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UBER DIE 

CHYLUSGEFASSE UNO DIE RESORPTION DES CHYLUS. 

VON PROF. ERNST BRUCKE, 
WIRKLIOIEM MITGLIEDE DER KAISERLICIIEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

(MIT II TAFELN.) 

Rrster Tlicil. 

(Gelesen in der Sitzung vom 9. December 18H2.) 

• w enn ich in dem Folgenden Ansichten entgegentrete, welche lange Zeit hindurch als massgebend 

gcgolten haben, so thue ich dies in dem Gedanken an den Ausspruch Arago's, dass in den Natur- 
wissenschaften die Auctoritat von Tausenden nichts vermoge gegen das einfache Raisonnement eines 

Uinzelnen. Widerspruch, selbstwcnn er von den angesehensten meiner Fachgenossen ausgeht, wird mich 
desshalb wenig irre machcn, so lange er nicht von iiberzengenden Griinden unterstiitzt ist.   Man kennt ja 

as Schicksal, welches die Korallenpolypen und die Meteorsteine vor dem Richterstuhle der Pariser 

Akademie hatten, odcr, urn ein naher liegendes Reispiel zu wiihlen, man wciss, dass die Zeit noch nicht 
so gar fcrne liegt, in welcher man nicht von der Contractilitiit der Arterien sprechen konnte, ohne von der 

I'lehrzahl der Physiologen fur einen Phantasten gehalten zu werden. Verbreitete Vorurtheile verschvvinden 
Hicht sofort nachdem sie widerlegt sind, es bcdarf immer einiger Zeit ruhigen Nachdenkens, ehe man sich 
allgcmein von ihnen losreisst. 

Ban und Thatigkeit der Darmzotten. 

Ehe ich mein Thema angreife, muss ich dem Leser einige Angaben in das Gediichtniss zuriickrufen, 
welche Gruby und Delafond 4) im Jahre  1842 und 1843 iiber dasselbe gemacht haben, weil ich 

pater  ofter   Gelegenheit   haben werde   an dieselben anzukniipfen.    Die Untersuchungen  der  besagten 

) Comptes rendu* XVI, p. 1194 ff. 
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100 E, Briicke. 

Schriftsteller sind in neuerer Zeit, wenigstens in Deutschland, eincr unverdienten Vergessenheit anheim- 
gefallen *). Sie gehorten zu den ersten dieser Art, welche mit besseren optischen Iliilfstnitteln angestellt 

wurden;es ist bei ihnen ein grosses Material, welches die Vetcrinarschule von Alfort darhot, mit Eifer 
henutzt worden, und wenn einzelne Irrthiimer, wie z. B. das Epithelium capitalum und die Flimmern auf 
der Darmschleimhaut des llundcs, von spateren Beobachtcrn vermieden sind, so kann man hinwieder kaum 
sagen, dass es his jetzt gelungen sei, den von Gruhy und Del a fond auf diesem Felde gesammclten 
neue positive Thatsachen hinzuzufiigen. 

In eincr Note, welche sic am 5. September 1842 als paquet cachete der Pariser Akadcmie 
eingereicht batten, und welche am 5. Juni 1843 eroffnet wurde, heisst es untcr Anderem: 

„13. Que les cellules dc Perithelium des villosites de l'intestin grelc pris sur des animaux etant a 
jeun , sont transparentes , allongees, conoides, et contiennent un noyau ovale, transparent, legerement 

granule vers la partie membrancusc; tandis qu'elles montrent un bourrelet transparent, incolore, mince 
vers la partie librc et clargie. 

14. Que les cellules d"Epithelium, prises sur des animaux vivants pendant la chylilication, ct aux 

memes endroits que ceux ci-dessus indiquees (13°) sont grandes, opaques, ont leur bourrelet plus large, et 
sont rcmplies de molecules minces et de globules d'un ccntieme a un millieme de millimetre de diametre: 

ces molecules, ces globules sont transparents, et olVrent 1'aspcct de globules de graisse. 
15. Que dans un chien vivant, et pendant la chylilication, la partie libre de chaque cellule dc 

1'epithelium montrc une cavitc de grandeur variable, et afl'ectant une forme diU'erente scion la quantity 
de matiere qu'elle conticnt: la meme disposition se rencontre dans les cellules d"Epithelium des gros intes- 

tins du meme animal. 
10. Que les cellules d'epithelium sont en contact immediatavecle tissu vasculaire sanguin des villosites." 

In einer spateren Mittheilung vom 5. Juni 1843 heisst es: 
„2. Les villosites dans l'intestin grelc sont recouvertes non settlement des epitheliums cylindriques 

d'Hcnle, mais encore d'autres epitheliums que nous nommons capitatum ou a tete. 
Ces dernicrs, bcaucoup plus longs que les premiers, sont dissemines a la surface des villosites et 

a une distance symmetrique. 

