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H. C. Wood, Fever, a study in morbid and normal physiology.

gr. IV 258 S. mit 5 Tafeln. Washington City. Published by the Smithsonian

Institution 1880.

Wood's Arbeit zerfllt in vier Abschnitte; die sieb mit folgenden
vier Problemen beschftigen:

1) lieber das wesentliche Symptom des Fiebers.

2) Durch welchen Mechanismus wird die Wrmebildnng und

Wrmeausgabe im tierischen Organismus geregelt?

3) Ueber die thermischen Phnomene des Fiebers.

4) Die Theorie des Fiebers.

Im ersten Abschnitt theilt W. die Symptome des Fiebers in

Strungen der Circulation, der Ernhrung, der Nerventtigkeit und

des Wrmehaushalts. Als wesentliches Fiebersymptom muss nun
offenbar dasjenige angesehen werden, durch dessen alleiniges Auf-

treten die brigen Symptome alle hervorgerufen werden. Einerseits

auf dem Wege der Ausschlieung, andrerseits durch klinische Be-

obachtungen und direkte Experimente geleitet, gelangt W. zu dem

Resultat, dass die Strung des Wrmehaushalts als die primre
und wesentliche Erscheinung des Fiebers augesehen werden muss.

In einigen interessanten Versuchen hat er die Folgen direkter Ein-

wirkung hherer Hitzegrade auf das Gehirn untersucht und gefunden,
dass dieselben ganz den nervsen Symptomen des Fiebers entsprechen.
Ebenso zeigt das Herz, der direkten Hitzewirkung ausgesetzt, Fieber-

symptome. Zenker's und Litten' Untersuchungen zeigen, dass er-

hhte Temperatur allein hinreicht, um in Muskeln und Drsen die-

jenigen Vernderiuigen hervorzurufen, die wdr beim Fieber zu sehen

gewohnt sind. Alle diese Vernderiuigen sind in ihrer Intensitt bis

zu einem gewissen Grade direkt proportional der Hhe der einwir-

kenden Temperatur und gehen zurck, sobald dieselbe herabgesetzt

wird, vorausgesetzt dass die Einwirkung nicht schon zu lange ange-
dauert hat. Die gestrte Wrmeregulation allein vermag also alle

Erscheinungen des Fiebers zu erklren und ist daher als das w^esent-

liche Symptom des Fiebers zu betrachten.

Der zweite Abschnitt, der ber den Mechanismus der
W rm e r e g u 1 a t i n handelt

, beginnt mit einer kurzen Anfhrung
der Literatur ber Ptckenmnrkdurchschneidungen. Aus fremden und

eigenen Experimenten leitet W. den Satz ab, dass nach Durchschnei-

dimg des Halsmarkes die Temperatur des Versuchstieres fllt
; bringt

man das Tier in einen ber die Krpertemperatur desselben erhitzten

Raum oder verhindert man die Wrmeabgabe durch Einwickelung in

Watte etc., so steigt in vielen Fllen, aber nicht immer die Tem-

peratur schneller an als die eines gesunden Tieres unter gleichen
Verhltnissen und erreicht schlielich eine tieberhafte Hhe. Die von
N a u n y n und Quincke behauptete postmortale Temperatursteigerung
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hat W. nie g-cselien. Je krftiger das Tier ist, desto sicherer kann

man auf eine abnorme Temperatursteigerung- rechnen. Beruht nun

der constant nach der 0})eration beohachtcte Temperaturahfall auf

verminderter Wrmei)roduktion oder auf vermehrter Wrm eahgab e ?

Diese noch inmier nicht entschiedene Frage ist nur auf calorimetri-

schem Wege zu lsen, den in neuerer Zeit Senator mit Erfolg be-

treten hat. W.'s Calorimeter, fr dessen Beschreibung ich auf das

Original verweisen muss, ist in seiner Anordnung durchaus dem von

Senator gebrauchten hnlich. Vor Benutzung desselben hat W. die

Leistungsfhigkeit und die Fehlerquellen seines Apparates genau be-

stimmt und ist berhaupt bei seinen Versuchen mit der peinlichsten

Sorgfalt vorgegangen. Das Verstndniss des zicndich complicirten

Apparates ist durch zwei gute Tafeln sehr erleichtert. Als die gn-
stigste Versuchsanordnung hat W. die erkannt, wenn die Eigentem-

peratur des Apparats niedriger ist als die der umgebenden Zinimer-

luft; jedenfalls darf sie nicht wesentlich hher sein. Nach einer aus

fhrlichen Darlegung der Versuchsanordnung und der Methode der

Berechnung teilt W. nun eine Eeihe von Versuchen mit, die er zur

Entscheidung der ol)en gestellten Frage angestellt hat, imd die ihn

zu folgendem llesultat gefhrt haben:

