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Ueber den Krankheitserreger der Malaria.

Zusammenfassender Bericht.

Von Dr. C. Spener.

I.

Im Verfolg meiner im Sommer 1890 unter Leitung des Herrn

Professor Quincke an der medizinischen Klinik in Kiel begonnenen
Malariablut- Studien habe ich auf eine Anregung des Herrn Heraus-

gebers dieses Centralblattes hin die nachfolgende Arbeit verfasst, die

sich an den in Band VIII dieser Zeltschrift (Nr. 18 S. 567) enthaltenen

Aufsatz Kosenthal's 1
) anschliet.

Der genannte Autor stellt sich in demselben auf den damals noch

nicht glcklich genug angefochtenen Standpunkt Tommasi-Cru-
deli's und Klebs' 2

), die als Erreger der Malaria einen Bacillus an-

nahmen. Und doch war auch damals schon
;
wie der erwhnte Artikel

angibt, gegen die Theorie des Bacillus malariae eine Reihe von

Arbeiten erschienen, die ein den untersten Klassen des zoologischen

Systems einzureibendes, mikroskopisches Lebewesen als den Erreger

der Malariafieber hinstellten.

Als erster hat Laver an im Jahr 1881/1882 seine im Vorjahr

gemachten Entdeckungen auf diesem Gebiete in einer Verffentlichung
3
)

der Pariser Akademie mitgeteilt; im Jahr 1883 haben die Italiener

Celli und Marchiafava 4
) ihre ungefhr gleichzeitig gemachten

Beobachtungen verffentlicht
;
das Jahr 1884 brachte endlich das erste

ausfhrliche Werk ber die Sumpffieber und ihre Aetiologie von der

Hand Laveran's 5
).

In demselben fasst er noch einmal alle seine

Beobachtungen zusammen und kennzeichnet genauer vier verschiedene

Arten von Krpern, die er als Entwickluugsphasen eines Parasiten

anspricht. Die 4 Arten sind:

1) halbmondfrmige Krper, unbeweglich, farblos, die in

der Mitte ihrer Lnge einen Haufen kleiner schwrzlicher Pigment-

krner zeigen. Sie verndern langsam ihre Form und gehen so

allmhlich ber in

1) Rosenthal J., Die Malaria und die Mittel zu ihrer Bekmpfung (Biol.

Centralblatt, 1888, VIII, 18).

2) Tommasi-Crudeli und Klebs (Archiv f. experiment. Pathologie,

1879, Bd. II).

3) Laveran, Communications l'Acadeniie de medecine (23. Novembre

et 28. Decembre 1880 et 25. Octobre 1881). Communications il l'Academie

des Sciences (24. Octobre 1881 et 23. Octobre 1882).

4) Marchiafava und Celli (Fortschritte der Medizin 1883, Nr. 18).

5) Laveran, Traite desFievres palustres avec la description des microbes

du paludisme. Paris 1884.
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2) rundeKrperchen, hyalin, verschieden gro, die teils frei,

teils auch zu mehreren, auf ein rotes Blutkrperchen angeheftet"
erscheinen und zumeist Pigment fhren. Einige rote Blutkrperchen
zeigten einen helleren, unbegrenzten Fleck, der von Laveran als

vielleicht identisch mit den von Celli und Marchiafava beschrie-

benen pigmentlosen Krpern erklrt wird. Diese Krper zeigen
auch zuweilen amboide Beweglichkeit und teilen sich in kleinere

Partikel.

3) Geiel f den: lebhaft bewegliche und auch die Umgebung
in Bewegung versetzende, farblose Fden, die teils frei, teils an den

runden Krperchen haftend vorkommen. Sie tragen oft an verschie-

denen Stellen eine Anschwellung, die am hufigsten am freien Ende
lokalisiert ist, zuweilen aber auch ihren Ort am Faden verndert.

Diese filaments mobiles" scheinen sich in den rundlichen Krperchen
zu entwickeln und diese dann zu verlassen, um als freie Fden zu

erscheinen.

4) Corps kystiques Nr. 3". Unter diesem Titel beschreibt

Laveran noch eine Reihe grerer hyaliner, pigmenthaltiger Krper
von im ganzen sehr unregelmiger und verschiedenartiger Gestalt,

deren Auftreten es sehr wahrscheinlich macht, dass sie als Zerfalls-

produkte der anderen Krperchen zu deuten sind.

Diese Untersuchungen Laver an's wurden von Richard 1

) vollauf

besttigt.
Im nchsten Jahr erschien eine weitere Mitteilung von Celli und

Marchiafava 2
) sowohl in italienischer wie in deutscher Sprache

und brachte neben vortrefflichen Abbildungen eine weitere Ausfhrung
der frheren Mitteilungen. Whrend sie in diesen schon die nicht

pigmentierten, rundlichen Formen, und ihre durch Verwandlung des

Hmoglobins in Melanin bewirkte Vernderung in pigmentierte Kr-
perchen beschrieben, unterscheiden sie in jener die nicht pigmentierten

genauer in ringfrmige, d. h. mit einer Vakuole versehene, ver-

schieden groe, meist unbewegliche Krper und in blschenfrmige,
keine Vakuolen zeigende Krper mit hufig ausgesprochener amboider

Bewegung. Neben diesen fanden sie auch die pigmentierten Krper,
teils frei teils innerhalb der roten Blutkrperchen; hier konnten sie

deutlich gleichfalls Form- und Lagevernderungen derselben kon-

statieren, die jedoch nie die Grenze der Blutkrperchen berschritten.

Sehr viel seltener als Laveran fanden sie auch die von diesem be-

schriebenen Halbmondformen und konnten ihren im Blutkrperchen
sich vollziehenden Entwicklungsgang aus Spindelform bis zu gnz-
licher Entfrbung des roten Blutkrperchens und vlliger Ausbildung

1) Richard (Comptes rendus, 1882).

2) Celli und Marchiafava, Neuere Untersuchungen ber die Malaria-

Infektion (Fortschritte der Medizin, 3, 1885, Nr. 11).
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der Halbinondform verfolgen. Auer den Laveran'schen Geiel-

fden fanden sie ferner auch noch andere sich bewegende Formen,
die nicht eine Bewegung durch Geielfden zeigen, sondern durch ein

wellenfrmiges Auf- und Abwogen der Peripherie sich um sich selbst

drehen und ihre Form verndern. Sehr wesentlich ist auch die wei-

tere Beobachtung, dass sich auch sehr viel kleinere Krperchen teils

mit, teils ohne Pigment in dichten, kugelfrmigen Haufen aneinander-

gereiht vorfinden, deren Entstehung durch Spaltung eines greren
Krpers durch direkte Beobachtung festgestellt werden konnte. Dass

die beschriebenen Krper Lebewesen sind, die mit der Malaria in

einem urschlichen Zusammenhang stehen, haben beide Forscher

einerseits aus der Analogie mit gewissen Parasiten des Froschblutes

und namentlich daraus geschlossen, dass bei Ueberimpfungen von

Malariablut auf gesunde Personen in dem Blut dieser sekundr an

typischer Malaria Erkrankten ebenfalls die beschriebenen Krperchen
in den roten Blutscheiben sich fanden.

Im gleichen Jahr 1885 erschien wieder in 2 Sprachen eine weitere

Mitteilung der beiden italienischen Forscher 1

) ber Malaria, die zum

grten Teil sich mit den unpigmentierten, hyalinen, amboiden
Formen beschftigt, dieselben namentlich in ihren Bewegungen und

Formvernderungen genauer beschreibt, ihre Lage i n den roten Blut-

krperchen bestimmt, ihre Frbbarkeit errtert und ihnen den Namen
des Plasmodium malariae beilegt, indem dabei die relative Hufigkeit
des Befundes hervorgehoben wird im Gegensatz zu den pigmentierten

Formen, die bei genauer Durchmusterung der Prparate an Zahl sehr

viel geringer erscheinen. Diese letzteren enthalten sehr hufig im

Inneren Vakuolen, die besonders bei der Frbung distinkt hervor-

treten; auch sie sind mit amboider Bewegungsfhigkeit begabt und

zeigen, wie die Autoren auch schon in frherer Mittelung betonten,

die Spaltung in mehrere Tochterkrperchen, ein Vorgang, der durch

hufige Untersuchung bei einem der mitgeteilten Flle die Vermutung
sehr nahe legt, dass es sich dabei um eine Vermehrung der parasi-

tren Organismen handelt. Die Forscher suchen dann durch Analogien
mit gewissen Parasiten in verschiedenen Pflanzen die parasitre Natur

dieser Hmoplasmodien" zu beweisen und erhrten endlich durch

intravense Injektion von solchem Plasmodien" haltendem Blut in

den Krper eines Gesunden und die dadurch hervorgerufene Malaria-

infektion mit sicherem Parasitennachweis die tiologische Bedeutung
der Organismen.

Ein in demselben Jahr in diesem Blatte erschienener Aufsatz von

Danilewsky 2
) darf hier nicht unerwhnt bleiben, denn aus ihm

1) Marchiafava und Celli, Weitere Untersuchungen ber die Malaria-

Infektion (Fortschritte der Medizin, 3, 1885, Nr. 24, S. 786).

2) Danilewsky, Zur Parasitologie des Blutes (Biolog. Centralblatt, V,

1885, S. 529).
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erkennen wir ebenfalls zahlreiche Analogien zwischen den von den

oben gemachten Forschern studierten Hmoparasiten und anderen

Blutparasiten bei Frschen, Fischen, Eidechsen und Vgeln; Analogien,

die der genannte Autor im Jahr 1886 in einer neuen Abhandlung
l
)

genauer ausfhrt.

Dasselbe Jahr brachte auch weiterhin durch zwei Abhandlungen

Golgi's
2
) gewichtige Besttigungen der Lehre von den Malaria-

Plasmodien". Auch er fand in den untersuchten Fllen sowohl die

pigmentierten wie die pigmentlosen Krper wie in einem Fall auch

Sichelformen und erkannte auch einen deutlichen Zusammenhang
zwischen der Entwicklung eines Parasiten und dem Verlauf des so-

genannten Quartanafiebers oder der Tertiana. Im ersteren verluft

innerhalb dreier, im letzteren innerhalb zweier Tage die Entwicklung
eines Krpers derartig, dass am Ende eines Fieberanfalls die pig-

mentierten Krper etwa 1
/5

1

J S
der Gre der roten Blutkrperchen

einnehmen, alsdann sich allmhlich vergrern auf Kosten des immer
mehr verschwindenden Blutkrperchens, bis schlielich ein freier pig-

mentierter Krper sichtbar ist, der nur selten noch eine feine Hlle
als Ueberbleibsel des umhllenden roten Blutkrperchens erkennen

lsst. Indem sich nun das Pigment allmhlich in der Mitte konzen-

triert, teilt sich die helle Substanz der Peripherie in mehrere anfangs
ovale oder birnfrmige, spter runde Krperchen, die kranzfrmig
um das pigmentierte Zentrum gelagert sind und nachdem die um-

hllende dnne Substanz verschwunden ist, als freie Gruppen von

4 12 Krperchen erscheinen. Dies ist ungefhr zeitlich zusammen-
fallend mit dem Ende der Apyrexie und geht dem Fieberanfall um
weniges vorauf. Whrend des Frostes und auch der ersten Fieber-

periode verschwinden alle Teilungsformen aus dem untersuchten

Fingerblut; eine Thatsache, die die Vermutung nahe legt, dass die-

selben sich in irgend einem inneren Organ festsetzen, um erst am

folgenden, ersten Apyrexietage als unpigmentierte Plasmodien" zu

erscheinen und einen neuen Anfall anzukndigen. Whrend dieser

Entwicklungsgang mit seinen verschiedenen Formen sich sowohl in

der Tertiana, wie in der Quartana und auch in der Quotidiana,

wenigstens in einigen Fllen findet, zeigen die atypisch verlaufenden

Fieber noch die anderen hier nicht erwhnten Befunde, nmlich die

freien, sichelfrmigen, ovalen oder halbmondfrmigen Krper.