3. Les cellules de 1'Epithelium des villosites du gros intestin ont une cavite ovale beaucoup plus 
developpee que cellc cxistant aux epitheliums de ces memes organes dans les intestins grelcs du 

meme animal. 
4. Chaque cellule d'Epithelium est pourvue (rune cavitc dont I'ouverturc externe est parfois hcante, 

et d'autres fois plus ou moins cxactcment fermee. 
5. A la surface des epitheliums des villosites de l'intestin grele du chien , existent des corps vibra- 

tiles , non encore decrits dont la fonction est peut-ctre de deplacer, quand il est necessaire, le chyle brut 

qui est en contact avec les epitheliums. 

*) Es muss auf den ersten Anblick auffaUend erschelnen, dass Kolllker, dessen Angalien docli in manchen Punk ten eine nati'u'liclie 
Ubereinstiramung mit denen von Gruby und Dclafond zeigen, diese Autoren in seiner mikroskoplschen Anatomie liicr nicht 
erwiihnt, und aucb bei dem geschichtlichen IJberblicke iiber unseren Gegeustand vftllis mit Stillsclvweigen iibei'gelit, wii.hi'(!nd er 
docb einige Seiten friiher bei Oelegenheit der Contractilitiit der Darmzotten ausgedehnte wdrtliche Citate aus deneelben Mitlbci- 
lungen abgcdruckt, in welchen ibre Abgaben iiber die Resorption entbalten sind. Diese Thalsacbe verliert aber das Hel'remdende 
sogleich, wenn man weiss, dass die von KOlliker citirten Stcllen keine anderen sind, als diejenigen, welche ich in meiner 
Mittheilung iiber die Muskiilalur der Zotten (Sit/.ungsberichle, Februar-Ileft 1851) abgedruckt babe, so dass man keine Ursaeho 
hat, vorausausetaen, dass Kiilliker die Arbeiten von Gruhy und Dclafond sclbst gekanut babe. E» wird dies noeh klarer, 
wenn man sieht, dass S. 104 gleich in der ersten IVeihe der Citate ein Druckfebler ist, der sicb nicht in den Oomptcs rendus, 
wohl aber in mcinem Aufsat/.e lindet. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Vbcr die Chyliisgefiisse und die Resorption des Ckylus. 101 

9. Chaque cellule d'epithelium doit etre considered comme un organe charge specialement de rece- 
voir le chyle brut provenent de la digestion et de le convertir en un chyle homogene forme d'une infinite 
de petites molecules, tenucs en suspension dans un liquide transparent et coagulable spontanement. Ces 

molecules, ce liquide, sont seuls aptes a passer par l'ouverturc profonde et effilee des cellules de l'epithe- 
lium pour parvenir dans le vaisseau chylifere unique place au centre de la villosite. 

10. Chaque cellule de 1'epithelium a une quadruple fontion: 
1°. De se remplir de chyle brut provenant de la digestion. 
2°. De diviser et d'attenuer ce chyle et de le convertir en un chyle pur et homogene. 

3°. D'expulser ce liquide ainsi confectionne  et de 1'engager dans le canal  chylifere a travers le tissu 
vasculaire et le tissu librillaire:  cette appareille nous le nommons chylogene. 

4°. Enlin de s'imbiber, en outre, des substances dissoutes par la digestion  et de les faire parvenir dans 
I'appareil vasculaire. 
Cette function des epitheliums est aidee dans son execution par la contraction des parois intestinales 

sur les aliments et les villosites. 

15. Le chyle content! dans les cavites des epitheliums des villosites a tous les caracteres physiques 
de la graisse tradivisee en globules de ^ a j^ de millimetre de diametre. Ces globules se voient aussi 

bien dans les cavites des epitheliums des villosites des herbivores qui ont etc nourris avec des plantes ver- 
tes, dii foin, de la farine d'orge, que dans les cavites des epitheliums des villosites des carnivores qui ont 
etc aliment.es avec de la graisse pure, de la viande crue ou cuite , du pain, de la fecule ou du lait. 

18. La partie insoluble tres-divisee du chyle provenant des aliments digeres et purifies par I'appareil 
chylogene passe seulement dans le canal chylifere de chaque villosite. Les parties solubles dans l'eau sont 
ahsorbees avec une activite surprenante par les parois des cellules de 1'epithelium et parviennent dans 
I'appareil vasculaire sanguin; en sorte que les materiaux formes par la digestion se divisent en trois parties, 
la premiere, insoluble et tres divisible, passe ncccssairement par les cavites de 1'epithelium ou I'appareil 
chylogene et est portee seulement dans les vaisseaux chyliferes; la deuxieme ou les materiaux solubles 
dans l'eau salee est iinhihee par les parois des epitheliums et portee tout a la fois dans le chyle et dans le 

sang; enlin la troisiemc, insoluble et pen divisible, ne peut jamais entrer la circulation et est rejetee 
en dehors." 