Durchschneidung des Rckenmarks oberhalb des Ur-

sprungs der Splanchnici verursacht gewhnlich eine un-

mittelbare, sehr entschiedene Steigerung der Wrme-
abgabe, verbunden mit einer ebenso entschiedenen

Verringerung der Wrmeproduktion.
Welches ist nun die Ursache der verminderten Wrmebildung?

Von den denkbaren Ursachen weist W. von vornherein mit guten
Grnden die lierabgesetzte Ttigkeit des Herzens und der Respiration

sowie die Muskelruhe zurck und macht die Annahme einer allge-

meinen vasomotorischen Paralyse, die durch Erweiterung aller Ge-

fe die Circulation verlangsamt und dadurch die chemischen Um-

setzungen in den Geweben herabsetzt. Um diese Annahme direkt zu

erweisen, msste man die Wirkung von Rckenmarkdurchschneidungen
bei erhaltenem vasomotorischem Centrum studiren. Das Kriterium

fr die Erhaltung dieses Centrums ist der Einfluss der Galvanisirung

eines sensiblen Nerven am curarisirten Tiere nach Durchschneidung
der Vagi; bei erhaltenem vasomotorischem Centrum muss dieser Ein-

griff stets von einer Steigerung des arteriellen Drucks gefolgt sein.

Mit D i 1 1 m a r
,

w sj a n n i k o f f
,
Heide n h a i n findet W. den Sitz des

vasomotorischen Centrums im unteren Teile des IV. Ventrikels, nahe der

Spitze des Calamus scriptorius. Zur Entscheidung der in Rede stehen-

den Frage handelt es sich nun natrlich darum, den Effekt von Durch-

schneidungen der Medulla oberhalb und unterhalb dieses Centrums

zu studiren. Durchscheidungen unmittelbar unter der Spitze des Ca-

lamus scriptorius machen denselben Temperaturabfall wie Rcken-
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markdurclisclnicidiing-en; nur in noch ausg-eprg-tercr Weise. Durcli-

sclmeidimgcn an der Grenze des Tons, die groe teclmiselie Schwierig-

keiten darbieten, haben frheren Untersucliern wechselnde Resultate

erg-eben. W. hat nur an Hunden experimentirt; da bei Kaninchen

wegen ihrer Kleinheit eine Verwundung- des so nahe gelegenen vaso-

motorischen Centrums kaum zu vermeiden ist. Er findet beim Hunde

nach Verwundung der Medulla an ihrer Vereinig-ungsstelle mit dem

Pous gewhnlich eine Steigerung- der Krpertemperatur.
Nach Feststellung- dieser Resultate handelt es sich nun wieder um
die Entscheidung, ob diese Temperaturabweichungen Alterationen der

Wrmebildung oder der Wrmeabgabe ihre Entstehung verdanken?

Auch diese Frage hat W. experimentell zu lsen versucht und gelangt

schlielich zur Aufstellung folgender Thesen: 1) Wunden der Me-

dulla, die das vasomotorische Centrum lhmen, verur-

sachen verminderte Wrmeproduktion mit hufig
wahrscheinlich immer vermehrter Wrmeabgabe.

2) Wunden der Medulla an der Stelle ihres Ueber-

gangs in den Pons verursachen vermehrte Wrmeabgabe
und vermehrte Wrmeproduktion, und zwar so, dass letz-

tere berwiegt, die Temperatur also ansteigt.
Woher kommt mm aber die Steigerung der Wrmeproduktion bei

so hoch gelegenen Wunden der Medulla? Die gesteigerte Wrmeabgabe
erklrt sich sehr leicht als ein rem regulatorischer Process. Wenn
die Wrmeproduktion steigt und das vasomotorische Nervensystem

richtig functionirt, so ist das Auftreten einer gesteigerten Wrmeab-

gabe notwendig. Zur Erklrung der gesteigerten Produktion existiren

verschiedene Theorieen. Heiden h a i n vertritt die Reizungstheorie, d. h.

er erklrt die gesteigerte Wrmeproduktion durch Reizung des in un-

mittelbarer Nhe der Wunde gelegenen vasomotorischen Centrums.