1) Danilewsky, Zur Frage ber die Identitt der pathogenen Blut-

parasiten der Menschen und der Hinatozoen der gesunden Tiere (Centralblatt
fr die mediz. Wissenschaften, 1886, Nr. 41 u. 42).

2) Golgi C, Sll' infezione malarica (Archiv, per le scienze mediche, Vol.X,
Fase. 1) [Referat im Centralbl. f. Bakt, I, 347].

Derselbe, Ancora sull' infezione malariche (Gaz. dell. Ospit., VII, 1886,
Nr. 72) [Ref. im Centralbl. f. Bakt., I, 347].
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So war also sowohl die parasitre Natur der von Laveran,
Marchiafava und Celli gefundenen Organismen durch neue Unter-

suchungen besttigt, es war auch der von letzteren beobachtete Spal-

tungsvorgang als eine Vermehrung und Neubildung der Parasiten

gekennzeichnet worden, als in demselben Jahr eine Arbeit von

Tommasi-Crudeli und Schiavuzzi 1
) erschien, die auf Grund

eingehender Untersuchung in der Luft von Malariagegenden, im Wasser
der Abzugsgrben aus Malariaterrain einen Bacillus konstatierte, der

morphologisch mit dem von Klebs und Tommasi-Crudeli frher

gefundenen Bacillus malariae bereinstimmte, der bei Kaninchen,
subkutan injiziert, Vernderungen hervorbrachte wie intermittierendes

Fieber, Milzschwellung und Pigmentbildung in Milz und Lymphdrsen,
die fr Malaria als charakteristisch gelten, der endlich auch sich aus

den Organen dieser infizierten Tiere weiter auf Gelatine zchten lie,
wo er in Form eines weien Belags bei geringer Verflssigung wchst.
Die genannten Forscher glaubten ihn daher nach diesen Untersuch-

ungen mit um so grerem Eecht als den Erreger der Malaria be-

zeichnen zu mssen und erklrten die von Marchiafava u. a. ge-

fundenen Krper fr Vernderungen der roten Blutkrperchen, die

unter dem Einfluss des eigentlichen Malariavirus entstanden.

Diesen Verffentlichungen folgten in diesem und dem folgenden
Jahr eine Reihe von Aufstzen, die smtlich in gleichem Sinne sich

aussprachen, die smtlich den Bacillus malariae" aufrecht erhalten

wissen wollten. Es sind das die Aufstze von Baruggi 2
), Tom-

masi-Crudeli 3
)
und Mosso 4

).
Der letztere hat namentlich durch

1) Tommasi-Crudeli, Ricerche sulla natura della Malaria, esseguite

dal Dr. B. Schiavuzzi (Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Seduta

del 5. Decemb. 1886) [Referat im Centralbl. f. Bakt., I, p. 203].

2) Baruggi C, Sulla critiche mosse al Plasmodium malariae di Marchia-

fava, Celli, Golgi e da von Sehlen e da Tommasi-Crudeli (Estratto

del giornale la Riforma medic. 1886) [Referat im Centralbl. f. Bakt., I, 351].

3) Tommasi-Crudeli:

a) Ricerche sulla natura della Malaria,

b) Preservazione dell uomo nei paesi di Malaria (Rendiconti della R.

Accadem. dei Lincei. Sitzungen vom 5. Dez. 1886 u. 3. April 1887).

c) Stato attuale delle nostre connoscenze della natura della malaria

e sulla bonifica dei paesi malarica (Rendiconti della R. Accadem.

dei Lincei. Sitzung vom 1. Mai 1887) [Referate im Centralbl. f.

Bakteriologie, II, 16 fg.].

4) Mosso:

a) Communicazione preliminare sulla trasformazione dei corpusculi

rossi in leucocyti (Rendiconti della R. Accad. d. Line. Sitzungen

vom 3. u. 17. April 1887) [Referat im Centralbl. f. Bakt., II, 16].

b) Die Umwandlung der roten Blutkrperchen in Leukocyten und die

Nokrobiose der roten Blutkrperchen bei der Koagulation und Eite-
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experimentelle Untersuchungen nachzuweisen gesucht, dass die roten

Blutkrperchen unter geeigneten Bedingungen alle die Vernderungen

zeigen, die von den anderen Forschern fr Entwicklungsphasen eines

Parasiten betrachtet werden. Auch Klebs 1
) spricht sich in diesem

Sinne aus und vermisst namentlich die von R. Koch und ihm selbst

aufgestellten Kriterien fr den Nachweis eines Parasiten. Ebenso

sprach Cohn 2
)

in der Wanderversammlung der Schlesischen Gesell-

schaft fr vaterlndische Kultur, unter wesentlichster Bercksichtigung
der Befunde Schiavuzzi's; in demselben Sinne uerte sich letz-

terer 3
) wieder auf dem VI. Internationalen Kongress fr Hygiene und

Demographie zu Wien 1887, whrend in der auf diesen Vortrag

folgenden Diskussion B. Fischer die Fruchtlosigkeit seiner Versuche

errterte, die ihm nicht gestatteten, weder in dem einen noch in dem

anderen Sinne Partei zu ergreifen, Versuche, die sogar auf Impfungen
von Affen mit Malariafieberblut sich erstreckten.

Neben diesen den Malaria-ifac^/s in den Vordergrund stellenden

Arbeiten bat das Jabr 1887 noch eine Reihe von Aufstzen gebracht,

zumeist nicht -italienischer Autoren, die sich alle auf den Boden der

Marchiaf ava-Celli'schen Befunde stellen. Metschnikoff 4
)
fand

bei zwei an Malaria gestorbenen Kranken die Plasmodien", zumeist

pigmenthaltig; er konnte sich auch von der Rosettenform" und der

Teilung in Tochterzellen berzeugen. Councilman 5
) konnte gleich-

falls die Befunde Celli 's und Golgi's besttigen, auch er konsta-

tierte in intermittierenden Fiebern, zumeist tertianen, sowohl Plas-

modien" und zwar im Stadium algidum, als auch die pigmentierten

rung. Vorlufige Mitteilung aus dem Laborat. fr Histiologie an

der Turiner Universitt (Archiv fr pathol. Anatomie [herausge-

geben v. Virchow], 109, S. 205-277, 1887).

1) Klebs:

a) Referat ber Tommasi-Crudeli's und Mosso's Mitteilungen

(Centralblatt fr Bakt., II, 16).

b) Die allgemeine Pathologie oder die Lehre von den Ursachen und

dem Wesen der Krankheitsprozesse. I. Teil: Die Krankheits-

ursachen. Allgemeine pathologische Aetiologie. Jena 1887 (Referat

im Centralblatt f. Bakt., II, 248).

2) Ferd. Cohn, Ueber die Aetiologie der Malaria. Vortrag, gehalten auf

der Wanderversammlung der Schlesischen Gesellschaft fr vaterlndische Kultur

zu Breslau am 19. Juni 1887 (Centralbl. f. Bakt., II, 363).

3) Schiavuzzi B., Ueber Malaria im Allgemeinen und insbesondere in

Istrien. Vortrag, gehalten auf dem VI. internationalen Kongress fr Hygiene
und Demographie zu Wien, 1887 (Centralbl. f. Bakt., III, S. 33).

4) Metschnikoff EL, Zur Lehre von den Malariakrankheiten (Russkaja

Medic, 1887, Nr. 12, p. 207) [Referat im Centralbl. f. Bakt, I, S. 624].

5) Councilman, Further observations on the blood in cases of malarial

fever (Medical News, 1887, Bd. I, Nr. 3, p. 59) [Ref. im Centr. f. Bakt., II, 377].
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runden Formen; bei remittierenden Fiebertypen, den chronischen und
kachektischen Fieberformen dagegen kamen konstant Halbmondformen,
zuweilen daneben auch Plasmodien" vor; diesem Befund gleicht der

bei der sogenannten Febris perniciosa comatosa, wo Councilman
auch Halbmonde in groer Zahl fand. Auch die mit Geielfden be-

setzten Krper fanden sich in mehreren seiner Flle; post mortem
aber waren sowohl diese wie die Halbmonde nicht mehr zu konsta-

tieren, whrend die Plasmodien sich deutlich in den Kapillaren nach-

weisen lieen.

Auch Osler 1

)
hat eine Reihe von Fllen untersucht, die meist

quotidianen oder tertianen Typus zeigten, whrend einige als chro-

nische Malariaaffektionen mit unregelmigem Verlauf zu bezeichnen

waren. Er setzt seine Befunde genauer auseinander, trennt die in

roten Blutkrperchen eingeschlossenen Formen von den frei im Blut-

serum befindlichen Krpern und lsst aus seiner Beschreibung den

Leser deutlich erkennen, dass die von ihm gesehenen Dinge im ganzen

vllig den von La v er an, Marchiafava u.s. w. beobachteten Krpern
gleichen; auch er konnte aus dem Umstand, dass zu gewissen Zeiten

im Fieberverlauf sich die Plasmodien" hufen, schlieen, dass die-

selben in direkter Beziehung zum einzelnen Fieberanfall stehen; er

kommt bezglich der Einreihung der einzelnen Befunde zum Schluss,

dass es Varietten eines sehr polymorphen Organismus seien, die die

verschiedenen Beobachtungen bilden.

Eine neue Verffentlichung der rmischen Forscher Marchia-
fava und Celli 2

) brachte wiederum eine Reihe neuer Beobachtungen,
die namentlich die Verschiedenheit der Plasmodienformen in den ver-

schiedenen Jahreszeiten betrafen und deutlich konstatierten, dass im

Frhjahr und Sommer vorzugsweise pigmentierte, im Herbst und

Winter vorzugsweise unpigmentierte Krper sich im Blute finden.

Eine andere fast gleichzeitige Mitteilung derselben Autoren 3
) griff

die Angaben Mosso's an: auf Grund eigener Versuche erklrten die

Forscher die experimentell erzeugten Vernderungen der roten Blut-

krperchen fr so ganz verschieden von den Plasmodienformen, dass

nur die von Mos so selbst zugestandene Unbekauntschaft mit dem

mikroskopischen Bilde derselben einen Vergleich entschuldigen knne.

1) Osler W. , An adress on the hematozoa of inalaria (Brit med. Journ.

of March., 12, p. 556, 1887) [Ref. in Schrnidt's Jahrb., 214, S. 229].

2) Marchiafava e Celli, Sulla infezione malarica (Estratti degli Atti

della R. Accad. med. di Roma, Anno XIII, 1886/87, Ser. II, Vol. III [Referat

im Centralbl. f. Bakt., II, S. 621].

