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schwefelsauren des Phenols, Hydrochinons und Brenzcatechins. Da

aber bekanntlich nicht alles Phenol in diesen Formen ausgeschieden

wird, ein Teil desselben vielmehr verschwindet", so wird man den

Phenolharn in Zukunft auch noch auf die oben gefundenen Suren zu

untersuchen haben, namentlich auf Bernsteinsure.

Sclimidt-Mlheini (Iserlohn),

Hallopeau, Le role des agents infectieux dans les maladies.

Im achten Heft der Revue scientifique lesen wir einen Aufsatz ber

die Rolle, welche infizierende Stoft'e, namentlich Bakterien, bei Krank-

heiten spielen. Da er eine recht vollstndige Zusammenfassung der

bekannten Thatsachen und Hypothesen aus dem interessanten Kapitel

der Bakterienbiologie ist, so halten wir ihn fr wert, unseren Lesern

in wenig vernderter Form mitgeteilt zu werden. In seinem dem-

nchst erscheinenden Traite elementaire de pathologie generale wird

Hallopeau ber die betreffenden Fore.chungen ausfhrlicher be-

richten ^),

Vielleicht ist der Tag nicht mehr fern, an dem alle infizierenden

Stoffe als Parasiten angesehen werden; heute indess knnen wir

dieser Ansicht, ohne den Weg der Hypothese zu betreten, noch nicht

vollkonmien beistimmen. Man kann die Weiterverbreitung soge-

nannter ansteckender Krankheiten der Art ihres Entstehens, ihrer

Entwickelung und Uebertragung nach, nur durch das Eindringen

von organisierten Elementen in den Organismus erklren, welche

das wesentliche Kennzeichen des Lebens, nmlich die Fhigkeit
sich fortzupflanzen, haben. Wennschon sie sich entweder innerhalb

oder auerhalb des menschlichen Krpers vermehren, so ist damit

noch lange nicht bewiesen, dass sie alle ein Dasein fhren, welches

unabhngig von dem Organismus ist, in welchem sie sich entwickeln,

und dass sie demnach tierische oder pflanzliche Individuen sind, die

man korrekter Weise mit dem Namen Parasit bezeichnen kann.

Nun wird man allerdings von vorneherein wohl nicht absolut die

Hypothese verwerfen knnen, der zufolge einige von ihnen durch den

Organismus selbst erzeugt werden und dann auch fhig sind in an-

deren Subjekten zu leben und sich zu vermehren. Dies ist z. B.

der Fall bei den Epithelialzellen und den carcinomatsen Zellen, die

in andere Organe eingewandert sind.

Anderseits sind aber auch der Zeitraum der Entstehung an-

steckender Krankheiten, der gewhnlich pltzliche Ausbruch der sie

1) Nachstehender Artikel ist weniger eine Kritik der Ansichten Hallo -

peaii's, als vielmehr eine bloe Wiedergabe derselben. Red.

18*
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charakterisierenden Erscheinungen, ihr meist kreisfrmiger Verlauf

imd die Immunitt, welche mehrere den von ihnen befallenen Indivi-

duen verleihen, ebensoviele Charaktere, die sie von den bis jetzt be-

kannten parasitischen Krankheiten trennen und die Unterscheidung

rechtfertigen, welche einige Forscher aufgestellt haben.

Wennschon man bei den meisten ansteckenden Krankheiten Mi-

kroorganismen gefunden hat, so kann man sich doch sehr hufig mit

Recht fragen, ob sie entweder die Ursache oder die Wirkung der

Erscheinungen sind, welche jene charakterisieren, oder ob sie sich

indifferent verhalten.

Die Einwnde, welche gegen die Theorie erhoben worden sind,

derzufolge man die Mikroorganismen selbst als infizierend betrachtet,

knnen folgendermaen kurz zusammengestellt werden:

1. Wir begegnen Mikroben, die identisch zu sein scheinen, trotz-

dem verschiedene Krankheiten vorliegen." Darauf erwidert man,

dass jene Organismen zu klein sind, um mit Sicherheit unterschieden

zu werden, und dass sie auerdem auch noch anatomische Differenzen

aufweisen knnen, welche zwar alle nicht sehr abweichend von

einander sind, sich indess durch ihre Funktionen charakterisieren.

Die Natur eines Fermentes, sagt Pasteur^), kann streng ge-

nommen nur durch seine physiologische Funktion festgestellt werden."

