem Erfolg seine 
Zuflucht meist zur Eingabe groBer Dosen von Alkohol. Erfreulieh 
weit gekommen ist man in der Serumbehandlung der Schlangen
bisse, doch spielt diese bis jetzt fast nur in den Tropen eine Rolle. 
Eines heimtuckischen Zuges der Schlangengifte sei noch gedacht, 
nanilich daB sie ihre Wirksamkeit in getrocknetem Zustand jahre
lang beibehalten, so daB man getrocknete Schlangenkopfe mit 
cntsprechender Vorsicht handhaben solP). 

Anhangsweise erwahnt sei die gewerbliche, allerdings nicht 
medizinisch-drogentechnische Rolle, die die Meeresschildkrote (Che
lone imbricata L.) spielt, die alleinige Lieferantin des "e c h ten 
S chi Id pat t s" (des bekannten wertvollen Materials fur Haar
kamme, Schachteln u. dgl.). Die Schildkroten besitzen einen merk
wurdigen Hautpanzer. Ein £laches knochernes Schild deckt die 
Unterseite des TiereE, cin schwiicher oder starker gewolbtes Schild 
die Ruckenseite; diese gepanzerten Teile sind nun gewohnlich von 
einer auBeren, hornahnlichen Epidermisschicht uberzogen. Bei der 
genannten Schildkrotenart zeigt die auBere Hornschicht insofern 
eine Besonderheit, als sich Platten hiervon bei etwas hoheren 
Temperaturen zusammenschweiBen lassen. Man deckt zu diesem 
Zweck die dunne Schicht ab, legt sie in siedendes Wasser und 
preBt unter starkem Druck mehrere solche Schichten aufeinander, 
so daB man cinen Stoff von genligender Dicke erhalt, urn daraus 
allerlei Gegenstande herzustellen. Leider scheint die eigentum-

1) Zahne, die mit Giftdrtisen in Verbindung stehen, besitzt auch eine 
Eidechsengattung, die in Mexiko heimische Heloderrna. - "\Virksame Gifte 
sind endlich in den Hautabsonderungen del' Lurche, auch unsel'er ein
heimischen Kr6ten, Fr6sche, Salamander und Molche enthalten. Dem 
Menschen schadlich wird das Lurchhautsekret allerdings wohl nur, wenn 
os zufallig auf die Augenbindehaut gelangt. 
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liche SchweiBbarkeit ausschlieBlich der Hornschicht dieser einen 
Schildkrotenart zuzukommen. 

Die Vagel liefern uns 1) nur einen einzigen hierher gehOrenden, 
allerdings sehr wichtigen Stoff, das H ii h n ere i wei B, das den 
Eiern des Haushuhns entnommen wird. 

Eine sehr groBe Rolle fUr Medizin und Drogengewerbe spielen 
dagegen heute wie friiher die Stiugetiere (Mammalia), und es unter
liegt keinem Zweifel, daB diese ihre Bedeutung noch erheblich 
gesteigert werden wird in dem MaBe, wie sich unsere Kenntnisse 
von den geschlossenen (endokrinen) Drusen und ihren Funktionen 
vertiefen. Wir werden in einem spateren Abschnitt auf diese 
Seite ein wenig naher eingehen. 

Die Saugetiere werden in eine Reihe von Ordnungen eingeteilt, 
von denen uns die folgenden, unsere einheimische Saugerwelt zu
sammensetzenden interessieren: Insek tenfre ss er; Fleder
mause; Raubtiere (einschlieBlich der Seehunde); Wale; 
Nager; Huftiere (umfassen Einhufer, Dickhauter und Wieder
kauer). 

Die Insektenfresser sind hier hochstens insofern zu erwahnen, 
als zu manchen Praparationsprozessen statt metallner Nadeln 
Igelstacheln benutzt werden. Ganzlich bedeutungslos sind in der 
heutigen Medizin die von dieser in alten Zeiten vielfach verwandten 
Fledermause. 

Auch die R a u b tie r e fanden fruher in der Heilkunde ausge
dehntere Verwertung als in der J etztzeit. N och heute benutzt 
wird der Zibet (Zibethum, "Viverreum" der franzosischen 
Apotheker), und zwar als stimulierendes Mittel, gleichsinnig mit 
dem Moschus. Er stammt· aus gewissen, mit den Geschlechts
organen in Verbindung stehenden "Duftdrusen" verschiedener 
Zibetkatzen (Viverra-Arten) warmerer Lander. - Die See
hun d e oder Rob ben stellen mit ihrem Speck einen Beitrag zu 
den gewohnlicheren Transorten, die jedoch mehr als technische 
Ole Verwertung finden. 

Die Hauptrolle spielen in der Tranfabrikation die Wa 1 e. Die 
aus ihnen gewonnenen Transorten werden im allgemeinen nur 
als technische Ole verwandt (nur unter Notumstanden werden sie 
derart rektifiziert, daB sie in der Margarinefabrikation Verwendung 

1) Abgesehen von den neuerdings als Catgut praparierten Sehnen 
langbeiniger Vogelarten (s. S.76). 
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{inden k6nnen). Eine Walart aber hat fiir uns gr6Beres Interesse, 
namlich der Pottwal (Physeter macrocephalus Lac., Abb.29), ein 
Tintenfische jagender Zahnwal, der bis gegen 25 m lang werden 
kann. Der Pottwal hat einen ziemlich plumpen K6rper, an dem 
besonders der machtige Kopf auffallt; sein Unterkiefer ist lang 
und schmal mit einer Reihe niedriger, weitstehender Zahne. Die 
Augen sitzen weit nach unten verschoben, ziemlich nahe an den 
Mundwinkeln. Dber und vor ihnen w6lbt sich ein machtiger 
Kopfabschnitt, der vorn fast senkrecht abgeschnitten endigt. Der 
Schadel ist schwer und massiv gebaut und die nasale Schadel
partie wie eine flache Schale weit vorgezogen; iiber der Nasen-

Abb. 29. UmriJ.lzeichnung eines Pottwals (Physeter macrocephalus L.). Das Tier wird 
gegen 25 m lang. Der Walrat findet sich in einem BehiHter iiber der Nasenpartie vor den 
Augen. Man kann aus einem Pottwal viele Fasser reinen Walrats schiipfen. Nach G. O. SARS. 

partie befindet sich ein machtiger, geschlossener Behalter, in dem 
der Walrat angehauft ist. Dieser stellt eine wasserklare Fliissig
keit dar, die an der Luft als eine weiBe Masse erstarrt. Das ge
reinigte Fett stellt den Wa 1 rat (C eta c e u m) der Pharmakop6e 
dar. Dem Wal dient die groBe Olansammlung iiber der Nasen
partie ersichtlich dazu, dem Gewicht des schweren Schadels im 
Wasser entgegenzuwirken, das spezifische Gewicht des Tieres her
abzusetzen und es zu dem vorziiglichen Schwimmer zu machen, 
der der Pottwal in der Tat ist. Die Tiere leben, wie oben gesagt, 
hauptsachlich von Tintenfischen. Bei manchen Individuen findet 
man im Darmkanal ein Konkrement, dessen Bedeutung fUr das 
Tier zur Zeit noch ganzlich unbekannt ist; das Konkrement besitzt 
groBen Handelswert und spielt in der Parfiimerietechnik unter dem 
Namen Am b e r (Ambra) eine vielseitige Rolle. In friiheren Zeiten 
wurde der Amber auch in der Medizin haufig benutzt als Reizmittel 
und aphrodisierendes Mittel. Den Walrat verwendet man haupt
saehlieh zur Darstellung von Cold Cream (Unguentum leniens) 
und feineren Salben. - Die Bartenwale hatten friiher groBe Be
deutung fiir die Gewinnung des "Fisch beins", das aus den Barten 
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hergestellt wurde; jetzt werden die Barten in der Leimkocherei 
verwertet. 