3) Marchiafava e Celli, Sui rapporti fra le alterazioni del sangue di

cane introdotto nel cavo peritonei degli uccelli e quelle del sangue del' uomo
nel' infezione malarica (Bollet. d.R. Accad. med. di Roma, 1887, Nr. 7) [Referat

im Centralbl. f. Bakter., II, 620].
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Die gleiche Tendenz, nmlich die Angaben und Versuche Mosso's
auf ihren Wert und die Richtigkeit der Schlussfolgerungen zu prfen,

verfolgten 1888 die Assistenten Golgi's, Cattaneo und Monti 1

).

Durch zahlreiche und gewissenhafte Versuche gelang es ihnen, in

18 Fllen, in denen sie Hundeblut in die Peritonealhhle von Hhnern
und Tauben injizierten, nachzuweisen und durch genaue Zeichnungen
zu veranschaulichen, dass zwar gewisse Degenerationen der roten

Blutkrperchen, wie sie die Uebertragung in die Peritonealhhle her-

vorbrachte, gewissen Formen der Malaria -Blutbefunde hneln, dass

aber doch sehr wesentliche Punkte im einzelnen differieren und dass

auch im allgemeinen die Entwicklung der sogenannten Plasmodien"

in der Mehrzahl der roten Blutkrperchen von den Angaben und

Bildern Mosso's vllig abweichende Figuren zeigt [vergl. Baum-
garten

2
)].

Zu gleicher Zeit prfte auch G o 1 g i
3
) die Angaben Schiavuzzi 's

und Tommasi-Crudeli's nach und konnte durch genaue Tempe-
raturmessungen konstatieren, dass die Injektionen einer Reinkultur des

von Schiavuzzi gezchteten Ma\aria-Bacillus die Krpertemperatur
mehrerer Kaninchen so wenig und leicht vernderte, dass von einem

ausgebildeten Malariatypus keine Rede sein konnte; er entkrftete

auch die brigen Thesen Schiaouzzi's, die die Pathogenitt des

Malaria-_Bac7/ws" beweisen sollten, so grndlich, dass er mit Recht

sagen durfte: Der sogenannte Bacillus malariae von Klebs,
Tommasi - Crudeli und Schiavuzzi hat nichts mit der
Malariainfektion zu thun".

Diesen auf die Zurckweisung der gegen die Lehre der Plasmodien"

erhobenen Angriffe gerichteten Arbeiten reihen sich aus demselben
Jahr einige Abhandlungen an, die wiederum direkt die Existenz und

Pathogenitt der Plasmodien" besttigen, die Arbeiten von Chen-
zinsky und Councilman.

Ersterer 4
) konnte bei 15 Malariakranken des stdtischen Kranken-

hauses in Odessa die meisten der Formen, die von den frheren
Forschern beschrieben waren, konstatieren; nur war die Zahl der

gefundenen pigmentlosen Plasmodien" und die der Geielfden sehr

gering, der Befund der letzteren sogar unsicher. Auch in den Kapil-
laren der grauen Substanz des Gehirns konnte er in den roten Blut-

1) Cattaneo e Monti, Alterazione degenerative dei corpuscuoli rossi

del sangue e alterazione malariche dei medesiini (Archiv, med., Vol. XII, Nr. 6)

[Referat in Virchow-Hirsch' Jahresbericht, 1887].

2) Baum garten (Jahresbericht ber die Fortschritte in der Lehre von
den pathogenen Mikroorganismen, 3. Jahrgang, 1888, S. 256).

3) Golgi C, Ueber den angeblichen Bacillus malariae (Ziegler 's Bei-

trge, Bd. 4, S. 419).

4) Chenzinsky, Zur Lehre ber die Malaria (Centralbl. f. Bakt, III, S. 457).
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krperchen pigrnentlose kugelige Einschlsse auffinden. Er weist

dann auch seinerseits die Angriffe Mosso's zurck und erklrt die

Angaben Pfeiffer's 1

), der in den roten Blutkrperchen vaccinierter

Hunde und scharlachkranker Menschen ebensolche Plasmodien" ge-
funden haben wollte, fr irrtmlich.

Councilman 2
) unterschied bei seinen Untersuchungen, die ein

verhltnismig reiches" Material betrafen, zehn Formen des Para-

siten. Die 5 ersten sind identisch mit den von Marchiafava und

Celli, zum Teil auch von Laver an gesehenen und von Golgi als

Entwicklungsphasen eines Parasiten beschriebenen Plasmodien"-

formen. Auch Councilman hat von diesem Entwicklungsgange
sich berzeugen knnen und bildet die entsprechenden Formen deut-

lich ab. Die 5 anderen Formen, die sich nur bei den chronischen

und atypischen Malariafiebern, sowie bei der Kachexie fanden, ent-

sprechen ebenfalls den zuerst und zumeist von Laver an beschrie-

benen Formen, den Halbmonden und greren pigmentierten Formen,
sowie den mit Geielfden besetzten Krpern. Die gefundenen Krper
waren im Milzblut sehr viel reichlicher als im Fingerblut; namentlich

waren die Teilungsformen und die geieltragenden in der Milz zu

finden. Da es ihm auch gelang, in einem zur Sektion gekommenen
Fall in den Hirngefen zahlreiche in Teilung begriffene Plasmodien"

zu entdecken, so erscheint die ganze Arbeit als eine vllige Besttigung
der frheren Beobachtungen.

Einen gleichen Zweck verfolgt und erreicht eine weitere Abhand-

lung Marchiafava's und Celli 's
3
); in ihr belichten die Forscher,

dass sowohl in den Frhjahr- und Winterfiebern wie in den aku-

teren Infektionen des Sommers und Herbstes sich deutlich die Golgi'-
schen Spaltungsvorgnge und ihre Beziehungen zu den verschiedenen

Fiebertypen nachweisen lieen. Als einen ebenfalls schwerwiegenden
Beweis fr die Pathogenitt des gefundenen Krpers sehen die beiden

Forscher mit Recht die Thatsache an, dass bei den schwereren, in

lngerer Krankheitsdauer zum Tode fhrenden Fieber eine fortschrei-

tende Verminderung der Plasmodien"zahl statt hatte, eine Thatsache,
die auch fr andere chronische Infektionsformen nachgewiesen ist.

Indem hier die noch im Jahr 1888 erschienenen Arbeiten von

1) Pfeiffer L., Das Vorkommen Marchiafava'scher Plasmodien im

Blut von Vaccinierten und von Sckarlachkranken (Zeitschrift f. Hygiene, II,

S. 397).

2) Councilman, Neuere Untersuchungen ber Laver an 's Organismus
der Malaria (Fortschritte der Medizin, 1888, Nr. 12 u. 13).

3) Marchiafava e Celli, Sulla infezione malarica, MemorialV. (Archiv,

per le scienze mediche, Vol. XII, Nr. 8, p. 153) [Referat im Centralbl. f. Bakt.,

IV, S. 132].
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James 1
), Sacharoff 2

) und Ball 3
) der Erwhnung bedrfen, da

sie zum Teil die diagnostische Bedeutung der Plasmodien" hervor-

heben, bentigen die Mitteilungen von Celli und Guarnieri 4
) eine

hhere Beachtung, da sie als Vorlufer eines greren Aufsatzes 5
)

erscheinen, der im Jahr 1889 verffentlicht wurde.

Das Ergebnis dieser drei Arbeiten ist ein sehr bemerkenswertes.

Nach den genannten Forschern muss man zwei Hauptphasen
endocellulrer Entwicklung unterscheiden, nmlich die amboide und

die sichelfrmige Phase. Durch ein eigentmliches Frbeverfahren

differenzieren sich in dem ersteren, dem amboiden Stadium der

Plasmodien, so lange noch keine Teilungsvorgnge eintreten, zwei

verschiedene Teile, ein strker und ein schwcher frbbarer, das

Ekto"- und das Endoplasma", so genannt, weil meist das letztere

von dem ersteren ringfrmig umschlossen ist; in dem Endoplasma
lassen sich noch wieder frbbare Krnchen und Gebilde nachweisen,
die vielleicht als Kerne anzusehen sind, whrend andere ebenfalls

frbbare, am Rande des Ektoplasma gelegene Punkte dem Beginn
einer Kerndifferenzierung entsprechen knnten". Auch in den bei

der Segmentation neu entstehenden kleinen Krpern lassen sich hn-

liche, nur weniger scharf ausgeprgte Befunde erheben. Die Autoren

bringen dann weiterhin fr die Sporulation" eine Reihe neuer Mo-
mente

;
sie konnten teils die frheren Beobachtungen an ihrem reichen

Material (ca. 2000 Fieberkranke) besttigen, teils konnten sie neue

Abarten der Sporenbildung, z. . die Bildung der lnglich -spindel-

frmigen Sporen, ferner die Segmentation nur eines lateral gelegenen
Teiles des Plasmodiums, beschreiben. Auch bezglich der Zeit der

Sporulation machen sie neue Angaben, die dahin lauten, dass die

Stunden vor und nach dem Fieberanfall Sporulationsformen zeigen.

1) James, The microorganismus of malaria (Medical Record., Vol. 33, 1888,

Nr. 10, p. 269) [Referat im Centralbl. f. Bakt., V, S. 419].

2) Sacharoff:

a) Untersuchungen ber den Parasiten des Malariafiebers (Protokolle
d. Sitz. d. kaukas. mediz. Gesellschaft zu Tiflis, 1888, Nr. 6, S. 147)

[Referat im Centralbl. f. Bakt., V, S. 452].

b) Ueber die Aehnlichkeit der Malariaparasiten mit denjenigen der

Febris recurrens (Protokolle d. Sitz. d. kauk. med. Gesellsch. zu

Tiflis, 1888, Nr. 11) [Referat im Centralbl. f. Bakt, V, S. 420].

3) Ball, On some difficulties in the diagnosis of typhoid fever (Medical

Record, Vol. 34, 1888, Nr. 9, p.225) [Ref. im Centralbl. f. Bakt., V, S. 421].

4) Celli e Guarnieri, Sulla inthna struttura del Plasmodium malariae,

a) Nota preventiva I. (Riforma med., 1888, Nr. 208),

b) Nota preventiva IL (Riforma med., 1888, Nr. 236) [Referat im Cen-

tralblatt f. Bakt., V, S. 91].

5) Celli und Guarnieri, Ueber die Aetiologie der Malariainfektion

(Fortschritte der Medizin, 1889, Nr. 14 u. 15, S. 529).
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Das sichelfrmige Stadium hat ebenfalls durch die Autoren fr
unsere Kenntnisse einen weiteren Ausbau erfahren. Diese Krper, in

wechselnder Form bald sichelfrmig, bald spindelig, bald eifrmig,
bald rund auftretend, haben meist an den Polenden strker frbbare

Protoplasmateile, whrend in den runden Formen der Protoplasma-

kern, der das Pigment enthlt, strker sich frbt. Dass diese letz-

teren, die geieltragenden runden Formen, sich aus den ovalen und

halbmondfrmigen entwickeln, haben die Forscher ebenfalls deutlich

verfolgen knnen. Auch die Krper des zweiten, sichelfrmigen
Stadiums zeigen einen Teilungsvorgang, der jedoch mehr unter dem
Bilde der Ausstoung von Knospen auftritt. Die Arbeiten enthalten

dann noch weitere Notizen ber die Phagocytose und verbreiten sich

noch ber die systematische Einreihung des sog. Haematobium
malariae".