Wir werden unter diesen Angaben zuerst die unter Nr. 4 aufgefiihrte ins Auge fassen, welche aus- 
sagt, dass jede Epitheliumzelle eine Olfnung habe, die bald offen, bald mchr oder weniger genau ver- 
schlossen sei. Eine Olfnung in einer Epitheliumzelle ist nach den gangbaren Vorstellungen etwas ganz 
Unerhortes, und obgleich Ko Hiker in der neuesten Zeit bisweilen eine solche zu sehen glaubte , so ist 

er doch selbst der Meinung, dass dies nur eine Tauschung gewesen sei. Er spricht sich dariiber folgender- 
massen aus: 

„An den mit grossen Fetttropfen geflillten Zellcn, die vor der Bildung eines milchweissen Chylus 
sich finden, bemerkt man hiiulig an der freien EndMche ein Verhalten, das fast zu dem Glauben an 

Offnungen in diesen Zellen zwingt. Man findet niindich die Mittc dieser Fliiche bei seillicher Ansicht trichter- 
formig eingesenkt und nimmt auch von oben an den meisten Zellen geradc fiber dein Fetttropfen wie eine 
i'unde Olfnung wahr, jedoch habe ich bisher die Uberzeugung noch nicht gewinnen konnen, dass wirklich 
Offnungen da sind, urn so weniger, da es mir spater bei eingeleiteter Fettresorption nicht gelingen wollte 
von einem Schein von Offnungen irgend eine Spur zu sehen, und auch am inneren Ende der Epithelialzellen 

nichts der Art zu sehen ist. Ich will daher auch auf das Angefiihrte Aveiter keinen Werth legen und dasselbe 
einfach fernerenBeobachtern zur Beriicksichtigung empfelden." — Kolliker hatte recht, dieser Beobach- 
liing zu misstrauen, da wir spater sehen werden, dass zwar jede Epitheliumzelle ihren Eingang hat, dieser 
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102 E. Briieke. 

aber als solcher kein Object dcr directen Anschauung ist, so dass ihn aucb Gruby und Dclafond niclit 
wirklich geseben haben, nocb wenigcr aber bestimmen konnten, ob dcrselbe theilvveise offen oder mchr 
oder weniger genau gescblossen sci. Um in der gchorigen Reihenfolge fortzuschreiten, wollcn wir uns 
zunilchst fragen, ob es wabrscbeinlich sei, dass die Ilohlen der Cylinderzellen dureli Oflnungen mit der 

Darmhohle eornmuniciren. 
Es ist bekannt, dass es den Pbysiologen immer Schwierigkeiten gemaebt bat, die Resorption des 

Fettes zu erkliiren, da sicb dasselbe im Darmcanale nicbt auflost. Eine Zeillang glaubten Einige an cine 
Verseifung desselben; aber IJeobaebtungen und Vcrsucbe wiesen nacli, dass es bei weitem der grijssten 

Masse nacb im unverseiften Zustande in die Chylusgcfasse iibergcht. Das Mikroskop zeigt, dass das Felt 
in Emulsionsform resorbirt wird, und dass sicb zur Zeit der Aufsaugung, wie dieses scbon Gruby und 

Delafond wussten, die einzelnen Epitbeliumzcllcn mit Fetttropfchen anfiillen. 
C. H. v. Wistingsbausen hat in neucrer Zeit eine Dissertation ') vcroflenllieht, in wclcher er 

nachweist, dass Fett in Emulsionsform durch tbierische Haute auf dem Wege der Filtration und Diffusion 

hindurchdringen kann, wenn man den Fliissigkeiten reine oder gallensaure Alkalien zumischt. Er wendete 
zu seinen Versucben zusammengesetzte Membrancn, und zwar die Darmschleimhaut selbst an. Es ist 
also klar, dass wir aus denselben an und fur sicb nicht lernen konnen, ob das Fett aucb in die ein- 
zelnen Epitheliumzellen eindringen wiirde, wenn dieselben an ibrem freicn Ende durch eine Mcmbran 

gescblossen waren. 
Um zu erfahren, ob wir v. Wis tin gsbau s en's Resultate auf einfachc Zellenmembranen iiber- 

tragen diirfen, miissen wir die Art und Weise naher betrachten, wie der Durchtritt von emulgirtem Fett 
durch thieriscbe Haute ermoglieht wird, und wir werden wiederum hieriiber am besten klar werden, 

wenn wir zuerst fragen, worin die Schwierigkeit licgt, welche sicb dem Durchgangc einer Emulsion durch 
einen poriisen Korper cntgegenstellt. 