Unter den N agern hat man vom medizinischen Standpunkt 
fruher den Biber (Castor tiber L.) hoch geschatzt; auch heute 
noch findet man in manchen Apotheken das Bibergeil (Casto
reum) vor. Gegenwartig lebt der Biber nur noch an wenigen Stellen 
in Europa (in einem kleinen Bezirk an der mittleren Elbe, im 
Delta der Rhone in Frankreich1) , in den Bezirken Minsk und 
Kiew am Dniepr, in NordruBland, und in groBerer Zahl an ein 
paar sudnorwegischen Flussen). Von brauner Farbe, erwachsen 
etwa einen Meter lang (den kurzen Schwanz eingerechnet), ist er 
ziemIich plump von Bau. 1m Wasser erinnert er etwas an einen 
Fischotter; doch ist er durch seinen kurzen, breiten, flachen und 
mit ziemlich groBen Schuppen bedeckten Schwanz leicht von 
diesem zu unterscheidcn. In unmittelbarer Verbindung mit den 
Geschlechtsorganen besitzen sowohl Mannchen wie Weibchen ein 
paar groBe, im ganzen sackformige Drusen, die ein hochst eigen
tumlich riechendes Sekret absondern. Diese Drusen werden mit 
Inhalt herausprapariert und kommen als "Bibergeil" auf den 
Markt. - Das Mannchen der echten, kanadischen Bisamratte 
(Fiber zibethicus L.) besitzt ein paar Moschusdrusen, die gleichfalls 
einen Anhang der Geschlechtsorgane bilden und dem Schwanz 
einen intensiven Moschusgeruch geben. Praparierte "Moschus
rattenschwanze" werden daher mancherorts zur Parfumeriefabri
kation benutzt. 

Wirkliche Parasiten im zoologischen Sinne liefert uns die Reihe 
der Saugetiere nicht; wohl aber bezeichnet man im taglichen 
Leben oft genug gewisse Nager als Schmarotzer der Menschen, 
die Hausmaus und vor allem die Rat ten, welch letztere in hygie
nischer Beziehung eine nicht gering einzuschatzende Rolle spielen. 
Zwei Rattenarten treten als stetige Gefahrten des Menschen auf, 
die gewohnliche braune Ratte, die Wan derra tte (Mus norvegicus 
L.) und die seltenere dunkle Hausratte (die "Pestratte", Mus 
rattus L.). Die Rattcn zeigen ein ungehcures Vermehrungsver
mogen. Ihre unmittelbaren Schadwirkungen - Vernichtung 
unserer Vorrate, zu denen sie sich durch Durchnagen von FuB
boden und Wanden von Kellern und Wirtschaftsgebauden einen 

1) Rier moglicherweise jetzt ganzlich ausgerottet. 
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Weg bahnen - sind bekannt genug. Noch viel bedenklicher ist 
es aber, daB sie eine stetige Ansteckungsgefahr in bezug auf 
mehrere Krankheiten abgeben. Vieles spricht dafUr, daB die 
Trichinen urspriinglich an die Ratten gebunden waren. Diese 
sind jedenfalls bestandig mit Trichinen behaftet und lassen deshalb 
die Trichinengefahr nicht erl6schen. Auch verschiedene Bakterien
krankheiten scheinen durch die Ratten verbreitet zu werden. Be
stimmt gilt das fUr die Pest. Wir haben schon friiher (S. 58) die 
Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daB die Rattenlager Herde der 
Beulenpest bilden. - Leider bietet der Kampf gegen die Ratten 
auBerordentliche Schwierigkeiten, vielleicht wesentlich deshalb, 
weil diese Nager kluge Tiere sind, die eine iiberraschende Fahigkeit 
besitzen, Fallen und Gift zu entdecken, mit denen ihnen der Mensch 
zu Leibe riickt. Gerade deshalb ist es hier besonders n6tig, alles 
zum Kampf aufzubieten, stellen doch die Ratten - vielleicht 
nachst den Fliegen - eine der gr6Bten Gefahren in hygienischer 
Beziehung dar. Ihnen muB iiberall und mit allen zu Gebote 
stehenden Mittelu nachgestellt werden. 

Die Huftiere, besonders Pferde und Wiederkauer, werden 
drogentechnisch mehr als irgendwelche andere Saugetiergruppe 
ausgenutzt und spielen auch, abgesehen davon, fUr die Medizin eine 
hochbedeutende Rolle mit Riicksicht auf die Serumtherapie. 
Diese beruht auf der Entdeckung, daB das Serum (die Blutfliissig
lmit) bei Tieren, die gegen eine krankheitserregende Mikrobe im. 
munisiert worden sind, unter gewissen Bedingungen eine heilende 
oder vorbeugende (prophylaktische) Wirkung gegeniiber eben 
dieser Krankheit hat, wenn es in die Blutbahn eines anderen 
Tieres eingespritzt (injiziert) wird. Es kommt dabei einerseits 
darauf an, daB das gewonnene Serum stark wirksam ist, mit 
anderen Worten, daB das mit ihm behandelte Tier die Fahigkeit 
gewinnt, starken Ansteckungen gegeniiber Widerstand zu leisten. 
Andrerseits darf das Serum des als Quelle benutzten Tieres keine 
schadlichen Wirkungen auf den menschlichen Organismus aus
iiben1). Der Diphtherie gegeniiber hat sich z. B. das Pferd (Equus 
caballus L.) als ein ausgezeichneter Serumproduzent erwiesen, 
eben so die Ziege (Capra hircus L.), die in solchen Fallen benutzt 

1) Das Serum vieler Tiere wirkt bei Injektion auf den Menschen als 
Gift; z. B. wiirde die Einspritzung eines Liiffels voU Katzenblut den Tod 
des damit Behandelten herbeifiihren. 
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wird, in denen der Patient Pferdeserum aus irgendwelcher Ursache 
weniger gut vertragt. Man hat jetzt bereits eine groBe Reihe Sera 
hergestellt (Antipestserum, Antityphusserum, Anticholeraserum, 
Antistreptokokkenserum usw., auch zahlreiche Sera gegen Krank
heiten der Haustiere); es wiirde aber hier zu weit fuhren, auf diese 
Praparate naher einzugehen. - Sehen wir von der Serumtherapie 
ab, so finden wir, daB es die Paar h ufer sind, die die Hauptrolle 
in den Apotheken spielen, das Schwein und die eigentlichen 
Wiederkauer. Das Schwein (Sus scrofa L.) ist bekanntlich kein 
Wiederkauer, d. h. sein Magen erscheint nicht insolche funktionell 
getrennte Abschnitte wie der Wiederkauermagen zerlegt. Urn die 
Nieren herum und entlang der Innenseite der Bauchwande liegt 
eine dicke Fettschicht, der Flaum, der praktisch die ganze Bauch
h6hle auskleidet; er wird geschmolzen und gelautert - unter dem 
NamenS ch we ineschmalz (Adeps suillus) - beiZubereitung 
fetter Salben in den Apotheken verwendet. Das Schweineschmalz 
ist weiB, streichbar weich und gleichmaBig, in Olen leicht loslich; 
es wird oft als Ersatz (Substitution) fur andere Fettstoffe wie das 
Vaselin benutzt. - Das Hauptmerkmal der Wi e de r k a u e r liegt 
in der eigentumlichen Zerlegung des Magens in getrennte, funk
tionell verschiedenartige Abteilungen. Das Futter (Grasarten und 
andere Pflanzen) wird zunachst in kugeligen Massen zusammen
geballt und heruntergeschluckt. Die Ballen erweitern das Schlund
rohr sehr stark und schlupfen dabei, an dessen unterem Ende 
angelangt, durch einen seitlichen Spalt in den groBen Vormagen, 
den Pansen (Rumen). Von hier gehen sie spater in den Netzmagen 
(Reticulum) uber, werden hier etwas aufgeweicht und darauf zu 
gelegener Zeit, namlich dann, wenn das Tier "wiederkauend" da
liegt, durch "AufstoBen" abermals in den Mund befordert. Jetzt 
werden die Futterteile feingekaut und mit Speichel gemischt in 
einen halbflussigen Brei umgewandelt, die nun, am Seitenspalt des 
Pansens vorubergleitend, durch das Schlundrohr in den Blatter
magen (Omasus) und weiter in den eigentlich verdauenden Lab
magen (Abomasus) gelangen; die weitere Verdauung spielt sich 
dann in dem langen Darmkanal abo Beschaftigen wir uns nun 
zunachst mit den wildlebenden Wiederkauern, so mussen wir an 
erster Stelle einem Gebirgstier Zentralasiens, dem M 0 s c h u s tie r 
(Moschus moschiferus L., Abb.30) einige Worte widmen; es ist 
das ein kleiner, hirschahnlicher Sauger ohne Geweih, dafur aber 
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mit stark entwickelten Eckzahnen des Oberkiefers, die besonders 
im mannlichen Geschlecht an den Seiten des Unterkiefers nach 
unten zu etwas hervorragen. Die mannlichen Tiere besitzen eine 
eigentiimliche, mit den Geschlechtsorganen raumlich in Beziehung 
stehende Druse. Deren Sekret, der M 0 s c h us, sammelt sich in 
einem Beutel unter dem Paarungsorgan an. Der Beutel mit seinem 
kornigen Inhalt wird abgeschnitten und getrocknet. Fruher 
wurden alljahrlich aus Asien wenigstens 20-30000 solcher Stucke 
"Rohmoschus" zur Gewinnung des 
naturlichen Moschus ausgefuhrt. In 
neuerer Zeit lernte man Moschus 
auch auf chemischem Wege herzu
stellen, so daB die Moschusindustrie 
im zoologischen Sinne an Bedeutung 
abnimmt. Moschus ist ein Reiz
mittel, das auch in der Parfumerie
fabrikation Verwendung findet. -
Auch andere Hirschtiere lieferten 
den Apothekenlaboratorien voruber
gegangener Menschenalter einige 
Praparate; in der J etztzeit aber 
fehlen diese in den Regalen der 
europaischen Apotheken. Anders 