Noch bevor die letzte dieser soeben zitierten Arbeiten erschienen

war, hatte Golgi
1

) das Ergebnis einer Reihe von Untersuchungen
der typischen Tertianafieber verffentlicht. Es gelang ihm, in dieser

Arbeit auf Grund seiner genauen Beobachtungen nachzuweisen, dass

in der That, wie schon frher eine kurze Mitteilung konstatierte, die

Typen des tertianen Fiebers einer ganz bestimmten und von der

Parasitenform des Quartanafiebers sehr deutlich unterschiedenen Form

der Plasmodien" entsprechen. Einem von Golgi genau studierten

Entwicklungsgange stehen bestimmte klinische Stadien des Malaria-

fiebers gegenber; diese Analogie geht so weit, dass man aus den

im Blut gefundenen Formen die Fieberform, das Fieberstadium, ja

die Fieberintensitt erkennen und vorhersagen kann. Die Haupt-

unterscheidungsmerkmale zwischen den Parasiten des tertianen und

quartanen Malariafiebers zeigen sich sowohl hinsichtlich ihrer biolo-

gischen als ihrer morphologischen Eigenschaften : Da der Entwick-

lungskreislauf sich bei dem tertianen in 2, bei dem quartanen Fieber

in 3 Tagen vollendet, so gehen auch die Lebensuerungen des

Parasiten, seine Bewegungen, die durch ihn veranlasste Entfrbung
und endliche Vernichtung des Protoplasmas der roten Blutkrperchen
in sehr viel energischerer und schnellerer Weise vor sich. Auch im

Aussehen und den Umrissen des Parasiten zeigt sich eine deutliche

Verschiedenheit, indem die Krper des tertianen Fiebers besonders

im amboiden Stadium eine feinere, zartere Protoplasmakrnuug und

deutlichere, schrfere Konturen zeigen als die der Quartana, whrend
das Pigment bei letzterem Typus viel grber, viel massiger als bei

der Tertiana erscheint. Ebenso zeigen die berhaupt bei der Tertiana

vielgestaltig und in vernderlicher Weise verlaufenden Teilungsvor-

1) Golgi C.
,
Ueber den Entwicklungskreislauf der Malariaparasiten bei

der Febris Tertiana (Fortschritte der Medizin, 1889, S. 81).
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gnge besonders bezglich der Zahl und Gre der Tochterkrperchen
deutliche Unterscheidungsmerkmale.

Mit einer Reihe genauer Beobachtungen tritt uns in demselben

Jahr ein neuer italienischer Forscher, C a n a 1 i s, entgegen. In mehreren

einzelnen Abbandlungen
1

) die zum Teil erst 1890 erschienen, bringt

er seine Untersuchungen, die sich hauptschlich mit den Parasiten-

formen der atypischen Fieber beschftigen, d. h. der Fieberformen,

die in unregelmigen Perioden Fieberanflle von gewhnlich langer

Dauer zeigen, bei denen der Schttelfrost als Anzeichen neuer An-

flle im weiteren Verlauf der Krankheit verschwindet, die zumeist in

spterer Zeit in die Form der Malariakachexie bergehen. Die Unter-

suchungen ergaben, dass analog den typischen Malariaformen auch

diese Variett des Fiebers einer ganz bestimmten und wohl charak-

terisierten Parasiten- Abart ihr Dasein verdankt, die mit den frher

beschriebenen Arten ihren Ausgangspunkt in den hyalinen, amboiden,

unpigmentierten Plasmodien" nimmt, die wie jene eine Sporulation
und Vermehrung zeigt, die in gleicher Weise auch bei Beginn des

Fieberanfalls ihre Reife erlangt. Entsprechend dem Kurvenbild dieser

Fieberform, in dem anfangs ein fast regelmiger der Tertiana oder

Quartana gleichender Typus sich zeigt, in dem die weiteren Anflle

aber in unregelmigerem Typus auf einander folgen und keine regel-

migen Apyrexiezeiten zwischen den Anfllen haben, zeigt die von

Canalis beschriebene Parasitenvariett ebenfalls zwei verschiedene

Cyclen". Der erste Cyclus, der gewhnlich in 48^ selten in 24 Stunden

verluft, tritt in seiner ersten Phase mit jenen rundlichen, pigmentlosen,
amboiden Formen auf, die sich hier nur von den von Golgi be-

schriebenen durch ihre geringe Gre unterscheiden, aber auch wie

jene die Differenzierung in Ento- und Ektoplasma zeigen. Durch

allmhliches Wachstum der Parasiten, durch die Verwandlung des

Hmoglobins in Melanin wird in verhltnismig langer Zeitdauer die

zweite Phase des ersten Cyclus vorbereitet, eine Phase der Teilung
und Sporulation ,

die zur Bildung von 6 10 runden oder eifrmigen

Krperchen rings um einen Pigmenthaufen fhrt. Der zweite Cyclus,
der den Fieberanfllen mit lngerer Dauer, protrahierteren Schttel-

frsten und abnehmenden Apyrexiezeiten entspricht, zeigt vier ver-

1) Canalis P.:

a) studi sulla infezione malarica. Torino 1889. (Vorlufige Mitteilung
in den Publicazioni della Direzioni di sanit publica". 10. Okt. 1889),

b) contributo alla storia degli studi moderni sull' infezione malarica

(Lo spallanzani, 1890, Fase. 3 e 4).

c) Studien ber Malariainfektion.

Ueber die parasitre Variett Laver an 'sehe Halbmonde" und

ber die malarischen Fieber, die davon abhngen (Fortschritte

der Medizin, 8, 1890, S. 285, Nr. 8 u. 9).

XI. 26
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schiedene Stadien, von denen das erste, das amboide, jener ersten

Phase des ersten Cyclus vllig entspricht. Unter der zunehmenden

Pigmentierung und Vergrerung des Plasmodiums erfolgt gleichzeitig

ein Lngerwerden des Parasiten, der eifrmig wird, dann sich an

seinen Endeu krmmt und so das zweite Stadium, das halbmond-

frmige, darstellt. Die Formen desselben zeigen keine deutliche

Differenzierung des Ento- und Ektoplasmas, haben scharfe Umrisse

und deutliches, zu greren Haufen geballtes Pigment, das sich mit

zunehmendem Blasserwerden des roten Blutkrperchens vermehrt.

Durch eine einfache Formvernderung verwandeln sich die Halbmond-

formen in runde Krper, die das Pigment meist kranzartig im Zentrum

angeordnet zeigen, ein Befund, der dem Autor auf die Anwesenheit

eines kleineren (kernartigen?) Gebildes hinzudeuten scheint, dessen

innere Flche von dem Pigment austapeziert sei. Diese runden Krper
(3. Stadium) scheinen zuweilen auch mit Geieln versehen zu sein;

denn nur mit diesen zusammen sind die geieifrmigen Krper in

einigen der untersuchten Flle vom Autor gesehen worden. Das
4. Stadium ist das Stadium der Segmentation und Teilung der runden

Krper, aus denen ungefhr 8 kleinere Krperchen hervorgehen, die

einen dunkleren, zentralen Teil deutlich aufweisen und um einen

Pigmenthaufen herumgelagert sind. Den Vorgang der Teilung selbst

hat der Beobachter nicht gesehen, aber doch wenige Stunden nach

der Teilung des runden Krpers bei Beginn des Fiebers wieder die

amboiden Einschlsse in den roten Blutkrperchen gefunden, die

den Anfang des Entwicklungskreislaufes bilden. Ebensowenig war

es ihm vergnnt, die Uebergangsformen von den amboiden zu den

Halbmondformen zu beobachten, ein Umstand, der ihn zu dem Schlsse

fhrt, dass diese Entwicklungsphase ebenso wie die Sporulation in

speziellen Organen (Milz, Leber, Knochenmark) sich vollzieht.

Ungefhr gleichzeitig, in einer vorlufigen Mitteilung jedoch vor

Canalis, erschienen 1889/90 mehrere Abhandlungen von Celli und

Marchiafava l

). Diese Forscher haben ihre Beobachtungen auf

die im Sommer und Herbst in Rom herrschenden Malariaflle be-

1) Celli und Marchiafava:

a) Ulteriore contributo alla inorfologia del plasmodi della malaria

(Riforrna med. Agosto 1889).

b) Sulla febbri malariche predominauti nell' estate e nell' antunno in

Roma.

a) Nota preventiva (Riforma medica, 1889, Sept.).

) [Atti della R. Accademia medica di Roma, 1889, Anno XVI,
Vol. V, Ser. II).

y) Annali dell' istituto d'igiene sperimentale dell' universita di

Roma, publicati per cura del Prof. Celli (Vol. II, Ser. I,

Roma 1890).

tf) Uebersetzung (Fortschritte der Medizin, 9, 1891, S. 283).
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schrnkt, die sich als unregelmig verlaufende, in Form von Kopf-
schmerzen sich verlngernde und oft in kontinuierliche oder pernizise

tibergehende Formen zeigen. Den Hauptbefund bei diesen Fieber-

formen nach den Beobachtungen der Autoren bilden kleine, pigment-

lose, lebhaft bewegliche Plasmodien", zu einem oder mehreren in

den roten Blutkrperchen eingeschlossen ;
dieselben zeichnen sich in

ihrem Entwicklungsgange namentlich durch die Schnelligkeit desselben

aus; ohne Grenzunahme, zum Teil auch ohne Pigmentbildung kom-
men sie zur Reife, zur Sporulation, die meist sogar intraglobulr ver-

luft. Es sind jedoch diese Sporulationsformeu, wie berhaupt einige

Entwicklungsphasen gerade dieser den Herbst - und Sommerfiebern

eigentmlichen Plasmodien" im Fingerblut nur sehr selten aufzu-

finden, ein Umstand, der auch eine deutliche Differenzierung zu den

Organismen der Tertiana und Quartana bildet. Neben diesen und

niemals ohne dieselben fanden sich weiterhin in dem Fingerblut der

Kranken die Halbmondformen, am meisten in den schwereren Fiebern

des Herbsters. Die Beobachtung dieser Formen und das genaue
Studium derselben konnte alle frheren Beobachtungen besttigen;
nur den von Canalis beobachteten Uebergang der amboiden Formen
in die spindel- und sichelfrmigen konnten die Beobachter nicht kon-

statieren, obgleich sie auch aus anderen experimentellen Untersuch-

ungen
x

) auf einen genetischen Zusammenhang zwischen den beiden

Formen schlieen mussten. Jedenfalls sind aber die Halbmonde, wegen
ihrer Resistenz gegen Chinin, die Ursache gerade der Umwandlung
der gewhnlichen Fieber von krzerem Verlauf in die chronischen

Formen, indem sie die Infektion im Blut konservieren".