Er schliet das daraus, dass er bei so operirten Kaninchen auch

Reizungserscheinungen von Seiten des ebenfalls in der Nhe gelegenen

respiratorischen Centrums gesehen hat, sowie aus den scheinbar posi-

tiven Ergebnissen einiger Reizungsversuche. W. bestreitet die Beweis-

kraft dieser, von Brck und Gnter ausgefhrten Versuche; auch

hat er keinerlei Symptome von Seiten der Respiration beobachtet, die

fr die Annahme einer Reizung sprchen. Der Umstand, dass die

Steigerung nicht vorbergehend, sondern dauernd ist, dass sie nicht

im ersten Moment am strksten ist und dann abfllt, sondern umge-
kehrt allmhlich ansteigt, veranlasst ihn, sich gegen die Reizungs-

theorie zu erklren und die in Rede stehende Temperatursteigerung
als eine paralytische, durch Hinwegrumung von normaler Weise im

Wege stehenden Hemmungen bedingte, aufzufassen. Es gelingt ihm

auch experimentell nachzuweisen, dass Reizung der betr. Gegend der

Medulla die Wrmebildung herabsetzt, whrend Zerstrung der Stelle

dieselbe steigert. Damit gelangen wir zu der Annahme einer nor-
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malen W<rmebildiing.slienimung im tieriscbeii Organismus. T s c li e s c li i -

eil in hat auf Grund eines Versuches die Behauptung aufgestellt, es

existire im Gehirn
,

oberhalb des Pons, ein Centrum, dessen direkte

Aufgabe es sei, die Wrmehildung d. h. die chemischen Umsetzungen
im Organismus zu hemmen, ein Wrmehemm ungscentr um. Eine

solche Annahme ist wohl mglich, aber bisher unerwiesen. ]\Iit min-

destens ebenso viel Recht kann man eine andere Annahme machen.

Die Wrmebilduug geschieht nmlich jedenfalls zum grten Teil in

den ]\Iuskelii. Nan beherrscht aber nach dieser Annahme das

sog. vasomotorische Centrum von der Medulla nur die Cirkulation in

den Abdomiualorganen, whrend oben im Gehirn noch ein vasomoto-

risches Centrum fr die Muskulatur existirt. Fr gewhnlich hat

dieses keinen erkennbaren Einfluss auf den Arteriendruck wegen der

relativen Geringfgigkeit des von ihm beherrschten Gebiets neben

den Abdominalgefen, die bekanntlich allein die ganze Blutmenge zu

fassen vermgen. Die Ausschaltung dieses Centrums aber beschleu-

nigt die Cirkulation in den Muskeln und steigert damit die Wrme-
produktion. Jedenfalls handelt es sich bei der Steigerung der

Wrmebildung in unserm Falle also um einen Lhmungseffekt;
entweder ein Wrmehemmungscentrum oder ein vasomotorisches Cen-

trum fr die Muskulatur ist ausser Ttigkeit gesetzt. Die Entschei-

dung zwischen diesen beiden Annahme sich fr einen sptem Ort vor-

behaltend, geht W. nun zu dem Einfluss ber, den Eespiration und

Ernhrung auf die Wrmebildung ausben. Er konstatirt, dass Ab-

trennung der Medulla vom Pons bei behinderter Respiration
zwar eine anfngliche Temperatursteigerung durch Wrmeretention ver-

ursacht, aber eine Steigerung der Wrmebildung nicht hervorbringen
kann, P. Pleidenhain und nach ihm Riegel geben an, dass

bei Reizung eines sensiblen Nerven der Blutdruck steigt und die Tem-

peratur fllt. Diesen Temperaturabfall motivirt H e i d e n h ai n durch ge-

steigerten Wrmeverlust in Folge der Vernderungen der Circulation.