Abb.30. Der Ropf eines mannlichen 
]\{osch ustieres (Moschus moschife· 
rus L.). Das hirschahnliche Tier tragt 
kein Geweih; dafiir siud die Eckzahne 
des Oberkiefers stark entwickelt, so 
daJ.l sie an den Seiten des Unterkiefers 
naeh unten zu hervorragen. N ach 

BEAUREGAltD (etwas verandert). 

in der chinesischen Apotheke, in der in Salzwasser gekochte 
und nachher pulverisierte Bastgeweihe des Maralhirsches und 
anderer zentralasiatischer Hirscharten ein als angebliches Reiz
mittel so hochbezahlter Gegenstand sind, daB zu seiner bequemen 
Gewinnung im Altaigebiet und Ssajan in neuerer Zeit sogar 
Maralfarmen angelegt worden sind. 

Eine wichtigere Rolle in medizinischer Hinsicht spielen in 
der Gegenwart die zahmen (domestizierten) Wiederkauer. Sie ge
horen samtlich zu der Gruppe von Wiederkauern, die hohle Horner 
besitzen, die nicht gewechselt werden (die hirschahnlichen Tiere 
haben, soweit es sich nicht um solche handelt, bei denen die Eck
zahne des Oberkiefers so wie beim Moschustiere stark entwickelt 
sind, solide Geweihe, die normalerweise jedes J ahr gewechselt 
werden). - Es sind besonders die Schafe und Rinder, die pharma
zeutische Bedeutung haben. Vom Schaf (Ovis aries L.) gewinnt 
man das Wollfett, das im gereinigten, wasserfreien Zustand das 
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Lanolin (Adeps Lanae anhydricus) der Apotheken dar
stellt, eine hellgelbe, salbenartige, schwach riechende Masse, die in 
Wasser unloslich ist. Der Labmagen des Schafes liefert das medi
zinisch verwertete Pep sin (P e psi n u m), ein Enzym, das, meist 
mit Zucker oder Milchzucker gemischt, als ein fast weiBes, feines 
Pulver verkauft wird. (Kasela.b wird dagegen meist aus Lab
magen von Kalbern hergestellt.) SchlieBlich miissen wir auch den 
Hammeltalg (Sebum ovile) des Arzneibuches erwahnen, 
eine weiBe, feste, etwas widerlich oder brenzlich riechende 
Masse, die durch Ausschmelzen des fetthaltigen Gewebes der 
Schafe gewonnen wird. - Zuletzt gelangen wir bei der Bespre
chung medizinisch bedeutsamer Sauger zum Rind (Bos taurus L.). 
Unter den Drogen, die die Apotheken von diesem Tier erhalten, 
haben wir zunachst die Ochsengalle (Fel Tauri depura
tum) zu nennen, ein gelbliches Pulver, das zu Abmagerungs
zwecken verabreicht wurde; jetzt ist das Medikament wohl fast 
auBer Gebmuch gekommen. Dagegen spielen Pankreatin und 
Pep ton eine groBere Rolle; Pankreatin wird aus der Bauch
speicheldriise (Pa.nkreas), Pepton aus Fleisch unter Einwirkung 
von Pepsin oder Pankreatin hergestellt. Erwahnen mussen wir 
auch Milchzucker (Saccharum Lactis) und Milchsaure 
(Acidum lacticum), deren Rohstoff fur die fabrikmaBige 
Darstellung die Kuhmilch liefert. Aus Kuhmilch gewinnt man 
weiterhin das Cas e in. Fur verschiedene Zwecke benutzt man 
sodann Tierkohle (Carbo animalis), von Fett befreites 
Kalbfleisch, das mit etwa dem dritten Teile Kalbsknochen in 
einem Tiegel gebrannt wurde. - SchlieBlich mussen wir noch 
eines Praparats gedenken, das in der Medizin, besonders fur die 
bakteriologische Technik, groBe Bedeutung hat, die tierische G e -
la tine. Man gewinnt sie aus Tierknochen, aus den Hautgeweben 
und ihren Derivaten (Horn, Fibern), aus Sehnen usw.; urspriinglich 
bildeten die Knochen die Hauptgrundlage der Industrie. Die 
Gelatine wird nicht von eine"r einzelnen Tierart geliefert; jedoch 
darf man wohl sagen, daB die domestizierten 'Viederkauer, und 
unter ihnen wiederum die Rinder, die groBte Rolle als Gelatine
quelle spielen. 
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Kurze Charakteristik der animalischen Drogen 
(ausschlieBlich der organotherapeutischen Praparate). 

Adeps Lanae anhydricus - Wollfett. 
Das wasserfreie, gereinigteFett derSchafwolle. Es ist salben

artig, hellgelb und von angenehmem, schwachem Geruch; Schmelz
punkt 40 0 C. Lost sich in Ather, Petroleumbenzin, Chloroform 
und siedendem absoluten Alkohol, wenig loslich in gewohnlichem 
Alkohol, unloslich in Wasser; mit dem letzteren jedoch mischbar, 
ohne die salbenartige Natur einzubiiBen. Verbrennt mit stark 
ruBender und leuchtender Flamme; Riickstand hochstens 1 Proz~mt. 
Besteht aus Fettsaureestern von Cholesterin und Isocholesterin. 

Adeps suillus (= Axungia porci) - Schweineschmalz. 
Eine gleichmaBige, streichbar weiche und weiBe Masse, die aus 

demFlaum(Netz undNierenfett) des Schweins ausgeschmolzen 
wird. Riecht schwach, doch nicht ranzig. Schmelzpunkt 36 bis 
46 0 C. Leicht li:islich in Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, 
nur wenig in Alkohol, unloslich in Wasser. Besteht wesentlich 
aus Palmitin-, Stearin- und Olsaure als Glycerinester. 

Ambra grisea - Grauer Amber. 
Darmkonkremente des Pottwals. Auf Wasser schwimmende, un

durchsichtig schwarzlichgraue Stucke mit weiBlichen Streifen und Flecken, 
die beim Zerschneiden wachsartig sind. Schmilzt beim Erhitzen, verbrennt 
fast vollig, mit Flamme. Ohne Geschmack, aber mit benzoeartigem, an
genehmem Geruch. Loslich in Ather, Olen, siedendem Alkohol, weniger 
in kaltem Alkohol, unloslich in Wasser. Enthalt angeblich Benzoe- und 
Bernsteinsaure neben einem cholesterinartigen Korper. 

Axungia porci, siehe Adep s s uill us. 

Cantharides - Spanische F liegen. 
Bei hochstens 40 0 C getrocknete, moglichst unbeschadigte Lytta 

vesicatoria. Gehalt an Cantharidin wenigstens 0,8%. HinterlaBt 
beim Verbrennen hochstens 8% Riickstand. 

Cantharidin - Cantharidin. 
Aus der vorhergehenden Droge mittels Chloroform extrahiert. 