Wiibrend innerhalb einer Fliissigkcitsmasse alle Molekiile, ich gebrauche dieses Wort im ausdriick- 
lichen Sinne Ampere's, gegen einander im bevveglichen Gleichgewichte siud, verhalt sich dies nicht so an 
der Oberflache. flier ist vvegen der ungleiehen Anziehung nacb versebicdenen Seiten cine gewisse Stabilitat 
des Gleiebgewichtszustandes vorhanden, so dass die Oberflache jeder Fliissigkeit sicb gegen Korper, welche 

sie schwer bcnelzt, verhalt, als ob sic mit cinem diinnen IHiutchen iiberzogen wiirc. Es ist bekannt, dass 
hierauf das Scbwiminen feiner Nahnadeln und der Ilydromctriden Gang auf dem Wasser beruht. Ebcnso 
verhalt sich jeder FeUtropl'cn, der in einer Emulsion schwimint, als ob er mit einer festen Jiiille umgeben 

wiire gegen alle solche Korper, von deren Oberflache er die sic benetzendc Emulsionsfliissigkeit nicht 
verdrangen kann. Dies Verhalten ist ganz allgemein und ganz unabhangig davon, ob die einulgirende 
Fliissigkeit von der Art ist, dass sie den Petttropfen mit einer Ascberson'schen fIaptogenmem!)ran 
umgibt oder nicht. Da die Dicke und Ilaltbarkeit dieser Hiille lediglicb abhangig ist von der Natur der 

sich beruhrenden Korper, nicbt aber von der Grosse des Tropicus, so ist esklar, dass der Tropfen um so 
mebr die Eigcnschaften eines festen Korpcrs annehmen wird, je kleiner er ist, denn um so grosser ist in 

ihm der feste Theil relativ zu dem fliissigen. Je kleiner also der Tropfen ist, vcrhallnissmassig um so 

grosser miissen die Kriiftc scln, welche seine Gestalt veriindcrn oder ihn in anderc kleincre Tropfen zer- 
quetschen sollen. Um dies mil gcringeren Kriiften selbst noch bei sehr klcinen Tropfen bcwerkslelligcn zu 

konnen, gibt es kein andcres Mittel als das, dem Menstruum der EmulsionStofle zuzusetzen, durch welche 

die Anziehung zwischen  ihm und dem Fette vermehrt,  und somit die Ilaltbarkeit der obgedacbten festen 

•) Dorpat, 1851, Schmidt's Jahrbucher, B. 75, p.  148. 
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Uber die Chylusgefdsse und die Resorption des Chylus, 103 

Iliille vermindcrt wird. Es ist der Idee nach nicht unmoglich, dass auf diesem Wege Fett in so kleine 

Theile getheilt werden konne, dass es selbst durch die Poren einer homogencn Zellenmembran hindurch- 
geht. Je kleiner die mcelianiscbe Kraft wird, welche noting ist, urn einen sebr kleinen Fetttropfen in 
noeb kleinere zu zerthcilen, urn so mehr niihern wir uns dem Zustandc, wo diese Kraft gleich Null ist oder 

negativ wird, d. b. wo das Fett sich in der Fliissigkeit auflost, was aber bei wiissrigen Losungen bekannt- 
lich immer mit Verseifung desselben, also mit Stoning des atomistiscben Zusammenbanges, verbunden ist. 
Urn nun zu seben, ob im Darm in der Tbat die fiir den Durcbgang durch die Zellenmembran hinreichend 

feine mecbanische Zertheilung zu Stande kommt, wollen wir cinmal versuchen, uns eine Vorstellung davon 
zu machcn, wie klein denn wobl in unsercm Falle die Fetttropfcben sein miissten. 

Wir werden in der Folge seben, und jedem Histiologen ist es obnebin bekannt, dass die Membran, 
um welche es sich in unserem Falle handelt, selbst bei den stiirksten Vergrosserungen nicht als solche 
gesehen wird, sondern dass wir nur auf sie schliessen mittelst der Grenze zweier verschieden brcchender 
Flussigkeiten, welche sie angeblich von einander trennt. Welche Dicke konnen wir ihr demnach 