Gleichzeitig mit Canalis und den vorgenannten beiden Forschern

hat sich auch Golgi
2
)

mit den intermittierenden Fieberformen der

Malaria mit langen Intervallen" beschftigt und glaubt dadurch die

Lehre vom Bestehen dieser Typen, wie sie besonders in der lteren

Medizin herrschte, besttigt zu haben. Auch diese Fieberformen sind,

wie der Autor ausfhrt, an den Entwicklungskreislauf einer bestimmten

Parasitenart, der Halbmondformen" gebunden. Dieselben erreichten

in dem genau beobachteten Krankheitsfall in einer Periode von 7 bis

12 Tagen, indem sie verschiedene Uebergnge von den runden zu

den ovalen, zu den spindelfrmigen zeigten, den Entwicklungsgrad,
der als Reifezustand der Sporulation unmittelbar vorauszugehen pflegt.

Indem sich diese Formen nicht alle auf gleicher Hhe der Entwick-

lung fanden, sondern in Intervallen von 20 30 Stunden ihrer Reife

und damit der Sporulation entgegengefhrt wurden, huften sich auch

nach langer fieberfreier Zeit in 3 Tagen drei oder mehr Anflle, bei

1) Gualdi und Antolicei (Riforma med., 1889, Nr.274).

2) Golgi C, Ziegler's Beitrge zur pathologischen Anatomie, Bd. 7.

26*
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denen brigens konstant das Auftreten einer betrchtlichen Anzahl

amboider, nicht pigmentierter Krperchen und sprlichen Geiel-

formen in den roten Blutkrperchen beobachtet wurde. Auch die

auerdem konstatierte Unregelmigkeit in der zeitlichen Dauer der

Entwicklung der Halbmonde und die auergewhnliche Widerstands-

fhigkeit derselben gegen die Chininwirkung sind geeignet, die Be-

deutung der Halbmonde in das richtige Licht zu setzen. Zum Schluss

erwhnt er noch, dass er von Celli und Marchiafava darin ganz
besonders abweiche, dass er nicht die amboiden Plasmodien" (der

Autoren) als Hauptform gefunden habe bei allen seinen Untersuchungen,
und glaubt dieses auffallende Verhalten in der Verschiedenheit der

Infektionsherde begrndet zu sehen.

Als dann im Oktober 1889 der zweite Kongrsse fr innere Medizin

in Rom tagte
1

), konnte Marchiafava nach eigenen und Biguami's
Untersuchungen genauere Mitteilungen ber den Leichenbefund bei

Perniciosa machen, der sich so gestaltete, dass in den Kapillaren des

Gehirns sehr viel pigmentierte und pigraentlose Parasitenformen sich

fanden, dass dagegen in den anderen inneren Organen, wie Milz,

Leber, Lungen die pigmenthaltigen weien Blutkrperchen vorwiegen,
in denen zum Teil auch Reste von roten Blutscheiben vorhanden sind.

Damals konnte auch Baccelli auf Grund reichen Untersuchungs-
materials seiner Klinik, die bisher verffentlichten Beobachtungen be-

sttigen, so dass auch dadurch schon die in der Diskussion wieder-

holte Ansicht Mos so 's, dass die vermeintlichen Parasiten Degenera-

tionsprodukte der roten Blutkrperchen seien, zurckgewiesen wurde.

Dasselbe Jahr 1889 brachte noch einen wichtigen Beitrag zur

Zoologie des Malariaparasiten von Danilewsky 2
). Derselbe hatte,

mit der vergleichenden Parasitologie des Blutes verschiedener Tiere

beschftigt, im Blute der Vgel ein Hmatozoon" gefunden, das, mit

lebhaft beweglichen fadenartigen Gebilden (Geieln) versehen, eine

groe Analogie mit den Malariaparasiten Laveran's zeigt. Dieser

Polymitus sanguinis avium D." scheint zu den Flagellaten zugehren.
Mehr zur Klasse der Gregarinen gehrig erscheint ein bei Schildkrten

gefundener Parasit, der in den roten Blutkrperchen als rundliche,

protoplasmatische Masse auftritt, spter in die Lnge wchst, Be-

wegungen ausfhrt und endlich aus dem Blutkrperchen frei ins Blut-

plasma austritt. Ueber das Schicksal dieses freien Parasiten ist

nichts genaueres bekannt. Von Wichtigkeit aber ist namentlich wegen
der Analogie mit dem Malariaparasiten, dass die weitere Entwicklung
des Individuums, die sich in den intraglobulren Formen vollzieht,

1) Referat im Centralblatt fr Bakteriologie, 8, 1890, S. 402 fg.

2) Danilewsky B., Nouvelles recherckes sur les parasites du sang des

oiseaux. Recherches sur les hematozoaires des tortues (La parasitologie

comparee du sang, I et II, Kkarkoff, 1889) [Referat im Biol. Centralbl., X, 13/14].
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derartig verluft, dass zuerst unter Grenzunahme der Parasit sich

abrundet und im Innern einen Kern erkennen lsst, um den herum

dann eine Furchung und Teilung in verschiedene Tochterkrper statt

hat, die durch Platzen des umgebenden Blutscheibenrestes frei ins

Blutplasma austreten und auch spter in den Blutkrperchen wieder

zu finden sind. Diese Analogie mit dem Malariaparasiten findet ihre

Besttigung durch die auch in einer spteren Abhandlung
l

) geschil-

derte Beobachtung eines gregarinenartigen Parasiten des Pseuclo-

vermiculus D." im Blute der Vgel, der wahrscheinlich dem Malaria-

Plasmodium" sehr nahe steht.

Mit der Frage der Einreihung in das zoologische System be-

schftigten sich auch zwei Forscher, Grassi und Feletti 2
), die es

sich zur Aufgabe gemacht hatten, die innere Struktur des Plasmodiums"

zu erforschen. Als sie, in diesem Bestreben begriffen, einen deut-

lichen blschenfrmigen Kern mit Kernkrperchen in den Plasmodien"

nachweisen konnten, als sie ferner die von den frhern Forschern be-

schriebene Sporulation als von einer Teilung des Kernkrperchens,

spter des Kernes ausgehend fanden, als auch sie die amboiden Be-

wegungen konstatierten, glaubten sie sich berechtigt, in dem Parasiten

eine Ambe zu sehen und nannten auch deren Sporen Gymnosporen".
Sie scheiden in ihrer Mitteilung diese Form streng von der Mond-

sichelform", der Laverania", deren Entstehung aus den Plasmodien"

sie aber ebenfalls annehmen; auch bei diesen konnten sie einen Kern

nachweisen, um den herum in dem Plasma das Pigment aufgelagert

ist. Wenngleich es ihnen nur wenige Male gelang, eine Sporulation
der rund gewordenen Laveranien" zu sehen, so nehmen sie doch

die Mglichkeit an und fassen als Ort dieser Segmentation (nach den

Beobachtungen Danilewsky's an Vgeln) das Knochenmark auf,

zweifeln aber sehr an der Angabe Canalis', der diese Teilung im

Fingerblut gesehen haben will. Ebenso wenig halten sie die von

Celli und Guarnieri etc. angenommene Sprossung fr richtig und

wollen auch den Geielfden nur den Sinn einer Degenerations-

erscheinung zuerkennen. Sie rechnen den Malariaparasit zu den Rkizo-

poden, insbesondere zu den Amoebiformen, und trennen ihn in zwei

Genera: Die Haemamoeba malariae (der regelmigen Fieber) und

die Laverania malariae (der unregelmigen Fieber)".
Dieser Arbeit folgen im Jahre 1890 und bis in die neueste Zeit

eine Reihe von Untersuchungen, die alle mehr oder weniger die Frage
der Systematisierung des Parasiten der Malaria zum Gegenstand
haben. Des Zusammenhangs wegen seien sie hier alle angereiht.

1) Danilewsky, Dveloppement des parasites rualariques dans les leuco-

cytes des oiseaux (Annales de PInstitut Pasteur, 1890, Nr. 7) [Referat im

Centralblatt f. Bakt., VIII, S. 661].

2) Grassi und Feletti, Ueber die Parasiten der Malaria. Vorlufige

Mitteilung. (Centralbl. f. Bakt., VII, Nr. 13 u. 14, S. 396.)
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Kruse [Neapel]
1
) berichtet von Blutparasiten, die er beim Frosch

gefunden hat und die unter dem Bilde lnglicher, aD den Enden zu-

gespitzter, beweglicher, meist endoglobulrer Krper erscheinen. Die-

selben erinnern so deutlich an die Laver an 'sehen Halbmonde. Unter

Umstnden verwandeln sie sich in runde amboide Krper, die einem

Sporulationsprozess verfallen. Dieser letztere bietet auch viel Ana-

logien mit dem der Malariaparasiten. Auch im Blut der Nebelkrhe,
die aus einer Malariagegend stammte, fand sich ein Parasit, der sich

in intracellularem Entwicklungsgange aus der amboiden Form in die

gregarinenartige Phase umwandelt. Namentlich die erstere Form, die

beobachtete amboide Beweglichkeit, die Pigmentbilduug, endlich auch

die Sporenbilduug legen einen Vergleich mit dem Malariaparasiten

nahe, der noch weiterhin durch den pathologisch-anatomischen Befund

bei der Nebelkrhe, der den Malariavernderungen sehr hnelt, fast

bis zu einer Gleichstellung gefhrt wurde. Auf Grund dieser Befunde

stellt Kruse eine neue zu der Unterklasse Gregarinida, Ordnung

Monocystidea gehrige, den Coccidien g'eich zu stellende Familie der

Haemogregariniden auf, in die er auch das Plasmodium malariae

Celli und Marchiafavae" einreiht.

Schon seit lngerer Zeit beschftigte sich L. Pfeiffer mit den

biologischen und morphologischen Eigenschaften der Protozoen, nament-

lich der zu ihnen gehrigen parasitischen Coccidien und Gregarinen;

die Resultate seiner Untersuchungen finden sich in mehreren Auf-

stzen, von denen hier drei, alle aus diesem Jahre 1890 stammend,

Erwhnung finden mssen. Der erste derselben 2
) besttigt haupt-

schlich die schon oben erwhnten Beobachtungen Danilewsky's
(s. S. 393) und berichtet von dem Ergebnis der Malariablutstudien,

die der Autor anzustellen Gelegenheit hatte. Von 3 Fllen hat nur

einer ein positives Resultat gegeben; in dem Blut dieses Kranken,
der schon viel Chinin genommen hatte, fanden sich ziemlich zahl-

reiche Sichelformen. Eine weitere Entwicklung dieser Formen hat

der Forscher nicht beobachtet; er steht sogar auf Grund seiner Vogel-
blutstudien besonders den geieltragenden Krper sehr zweifelnd

gegenber und glaubt dieselben als ein Zerfallsprodukt (wie auch

Grassi etc.) ansehen zu mssen. Ausdrcklich aber werden die

Analogien dieses Parasiten mit denen der Blutkrperchen der Vgel,
Schildkrten u. a. aufgefhrt. So bahnt er die Einreihung der Malaria-

parasiten in die Coccidien an, die er dann in einer zweiten Verffent-

lichung
3
) festhlt. Sowohl in dieser Abhandlung, wie auch in der

1) Kruse, Ueber Blutparasiten. I.Mitteilung. (Virchow's Archiv, Bd. 120,

S. 549.) II. Mitteilung. (Virchow's Archiv, Bd. 121, S. 359.)

2) L. Pfeiffer, Beitrge zur Kenntnis der patliogenen Gregarinen.
IV. Gregarinforuien innerhalb der Blutzellen bei Schildkrten, Eidechsen,

Vgeln und von Malariakranken. Zeitschrift fr Hygiene, 1890, Bd. 8, S. 309 fg.