W. polemisirt gegen H.'s Ausfhrungen und fhrt den experimentellen

Nachweis, dass der Temperaturabfall von dem Zustande der Circula-

tion unabhngig ist. Nach Trennung der Medulla vom Pons bleibt

der Temperaturabfall aus; derselbe ist also bedingt durch den Ein-

fluss des sensiblen Reizes auf das im Gehirn gelegene Centrum, des-

sen Sitz zu suchen nun sich als die nchste Aufgabe der Forschung
darstellt. Kaustische Injectionen in die Gegend des Pons fhrten zu

keinem Resultat, was bei der Rohheit der Methode auch durchaus be-

greiflich erscheint. Um irgend einen Anhalt bei seinem Suchen nach

dem Sitze des Centrums zu haben, knpfte W. an die Untersuchungen
von Eulenburg und Landois an. Diese hatten gefunden, dass beim

Hunde die Zerstrung einer bestimmten Hirnregion in der Nhe des

Sulcus cruciatus (Hitzig'sche Region) die Temperatur der Extremitten

der entgegengesetzten Seite steigert ;
fr die Vorder- resp. Hinterbeine
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fanden sie je ein gesondertes Centrum. Eeizimg- der betreffenden

Eegion bewirkt Abkldung der ent.s])recliendeu Extremitten. W. ver-

suchte nun, ob die Zerstrung dieser Region Einfluss hat auf die all-

gemeine Wrmeproduktion. Durch zwanzig mhevolle Experimente
gelangt er zu einem besttigenden Resultat. Vierzehnmal war die in

Rede stehende Gegend, sechsmal waren andere Hirnteile von der Zer-

strung betroffen worden. In keinem von den letzteren sechs Fllen

zeigte sich die Wrmebildung irgendwie gendert ;
in dreizehn von den

vierzehn geglckten Experimenten war sie gesteigert, in einem Falle

hatte die Bildung eines groen Blutcoagulum.s das Resultat verdunkelt.

Die Steigerung betrug bei beiderseitiger Verletzung Ijis 47
*^/o,

bei ein-

seitiger bis 17 %. Analoge Versuche mit derselben Region ergaben
eine Herabsetzung der Wrmeproduktion. Die Dauer der gesteiger-

ten Wrmeproduktion ist nicht festgestellt, aller AVahrscheinlichkeit

nach ist diesell)e aber nur vorbergehend, so dass W. annimmt, dass

in der betreffenden Region nicht der eigentliche Sitz des Centrums

ist, sondern dass dieselbe nur in irgend einer Weise so mit demselben

verbunden ist, dass ihr Zustand den Zustand des Centrums beeinflusst.

W. sieht als den wahrscheinlichen Sitz des Centrums den Pons an.

Bei dieser Gelegenheit macht er die Bemerkung, dass sehr w ohl Zer-

strungen, die beim Hunde nur einen zeitw^eiligen Ausfall der Funk-

tion bedingen, l)eim Menschen deren dauernde Verniclitung hervor-

rufen knnen. Denn je hher ein Tier entwickelt ist, desto ausgebil-
deter ist die Differenzirung in seinem Centralnervensystem und desto

weniger ist der eine Hirnteil befhigt, die Funktionen eines anderen,
zerstrten mit zu bernehmen.

Von dem nun gewonnenen Standpunkte aus versucht W. eine

Entscheidung zu treffen zwischen den beiden oben angefhrten Theo-

rien ber die Ursache der a])normen Wrmeproduktion nach Abtren-

nung der Medulla vom Fns, die entweder durch Lhmung eines

AVrmehemmungscentrums oder eines vasomotorischen Centrums fr
die Muskulatur bedingt sein sollte. Wenn letzteres existirt, so muss
es entweder in der Hitzig'schen Region liegen oder doch durch den

Zustand derselben direkt beeinflusst werden, Eingriffe in diese Region
mussten also eine Wirkung auf den Blutdruck ussern. Nachdem W.