zuschreihen? Die Furchen, welche die rbombiscben llockerchen der Navicula hippocampi trennen, kann 
ich durch das Mikroskop nicht nur seben, sondern audi ihren Abstand messen. Er betriigt an meinem 
Exemplare sechs Zehntausendtheile eines Millimeters. Die in Frage stehende Membran muss also diinner sein, 
denn sonst wiirde ich mittelst meiner stiirksten Vergrosserung wohl ihren Querschnitt, ihr Zerreissen, 
und die zuriickbleibendcn Fetzen beobacbten konnen. Von dem alien sehe ich nichts, und doch sind mit 
der Dimension von scchs Zebntausendfheilen eines Millimeters die Grenzen des Sehens noch keineswegs 

erreicht. Ein Stuck einer Membran , die in einer Fliissigkeit schwimmt, erkenne ich unter dem Mikroskope 
an ihren Falten und Randern, und letztere vermoge der Rrechung, Reflexion und Beugung, welche an 
denselben eintreten. Alle diese Vorgiinge konnen vollstiindig stattfinden, sobald das durch die Membran 
gehende Licht in derselbcn in fortscbreitender Richtung mehr als den vierten Theil einer Undulation voll- 
bringt. Da die Wellcnliinge des rothen Lichtes in der Luft nur sieben , die des violetten nur vier Zehn- 
tausendtheile eines Millimeters betriigt, da ferner der Membran ein Rrecbungsindex, wie er an anderen 

durebfeuchteten thierisclien Tbeilen, z. R. der Ilornhaut, gefunden ist, zugescbrieben werden muss, so 
kann man es nicht unwahrscheinlich linden, dass man ein Stuck einer Membran noch seben wiirde, welche 
nur zwei Zehntausendtheile eines Millimeters im Durcbmesser hatte; ja fiir eine Membran, deren 

Rrecbungsindex den der Fliissigkeit schr weit ubertriife, wiirde man diese Zifl'er noch um die Hiilfte 
vcrringern konnen. 

Andererseits miissen wir uns sagen, dass wir die ubcrtriebensten Vorstellungen von der Grosse der 
Poren unserer Membran haben wiirden, wenn wir annehmen wollten, dass ihr Durchmesser dem der 

Membran gleich ware. Wir haben es ja mit keinem Netzwerk, mit keinem Gewebe, sondern mit einem 
Nogenannten homogencn Zellenmembran zu thun , und demnach miissen wir uns die Poren als im Verhaltniss 
zu der Dickc der Membran schr klein vorstellen. 

Diese Poren nun sind es, durch welche die Fetttropfcben hindurch gehen sollen. Es fragt sich 
desshalb, ob die Fetttropfchen, welche wir einerseits in der Darmboble, andererseits in den Epithelium- 

Zellen finden, wirklich so klein sind, dass wir dies fiir moglich balten konnen. Wir finden bisweilen die 
Emulsion in und ausser den Zellen so fein , dass sie eine bei durchfallendem Lichte braunliche Triibung 
bildet, die selbst mit den stiirksten Vergrosserungen nur unvollkommen aufgelost werden kann '). 

Es steht dann also auch nichts der Annahme  entgegen, dass beliebig kleine Tropfcn  vorbanden seien. 

)   Vergl. melnen Aufsatz iibcr die Fftl'ben triiber Medien in den Sil/.ungsbericblen,  IX. Bd., Ill, p. 530. 
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104 E. Brilcke. 

In sehr vielen anderen Fallen linden wir aber aucli, vvenn wir an eben getodteten oder lebenden 

Thieren untcrsuchen '), alle Tropfen in und ausser den Zellen von einer sehr deutlich unterscheidbarcn 

Grosse und in einer iibrigens vollkommen klaren und farblosen Fliissigkeit schwimmend, und doch geht 
die Resorption ungestort und in voller Lebhaftigkeit von Stattcn. Da es abenteuerlich ist, ZU glaubcn, 
dass diese Tropfen durch eine bomogene feste Zcllenniembran hindurchgehen, so miissen wir, wenn 
eine solche vorhanden sein soil, uns zu der durch nicbts gerechtfertigten Hypothese bequcinen, dass 
jedes Fetttropfchen, wenn cs an die Membran komrnt, in sehr vielc kleine Partikeln zerlallt., die dann 

hindurchgehen, und sich gleich darauf wieder zu einem Tropfen von iihnlicher Grosse, wie der friihere 
war, vereinigen. 

Wenn ich noch darauf aufmcrksatn mache, dass es sich hier nicht um den Ubergang einzelner Fett- 
tropfchen handclt, sondern dass die Epitheliumzellen vollstiindig, so dass kauin noch eines mehr hinein- 
gehen wvirde, mit denselben erfiillt sind, so glaube ich nicht erst auf die von mehreren guten Beobachlcrn 
bestatigte Resorption kleiuer fester Partikeln, und nicht auf den Druck, welchen die Cylinderzellen bei der 

Contraction der Zotte erleiden, zuriickgehen zu miissen, um zu zcigen, in welchen Wust von Unwahr- 
scheinlicbkeit man sich verwickelt, wenn man annimmt, dass dieselben gogen die Darmhohle hin durch 
eine feste Membran verschlosscn sind. 