3) L. Pfeiffer, Unsere heutige Kenntnis von den patliogenen Protozoen.

Centralblatt fr Bakteriologie, 8, 1890, S. 761 fg.
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dritten *) bezieht sich unser Autor auf die erst krzlich gemachte

Entdeckung der Schwrmsporen bei den Coccidien neben den Dauer-

cysten, ein Befund der sich bei allen Coccidien findet und von dem

sich auch einzelne Teile bei dem einen wie bei dem anderen der

jngst erst nher erforschten Blutparasiten der Tiere, und auch bei

dem Intermittensparasiten findet. Den bei einer abgelaufenen Coc-

cidieninfektion vermittelnden Trgern der Krankheit, die die Ueber-

tragung derselben nach auen in neue Wirte herbeifhren, den soge-

nannten Dauercysten von eifrmiger Gestalt mit Sichelformen enthal-

tenden Sporen entsprechen vielleicht nach der Ansicht Pfeiffer's

die Halbmondformen der Malaria; den die akute Coccidienkrankheit

aber und die erneute Infektion desselben Wirtes herbeifhrenden

Schwrrnsporencysten sind die vor der Sporulation stehenden Rosetten-

und Gnseblmchen" -Formen des Malariaparasiten analog. Diese

als Hypothesen gehenden Stze wrden die Einreihung der Inter-

mittensparasiten in die Ordnung der Coccidien rechtfertigen, doch

sind auch noch andere Ordnungen, zum Beispiel die der Amben, der

Chitridien, oder Synchytrien hier in Betracht zu ziehen, da auch mit

ihnen zahlreiche Analogien in den Parasitenformen der Malaria be-

stehen.

In der Fortsetzung seiner Untersuchungen ber Vogelparasiten
hat weiter Danilewsky 2

)
dadurch interessante Beitrge zu der

Parasitenfrage geliefert, dass er eine vllige Analogie zwischen der

Malariakrankheit des Menschen und einem Fieber der Vgel fest-

stellte. Wie dort ein akutes und ein chronisches Stadium nicht nur

klinisch, sondern auch durch Blutbefund sich unterscheiden lsst, so

zeigen auch die Vgel malarischer Gegenden eine chronische und

eine akute Form des Fiebers, die sich in symptomatischer Beziehung
deutlich unterscheidet, indem bei der letzteren ein deutliches Krank-

sein, Temperaturerhhung, Gewichtsabnahme, Appetitlosigkeit an den

Vgeln sich nachweisen lsst, whrend die chronisch erkrankten uer-

lich keine Vernderung darbieten. Auch der Blutbefund zeigt eine deut-

liche Verschiedenheit: im Beginn der akuten Krankheit finden sich

in den roten Blutkrperchen kleine unbewegliche, durchsichtige, meist

runde Krper, ohne Pigment und ohne amboide Bewegung; dieselben

vergrern sich am 2. Krankheitstage und nehmen Pigment auf; am
3. und 4. Tage tritt die Sporulation ein, indem die Krper sich radir

in 81020 kleine ovale Formen teilen; diese trennen sich und ge-

langen frei in das Blutplasma. In der chronischen Infektion finden

1) L. Pfeiffer, Vergleichende Untersuchungen ber Schwrnisporen und

Dauersporen bei den Coccidieninfektionen und bei Intermittens. (Fortschritte

der Medizin, 8, S. 939.)

2) Danilewsky, Ueber die Mikroben der akuten und chronischen Malaria-

infektion. (Annales de l'Institut Pasteur, 1890, Nr. 12.)
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sich berwiegend halbmondfrmige und geieltragende Formen, deren

Uebergang aus jenen ersten Krpern der akuten Krankheit, den rund-

lichen, durchsichtigen Krpern, lngere Zeit braucht. Dieselben bleiben

bei den verschiedenen Vgeln verschieden lange Zeit im Blut sichtbar,

um dann nach krzerer oder lngerer Dauer des Verschwindens wieder

von neuem aufzutauchen. Diese Analogien der Vgel- und der

Menschenblutparasiten geben dem Autor Berechtigung, sie zu dem

gleichen Genus zu zhlen, indem er noch die Ansicht ausspricht, dass

die Halbmond- und Kugelformen wohl nur Stadien eines und des-

selben Organismus sind.

Die Gleichstellung der beiden Parasiten wird in der neuesten Ab-

handlung Danile wsky's *) bis zur Identifizierung fortgesetzt: es

lsst sich weder in biologischer noch in morphologischer Beziehung

irgend ein wesentlicher Unterschied finden"
;

er unterscheidet beide

Parasiten, die er Polymitus malariae nennt nur durch den Zusatz

avium und hominis. Es ist dem Forscher gelungen, einen neueu Bei-

trag zur Auffassung der Gnseblmchenform der beiden Parasiten

als Schwrmsporenstadium im Sinne L. Pfeiffer's zu geben, in dem

er die Entwicklung mehrerer Individuen des Polymitus innerhalb eines

Leukocyten konstatierte, der gleichsam als Cyste fr den sich ver-

mehrenden Parasiten dient. Da diese Thatsache die Parasiten zu

den Coccidien stellen wrde, da selbst mit den Gregarinen, den Mya-
tozoen und den Myxospordien Aehnlichkeiten bestehen, so will der

Autor die Bestimmung dieser Organismen kompetenten Fachspezia-
listen" berlassen, indem er empfiehlt, dabei den transformierenden

Einfluss im Auge zu behalten, den das Blut auf die Parasiten un-

zweifelhaft auszuben vermag.
Noch einen Schritt weiter in der Systematisierung gehen in einer

erst in allerneuester Zeit in deutscher Sprache verffentlichten Arbeit

die Italiener Grassi und Feletti 2
). Sie geben zunchst ihre Be-

funde an: In dem Blute der Sperlinge und Haustauben aus Malaria-

orten fand sich eine den Halbformen nahestehende durch relativ

dicke Polenden und eine diffusere Lagerung des Pigments sich vor

jenen auszeichnende Mondsichel", die sich unter dem Mikroskop zu

geieltragenden runden Formen umwandelt. (Laverania Danilewskyi
der Autoren.) Ferner fand sich, doch niemals ohne diese Mondsicheln,

eine runde sich endogen fortpflanzende Amoeba (Haemamoeba praecox
der Autoren), die besonders durch den Umstand, dass die Teilung
vor der gnglichen Zerstrung des Blutkrperchens eintritt der bei

den Sommer- und Herbstfiebern Roms von Celli und Marchiafava

1) Danilewsky B. , Ueber den Polymitus malariae. (Centralbl. f. Bakt.,

Bd. IX, Nr. 12, 1891.)

2) Grassi u. Feletti, Malariaparasiten in den Vgeln. Vorlufige Mit-

teilungen. (Centralbl. f. Bakt, IX, 1891, S. 403, Nr. 12 u. 13.)
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gefundenen Plasmodienform" analog erscheint. Auch fr die Halb-

monde scheint ein gewisser Wachstuinsvorgang zu bestehen, indem

die Forscher in lOtgigeu Perioden das Auftreten kleiner Halbmonde

und ihr Grerwerden beobachteten; einen Zusammenhang dieser

Formen aber mit der Haemamoeba schlieen die Verfasser aus ver-

schiedenen Grnden aus und stellen schlielich 2 besondere Gattungen

a) Laverania, b) Haemamoeba mit je mehreren Arten auf. Zur Unter-

sttzung ihrer Ansicht von der Individualitt der Amoeba soll die

Mitteiluug dienen, dass sie auf malarischem Boden und in der Nasal-

hhle der eine Nacht dort verweilenden Tauben eine kleine, langsam

bewegliche Amoebe fanden. Daraus und dass sie einige Tage spter
im Blut jener Tauben Laveranien" fanden, schlieen sie auf eine

mgliche Verwandtschaft mit dem Malariaparasiten
1
).

Das Jahr 1890 war aber insofern noch fr die Geschichte der

Malariaparasiten von ganz besonderer Bedeutung, weil es uns die

ersten Besttigungen des gefundenen Mikroorganismus als Erreger
der Malaria aus den deutschen Lndern brachte.

Schon im Anfang des Jahres verffentlichte Pal tauf 2
) seine

Blutuntersuchungen bei 10 Malariakranken, die smtlich Plasmodien"

aufwiesen, teils als rundliche oder geieltragende, teils als halbmond-

frmige Gebilde.

Ebenso konnte v. Jaksch 3

)
in einem Fall von Quartanfieber

nicht nur die Plasmodien" sondern auch ihren Entwicklungsgang,
wie ihn Golgi beschrieben hatte, konstatieren.

Als erster des engeren Deutschlands hat Plehn seine erfolg-

reichen Blutuntersuchungen verffentlicht. Von seinen drei Abhand-

lungen
4
) enthlt die letzte, grte die Resultate einer groen Reihe

von Beobachtungen und umfasst auch den Inhalt der anderen frheren

Arbeiten. Er hebt darin die Schwierigkeit der Auffindung der Para-

siten hervor und sieht in diesem Umstand, der durch die geringere
Zahl der Plasmodien in den Blutprparaten der einheimischen Kranken

1) Wohl mit Recht macht der Referent (Monti Pavia) im Centralblatt

fr Pathologie, II, S. 243 auf die Widersprche aufmerksam, die sich in den

Angaben der Autoren finden, die einerseits jeglichen Zusammenhang zwischen

Laveranien und Amoeben leugnen und anderseits eine Abstammung der ersteren

von den letzteren annehmen.

2) Paltauf R., Zur Aetiologie der Febris intermittens. (Wiener klinische

Wochenschrift, 1890, Nr. 2 u. 3.)

3) v. Jaksch, Ueber Malariaplasmodien. (Prager mediz. Wochenschrift,

1890, Nr. 4.)

4) Plehn: 1) Zur Aetiologie der Malaria. (Berl. klin. Wochenschr., 1890,

Nr. 13.)

2) Beitrag zur Lehre von der Malariainfektion. (Zeitschrift fr

Hygiene, Bd. 8, Heft 1, S. 78.)