Dem wollen wir hinzufgen, dass schon jetzt der Fortschritt in der

Technik histologischer Untersuchungen erlaubt, Unterschiede zwischen

Mikroorganismen zu entdecken, die bis dahin noch als identisch be-

trachtet wurden. So z. B. hat Koch Parasiten von verschiedenem

Habitus bei der Septihmie, der eitrigen Infektion und der diffusen

Phlegmone entdeckt und gezeigt, dass dem verschiedenen Aeuereu

verschiedene pathogene Wirkungen entsprechen.

2. Man kann subkutan Flssigkeiten einspritzen, welche mit

Bakterien geschwngert sind, ohne krankhafte Zuflle zu erzeugen."

Diesem Vorwurf kann man wie dem andern begegnen, dass eben

zwischen Bakterien und Bakterien ein groer Unterschied besteht.

3. Das Vorhandensein von Mikroben ist bei ansteckenden Krank-

heiten durchaus nicht konstaut." Man muss wissen, dass sie nicht

immer unter identischer Form existieren. Wir werden weiter unten

sehen, dass die Milzbrandbacillen Sporen erzeugen knnen, welche

fhig sind die Krankheit fortzupflanzen, trotzdem diese Sporen

von den sie erzeugenden Mutterindividuen gnzlich verschieden sind.

Anderseits wieder scheinen die durch ansteckende Stoife erzeugten

chemischen Substanzen zu gengen, um Krankheitsflle hervorzurufen.

Wenn man einem Tiere eine relativ betrchtliche Menge fauliges Blut

1) Pasteur, Des altrations spontanees ou malaclies des vins (Acad. des

sc. 1864).
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einspritzt, so geht es nach wenigen Stunden zu g-runde, und doch

findet man in seinen Geweben nur eine ganz unbedeutende Menge
von Mikroorganismen. Es ist durcli die chemischen Verbindungen

vergiftet worden, welche in dem fauligen Blut enthalten waren. Wenn
man dem entgegen nur eine ganz geringe Quantitt fauliges Blut

injiziert, so tritt der Tod erst nach einigen Tagen ein, und nun ent-

halten die Gewebe zahlreiche Mikroben (Koch).
4. Lewis behauptet, dass bei allen Subjekten Mikroorganismen

gefunden werden knnen, und falls sie bei einer ansteckenden Krank-

heit in betrchtlicher Anzahl vorkommen, dass dann unser Gewebe
einen sehr gnstigen Boden fr ihre Entwickelung bietet." Der Fall,

aufweichen sich Lewis sttzt, wird von Pasteur, Cohn und Ba-

bes bestritten; der letztgenannte Forscher hat bei mehr als hundert

Individuen die Abwesenheit von Mikroben im Blut und den sonstigen

Krperflssigkeiten konstatiert; brigens steht die Lewis'sche An-

sicht auch in direktem Widerspruch mit den Experimenten, durch

welche mit Hilfe von Reinkulturen Milzbrand erzeugt wurde,

5. Die als ansteckend bezeichneten Krankheiten kann man durch

das Eindringen von xVlkaloiden in den Organismus erklren, die ihren

Ursprung aus Proteinkrpern nehmen." Diese Substanzen wurden

1872 von A. Gautier^) und Selmi^) entdeckt, von letzterem unter

dem Namen Ptomaine beschrieben und seitdem von Gianetti imd

Corona^), Brouardel und Boutmy*) und Gautier und Etard
studirt. Man kann sie nicht allein, wie man frher annahm, nur aus

verfaulten Eiweistoffen, sondern nach Gantier auch aus den nor-

malen Exkreten und Sekreten hherer Tiere ausziehen. Sie geben,

wenn sie in den menschlichen Krper eindringen, Veranlassung zu

schweren und ihrer Natur nach verschiedenen Strungen. So z. B.

werden Erweiterung und Unregelmigkeiten in der Pupille, augen-
blicklickliche Verlangsamung und Unregelmigkeit des Herzschlages,

Verlust der Kontraktionsfhigkeit der Muskeln, Konvulsionen und

Tod mit Systole des Herzens erzeugt. A. Gautier vermutet, dass

sie sich unter gewissen pathologischen Umstnden in betrchtlicher

Quantitt bilden knnen, und dass sie eine der Ursachen der Funk-

tionsstrungen sind, Avelche sich namentlich bei vielen Krankheiten

folgen, wenn Assimilationsstrungen und verminderte Harnausschei-

dungen auftreten. ^

1) A. Gautier, les alcaloicles drives des malieres proteiques (Jonr.

d'anat. et de physiol. Paris 1881)

2) Selmi, Sur un alcaloide qui s'extrait du cerveau, du foie et du co-

quelicot (Gaz. ehem. ital. 1875).