Farblose und geruchlose, glanzende, schuppenahnliche Krystall
chen, die bei 210-211 0 C schmelz en. Leicht loslich in Olen, 
schwieriger in Chloroform, Ather, Alkohol und Schwefelkohlenstoff, 
fast unloslich in Wasser. Chemische Formel siehe S. 46. 
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Carbo animalis - Tierkohle. 
Aus 3 Teilen fettfreiem, zerstucktem K alb s fleisch und 1 Teil 

kleinen Kalbsknochen durch Brennen in einem Tiegel hergestellt. 
Ein braunschwarzes Pulver, das bei Rotgliihhitze ohne Flamme 
gluht. In Salzsaure teilweise li:islich. 

Garbo ossium. 
Kohle aus Knochen grii13erer Tiere durch Ghihen oder Erhitzung dar

gestellt. 

Garbo animalis e sanguine. 
Aus frischem Blut, mit gereinigter Pottasche gemischt, in einem eisernen 

Kessel zur Trockenheit eingedampft und in einem Tiegel gegliiht. 

Gastoreum - Bib er g ei 1. 
Anhangsdriisen (mit 1nhalt) der Geschlechtsorgane des Bi b e r s, ge

trocknet. Die rundlichen bis Ianglich birnfiirmigen, au13en unebenen und 
zu zweien miteinander verbundenen, dunkelbraunen Kiirper enthalten eine 
heller oder dunkler braune bis geIbbraune, fettartige Masse von einem 
aromatischen und zugleich erregenden Geruch. Enthalt ein atherisches 01, 
Harz, Fett und Cholesterin. 

Gatgut. 
Unter diesem Namen bergen sich verschiedene tierische Produkte: 

1. Die aus dem Darm des Schafes hergestellten, chirurgisch verwendeten 
Nahfaden. 2. Neuerdings auch die Beinsehnen der Reiher und Kraniche 
zum selben Gebrauch prapariert und 3. in glashelle Faden ausgezogene, 
herauspraparierte Spinndriisen (Serikterien) der Seidenspinnerraupe; 
der trockene Faden ist sehr briichig, in Wasser aufgeweicht dagegen sehr 
biegsam und bruchfest. 

Cera alba - WeiBes Wachs. 
An der Sonne gebleichtes B i e n e n wachs von weiBer oder gelb

lichweiBer Farbe. Spezifisches Gewicht 0,968-0,973, Schmelz
punkt 64-65 0 C. 

Cera fiava - Gelbes Wa.chs. 
Das aus den Waben der Honigbienen durch Ausschmelzen 

gewonnene Wachs. Die meist schwach nach Honig riechenden 
Stucke sind gelb bis graugelb und kornig brechend. Spezifisches 
Gewicht 0,960-0,970, Schmelzpunkt 63,5-64,5 0 C. Loslich in 
Ather und Chloroform bei schwacher Erwarmung, un16slich in 
Wasser. Besteht hauptsachlich aus freier Cerotinsaure (Cerin, 
C26H5202) und Palmitinsaure-Melissylester (Myricin). 

Ghinesisches Wachs (P e I a wac h s). 
1st ein Schildlausprodukt (vg1. S.60). Aus Japan wird auch Wachs 

einer Leuch tzirpe exportiert (vg1. S. 60), das jedoch nicht mit der ge-
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wiihnlichen "C era j a p 0 n i c a " verwechselt werden darf, welche letztere 
ein Pflanzenfett darstellt. 

Cetaceum - Walrat. 
Die gereinigte wachsartige Masse in dem Hohlraum uber der 

nasalen Schadelpartie des Pottw also WeiBe und glanzende, fettig 
anzufiihlende Stucke, die im Bruch groBblattrig-krystallinisch 
sind. Geschmack mild und fade. Schmilzt bei 45-54 0 C zu einer 
klaren, farblosen Flussigkeit, die schwach, doch nicht ranzig riecht. 
Loslich in Ather, Chloroform und sie9.endem Alkohol, nicht in 
Wasser. Besteht wesentlich aus Palmitinsaure-Cetylester. 
Coccionella - Cochenille. 

Auf heiBen Platten oder in Wasserdampf getOtete und getrocknete 
weibliche Cochenillelause. Sie stellen 3-5mm lange, eif6rmige, 
dunkelpurpurne oder purpurgraue Kiirnchen mit weiJ3em Anflug dar; die 
Unterseite ist flach bis konkav, die Oberseite konvex mit Querrunzeln. 
Gcruchlos; Geschmack schwach bitterlich. Lasson sioh leicht zu einem 
dunkelroten Pulver zerreiben, das seinen Farbstoff (Carminsaure) an Wasser 
und Alkohol abgibt (siehe auch S. 60). 

Fel Tauri depuratum siccum - Trockene gereinigte Ochsen
g aIle. 

Mittels Alkohol und Tierkohle gereinigte, eingetrocknete Oohsengalle. 
Ein gelblichweiBes Pulver, in Wasser und Alkohol l6slich. 
Fel Tauri inspissatum - Eingedickte OchsengalIe. 

Zu einem dicken Extrakte eingedampfte frische 0 c h sen galle, eine 
braunlichgrune Flussigkeit, die in Wasser ge16st eine klar grunliche Flussig
keit darstellt. 
Liquor seriparius - Lab e sse n z. 

Eine aus der inneren Schleimhaut des Labmagens saugender Kal ber 
mittels WeiBwein und Kochsalz gewonnene klare, gelbliche, schwach saure 
Flussigkeit. 

Mel- Honig. 
Das von den B ienen erzeugte, suBe Umwandlungsprodukt des 

Nektars der Blumen, das in den Waben abgelagert wird. Frisch 
gewonnen steUt er einen hellgelben bis braunlichen durchscheinen
den Sirup dar, der jedoch wegen Auskrystallisierung von Trauben
zucker mehr oder weniger fest und krystallinisch, weiBlich und 
undurchsichtig wird; er hat einen eigentumlichen, angenehmen 
Geruch und einen rein suBen Geschmack. In Wasser zu einer 
schwach truben Flussigkeit laslich, ebenso in verdunntem Alkohol. 
Ruckstand beim Verbrennen 0,1 bis hachstens 0,8%. Besteht 
hauptsachlich aus einer gesattigten Lasung von G5- 80% Invert
zucker (Frucht- und Traubenzucker). 
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lvfoschu8 Moschus. 
Das eingetrocknete, stark l'iechende Sekl'et del' drusigen Behaltel' 

(Moschusbeutel) des mannlichen M 0 s c h u s tie I' e s. Rohmoschus steUt 
runde bis eirunde, schwach plankonvexe Scheiben dar, die an del' konvexen 
Seite behaart sind; del' Inhalt ist kriimelig bis weich, dunkelrot bis schwarz
braun. Riickstand beim Verbrennen hochstens 8%. Besteht neben dem 
Riechstoff aus Fett, Cholesterin, Albuminaten und verschiedenen Salzen_ 

Oleum jecoris Aselli - Le bertran. 
Aus frischenLebern vom Dorsch (Ka,be1j au) im Dampfbad 

bei moglichst gelinder Warme gewonnenes 01; durch Abkiihlen 
bis unter 0 0 werden die leicht erstarrenden Bestandteile entfernt. 
Lebertran steUt eine eigenartig riechende und schmeckende, blaB
gelbe Fliissigkeit dar, die jedoch nicht ranzig schmecken darf. 
Del' Geruch darf sich beim Erhitzen nicht andern. Spezifisches 
Gewicht 0,924-0,932. Sehr reich an sogenannten a-Vitaminen 
(antirachitischen Vitaminen). 

Os sepiae - We i B e s F i s c h b e i n. 
Del' Riickenschulp del' S e pie (eines Tintenfisches). Die Schalen sind 

beiderseits gewolbt, leicht und von feinen, geschichteten Kalklamellen auf
gebaut; Lange 10-25 cm, Breite 5-7 em und Dicke 1-2 cm. Lost sieh 
unter Aufbrausen in verdiinnter Salzsaure zu einer farblosen Fliissigkeit 
unter Hinterlassung eines organischen, hautigen l{iickstandes. Leicht 
pulverisierbar; bildet ein sandiges Pulver von mikroskopischen, scharf
kantigen Stiickchen. Besteht hauptsachlich aus kohlensaurem Kalk. 