3) Aetiologische und klinische Malariastudien. Berlin, Hirsch-

wald, 1890, gr.8.
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gegenber den in Italien entnommenen Proben untersttzt wird, einen

Grund fr das bisherige Fehlen positiver Erfolge bei den unternom-

menen Untersuchungen. Es gelang ihm aber bei 17 Fllen mit vlliger
Sicherheit die beschriebenen Parasiten Laveran's und Celli's etc.

zu sehen; er beschreibt auf Grund seiner Beobachtungen die successive

Entwicklung eines Parasiten (der Tertiann) von den amboiden, frei

oder endoglobulr befindlichen, runden, hyalinen, pigmentlosen Formen
zu den allmhlich bis zur Gre des Blutkrperchens ausgewachsenen,

pigmenthaltigen Krpern, und bis zu der Teilung derselben in kleinere

Tochterkrperehen. Seine Schilderung gleicht an einzelnen Stellen

vllig dem von Golgi beschriebenen Entwicklungsverlauf, abweichend
und berhaupt neu erscheint in diesem Bericht nur der Umstand,
dass die auch hufig frei zu findenden Plasmodien" Geielfden

tragen, die zwar in frischen Prparaten kaum sichtbar, in gefrbten
aber deutlich als lange, mit 25 deutlichen, dunklen Anschwellungen
versehene Fden erscheinen; dieselben sind jedoch an den intra-

globulren Formen nicht oder doch nur unsicher erkennbar. Auch
an den aus dem reifen Krper hervorgegangenen ovalen Sporen, deren

Entstehung Plehn im Heizkasten genau beobachten konnte, hat der-

selbe Geielfden in gut gelungenen farbigen Prparaten nachgewiesen.
Bis auf den Uebergang der Sporen in Amboidformen lieen sich

die Studien der Entwicklung direkt unter dem Mikroskop verfolgen;

doch ist die zeitliche Folge dieser Studien unter diesen Bedingungen
nicht ganz gleich derjenigen der noch im Krper befindlichen Formen,
wie sie sich durch hufige Blutaufnahme und Untersuchung nach-

weisen lsst, eine Ungleichheit die nach Ansicht des Autors in der

Empfindlichkeit der amboiden Formen gegen uere Einflsse, z. B.

die Belichtung ihren Grund hat. Solche schdigende Einwirkungen
bewirken alsbald den Tod der Parasiten, der durch fehlende Frb-

barkeit, Aufhren der Krnchenbewegung, Einziehen der Fortstze

dokumentiert wird. Obwohl die Beschreibung des Wachstums und

Keifeprozesses des Parasiten bei Plehn in vielen wesentlichen Punkten

der Golgi 'sehen Auseinandersetzung vllig gleicht, so kann Plehn
doch nicht das Golgi 'sehe Gesetz in seinen Konsequenzen anerkennen:

er glaubt nicht an die Mglichkeit, aus dem Blutbefund Tag und

Stunde des nchsten Anfalles zu bestimmen, er kann sich nicht vom

Bestehen morphologischer und biologischer Unterscheidungsmerkmale
zwischen den Tertiana- und Quartanafiebern berzeugt halten, er

sucht die von Golgi angefhrten Grnde zu widerlegen und glaubt

vielmehr in der individuellen Disposition ein Moment fr das Zustande-

kommen bestimmter Fieberformen zu erblicken.

Auer diesen Amboidformen fand Plehn auch in 2 Fllen von

tropischer rezidivierender Malaria Halbmonde mit zentral angehuftem
Pigment, mit ihrem konkaven Teile den roten Blutkrperchen an-

liegend und im Heizschrank trge Streck- und Beugebewegungen
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vollfhrend. Eine Erklrung dieser Form, namentlich bezglich ihres

Zusammenhanges mit den amboiden Krpern, gibt Plehn nicht,

sondern macht nur auf die Mglichkeit aufmerksam, dass diese einer

durch vernderte uere Verhltnisse hervorgerufener Atypie des Ent-

wicklungsganges ihre abweichende Form verdanken.

Dass er geieltragende Formen hufiger als andere Beobachter

gesehen hat, ist schon erwhnt; in einem bis zur Kachexie schon

vorgeschrittenen Tertianafall hat er einmal auch ein genau den

Laver an 'sehen Geieltrgern gleichendes Bild gesehen.
Der Autor spricht weiterhin die Vermutung aus, dass, da der

Organismus nur als Parasit seinen Eigenschaften gem leben kann,

die gegen uere Einflsse sehr viel resistenteren Sporen vielleicht

die Krankheit verbreiten, eine Vermutung die durch die Unwirksam-

keit der Chiningaben zur Zeit der Sporulation, d. h. 3 Stunden ca.

vor dem Anfall, gesttzt wird.

Er gibt fernerhin eine Erklrung fr den intermittierenden Charakter

der Fieber auf Grund seiner Beobachtungen: er glaubt, dass, wenn
von einer Parasitengeneration eine gengende Anzahl der Organismen
zur Reife gelangt ist, durch den hierdurch hervorgerufenen Anfall

selbst wieder die in der Entwicklung zurckgebliebenen, sowie die

etwa inzwischen durch Neuinfektion in den Krper gelangten, noch

im amboiden Stadium befindlichen Organismen abgettet werden". In

einem in seiner Widerstandsfhigkeit aber herabgesetzten Krper werde

es durch den Anfall nicht mehr zu einem Absterben der amboiden
Formen kommen, sondern zur Entwicklung mehrerer Generationen

neben einander und damit zu einem unregelmigen Fieberverlauf.

Solche und andere Abweichungen von den bisher gebruchlichen

Anschauungen ausgenommen, stimmt der Autor aber doch darin mit

den brigen Forschern berein, dass die Entdeckung des Malaria-

Parasiten von hoher diagnostischer Bedeutung fr die Zwecke des

praktischen Lebens ist. [Nicht unerwhnt drfen hier die beiden

der Monographie beigegebenen farbigen Tafeln bleiben, die bei der

angewendeten Doppelfrbung ein sehr klares Bild von den verschie-

denen Formen geben.]
Rosin 1

) berichtet von einer Reihe von akuten Malariafllen, die

alle die spezifischen Parasiten zeigten, sowohl als homogene, amboid

bewegliche, wie als pigmentierte grere, und endlich als sich teilende

Krper.
In einer gleichzeitigen Verffentlichung will Rosenbac h 2

)

aus der helleren und dunkleren Farbe des Pigmentes einen Schluss

1) Rosin, Ueber das Plasmodium malariae. (Deutsche mediz. Wochen-

schrift, 1890, Nr. 16, S. 326.)

2) Rosenbach 0., Das Verhalten der in den Malariaplasinodien enthal-

tenen Krnchen. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 1890, Nr. 16, S. 325.)
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auf die Schwere der Infektion machen, da die Bildung des schwarzen

Pigmentes auf eine besondere Lebhaftigkeit der Zersetzungsvor-

gnge hinweise. Zugleich berichtet er ber Kulturversuche, bei

denen die in eiweiarme sterilisierte Ascitesflssigkeit bertragenen
Parasiten in der That eine Weiterentwicklung erkennen lieen.

Gleichzeitig berichtete Dolega dem Kongress
1

)
fr innere Medizin

ber seine Blutbefunde bei Malaria, Beobachtungen die er spter noch

erweiterte und in grerem Mastabe verffentlichte 2
).

Bei 3 Malaria-

fllen beobachtete er fast alle amboiden Formen der Parasiten und

hatte auch Bilder der Entwicklungsreihe, wie sie Golgi fr das

tertiane Fieber beschrieb, er sah auch lngliche Formen mit einem

Blutkrperchen in einem Fall von Tertiana reeidiva, die eine entfernte

Aehnlichkeit mit den Halbmonden aufweisen, und beobachtete an

demselben Fall die bei dem Recidiv stark vermehrte Resistenz der

Parasiten gegen Chinin; erst nach (20!) Gramm gegen sonst 9 g ver-

schwanden die Parasiten aus den Prparaten und machten greren
pigmentierten Protoplasmaschollen von unregelmiger Gestalt Platz.

Die anfnglich vom Autor gehegten Zweifel ber die Zugehrigkeit
der hyalinen, pigmentlosen Einschlsse zu den Malaria -Parasiten

scheinen bei der Fortsetzung seiner Studien gehoben zu sein.

[Die der Arbeit beigegebenen Tafeln, namentlich die Photogramme
frischer Prparate, sind besonders beachtenswert.]

Auch Quincke 3
)
fand bei seinen Malaria-Kranken die Malaria-

Plasmodien". Dieselben erscheinen teils als blasse intraglobulre

pigmentfreie Protoplasmakrper", teils als grere pigmentfhrende
Formen

;
er beobachtete auch einmal lebhaft bewegliche Geielfden,

die an einem greren pigmentfhrenden Parasiten angeheftet waren,
und kleinere rundliche, meist pigmentfreie Krper, wie von einer

unsichtbaren Geiel getrieben". Er konnte jedoch nicht auf Grund

eigener Anschauungen die von Golgi beschriebene Teilung besttigen,
denn nur andeutungsweise zeigte sich die Sternblumenform der be-

ginnenden Sporulation; ebensowenig war ein Parallelismus zwischen

dem Blutbefund und den Fieberperiodeu deutlich. Er schliet aus

diesen Abweichungen, dass die Malariaparasiten verschiedener Lnder
verschiedene Species einer Gattung sind, indem er eine Vielheit der-

selben bei der Mannigfaltigkeit des klinischen Bildes fr wahrschein-

licher als eine Einheit erachtet.

24 Flle von eingeschleppter Malaria, die zumeist aus den niederen

Kstenorten Westafrikas, aus den Antillen und Zentralamerika kamen,

1) s. Verhandlungen desselben, auch Deutsche mediz. Wochenschr., 1890,

Nr. 26, S. 576.)

2) Dolega, Aus der medizinischen Klinik zu Leipzig. Blutbefunde bei

Malaria. (Fortschritte der Medizin, 1890, Bd. 8, Nr. 21 n. 22, S. 809 fg.)

3) Quincke H., Ueber Blutuntersuchungen bei Malariakrauken. (Mittei-

lungen f. d. Verein Schleswig-Holsteinischer Aerzte, 1890, 12, 4.)
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hatte Brandt 1

)
im Seemannskrankenhaus zu Hamburg Gelegenheit

zu untersuchen. Der Umstand, dass die meisten Kranken auf den

Schiffen schon mit Chinin behandelt worden waren, war zum grten
Teil daran schuld, dass nur 10 Flle einen positiven Untersuchungs-

befund ergaben. Bei diesen fand er immer die Plasmodien", konnte

sogar bei mehreren diagnostisch zweifelhaften Fllen, wie auch Plehn
und Quincke aus dem Befund die wahre Natur der Krankheit er-

kennen. Bei einem Fall von Tertianalieber konnte er deutlich unter

dem Mikroskop das Auseinandergehen der Teilungsformen und ihre

Bemhungen sich in einem neuen roten Blutkrperchen einzunisten",

verfolgen. Sichere morphologische Kennzeichen aber, die eine Unter-

scheidung der Parasiten auf Grund einmaligen Blutbefundes in Er-

reger des Tertian- und Quartanfiebers gestatten, hat der Autor nicht

konstatieren knnen.
Mit einer krzlich erst erschienenen Mitteilung von Hertel und

v. Noorden 2
), welche ebenfalls die hohe diagnostische Bedeutung

der Malariaplasmodien" hervorzuheben bestimmt ist, schliet die

Reihe der aus deutschen Lndern bisher verffentlichten Besttigungen
der Lehre von den Malariaparasiten, wie sie Laver an, Celli u. a.

geschaffen und ausgebaut haben. Doch sei hier noch die Mitteilung

L. Martin 's
3
) anhangsweise erwhnt, der im Spitale Santo Spirito

eine Reihe von Blutuntersuchungen bei Malariakranken unter Anleitung

Celli's und Marchiafava's anstellte und sich dadurch von der

parasitren Natur der Plasmodien" berzeugte.