3) Gianetti et Corona, Sugli alcaloidi cadaverici etc. Bologna 1880.

4) Brouardel et Boutmy, Reactif propre distiuguer les ptomaines
des alcaloides vegetaux (Ann. d'hyg. 1881. VI, p. 9).
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Gautier's Ansicht entgegen nimmt Ch. Bouchard^) an, dass

diese Krper nur in tierischen Produkten auftreten, wenn dort mi-

kroskopische Pilze leben und neigt sich der Ansicht zu, sie als Aus-

scheidungsprodukte jener pflanzlichen Organismen zu betrachten.

Von dem Augenblick an, wo man erkannt hat, dass die in abge-

storbenen tierischen Materien lebenden Bakterien Alkaloide erzeu-

gen, kann mnn sich fragen, ob andere im lebenden Krper sich ver-

mehrende Bakterien nicht hnliche Substanzen zu erzeugen im stnde

sind. Um die Richtigkeit dieser Vermutung festzustellen hat Ch. Bou-

chard in dem Urin von Individuen, welche von einer ansteckenden

Krankheit befallen waren, die Alkaloide zu entdecken sich bemht und

hat sie in gewissen Fllen auch faktisch bestndig gefunden. Aller-

dings trifft man sie auch spurweise im Urin von gesunden Personen,

indess beweist dies keineswegs, dass sie nicht trotzdem von nie-

deren Pilzen gebildet worden sind. Im normalen Zustande sind im

Verdauungstraktus groe Mengen von Mikroorganismen vorhanden, es

ist also sehr leicht mglich, dass auch in den Eingeweiden gesunder

Subjekte Alkaloide erzeugt, absorbiert und dann durch den Urin eli-

miniert werden. Bouchard hat in der That nachgewiesen, dass

alle frischen Fkalstoffe eine um so grere Menge von Alkaloiden ent-

halten, je mehr Bakterien sich finden. Die Alkaloide haben verschie-

dene Eigenschaften, die einen sind in Aether lslich, die anderen wie-

der unlslich. Sie reagieren verschieden, wenn man sie mit Queck-

silberjodid und Kaliumkarbonat etc. behandelt. Die Quantitt der im

Urin enthaltenen Alkaloide variiert je nach der Quantitt der im

Stuhlgang vorgefundenen ;
wenn diese sich vermindern, so vermindern

sich auch jene. In Hinsicht auf diese Thatsachen stellt Bouchard

folgende Stze auf: Es existieren bei normalem Befinden Alkaloide

im Krper der lebenden Individuen
;
diese Alkaloide werden im Ver-

dauungstraktus wahrscheinlich von pflanzlichen Organismen gebildet;

die Alkaloide des normalen Harns reprsentieren einen Teil der durch

die Schleimhaut des Darmes aufgenommenen und durch die Nieren wie-

der ausgeschiedenen Alkaloide
;
die Krankheiten, welche die intestinale

Fulnis vergrern ,
vermehren auch durch diesen Vorgang die Menge

der im Urin enthaltenen Alkaloide
;
wenn man es auch nur fr wahr-

scheinlich erachtet, dass die Alkaloide bei gewissen infizierenden

Krankheiten als Entstehungsursache Mikroorganismen haben, welche

in den Geweben und Flssigkeiten des Krpers zerstreut sind, so

ist es doch gewiss, dass beim Typhus wenigstens ein Teil der im

Urin auftretenden Alkaloiden intestinalen Ursprungs ist. Bou-
chard betrachtet es als mglich, indess nicht als schon feststehend,

dass sie giftige Eigenschaften besitzen und dass ein Verweilen im

1) Ch. Bouchard, Sur la presence d'alcaloides etc. (Soci6t6 de Biologie).
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Krper toxische Erscheinungen whrend des Verlaufes der anstecken-

den Krankheit erzeugen kann.

Wenn nun dem wirklicli so ist, so ist die Frage die, ob die Bak-

terien durch sich selbst oder durch ihre Ausscheidungsprodukte wirken.

Ihre Rolle bleibt in beiden Fllen eine bedeutsame; die Theorie,
welche ihnen die Ursache der Krankheiten zuschreibt, kann man fr
mehrere von ihnen als bewiesen betrachten und schon heute fr die

meisten, wenn nicht fr alle, als sehr wahrscheinlich annehmen, dann
vor allem, wenn sie durch sich selbst diese infizierenden Eigenschaften
besitzen und wenn sie dieselben nicht denjenigen Organismen ent-

nehmen, in welchen sie sich entwickeln.