Ich weiss, dass man es andererseits unwahrsebeinlich linden wird, dass Zellen , die man doch immer 
als geschlossene Bliischen kennc, an einem Ende offen seien; aber es ist immer gelVibrlich etwas bloss 
desshalb fiir unwahrscheinlich zu haltcn, wcil man es noch nicht gesehen hat. Kennen wir nicht Zellen in 

Mengc, welche sich gegen einander ofl'nen um Ilohrcn zu bilden? Was liegt Unnatiirliehes, was Unwahr- 
scheinliches darin, dass sich Zellen aueh gcgen eine Ilohle iilVuen konnen, deren Wandungen sic 
ausklciden ? 

Wenn es indessen Jemandcn gefallen solltc zu behauptcn, es sei denn doch die Zelle gcgen die 

Darmhohle durch die Zellenmcmbran geschlossen; die Natur derselben sei nur von der Art, dass sie einem 
Petttropfen den Weg frei geben und sich hinter demselbcn wieder schlicsscn konne, und wenn er vielleicht 

glaubt, damit etwas Gcistreiches gesagt zu haben, so werde ich ihm gewiss die Freude nicht durch Wider- 
spruch verderben. Behauptungen, die fiber das Feld der Erfahrung und der Induction binausgreifen, sind 

kcin Gcgenstand eines wissenschaftlichen Strcites. EiS ist moglich, dass die iiusserste Scbicht vieler 
Gebilde, die ihrer Entwickclung nach Zellen sind, nicht alle Eigenschaftcn eines festen Korpers besitzt; so 
lange wir aber von einer homogenen Membran sprechen, verstehen wir darunter eine feste molecular - 
porose Wand, und nicht eine Scbicht, welche eincn fremden Korper hindurclischliipfen lasst, und sich 
hinter demselbcn wieder schliesst, also ollenbar nur aus einem Gemcngc von festen und Iliissigen Thcilen 

besteht, deren freie Dcweglicbkcit (lurch die Adhiision erschwert wird, und dem wir nach Umstiinden cine 
schleimige, breiige oder teigige Consistenz zuscbrciben. 

Dass die Fetttr5pfchen am Eingange der Zelle einer Substanz dieser Art, und nicht einer festen 

Wand begegnen, darauf werden wir nicht allein durch die Induction, sondern aucli durch die directe 

Beobachtung hingefiihrt. 
Man schneide ein kleines Stiickchen aus der Diinndarmwand eines so eben getodteten jungen 

Kaninchcns, welches nur noch gesogen, kein Futter gcnomincn hat, aus, und lege es auf einem Objcc- 
triiger, auf den man zuvor einen hinreichend grossen Wassertropfcn gesetzthat. Dann zichen sich soglcich 
die Muskelf'asern  stark zusammen,   wodurcb  die Zottcn nach  alien  Seiten  wie  die Fiiden eines Quastes 

*) Ich halte es fiir nothig,   dies hlnzu7,uftlgen, da die gcwiihnlicliste und  erste   Lelcheuveranderung des   lnhaltcs der  Oarmhiihle und 
der  Zolten,  darin besteht dass  die klcinen  Fetltrijpt'clien  sich  mit einander zu  grussereu vereinigen. 
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liber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus. 105 

aus einander fallen. Man kann nun das Ganze mit einem diinncn Deckgliischen bedecken, olinc dass 

dadurch alio Zotten einen Druck erleiden; einige derselbcn flottiren am Rande des Objects frei in der 

Plussigkeit, und diese sind Gegenstand der Beobachfung. Man wird sogleich bemerken, dass sich am 

Kande derselbcn, entsprechend den einzelnen Epilheliiimzellen, durchsichtige Blaschen erbeben. Diese 

Blaschen sind, wie es scheint, schonvon Gruby und Delafond gesehen, und von ihnen in verschiedener 
Weise gedeutet worden. Das erste Stadium derselbcn, wie es Kolliker in seiner mikroskopischen 

Anatomie, 2. Band, 2. Halfte, p. 1(50, Fig. 232 C, a abbildet, ist wohl ihr bourrelet transparent. Ein 

spateres Stadium, in dem die Blaschen grosser sind, hat sie vielleicht veranlasst, ihr Epithelium capitatum 
aufzusteUen. 