Pepsinum - Pepsin. 
Das - meist mit Zucker gemischtc - Enzym wird aus del' 

Schleimhaut des Magens vonSchafen, Sch weinen undKalbern 
gewonnen und steUt ein feines, fast weiBes Pulver dar, das wenig 
hygroskopisch ist. Geschmack brotartig, anfangs siiHlich, nachher 
etwas bitter. Loslich in Wasser, besonders bei Anwesenheit von 
Mineralsauren. 

Saccharum lactis - Milchzucker. 
Aus Kuhmilch gewonnen. Stellt ein geruchloses, weiHes Pulver 

odeI' weiBe, krystallinische Stiicke in Trauben odeI' Platten dar. 
Die waBrige Losung dreht den polarisierten Lichtstrahl nach rechts. 
Loslich in 7 Teilen Wasser bei 15 0 C, in 1 Teil siedendem Wasser. 
Geschmack schwach siiB. HinterlaBt beim Verbrennen hochstens 
0,25% Riickstand. 
Sanguis bovinu8 inspissatu8 - ]<J i ng e di c k t e sRi n ds bl u t. 

1m Dampfbade eingedicktes R in d s b I u t, das demnach vollig einge
trocknet und zu Pulver zerrieben worden ist. Ein rotbraunes Pulver, das. 
sich in Wasser leicht lost. 
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Sebum ovile - Hammel talg. 
Das durch Ausschmelzen fetthaltiger Zellgewebe des S c h a f e s 

gewonnene Fett stellt eine weiBe, feste Masse dar und riecht eigen
tiimlich, doch nicht widerlich, brenzlich oder ranzig. Schmelz
punkt 45-50 0 C. Eine Mischung von Triglyzeriden verschiedener 
Fettsauren. 

Spongiae - Soh witmme. 
Gereinigte Sponginskelette von marinen H 0 r n s c h w it m 111 e ll. 

Vber Drusen mit innerer Sekretion und einige Praparate, 
die aus innersekretorischen Organen stammen. 

In der Einleitung (S. 4) wurde bereits darauf hingewiesen, daB 
bestimmte epitheliale Zellgebilde - Dr ii sen - die Aufgabe haben, 
spezifische Stoffe auszuscheiden. Wir haben uns hier im beson
deren mit den endokrinen Driisen zu beschaftigen. Das Studium 
der inneren Sekretion, das am SchluB des vorigen J ahrhunderts 
seinen Anfang nahm und in den beiden letzten J ahrzehnten be
sonders emsig betrieben wurde, hat eine Fiille von Tatsachen an 
den Tag gefordert, die der Nichtfachmann nur schwer zu iiber
blicken vermag. 

Schon friihzeitig sind tierische Organe als Arzneimittel ver
wendet worden, noch ehe man etwas Naheres iiber ihre aktiven 
Bestandteile und deren Wirkungsmechanismus wuBte. Die Lehre 
von der inneren Sekretion hat nun dieses Gebiet der Medizin, das 
man als Organotherapie bezeichnet, auf eine feste, wissen
schaftliche Basis gestellt. Chemische, experimentell-physiologische 
und pathologische Forschungen lieferten wertvolle Beitriige zur 
Kenntnis der Inhaltsstoffe und der Wirkung der 0 r g a n p rap a -
rate, die den Arzneischatz in ungeahnter Weise und mit un
ersetzbaren Stoffen bereichert haben. - Man stellt die endokrinen 
Driisen in mehrere Systeme zusatnmen, von denen wir zuniichst 
das thyreo-parathyreo-thymische besprechen wollen. 

Die Schilddriise (Glandula thyreoidea) bestcht aus zwei an 
den Seitenflachen des Kehlkopfes gelegenen Seitenlappen, die die 
normale GroBe einer Pflaume besitzen. Ihr Parenchym wird aus 
Follikeln (kugelformigen Zellkomplexen) gebildet, welche mit 
Epithel ausgekleidet sind und das S chi 1 d d r ii sen k 011 aid ent
halten. Die Schilddriise ist ein Organ von lebenswichtiger Be-
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deutung. Ihre Funktion greift regulierend in die Zusammen
setzung des Blutes und dadurch direkt in die chemischen V or
gange aller Organe, speziell auch die des Nervensystems, ein. Als 
wirksame Substanzen sind von verschiedenen Forschern J 0 d 0 -

thy r in, J 0 d thy reo g lob u lin und neuerdings Thy r 0 x in der 

HJ 

/C" . HJCC-==---=C-CH2CH2COOH 
Formel I I I isoliert worden, welch 

HJC"Cf"C" Sf" COH 

H 

letzteres auch synthetisch hergestellt wurde. Von besonderer 
Bedeutung ist, daB die Schilddriise Jod enthiilt. 

Die gestorte Funktion der Schilddriise hat z. T. schwere Er
krankungen zur Folgo. Wird das Organ bei Kropfigcn vollstandig 
entfernt, so treten Stoffwechselstorungen auf, die unter Abmage
rung schlieBlich todlich verlaufen (Kachexia thyreopriva oder 
strumipriva). Bei jungen Individuen ist ferner Stillstand des 
Langenwachstums zu beobachten. Daneben findet man psychische 
Minderentwicklung, die sich durch Tragheit, Teilnahmslosigkeit, 
langsame Beantwortung von Fragen auBert. Charakteristisch sind 
ferner die auftretenden Veranderungen der Raut, eine eigenartige 
Schwellung - Myxodem. 

Mit diesem nicht zu verwechseln ist das kongenitale Myx
ode m , das auf einem vollstandigen Mangel der Schilddriise infolge 
von Entwicklungshemmung beruht. Die Falle zeigen deutlichen 
Zwergwuchs, schwere Idiotie neben den Erscheinungen des Myx
odems. Auch der sogenannte endemische Kretinismus ist auf 
einen Ausfall der Schilddriisenfunktion zuriickzufiihren. Eine in 
vielen Gegenden von Deutschland, Osterreich, der Schweiz und 
den Vereinigten Staaten auftretende Schwellung der Schilddriise, 
die unter der Bezeichnung Struma oder Kropf bekannt ist, 
wird allgemein einem Jodmangelin der Nahrung zugeschrieben, der 
die Schilddriise zur VergroBerung ihres V olumens voranlaBt. Diesen 
A thyreosen oder Rypothyreosen steht die Ryperthy
re 0 se gegeniiber, die als Bas edowsc h e Kr ankh ei t bezeichnet 
wird. Eine Reilung oder Besserung derselben ist wohl nur durch 
Operation zu erzielen. Die seinerzeit empfohlene Zufuhr von Anti
stoffen hat sich als unwirksam erwiesen. 
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Die Ausfallsetscheinungen n3;ch operativer Entfernung der 
Schilddriise lassen sich durch Einverleibung von Schilddriisen
stoffen erfolgreich bekampfen, und zwar leisten nicht nur Injek
tionen von Extrakten, sondern auch Darreichung von getrockneter 
Schilddriisensubstanz gute Dienste. Andauernde Medikation kann 
beim Menschen den Ausfall der Schilddriise jahrelang ersetzen. 
Von Schilddriisenpraparaten ist eine gr6Bere Anzahl im Handel. 
An dieser Stelle waren zu erwahnen: Jodothyrin, Thyraden, Thy
reoidea glandula sicc. pulv., Thyreoidin, aIle in Tablettenform. 
Thyreoglandol in Form von Ampullen und Dragees. 

Die Neben- oder Beischilddrusen (Glandulae para
thyreoideae), auch Epithelk6rperchen genannt, stellen den 
zweiten Teil des thyreo-parathyreo-thymischen Systems dar. Es 
sind das vier bohnengroBe, dunkelrote Gebilde, die dicht neben 
der Schilddriise an der Hinterflache derselben liegen. Werden 
die Nebenschilddriisen bei einer Operation der Schilddriise ent
fernt, wie es friiher 6fters geschah, so stellen sich schon nach 
wenigen Tagen allgemeine Krampfanfalle - T eta n i a par a -
thyreopriva - ein, unter denen der Tod erfolgen kann. Die 
Organtherapie, welche sich beim Ausfall der Schilddriise so 
wirksam erweist, zeitigte bei Epithelk6rperchenmangel bisher 
keine so giinstigen Resultate. Indes haben in Fallen von Tetanie 
Epithelk6rperchentransplantationen gute Dienste geleistet. Deut
lich 'hervortretend sind die Beziehungen der Nebenschilddriise 
zum Kalkstoffwechsel. Bei parathyreopriven Tieren sind Ver
anderungen an den Zahnen und im Knochenwachstum fest
gestellt worden . .Ahnliche Beobachtungen hat man bei Knochen
erweichung (Osteomalacie), einer nur bei Frauen vorkommenden 
Krankheit, gemacht. Auch die giinstige Beeinflussung der bei 
Epithelkorperchenausfall auftretenden nerv6sen Dbererregbarkeit 
durch Kalksalze spricht fiir die Richtigkeit der Annahme solcher 
Beziehungen. Medizinische Verwendung finden: Paraglandol in 
Ampullen und Dragees und Parathyreoidintabletten. 