Mehrere der angesehensten Pathologen glauben in der That mit N -

geli, dass die Bakterien die Trger des Miasmas oder der Ansteckung
sind : das was die Bakterie ansteckend macht, sagt Professor J a c c o u d ^),

ist ihre Herkunft und nicht eine ihr innewohnende Wirkung. Es gibt

keine spezielle Bakteritis fr jede Krankheit. Die dem Rckfalltyphus

eigentmliche Spirilla unterscheidet sich von derjenigen der allgemeinen

Spirillaspezies nicht; die kugligen und stbchenfrmigen Bakterien,

welche man bei Typhus, Cholera, Scharlachfieber und Masernkranken

findet, unterscheiden sich nicht durch ihre ueren Charaktere von den

anderen kugligen oder stbchenfrmigen Mikrokokken; die Mikroben

der Diphtheritis, des typhoiden Fiebers, der Kuhpocken haben gleicher-

weise keinen ihnen eigentmlichen Charakter; somit sind die den Bak-

terien zukommenden infizierenden Eigenschaften erborgte Eigen-

schaften, welche speziell von dem Orte stammen, an welchem sie sich ent-

wickelten. Die Bakterie, welche von einem Blatternkranken oder von

einem Diphteritiker kommt, hat folglich eine infizierende Wirkung, welche

der hnlichen Bakterie, deren Ursprung aber ein anderer ist, mangelt.
Die durch das Pockengift angesteckte Person erzeugt, wenn sie Bak-

terien in sich trgt, Pockenbakterien
;

sie ist durch und durch pockig.

Wegen ihrer Verraehrungsfhigkeit wirken diese Organismen aber viel

heftiger als Uebertragungsmittel der Krankheit wie jedes andere
Partikelchen oder jede andere Flssigkeit derselben
Herkunft. Ist eine Bakterie ihres Ursprungsortes wegen einmal

ansteckend geworden, so bewahrt sie diese Eigenschaft, mehr oder

weniger ausgebildet, von Generation zu Generation und selbst durch

sogenannte Reinkulturen hindurch (Jaccoud).
Professor Peter verteidigt dieselbe Meinung: Meine Ansicht

ist, sagt er, dass die Mikroben, Avelche uns umgeben, nur unter der

Bedingung krankheitbertragende Stoft'e sind, dass sie aus einem

kranken Organismus entstammen. Es gibt, wie Robin bemerkt,
keinen Tollwut- oder Syphiliskokkus, wohl aber einen, der sich in

1) Jaccoud, las maladies iufectieuses. Paris 1883.
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einem tollwutkrankeii oder einem syphilitischen Organismus auf-

hclt" 1).

Ch. Kobin^) formuliert seine Ansicht folgendermaen: Bis jetzt

ist man bei der Untersuchung- von Staub noch niemals auf schdliche

oder gar tdliche Keime gestoen, auch hat man unter den in der

Luft enthaltenen und der Reinkultur unterworfenen nur ganz harm-

lose Bakterien gefunden. Nur die hat man fr totbringend erkannt,

welche von kranken oder gestorbenen Individuen herrhren, bei denen

die vorhergehende pathogene Wirkung und der Tod diesen parasiti-

schen Organismen zugeschrieben wurde. Demnach ist man gentigt

anzunehmen, dass die S])altpilze oder Fermente, Avelche als un-

schdlich in den Organismus eintreten, als tdlich oder krankheit-

erzeugend aus ihm hervorgehen, wenn der Organismus selbst abge-
storben oder ansteckend krank ist. Dies kann nur so geschehen,

dass Molekl um Molekl imbibiert oder von der Nhrsubstanz, welche

das Tier siech gemacht hat, durchdrungen wird. Diese Substanz,

welche von den vorher unschdlichen Pilzen assimiliert worden ist,

wird in ihnen ihre unheilbringende Kraft bewahren und sie sogar
durch mehrere Kulturen hindurch ihren Abkmmlingen bertragen.

Der Pilz geht, als unschdliches Ferment eingefhrt, mit giftigen,

pockigen, ansteckenden, cholerischen, syphilitischen Eigenschaften,

d. h. als giftiges, ansteckendes Ferment wieder daraus hervor."