experimentell festgestellt hat, dass weder Reizung noch Zerstrung
der Hitzig'schen Region Einfluss auf den arteriellen Druck hat, ob

nun die Vagi erhalten oder durchschnitten sind, wiederholt er die

Versuche nach Durchschneidung der Splanchnici. Denn er hlt es

fr denkbar, dass bei Erhaltung der Splanchnici gegenber dem mch-
tigen Einflsse derselben auf die Circulation die relativ geringfgigen

Vernderungen in dem von dem angenommenen Centrum beherrschten

Gebiete nicht in die Erscheinung treten, wiihrend dieselben nach Aus-

schaltung des medullren vasomotorischen Centrums vielleicht erkenn-

bar werden. Der Versuch widerlegt auch diese Voraussetzung und
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macht damit die Annahme eines vasomotorischen Centrums fr die

Muskiatur hinfllig. W. schliet sich daher der Theorie
Tsches chichin's vom Vorhandensein eines Wrmehem-
mung-scentrums in oder ber dem Pons an.

In Bezug auf die Frage nach dem Vorhandensein und dem Sitz

dieses Centrums beim Menschen sind wir auf eine ziemlich drftige
und vieldeutige Reihe von klinischen Beoljachtungen beschrnkt, aus

der sich hchstens eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafr ableiten

lsst, dass derselbe im Pons gelegen ist.

Der nun folgende dritte Abschnitt beschftigt sich mit der

Frage, ob die Temi)eratursteigerung im Fieber durch gesteigerte Wrme-
bildung oder verminderte Wrmeabgabe bedingt ist? Dieser Frage
hat man einerseits durch Berechnung, andrerseits durch Experimente
an IMenschen und Tieren nher zu treten gesucht. Von den Experi-
menten an Menschen werden die von Liebermeister und Leyden
hervorgehoben. L i e b e r m c i s t e r fand den Wrmeverlust des Fiebern-

den im khlen Bade grer als den des Gesunden unter gleichen Be-

dingungen und glaubte danach die verminderte Wrmeabgabe als

Quelle der febrilen Temperatursteigerung ausschlieen zu knnen.
Der Versuch ist al)er nicht beweisend. Denn das khle Bad wirkt

als ein mchtiger Reiz steigernd auf die Wrmeproduktion und zwar
um so strker, je grer die Temperaturdiff'erenz zwischen dem Krper
und dem Badewasser ist. Da diese Differenz beim Fiebernden grer
ist als beim Gesunden, so wird derselbe natrlich mehr Wrme pro-

duciren, also auch normaler Weise mehr ausgeben.
^ Leyden hat die

Frage zu entscheiden gesucht, indem er ein Glied eines fiebernden

Patienten in den Calorimeter einbrachte und die Resultate mit den

auf gleiclie Weise an Gesunden gefundenen verglich. Seine Folge-

rungen lauten: In allen Stadien des Fiebers ist die Wrmeabgabe ver-

mehrt, folglich muss auch ohne Zweifel die Wrmeproduktion im
Fieber vermehrt sein. In den hchsten Graden des Fiebers bersteigt
die Wrmeabgabe die Norm um das Doppelte, zur Zeit des kritischen

Abfalls um das Dreifache. Bei diesem kritischen Abfall findet Schweiss-

produktion statt, whrend bei ansteigendem Fieber berhaupt keine

Wasserproduktion selbst unter einer imperspirablen Decke nachweisbar

ist. W. wendet gegen diese Versuche ein, dass im Fieber Altera-

tionen der Cirkulation vorliegen, durch welche vielleicht das Wrme-
verhltniss der Extremitten zum Rumpf in abnormer Weise verndert

Avird, so dass aus dem Verhalten eines Beines kein Rckschluss auf

das des ganzen Organismus gemacht werden kann. Ferner sind die

Untersuchungen nur am Tage angestellt ;
da die Verhltnisse whrend

der Nacht mglicher Weise ganz andere sind, so ist kein sicheres

Resultat aus diesen Beobachtungen abzuleiten. Dennoch sieht W. nach
den mitgetheilten Versuchen Liebermeis ter's und Levden's es

als wahrscheinlich an, dass im Fieber die Wrmeproduktion gesteigert
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ist. An Hunden hat Senator mit sorgfltiger Bercksiclitigung' der

Ernlirnngsverliltnisse experimentirt. Seine Versnclie beziehen sich

auf Hung-ertage. Aus denselben soll er nach W.'s Darstellung an-

geblich folgende Stze ableiten: Die Wrmeabgabe ist whrend des

Froststadiums verringert; sie ist aber vermehrt, und zwar manchmal
um 70 bis 75

*'/(,,
Avhrend des Hhestadiums des Fiebers und noch

mehr whrend des kritischen Abfalls.