Als drittes Organ dcs genannten Systems haben wir die Thy
m us, Briesel (Glandula thymus) zu besprechen. Ihr Sitz ist im 
Mittelfellraum hinter dem Brustbein. Die physiologische Wirkung 
des Thymussekrets ist noch nicht geniigend bekannt. Immerhin 
ist man berechtigt anzunehmen, daB es sich auch bei der Thymus 
um eine Driise mit innerer Sekretion handelt. Von Thymuspra-

B roc h, Tierwelt. 6 
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paraten sind Glandula thymus sicc. pulv., (Ta;bletten) und Thy
moglandol (Ampullen und Dragees) zu erwahnen. 

Das Nebennierensystem umfaBt das Adrenal- und das 1n
t err e n a 1 s y s t em, die sich sowohl bezuglich ihres anatomischen 
Baues als auch in ihrem Verha.lten gegenuber Chromsalzen von
einander unterscheiden. Ersteres bestehtaus der M arks u b -
stanz und den Paraganglien, wahrend letzteres von der 
Rindensubstanz gebildet wird. Die Nebennieren (Glan
dulae suprarenales) als ganzes Organ sind lebenswichtig, weshalb 
ihre Entfernung rasch den Tod herbeifuhrt. Nur eine gelungene 
Transplantation von Nebennieren vermag das Leben zu erhalten. 
Die Darreichung von Organextrakten erweist sich als erfolglos. 
Beim Menschen tritt nach Zerstorung der Nebennieren ein tod
liches Leiden auf, das nach seinem Entdecker Add i son s c he 
Krankheit genannt wird. Sie auBert sich durch zunehmenden 
Krafteverfall, Storungen der Verdauung und des N ervensystems, 
sowie durch charakteristische braunliche Verfarbung der Raut. 

Bereits friihzeitig konnte man feststellen, daB das Gewebe der 
Nebennieren und das ihnen entstromende Blut mit Eisenchlorid 
eine eigenartige Grunfarbung gab. Spater fand man, daB Neben
nierenextrakt, intravenos dargereicht, blutdrucksteigernde Wir
kung entfaltet. Das physiologisch wirksame Sekret, das uberall im 
Blute nachgewiesen werden kann, wurde zunachst krystallinisch 
gewonnen und spater synthetisch dargestellt. Es ist dies' <las 
Adrenalin der Formel: 

Dank seiner ausgesprochenen therapeutischen Wirkung findet 
Adrenalin ausgedehnte medizinische Verwendung. Es wirkt ge
faBverengernd, blutdruckerhohend, pupillenerweiternd und er
schlaffend auf Magen-, Darm- und Bronchialmuskulatur. Endlich 
ist Adrenalin in Form von intravenosen 1njektionen ein mach
tiges stimulierendes Mittel bei Rerzkollaps und niedrigem Blut
druck nach Operationen und 1nfektionskrankheiten. Ais Neben
nierenpraparate kommen Adrenalin, Suprarenin. hydrochloric., 
l-Suprarenin. synthetic., Epirenan, Paranephrin (lOproz. I~osungen) 
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in Betracht. (Das meiste Adrenalin wird jetzt synthetisch dar
gestellt.) 

Die Hypophyse (Hirnanhang, Hypophysis cerebri, Glandula 
pituitaria) ist ein an der Hirnbasis gelegenes Organ, dessen physio
logische Bedeutung und Sekrete bis vor etwa 15 Jahren fast un
bekannt waren. Sie setzt sich aus einem Vorderlappen (Pra
hypophyse) und einem Hinterlappen (Neurohypophyse) zu
sammen. Beirn Menschen wurde eine Reihe von Erkrankungen 
beobachtet, die als St6rungen der Hypophysenfunktion aufzu
fassen sind. Die Akromegalie, bei der FiiBe, Hande, Nase, 
Lippen und Zunge groB, plump und unformlich werden, wird 
durch cine Funktionsstorung des Vorderlappens bedingt. Der 
Riesenwuchs (Gigantismus) ist vielleicht ein Vorstadium der 
Akromegalie. Die beiden Leiden sind durch flieBende Dbergange 
miteinander verbunden. Auf der anderen Seite fiihrt eine ver
minderte Tatigkeit des Vorderlappens zu verschiedenen Formen 
von Zwergwuchs. Auf ahnlichen Ursachen diirfte auch die hypo
ph y sa reF e t t s u c h t (Dystrophia adiposo-genitalis) zuriickzu
fiihren sein. 

Hypophysenextrakt ruft bei intravenoser Applikation eine 
Steigerung des arteriellen Blutdrucks hervor. Die Wirkung unter
scheidet sich von derjenigen des Adrenalins sowohl durch die 
geringere Intensitat als auch durch ihre Entstehung. Wahrend 
das Adrenalin auf die peripheren N ervenendigungen wirkt, und 
zwar genau wie eine Reizung der Sympathicusendigungen, und 
deshalb eine Tonuserhohung oder -erschlaffung bewirkt, je nach
dem der Nervus sympathicus des betreffenden Organs ein moto
rischer oder hemmender Nerv ist, so erh6ht das Hypophysensekret 
immer den Tonus, wahrscheinlich weil es direkt, und zwar er
regend, auf die glatte Muskulatur wirkt. Seiner spezifischen Wir
kung auf die Gebarmutter verdankt das Hypophysenextrakt seine 
Verwendung in der Geburtshilfe und in der Gynakologie. Auch ist 
zu erwahnen, daB Hypophysenpraparate auf das Konzentrations
verm6gen der Nieren fordernd wirken und eine Herabsetzung der 
pathologischen Diurese bei Diabetes insipidus herbeifiihren. 

Dber die chemischen Eigenschaften der wirksamen Bestand
teile der Hypophyse sind wir noch nicht genau orientiert. 

In der Medizin finden Extrakte aus dem Hinterlappen oder 
Infundibularteil sowie aus der gesamten Hypophyse bei Wehen. 

6* 
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schwache und Blutungen unter der Geburt, Herzkollaps, hypo
physarer Fettsucht, Diabetes insipidus und Wachstumsstorungen 
Verwendung. Ais Praparate des gesamten Organs kommen 
Pituitrin, Pituglandol, Hypophysin und Coluitrin in Betracht. 
Aus dem Hypophysenvorderlappen wird das Anteglandol her
gestellt. 

Die Zirbeldriise (Epiphyse, Glandula pinealis) ist ein kleines, 
zapfenformiges Organ an der Dorsalseite des Hirnstammes. Ihr 
Sekret scheint einen EinfluB auf die korperliche und geistige Ent
wick lung des Individuums und den Ernahrungszustand des Kor
pers auszuiiben. Zirbeldriisenextrakt ist in letzter Zeit in der 
Psychiatrie bei gewissen Erscheinungen, die verschiedene Geistes
krankheiten begleiten, mit Erfolg gegeben worden. Ein Zirbel
driisenextrakt ist unter der Bezeichnung Epiglandol (Ampullen 
und Dragees) im Handel. 