Von der auerdeut-chen Litteratur des Jahres 1890 seien hier

zunchst drei Verffentlichungen Laveran's*) angezogen. In den-

selben wendet er sich unter WahriiDg der Prioritt der Parasiten-

entdeckung, besonders gegen die Hervorhebung der pigmentlosen
Plasmodien" als wichtigste Form des Parasiten; er spricht sich ab-

1) Brandt, Beitrag zur Malariafrage. (Deutsche mediz. Wochenschrift,

1890, Nr. 39, S. 864 fg.)

2) Hertel 0. und v. Noorden C.
,
Zur diagnostischen Verwertung des

Malariaplasrnodiums. Aus der Klinik des Geheiinrat Gerhardt. (Berl. kliu.

Wochenschrift, 1891, Nr. 12, S. 300.)

3) Martin L., Ueber die Krankheitserreger der Malaria. (Much. inediz.

Wochenschrift, 1890, Nr. 3.)

4) Laver an:

a) Des hematozoaires du paludisme (Archives de Medecine experi-

mentale, T. I, 1889, p. 798; T. III, 1890, p. 1) [Referat im Central-

blatt f. Bakt, VE, S. 539].

b) An sujet de l'hematozoaires du paludisme et de son evolution.

(La semaine medicale, 1890, Nr. 21) [Referat im Centralblatt fr

Bakt., VIII, S. 559].

c) De l'examen du sang an point de vue de la recherche de l'hemato-

zoaires du paludisme (La semaine medic, X, 1890, Nr. 53) [Referat

im Centralbl. f. Bakt., IX, S. 15].
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lehnend ber die von italienischen Forschern behauptete Theorie aus,

dass die verschiedenen Malariatypen durch verschiedene, genau charak-

terisierte Parasitengenera erzeugt werden und behauptet, dass die

Verschiedenheit der Fiebertypen vielmehr ihren Grund in der Indi-

vidualitt des Kranken, in seiner Disposition, seiner Widerstands-

fhigkeit suche. Er hlt smtliche im Malariablut gefundenen Formen
fr verschiedene Entwicklungszustnde einer Species, die zu den

Sporozoen gehre. Eine Reihe von Untersuchungsmethoden schliet

er daran.

Von der englischen Insel Mauritius berichtet Anderson'), dass

es ihm gelungen sei in 11 unter 15 Fllen die Malariaparasiten nach-

zuweisen.

Aus Russland sind zwei Mitteilungen bekannt geworden. Die erste

von Sacharo ff 2
), berichtet von Nachprfungen der Golgi 'sehen

Befunde, die darnach vllig besttigt wurden; doch fiel dem Unter-

sucher auf, dass neben den in typischem Entwicklungsgnge befind-

lichen Formen noch eine mige Anzahl andere Entwicklungsphasen
sich im Blute finden, ein Befund, der ihn zu der Vermutung ver-

anlasst, dass entweder mehr als eine Generation bei den typischen
Fieber im Blute lebt, oder dass die Parasiten anderer Stadien in der

Entwicklung zurckgeblieben sind. Fr die quotidianen Fieber konnte

er sich den Anschauungen Golgi 's, als seien dieselben doppelte
Tertiana- oder Quartana -Formen, nicht anschlieen, fand vielmehr

eine besondere Parasitenart, die viel kleiner als die Golgi 'sehen,

sich durch den Mangel oder die haufenfrmige Lagerung des Pigments,
sowie das geringe Wachstum unterschied. In manchen chronischen

Malariafiebern will er bei Fortdauer desselben die Parasiten gnzlich
vermissfc haben.

Titoff 3
) hebt wiederum die diagnostische Bedeutung der Malaria-

parasiten hervor, besttigt den Entwicklungskreislauf der Tertiana

und stellt den Satz auf, dass die Malariaparasiten des gemigten
Klimas sich nicht von denjenigen des sdlichen Klimas unter-

scheiden.

Auch aus Italien sind noch eine Reihe von Beobachtungen und

Abhandlungen verffentlicht worden, die die frheren Forschungen

besttigen und ausbauen.

1) Anderson (The Lancet, VIII, Vol. 2, 1890) [Referat in Deutsche med.

Wochenschrift, 1890, Nr. 36, S. 820].

2) Sacharoff N., Malaria an der Transkaukasischen Eisenbahn im J. 1889.

Mikroskopische Beobachtungen mit Beilage von 12 Mikrophotogrammen. Von
der kaiserl. kaukas. mediz. Gesellschaft gekrnte Preisschrift (Tiflis 1890)

[Referat im Centralbl. f. Bakt., IX, 1891, S. 16].

3) T i t o ff H., Die diagnostische Bedeutung der Malariaparasiten (Inaugural-

dissertation, St. Petersburg 1890) [Referat im Centralbl. f. Bakt., IX, 1891,

S. 284].
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Antolisei 1

) hat Golgi's Beobachtungen nachgeprft und ist

zunchst bezglich der Febris quartana zu dem Resultat gekommen,
dass der Entwickluugsvorgang in der angegebenen Weise verluft;
nur soll nach ihm der neue Fieberanfall nicht durch die Invasion der

Parasiten in die Blutkrperchen, sondern schon durch den Austritt

der Sporen in die Blutflssigkeit hervorgerufen werden; demnach soll

die Intensitt des Fiebers der Zahl der in Teilung begriffenen Formen

entsprechen, nicht aber von der Menge der Parasiten berhaupt ab-

hngen. Bezglich des Tertianfiebers und seiner Parasiten hat er die

Anschauung gewonnen, dass die Tertiana- Form nicht, wie Golgi
will, kleiner als die Quartanageneration sei, sondern dass ihre Gre
sogar die doppelte eines roten Blutkrpers bisweilen erreicht. Er

konnte ferner beobachten, dass einige pigmentierte Krper bei diesen

Parasiten der Tertiana eine Umbildung ihres Protoplasmas erleiden,

so dass sich kleine, glnzende, rundliche Krper bilden, aus denen

dann protoplasmatische Fden austreten, ein Bild, das den Geiel-

formen Laver an 's gleichen soll. Da nur whrend dieser Umbildung
des Protoplasmas dasselbe eine lebhafte Bewegung zeigt, die nach

erfolgter Bildung der Kugeln aufhrt, will der Autor in dem Vorgang
ein Absterben und in den geieltragenden Kugeln ein Produkt des

Absterbens sehen.

Derselbe Forscher hat dann noch mit einem andern, Angelini 2
),

znsammen in den unregelmigen Fiebern des Sommers und Herbstes

den Entwicklungsgang der diesen Fiebern (nach Beobachtung der

Forscher) eigentmlichen Parasitenvariett der Halbmondformen stu-

diert. Sie fanden 3 Arten der Entwicklung dieser ParasitenspecieS:

1) die runden, pigmentlosen, kleinen Amben vergrern sich wenig
und gelangen vor der Pigmentaufnahme zur Sporulation; 2) dieselben

verwandeln sich in rundliche, mit einem einzigen Pigmenthaufen ver-

sehene Krper und teilen sich dann; 3) in viel langsamerem Gange
gelangen dieselben erst durch die sichel- und halbmondfrmigen Phasen
zur Sporulation. Diese letzteren Formen, wie berhaupt die Entwick-

lungsstadien lassen sich leichter im Milzblut finden.

Mit dem Hervorheben der Halbmondformen in diesen Fieber

knnen sich Celli und M archiafava 3
)

in einer ihrer letzten Ab-

handlungen nicht einverstanden erklren. Dieselbe, zum Zweck der

1) Antolisei:

a) L'ematozoo della quartana (Rifornia medic, 1890, Nr. 12/13).

b) Sll' ematozoo della terzana (Rifonna medic, 1890, Nr. 26/27) [Ref.

im Centralbl. f. Bakt , IX, S. 410].

2) Antolisei e Angelini, Nota sul ciclo biologico dell' ematozoo falci-

forme (Riforma medic, 1890, Nr. 5456) [Referat im Centralbl. f. Bakt., 1891,

Nr. 410].

3) Marchiafava e Celli, Ancora sulle febbri malariche. (Archivio per

le scieuze mediche, XIV, fasc. 4, 1891.)
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Wahrung der Prioritt gegen Canalis geschrieben, betont, dass der

Hauptbefund bei den fraglichen Fiebern die kleine, pigmentlose
Ambe" sei, whrend die Halbmonde mehr als Nebenbefund zu be-

trachten seien die vielleicht einer abweichenden Entwicklung ihr

Dasein verdanken.

Die letzte
1

) Verffentlichung des Gebietes ist von Golgi
2
) ver-

fasst. Dieselbe, welche kurz die frher von dem Autor ber die

Malariaparasiten der typischen Fieber, namentlich der Quartantypen

gemachten Beobachtungen rekapituliert, dient besonders zur Einfhrung
und Erluterung der beigegebenen Photogramme, die zum Teil vor-

trefflich ausgefhrt, den Entwicklungsgang des Parasiten in deutlicher

Weise versinnbildlichen.

Es schliet damit die geschichtliche Uebersicht der Forschungen
auf dem Gebiet des Malariaparasiten. Die aus den oben erwhnten

Forschungen zu ziehenden Resultate, d. h. den jetzigen Stand in der

Frage ber die Natur des Krankheitserregers der Malaria, soll die

zweite Abteilung enthalten.

Zu Grab er''s Bemerkungen Seite 224 fg.

Dem Herrn Kollegen Graber spreche ich meinen besten Dank dafr
aus, dass er so freundlich die allgemeine Aufmerksamkeit auf meine harm-
lose Darstellung einer interessanten Frage lenkte. Wie leicht wird so etwas

vom Leser berschlagen! Er wird wohl damit einverstanden sein, dass

ich in meiner Chalicodoma- Entwicklung bei Besprechung seiner Arbeiten

mich nur von ihrem wissenschaftlichen Werte leiten lasse, bis dahin aber

auf alle etwa an dieser oder an anderer Stelle folgenden Bemerkungen,
schweige.

Nur noch zwei Worte zu Grab er's rechtzeitiger Selbstverbesserung
des Scolopendrella- Lapsus. Sein Aufsatz erschien, IX. Bd. 1. August; in

der Nummer vom 1. Dezember findet sich in der That am Ende die Be-

richtigung es knnte in Folge mangelhafter Stilisierung ein Absatz (die

von mir Seite 127 zitierten Stze) so verstanden werden, als ob Scolopen-
drella keine eigentlichen gegliederten Abdominalbeine htte. Unklare und

mangelhaft stilisierte Stellen mgen ja bei Grab er vorkommen, aber in

diesem Falle muss ich ihn in Schutz nehmen, die betreffende Stelle ist klar,

fehler- und zweifellos stilisiert. Ich muss nur gestehen, dass mir diese

Berichtigung- vorher entgangen war und dass ich anderseits nicht wirklich

an einen Lapsus calami, wie ich mich zu hflich ausgedrckt hatte, ge-

glaubt habe. J. Carriere.

1) Die Arbeit ist abgeschlossen am 1. April 1891.

2) Golgi C.
,
Demonstration der Entwicklung der Malariaparasiten durch

Photographien. I. Reihe: Entwicklung der Amoeba malariae febris quartanae.

(Zeitschrift fr Hygiene, X, 1, S. 138.)

Verlag von Eduard Besold in Leipzig. Druck der kgl. bayer. Hof- und
Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Firma: Junge & Sohn) in Erlangen.
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