Die parasitische Natur des Rotzes, der Tuberkulose kann als

bewiesen betrachtet werden. Die letzten Reinkulturen, mit denen

man diese Krankheiten einimpft, reprsentieren Bruchteile, welche

sich auf Trilliontestel von dem Gifte beziffern, mit Hilfe dessen die

erste gemacht wurde. Kann man hier noch mit Robin annehmen,
dass die Bakterien unter diesen Bedingungen wirksames Gift aus

der ersten Kultur bernommen haben? Dies ist im hchsten Grade

unwahrscheinlich; doch steht im brigen die Robin'sche Hypothese
vollkommen im Widerspruch mit der Parasitentheorie? Wenn die

aus den infizierten Individuen hervorgegangenen Mikroben die Krank-

heit bertragen, und wenn sie sich in den von ihnen befallenen Sub-

jekten in ungeheurer Anzahl vermehren, kann man da nicht sagen,

dass sie die Verbreiter der Infektion sind und sich wie wahre Para-

siten benehmen?
Damit soll nicht gesagt sein, dass alle Mikroben wirklich Para-

siten sind. Es ist mglich, dass, wie wir schon angedeutet haben,

den Ansichten B i e c h am p's, E s t o r's und G r a s s e t's entsprechend, ge-

wisse von ihnen durch den kranken Organismus erzeugt und dann

auf andere Subjekte bertragen werden, und dass sie auerhalb des

1) Peter, Bulletin de l'Acad. de mdecine 1883.

2) Robiu, Artikel Gormes im Dictionnaire encyclopdique des sciences

medicales.
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meiLScblicheu Organismus in der Natur nicht existieren. Ein theoreti-

scher Grund liegt nicht vor, der uns hindern knnte anzunehmen,
dass lebensfhige Partikel, die aus einem kranken Krper stammen,
wenn sie auf gesunde Individuen bertragen werden, hier, indem sie

sich vermehren, zu tdlichen Kranklieiten Anlass geben knnen. Wre
dies wohl, wie man angenommen hat, eine generatio spontauea?
Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass aus den Elementen

unserer Gewebe lebensfhige Granulationen entstehen und durch den

Eintluss unbekannter Ursachen schdliche Eigenschaften erlangen

knnen. Die Frage wird nicht eher zum Abschluss gekommen
sein, solange man nicht die Existenz aller infizierenden Bakterien

auerhalb der lebenden Individuen gezeigt haben wird.

C. B.

Essbare Insekten.

Johannes der Tufer a in der Wste, wie das Markusevangelium

erzhlt, Heuschrecken und wilden Honig. Diodorus Siculus be-

richtet sogar von einem ganzen Stamm von Heuschreckenessern, die,

wenn im Frhjahr die Winde ihnen die Heuschrecken aus der Wste
zufhrten, dieselben in groen Massen fingen, sie einsalzten und da-

von das Jahr hindurch lebten. Noch heute werden in Arabien die

Heuschreckenzge als gottgesendeter Festschmaus begrt. Desglei-
chen rsten die Eingebornen Sdafrikas die Heuschrecken schwach

am Feuer und verspeisen sie in unglaublichen Mengen. Im brigen
ist die Zahl der Tiere dieser Ordnung, welche eine wesentliche Rolle

in der Ernhrung des Menschen spielen und nicht blo, wie vielfach

bei wilden mit der Not des Lebens ringenden Stmmen der Brauch,

gelegentlich mit verspeist werden, nicht grade sehr gro. Living-
stone berichtet aus einer seiner Reisen in Sdafrika von einer Art

Mcke, die von den Eingebornen in groen Mengen eingesammelt

werde, um zu einer Art Kuchen verarbeitet und verspeist zu werden.

Zwei weitere interessante Beispiele fhrt J. Sparre Schneider im

Novemberheft vorigen Jahres der Zeitschrift Naturen" an (Kristiania.

VII. Jahrg. S. 163166).
Das erste betrifft einen Kfer aus dem Geschlechte Elmis, kleine

zur Familie der Parnidae gehrige Wasserkfer, die in stark flieen-

den Gewssern auf der Unterseite von Steinen oder Pflanzen leben.

Unser verdienter Landsmann, Professor R. A. Philippi in Santiago
de Chile, erhielt von einem Herrn aus Siena jngst eine grere Zahl

von Exemplaren einer kleinen, kaum 2 Linien langen Art dieses Ge-

schlechts, die, wie das beigegebene Etikett besagte, in ruhigen Bchen
und Flssen auf dem Hochlande, in der als Sierra bezeichneten
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