Die Bauchspeicheldriise (Pankreas) hat sowohl eine auBere 
als auch inn ere Sekretion. Der in den Darm abgeschiedene Pan
kreassaft dient dazu, die Nahrungsstoffe abzubauen und sie zur 
Resorption vorzubereiten. Das in die Blutbahn gelangende Sekret 
ermoglicht es dem Organismus, sich die Kohlehydrate nutzbar zu 
machen. Es hat sich herausgestellt, daB die in das Driisengewebe 
eingestreuten, aus andersartigen ZeIlen bestehenden Lan g e r -
han s s chen Ins e In als Produktionsstatte des Pankreashormons 
in Frage kommen. Anatomische Untersuchungen haben gezeigt, 
daB bei Zuckerkranken diese Inseln degeneriert sind und einen 
groBen Teil ihrer funktionstiichtigen Zellen eingebiiBt haben. Das 
spezifische Hormon des Pankreas, dem man den N amen Ins u lin 
(von insula = Insel) gegeben hat, wurde vor kurzem aus den Bauch
speicheldriisen verschiedener Tiere (Rinder, Kalber, Schweine) 
hergestellt. Spater fand man, daB es ein sowohl im Titlr- als auch 
im Pflanzenreich ziemlich verbreiteter Korper ist. Die Verdau
ungsfliissigkeiten, besonders das Trypsin, zerstoren das Insulin 
sehr rasch, weshalb es nicht per os gegeben werden kann. Das 
Insulin ist aus diesem Grunde entweder intramuskular oder sub
cutan zu injizieren. Es wird nur bei Diabetes mellitus benutzt 
und vermag eigentliche Heilung wahrscheinlich nicht, wenigstens 
nur in vereinzelten Fallen herbeizufiihren. Neben den verschie
denen Insulinen werden ahnliche Praparate u.nter anderen Be
zeichnungen z. B. Iloglandol, Diasulin usw. hergestellt. 



Uber Driisen mit innerer Sekretion. 85 

Die Keimdrusen, zu denen die Eierstocke (Ovarium) und 
die Hoden (Testes) gerechnet werden, produzieren Hormone, die 
fur die Entwicklung und die Funktion der Genitalapparate und 
fur die Ausgestaltung der sogenannten sekundaren Geschlechts
merkmale unentbehrlich sind. Auch in anderer Beziehung sind 
sie fUr den Organismus sehr wichtig. Die Entfernung der Keim
drusen (Kastration) ruft bei Mannern neb en einer Herabsetzung 
der Geschlechtsfunktion abnorme Vergr6Berung der Brustdruse 
hervor. Bei Frauen treten schwere Ausfallserscheinungen auf, die 
mit einer Ruckbildung der Fortpflanzungsorgane Hand in Hand 
gehen. Auch Erscheinungen im Nervensystem bleiben nicht aus. 
Der EinfluB der Kastration auf den allgemeinen Stoffwechsel ist 
recht bemerkenswert. Auffallig ist der gesteigerte Fettansatz. 
Damit hangt zusammen, daB Tiere, die Mastzwecken dienen sollen, 
verschnitten werden. Die Ausfallserscheinungen, sowie Storungen, 
die sich auf eine Hypo- oder Hyperfunktion der Keimdriisen 
zuruckfuhren lassen, sind fur organotherapeutische MaBnahmen 
zuganglich. Zu diesem Zweck gibt man verschiedene Mittel. Aus 
Ovarien: Ovarialtabletten, Ovaraden, Oophorin, alle in Tabletten
form. Ovoglandol, Dragees und Ampullen. Aus dem Corpus 
lu teum: Corpus-Iuteum-Extrakt, Luteoglandol. Aus Testes: 
Spermin, Testiglandol, Testogan. 

Durch samtliche Forschungen pharmazeutischer Richtung auf 
dem Gebiet der inneren Sekretion zieht sich ein leitender Gedanke: 
Sich von der Veranderlichkeit der Organpraparate frei zu machen 
und durch Isolierung wirksamer Bestandteile bestmogliche Kon
stanz zu schaffen. Dieses Bestreben hat bereits in der Neben
nieren-, Hypophysen- und Pankreastherapie bedeutende Erfolge 
zu verzeichnen, insofern es gelungen ist, einerseits das wohlcha
rakterisierte Adrenalin und andererseits standardisierbare Extrakte 
(Pituglandol, Pituitrin sowie Insulin) zu gewinnen. Diese Er
rungenschaften werden auch fUr zukunftigeUntersuchungen auf 
anderen Gebieten der inneren Sekretion richtunggebend sein. 
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34. 
Hohltiere 16. 
Holzbock 42. 
Huftiere 68, 71. 
Hummel 47. 
Hundefloh 58. 
Hundszecke 42. 
Hymenoptera 47. 
Hypophyse 83. 
Hypophysis cerebri 83. 

Infusionstierchen 13. 
Infusoria 13. 
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Insekten 43. 
Insektenfresser 68. 
Ixodes ricinus 42. 

Kabeljau 65. 
Kafer 46. 

, Kaferschnecken 
35. 

i Katzenegel 18. 
, Katzenfloh 58. 
Keimdriisen 85. 
Kellerassel 39. 
Kermes ilicis 59. 

, Kieferegel 33. 
i Kiefernspinner 48. 
Kleiderlaus 62. 
Kleidermotte 49. 
Knochenfische 65. 
Knorpelfische 64. 

• Kopflaus 62. 
; Kratzemilbe 42. 
I, Kratzer 32. 
Kreuzotter 66. 
Krebstiere 39. 
Kriebelmiicke 54. 
Kriechtiere 64. 

Lamellibranchier 35. 
Langerhanssche Inseln 

84. 
Lanzettegel 17, 18. 
Lause 61. 
Leberegel 18. 
Leptus-Formen 41. 
Lepidoptera 48. 
Leuchtzirpen 60. 
Linguatuliden 43. 
Lungenwiirmer 28. 
Lurche 64. 
Lytta vesicatoria 46. 

Madenwurm 28. 
Magenbremse 57. 
Magenwiirmer 28. 
Maiwiirmer 46. 
Malariaplasmodien 13, 

50. 
Mallotus vmosus 65. 

I Mammalia 68. 
Mannaschildlaus 60. 
Mastigophora 12. 
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I Meeresschildkrbten 67. 
Medinawurm 39. 
Mehrzellige Tiere 15. 
M eleagrina margariti-

lera 36. 
i Meloe 46. 
: Metazoen 15. 
Milben 41. 
Mollusken 34. 
M OSChltS moschilerus 72. 
Moschustier 72. 
Moskito 50. 
Motten 49. 
Miicken 50. 
Murane 66. 
2Jf uraena helena 66. 
Murex 37 . 
MU8 norvegicus 70. 
- rattu8 70. 
~Musca domestica 54. 
Muscheln 35. 
Muskeltrichine 31. 

Nager 68, 70. 
Nebenniere 82. 
Nebenschilddriise 81. 
Nemathelmintes 27. 
Nematodes 27. 
Nonne 48, 49. 

Oestridae 57. 
Olkafer 46. 
Opisthorchis felineus 18. 
Organe 4. 
Organotherapie 79. 
Ovarien 85. 
Ovi8 aries 73. 
Oxyuris vermicular1~s 28. 

Paarhufer 72. 
Pankreas 84. 
Parathyreoidea 81. 
Pediculus capitis 62. 
- vestimenti 62. 
Pcitschenwurm30, 56. 
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Pelaschildlaus 60. 
Perlmuschel 36. 
Pestratte 70. 
Petermanchen 66. 
Pferd 7l. 
Pflasterkafer 46. 
Pfriemenschwanz 28. 
Phtirius pubis 62. 
Physalia 16. 
Physeter macrocephalus 

69. 
Pisces 64. 
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Schaf 73. 
Schafbremse 57. 
Schellacklaus 60. 
Schilddriise 79. 
Schildkroten 67. 
Schildlause 59. 
Schlupfwespen 48. 
Schmetterlinge 48. 
Schnabelkerfe 59. 
Schnecken 36. 
Schwalbenmilbe 42. 
Schwamme 15. 

Plasmodium 50. Schwein 72. 
Plathelmintes (Platodes) Seehunde 68. 

17. Seidenspinner 49. 
Plattwtirmer 17. Seidenwurm 49. 
Polytropa lapillus 37. Sepia officinalis 38. 
Portesia chrysorrhoea Sepie 38. 

48. Siphonaptera 57. 
Portugiesisches Kriegs- Siphonophoren 16. 

schiff 16. Skorpione 40. 
Potamobius astacus 39. Spanische Fliege 46. 
Pottwal 69. Spinnen 40. 
Protisten 9. Spinnentiere 40. 
Protozoen 9. Spirochaten 12. 
Prozessionsspinner 48. Spongien 15. 
Psyllidae 60. Sporozoa 13. 
Pulex irritans 58. Springwurm 28, 56. 
Purpurschnecke 37. Spulwurm 29. 