In Deutschland sind kurze Zcit bindurcb diese Blaschen fur eine zarte Zellcnschicht gehaltcn worden, 

welche dem Cylinder-Epithelium aufsitze; jetzthalt mansieallgemeinfuiMliedurchDiffusionaufgeblahte Wand 
der Cylinderzclle selbst. Was spricht dafiir, dass das Blaschen von einerMembrangebildetsei? Nichts als eine 
Linie, wie sie unter dem Mikroskope jederzeit je zwei einander begrenzendc Medien von nicht gleichem 

lii'ecluingsindex von einander trennt. Das anscheinende Blaschen kann eben so wohl ein hervorquellender Tro- 
pfen sein, und so ist es in der That. Die weitere ruhigc Beobachtung des Objcctes klart uns iiber denwahren 

Sachverhalt auf. Lasst man die seheinbaren Blaschen nicht aus den Augcn, indem man dabei von Zeit zu 

Zeit, ohne an das Deckglas zu riibren, das verdunstende Wasser ersetzt, so siehtman, dass sie nach und nach 
inimer grosser worden, und schon die ganze Zelle an Volumen iibertreffen, so dass man der vermeintlichen 

Membran einen ans Unwabrscheinliche grenzenden Grad von Dehnbarkeit zuschreiben muss; aber noch 
'miner ist der Anblick tiiuschend, indem man genau sieht wie der Umriss der Zelle in den des Bliischens 

iibergeht. Darauf rundet sich das eine oder das andere Blaschen immer mehr ab, und schwimmt endlich 
als vollkommene Kugel frei neben der Zotte, ohne dass man irgend eine Discontinuitiit in dem Vorgange 
wahrgenoinmen hiitte, aus dem man auf das Zerreissen einer Membran scbliessen konnte. Iliermit muss 

jede Tauscbung verschwinden. Das Blaschen war nichts als der Zellen-lnhalt, der aus dem vorderen voli- 

st and ig und in seiner ganzen Breite offenen Ende der Cylinderzclle heraustrat. Die so 

entstandenen Kugeln sind theils farblos durchsichtig, theils enthalten sie einen Theil der in der Zelle vor- 

handenen Fetttrfipfchen, nicht selten aucb den Zellenkern, ja ich habe bisweilen Kern- und Kornermasse des 
Zellen-lnhaltes in wenig veriinderter Gestalt mit austreten gesehen. 

Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen zu entscbeiden , ob die Kugeln, abgesehen von diesen 

Ivorpcrn, welcbe sie einscbliesscn, eine homogene Masse sind. welche sich als solche gegen das umgebende 

Wasser abgrenzt, oder ob der iliissige Zellen-lnhalt, indem er Wasser aufsaugt, eine ziihe, schleimige, 
gleichfalls in der Zelle und namentlich am Eingange derselbcn befindlichcn Masse membranenformig aus- 
dehnt, und sich mit derselbcn umhiillt; indessen ist mir das Letztere wahrscheinlicher. Man kann sich 

Icicht uberzeugen, dass die austrctendc Masse begierig das Wasser ansaugt. Es zeigt sich dies darin, 
('ass ihr Volum oft grosser ist als das der ganzen Zelle. Auch kann man ihr das aufgesogene Wasser 
'lurch eine concentrirtc Losung von scbwefelsanrem Natron wieder entziehen, indem beim Zusatze der- 

selbcn die gebildeten Kugeln in kleine llaufen zusammenfallcn, die bald undciitlicb kiJrnig sind, bald wie 
zerknittertes Papier aussehen. Trotz dieser grossen Anziehung zum Wasser aber tritt keine Vertheilung 
des Tropfens in demselbcn ein. Wir wissen zwar, dass manche Eliissigkeit, z. B. der Atber, eine gewisse 

Quantitat Wasser anzieht, und dann eine mit dem Wasser, welches dabei scinerseits eine gewisse Quan- 
htat Ather aufnimmt, nicht misebbare Eliissigkeit bildet, aber wir kennen keine Substanz, deren Losungs- 
Inittel Wasser wiirc und die mit diesem Menstruum eine Eliissigkeit bildete, dercn Tropfen im Wasser 
schwimmen, ohne sich in demselbcn zu vertlieilen, wenn nicht ihre Grenzen (lurch irgend ein-Aggregat 

•ester Moleciilc geschutzt sind. 

Denkschrlften der mathem.'naturw. CI. VI. lid. 14 
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106 E. Br ft eke. 