Es ist bedauerlich, dass W. die Arbeiten Senator', auf denen

die seinen doch zum groen Teile fuen, anscheinend nicht im Original

kennt. In der oben mitgeteilten These wird Senator eine Behaupt-

ung zugeschrieben, die dieser niemals aufgestellt hat. Was hier als

Resultat der Tierversuche mitgeteilt wird, bezieht sich bei Senator
auf das Fieber des Menschen, das stets streng vom Eiterfieber der

Hunde" geschieden wird, und ist in ganz anderer Weise hergeleitet

und begrndet.
In fnf Versuchsreihen, die vor denen Senator 's den Vorzug-

lngerer Dauer haben, versucht nun W. selbststndig die Frage von

der Wrmeproduktion im Fieber zu entscheiden, und gelangt schlie-

lich zur Aufstellung folgenden Satzes: Im septischen Fieber ^)

der Hunde ist die Wrmeproduktion gewhnlich gestei-

gert gegenber der bei fieberfreien hungernden Hunden
beobachteten, aber geringer als sie durch reichliche

Ftterung erreicht wird; gewhnlich entspricht der

Steigerung der W rm e p r o d u k t i o n eine Steigern n g d e r

Krpertemperatur; manchmal aber zeigt die Produktion
eine excessive Steigerung, whrend die Temperatur nahe
der Norm bleibt. Bei Kaninchen scheint die Wrme-
produktion im Fieber sogar grer zu sein als bei regel-

miger Nahrungsaufnahme. Zugleich wird festgestellt, dass

die Nahrungsaufnahme regelmig von einer colossalen Steigerung
der Wrmeproduktion begleitet ist, sowie dass in dem tglichen Ab-

lauf der letzteren keine periodischen Schwankungen, analog denen

der Krpertemperatur, zu konstatiren sind. Diese experimentellen
Resultate stimmen vollkommen mit denen Senator' und mit den von

B u r d n S a n d e r s n durch Berechnung gewonnenen berein. Auch mit

den von Leyden und Liebermeister vertretenen Anschauungen sind

sie nach W. wohl zu vereinbaren, insofern sie ebenfalls eine Steigerung
der Wrmeproduktion auf Kosten des Krpermaterials beweisen, aller-

dings nicht hinreichend, um den durch Wegfall der Nahrung beding-
ten Ausfall zu decken. Es ist aber wohl mglich, dass beim Menschen

1) W. bat, abweichend von Senator, der Bronchialsekret und frischen Eiter

zur Einspritzung verwendete, putrides Blut injicirt und damit jedenfalls schwe-

rere Krankheitszustnde erzeugt. Senator hat derartige Einspritzungen wegen
der darauf folgenden blutigen Diarrhen vermieden.
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im Gegensatz zum Hunde und Kaninchen selbst eine absolute

Steigerung" der AVrmeproduktion zu Stande kommt, wie die oben ge-

nannten Autoren annehmen. Man muss nmlich stets zwei Quellen

der Wrmeproduktion scheiden: erstens das Plus der Nahrung, das

nicht zum Aufbau des Krpers verwendet wird und, ohne je Organ-
bestandtheil gewesen zu sein, direkt im Blut der Verbrennung anheim-

fllt, und zweitens die feineren Vorgnge des Stoffwechsels in den

Organen, die alle mit Wrmebildung einhergehen. Die erste Quelle

fllt im Fieber weg, es mssen also fr die Vernderungen des

Wrmehaushalts Alterationen der chemischen Processe in den Ge-

weben verantwortlich gemacht werden. Fieber ist demnach auf-

zufassen als eine komplicirte nutritive Strung, in wel-

cher die Produktion desjenigen Teils der Krperwrme,
der aus den chemischen Umsetzungen des im Krper an-

gehuften Materials entsteht, vermehrt ist, wobei die

Steigerung den durch den Mangel an Nahrung bedingten
Verlust bald bertrifft, bald wieder nicht auszugleichen
vermag. Der Grad der Krperwrme im Fieber hngt im

greren oder geringeren Mae von einer Strung des

natrlichen Wechsel Verhltnisses zwischen Wrme Pro-
duktion und Wrmeabgabe ab, und ist kein exakter Ma-
stab fr die Steigerung der chemischen Umsetzungen in

den Geweben. Die abendliche Temperatursteigerung im septischen

Fieber des Hundes und Kaninchens fllt mit einer Steigerung der

Wrmeproduktion zusammen.