Quesenbandwurm 26. 

Ratten 70. 
Rattenfloh 58. 
Raubtiere 68. 
Raudemilben 41, 
Regenwiirmer 33. 
Reptilien 64, 66. 
Rhynchota 59. 
Rind 74. 
Ringelwtirmer 32. 
Robben 68. 
Rochen 65. 
Rundmauler 63. 
Rundwiirmer 27. 

Sarcodina 10. 
Saugetiere 64, 68. 

43. 

Stachelhauter 34. 
Stechfliegen 54, 57. 

I Sterlett 65. 
Stomoxys calcitrans 54. 
Store 65. 
Stubenfliege 54. 
Suprarenales, Glandulae 

82. 
Sus scrofa 72. 
SiiBwasserperlmuschel 

36. 

Tabaniden 57. 
Tachardia lacca 60. 
Taenia coenurus 26. 

echinococcus 25. 
- saginata 25. 
- solium 22. 
Taubenmilbe 42. 

TausendfiiBler 40. 
Teleostier 65. 
Testes 85. 
Thymus 8l. 
Thyreoidea 79. 
Tintenfische 37. 
Tracheaten 39. 
Trachinus draco 66. 
Trichine 30, 7l. 
Trichinella spiralis 30. 
Trichocephalus trichin-

rus 30. 
Trombidium holoseri

ceum 4l. 
Trypanosoma 12. 

Unio margaritifera 36. 

Vermes 17. 
Vertebrata 63. 
Vesicantia 46. 
V ipera berus 66. 
Vitamine 65. 
Viverra 68. 
Vogel 64, 68. 

I Vogelmilben 42. 

I 
Wale 68. 
Wanderratte 70. 
Wanzen 60. 
Weichtiere 34. 
Wespen 47. 
Wiederkauer 68, 72. 
Wirbeltiere 63. 
W olgastor 65. 
Wiirmer 17. 

Xenopsylla cheopis 58. 

Zecken 4l. 
Zelle l. 
Zellkern l. 
Zibetkatzen 68. 
Ziege 7l. 
Zirbeldriise 84. 
Zirpen 60. 
Zungenwtirmer 43. 
Zweifliigler 50. 
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2. Drogen, chemische Praparate und Krankheiten. 
(Tierische Drogen des deutschen Arzneibuches sind mit * bezeichnet.) 

*Acidum lactic urn 
74. 

Addisonsche Krankheit 
82. 

*Adeps Lanae an-
hydric us 74, 75. 

*- suillus 72, 75. 
*Adrenalin 82. 
Akromegalie 83. 
Ambra grisea 75. 
Amber 69, 75. 
Amobenruhr 10. 
Anteglandol 84. 
Appendicitis 28, 30. 
Arecapulver 26. 
Atoxyl 13. 
Aussatz 56, 61. 

Chinesisches Wachs 
60, 76. 

Chinin 13, 53. 
Cholera 56. 
Cholerine 56. 
Coccionella 60, 77. 
Cochenille 60, 77. 
Coluitrin 84. 
Corpus luteum Ex

trakt 85. 

Diabetes insipidus 
- mellitus 84. 
Drehkrankheit (des 

Schafes) 26. 
-, falsche 57. 

83. 

Austernvergiftung 36. Englische Krankheit 
Axungia porci 75. i 65. 

I Epiglandol 84. 
Badiaga-Pulver 16. I Epirenan 82. 
Basedow-Krankheit 80.· 
Bergwerkskrankheit 32. Fel Tauri depura-
Beulenpest 58. tum siccum 74, 77. 
Bibergeil 70, 76. Fel Tauri inspissa-
Blinddarmentziindung tum 77. 

28, 30. Filariose 28, 45. 
Butolan 29. Fischbein 69, 78. 

*Cantharides 46, 75. 
Cantharidin 46, 75. 
*Car bo a nimalis 74, 

76. 
- ossium 76. 
- animalis e san-

guine 76. 
Carbolsaure 53. 
Car min 60. 
Casein 74. 
Castoreum 70, 76. 
Catgut 50, 68, 76. 
*Cera alba 48, 76. 
*- £lava 48, 76. 
*Cetaceum 69, 77. 

Flaum 72. 
Fleckfieber 63. 
Formol 63. 

Gelatine 74. 
Gelbfieber 45, 54. 

Haifischhaut 64. 
Hammeltalg 74, 79. 
Hamoglobinurie (der 

Rinder) 12, 41. 
Hausenblase 65. 
Hausenleim 65. 
Herbst-Erythem 41. 
Heringsol 66. 
Honig 47, 77. 

HiihnereiweiB 68. 
Hypophysare Fettsucht 

83. 
Hypophysin 84. 

Ichthyotoxin 66. 
*Insulin 84, 85. 
Jodothyrin 80. 
J odthyreoglo bulin 

80. 

Kala-azar 61. 
Kalome129. 
Kamala 27. 
Karmosin 59. 
Kaselab 74. 
Kermes tinctorum 

59. 
KinderdiarrhOe 56. 
Kinderlahmung 55. 
Kokzidiose 13. 
Kongestin 16. 
Kratze 43. 
Kreide 10. 
Kretinismus 80. 
Kropf 80. 

Labessenz 77. 
Lanolin 74. 
Lebertran 65, 78. 
Leberegelkrankheit 18. 
Liq uor seripari us 

77. 
Luteoglandol 85. 

Malaria 12, 45, 53. 
Manna 60. 
*Mel 47, 77. 
Milchsaure 74. 

i Milchzucker 74, 78. 

I 
Milzbrand 56, 61. 
Mosch us 73, 78. 

i Myiasis 6, 54. 
j Myxodem 80. 
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Nagana 12. 
Naphthalin 29, 49. 
Neosalvarsan 13. 

OchsengaUe 74, 77. 
*Oleum jecoris 

Aselli 65, 78. 
Orientbeule 12. 
Oophorin 85. 
*Os sepiae 38, 78. 
Ovaraden 85. 
*Ovarialtabletten 

85. 
Ovoglandol 85. 

Pankreatin 74. 
Paranephrin 82. 
Pelawachs 60, 76. 
Pepsin 74, 78. 
*Pepsinum 74, 78. 
Pepton 74. 
Perlen 36. 
Perlmutter 35. 
Pest 58, 71. 
Petroleum 53, 63. 
*Pituitrin 84, 85. 
*Pituglandol 84, 85. 
Pocken 56. 
Poliomyelitis 55. 
Purpurfarbe 37. 

Quecksilbersalbe, graue 
63. 
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Rachitis 65. 
Riesenwuchs 83. 
Rindsblut 78. 
Rotnatze 12. 
Riickfallfieber 63. 
Ruhr 10, 13. 

Sabadillessig 63. 
*Saccharum lac tis 

74, 78. 
Salvarsan 13. 
Sanguis bovinus 

inspissatus 78. 
Saprol 53. 
ScheUack 60. 
Schildpatt, echtes 

67. 
Schlafkrankbeit (afrika. 

nische) 12, 45, 57. 
Schlangengifte 66. 
Schwam me 16, 79. 
Schweineschmalz 72, 

75. 
*Sebum ovile 74, 

79. 
Seide 49. 
Sepia£arbe 38. 
Serum 66, 71, 72. 
Serumtherapie 8, 71. 
Spanische Fliegen 75. 
Spermin 85. 
Spongiae 79. 
Struma 80. 

*Suprarenin 82. 
Syphilis 13. 

Tannin 48. 
Testiglandol 85. 
Texasfieber 12. 
Thalassin 16. 
*Thym usta bletten 

67. 
*Thyroxin 80. 
Tier kohle. 74, 76. 
Tran 65. 
Trichinose 32. 
Tuberkulose 56, 57. 
Tunnelkrankbeit 32. 
Typhus 30, 56. 61. 

Unguentum leniens 
69. 

Wachs, chinesisches 
60. 

-, gelbes. 48, 76. 
-, japanisches 60, 

76. 
-, weiBes 48, 76. 
Walrat 69, 77. 
WeiBesFischbein 78. 
W oUfett 74, 75. 

Zibet 68. 
Zibethum 68. 
Zuckerkrankheit 83, 84. 