Unter Zugrundelegung obiger Definition des Wesens des Fiebers

entwickelt W. nun im vierten Abschnitt seine Anschauungen ber

den Mechanismus desselben. Diejenigen Systeme, die gleichsam ein

einigendes Band um alle Teile des Organismus schlingen, und in

denen daher der Ursprung von Strungen zu suchen ist, die gleich-

zeitig alle GeAvebe des Krpers betreffen, sind das Blut und das

Nervensystem. In welchem von diesen beiden ist nun der Ursprung
des Fiebers zu suchen? Die Entscheidung dieser Frage ist auer-

ordentlich schwierig. Denn selbst in denjenigen Fiebern, die wir mit

Bestimmtheit auf die Einfhrung eines Giftes in den Kreislauf zu-

rckfhren knnen, bleibt es zunchst zweifelhaft, ob dieselben ihre

Entstehung der direkten Einwirkung des Giftes auf das Blut zu ver-

danken haben, oder ob das letztere nur die Eolle des Trgers spielt

und das Gift dem nervsen Centrum zufhrt, auf das es eine speci-

fische, fiebererregende Wirkung ausbt. Eine beraus wichtige Gruppe,
die sog. Entzndungsfieber, hat Billroth studirt und hat ihre Entsteh-

ung auf die Resorption eines in loco aflfectionis gebildeten Giftes zu-

rckgefhrt. Durch eine Keihe von klinischen Beobachtungen und

experimentellen Untersuchungen, zu welchen W. noch einige neue hin-

zufgt, liat er diese Annahme zur Gewissheit erhoben. Dennoch bleibt
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eine Eeihe von leichten Fiebern, wie die Zahnfieber der Kinder, die

nach Einschnitt in das Zalmfleisch aufhren, die eintgigen Fieber

nach leichten Verdauungsstrungen u. a., die nicht wohl auf eine Blut-

vergiftung zurckgefhrt Averden knnen. Vor Allem aber fragt es

sich, ob denn nun das resorbirte Gift direkt vom Blute aus auf das

Protoplasma wirkt, oder ob erst die Vermittelung eines nervsen Cen-

trums dazwischen tritt? Betrachten wir das Malariafieber mit seinem

typischen Ablauf, in welchem ein Fieberanfall von einer Neuralgie
ersetzt werden kann, ja wo manchmal der ganze Process in lokaler

Beschrnkung sich abspielt, so mssen Avir eine vermittelnde Wirkung
des Nervensystems als Avahrscheinlicli annehmen. Ja selbst im

septikmischen Fieber des Hundes kann man die Wrmestauung, der

die Teniperatursteigerung wesentlich zugeschrieben werden muss und

die auf eine Contraktion der Hautgefe zurckzufliren ist, nicht

wol ohne ein Eingreifen des Nervensystems erklren. W. gelangt

daher zu der These: das Fieber in Fllen von Blutvergif-
tung ist oft, und wahrscheinlich immer, das Resultat einer
direkten oder indirekten Einwirkung des Giftes auf das

Centralnervensystem.
In Bezug auf das Verhltniss des vasomotorischen Nervensystems

und des Wrmehemmungscentrums zum Fieber stellt W. fest, dass

ersteres im Fieber die Wrmeabgabe mehr beschrnkt als im gesun-
den Zustande, und dass letzteres im Fieber nicht gelhmt ist, aber

auch nicht mit voller Kraft funktionirt. Auf Grund dieser Tatsachen

und nach ausfhrlicher jMittcilung der Besultate, zu denen Jrgensen
betreffs des Wrmehaushalts des Gesunden und des Fiebernden ge-

langt ist, fasst W. seine Anschauungen in 11 Stzen zusammen, die

hier in fast wrtlicher Uebertragung mitgeteilt Averden sollen:

1) Der gesunde Mensch hat eine bestimmte mittlere Temperatur,
die regelmige, rhythmisch ablaufende Vernderungen zeigt und von

strenden Einflssen nicht zu alteriren ist, soweit dieselben nicht krank

machend wirken.

2) Die Erhaltung der normalen Temperatur und ihres rhythmischen
Ablaufs ist abhngig vom Nervensystem, das innerhalb gewisser
Grenzen die Wrmebildung und Wrmeabgabe beherrscht.

3) Der hauptschlichste Faktor bei der Regelung der Wrme-
abgabe ist unseres Wissens das vasomotorische Nervensystem,
das beim Menschen die sekretorischen Schweinerven enthlt

;
diese

knnen durch Kontraktion der oberflchlichen Kapillaren und durch

Unterdrckung der Hautsekretion den Wrmeverlust auf ein jMinimum

reduciren, bezglich durch ein umgekehrtes Verhalten denselben auf

ein IMaximum steigern.

4) Das einzige Centrum, das ohne Vermittelung der Cirkulation

die Wrmcbildung beeinflussen kann, hat seinen Sitz im Pons oder

oberhalb desselben, und ist Avahrscheinlich ein Wrmehemmungscentrum.
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Jedenfalls wirkt es durch die Vermitteluiig subordinirter, im Rcken-
mark gelegener Centren.

5) Fieber ist eine nutritive Strung, in welcher eine Steigerung
der Krpertemperatur und der Wrmeproduktion durch Beschleunig-

ung der chemischen Umsetzungen in dem Material des Krpers vor-

handen ist. Diese Steigerung der Produktion ist manchmal ausreichend,

manchmal nicht ausreichend, um den Ausfall desjenigen Teils der

tierischen Wrme auszugleichen, der der direkten Verbrennung der

eingefhrten Nahrung seine Entstehung verdankt und bei der stark

herabgesetzten Ernhrung im Fieber fortfllt. Die Temperaturerhh-

ung im Fieber ist daher nicht von der gesteigerten Wrmeproduktion
allein abhngig, da im Fieber oftmals absolut weniger Wrme ge-

bildet wird als bei ausreichender Ernhrung, wenn die Temperatur
sich normal verhlt; ebenso kann eine excessive Wrmeproduktion
auf Kosten des Krpermaterials stattfinden, ohne dass die Krper-

temperatur eine abnorme Hhe erreicht.

6) Im Fieber zeigt die Temperatur rhythmische Vernderungen
im Laufe des Tages, die den normalen parallel verlaufen und nur

einen hheren IMittelwert haljcn.

7) Vasomotorische Lhnmng erzeugt am Fiebernden einen Tem-

peraturabfall, der dem am Gesunden beobachteten an Intensitt ber-

legen ist.

8) Die Herabsetzung der Wrmeproduktion nach Durchschnei-

dung des Rckenmarks ist am fiebernden Tiere weit strker als am

gesunden.

9) Das Wrmehemmungscentrum ist im Fieber nicht gelhmt,
aber in seiner Wirksamkeit geschwcht.

10) Die klinischen Erscheinungen des Fieberanfalls z. B. bei

lutermittens, scheinen in ihrer Anordnung und ihrem Ablauf entschie-

den vom Nervensystem abzuhngen.

11) In den meisten, und wahrscheinlich in allen schweren Fllen

von Fieber cirkulirt im Blute ein Gift, das manchmal im Organismus

entstanden, in anderen Fllen von auen eingedrungen ist.

G. Kenipuer (Berlin).

Eugen Bleuler und Carl Lehmann, Zwangsmssige Lichtem-

pfindnngen durch Schall und verwandte Erscheinungen auf dem

Gebiete der andern Sinnesempfindungen.

8. 96 Seiten und 2 Tabellen. Leipzig 1881. Fnes' Verlag (R. Reisland).

Die vorliegende Arbeit, von zwei Candidaten der Medicin verfasst,

beschftigt sich mit einer Gruppe von Erscheinungen, die trotz ihres

theoretischen Interesses und ihrer weiten Verbreitung bisher unver-
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