Halten wir desshall) zuniichst nur das test, was fiir unsere Aufgabe von cntscheidendcr Wichtigkeit 
ist, niimlieh dass die Fetttropfen des Chylus am Eingangc der Zelle keine dcnselben verschliessende 

Membran antreft'en, sondern eine Masse, vvelehe sie vor sich hersehieben, oder durch welche sie hindurch- 

schlupfen konnen, ohne eine bleibende Lttcke in derselben zu lassen; so erkliirt sich hieraus zuniichst die 
starke Anhaufung der Fetttropfchcn in den Cylinderzellcn; dcnn wahrend der lliissige Theil des Chylus 

uberall leieht vordringt, stehen bei der konischen Form der Zellenhiihle dem Austritte der FetttrBpfchen 
aus derselben sichcr grossere Schwicrigkeitcn entgegen, als ihrcm Eintritte. Wie tretcn die Tropfchen 
aus der Zelle aus, um in das Innere der Zotte zu gelangen? Gruby und Delafond sprcchen von 

ciner feincn Offnung an dem spitzen Ende der Zelle, und obgleich es jedem Mikroskopiker klar sein 
wird. dass sie dieselbe nicht gesehen haben konnen, so batten sie docb ein Reeht, auf eine solche zu 

schliessen, da sie im Inneren der Zotte dieselben Fetttropfen faiiden, wie in der Zelle, und ich muss 
ihnen in ihrer Annabme beistimmen. 

Man darf audi nicht hofl'en, die cntsprechenden Offnungen in der sogenannten intermediarcn 
Membran an der vom Epithelium cntblossten leeren Zotte darzustcllen; denn diese Membran ist hier von 

der Art, dass sie sich nicht einmal gegen die sie nach innen begrenzenden Gcwebe deutlich absctzt, 

viel weniger kleine Liickenin ihrer Substanz wiirde mit Sicberheit erkennen lassen. Es ist mir iiberhaupt nie 
gelungen, die intermediiire Membran auf den Zotten so zu isoliren, wie ich dies in den Lieberkiihn'schen 

Krypten, namentlicb bei Vogeln, oft getban habe; sie muss also hier wobl mit den darunter liegenden 
Gcbilden inniger verwachsen sein. Dasselbe erwahnt Goodsir, und Bowman erkennt desshalb dicsen 

Theil der intermediarcn Membran gar nicht als existirend an1). Wahrend der Resorption findet man die ganze 
Zotte bis dicht an das Epithelium durchsaet mit Fetttropfen, welche hier in dem feinen Stroma liegen, das 

die Muskelfasern mit den Blutgefassen und diese wieder mit der Zotlenvvand verbindet. 

Ich habe mir vergcbliehe Miihe gegeben, die Natur dieses Stroma's zu ermiltcln. Obgleich es mir im 
Allgcmcincn in der Laiigsriehtung der Zotten zu reissen sehicn, so war es doch so zart und schwacb 
lichtbrechend, und so mit der imbibirten Fliissigkcit zu einer weichen Maase aufgequollen, dass es mir nicht 

gelungen ist, deutliche Fibrillen desselben darzustellen. Jedenfallsist inilun die Mcnge der festen Theile relaliv 

zu den zwischen ihnen liegenden fliissigen sehr gering. Dieses Stroma kann sich eben so vollstiindig mit 
Fetttropfchcn anfiillen, wie der innere Zottenraum; ja ich habe unzahlige Male Zotten gesehen, in denen 

allc Theile, mit einzigcr Ausnahme der Bliilgefasse und der Muskelfasern, vollstandig mit Fetttropfchcn 

angefiillt waren. Nimmt man eine derartig gefullte und von ihrcm Epithelium befreite platte Zotte, z. B. 
von einem crwaebsenen Kaninchen, und legt ein etwas schweres Dcckglas darauf, so sicht man in der- 

selben bei durchfallcndem Lichte ein holies Gezweig; dies ist nichts anderes als das Blutgcfass-System. 
Avelches sich begreillicher Weise hell auszeichnen muss, da es einem mcrklichen Bruchthcil der Gcsammt- 

dicke der Zotte ausmacht und nicht mit Fetttropfchcn gefullt ist. Der innere Zottenraum ist von den 

Muskelfasern und dem obgenannten Stroma umgeben. Eine andcre Begrcnzung babe ich nicht linden konnen, 
also auch keine „deutliche, diinne, allem Anscheine nach structurlosc Wand", wie sie Kolliker beschrcibt. 

Wenn aber auch wirklich bier eine eigene structurlosc Auskleidungsinembran vorhanden ware, die 

freilich vielc Locher haben miisste, so wiirde es doch, wie wir spater sehen werden, noch sehr dcsBcweises 
bedurfen, dass sich dieselbe direct in die Wand eincs Chylusgcfiisscs fortsetzt. Indessen zeichnet sich der 

innere Zottenraum in unvollkommen angefiilltcn Zotten durch seine gleichmiissigcre Anfiillung vor dem 

ubrigen Zottengewebe aus, ist bei jungen Kaninchen, Ilunden, Katzen und Kiilbern mcist scharf begrenzt, 
und in cylindrischen Zotten unzweifelhaft cylindrisch,  in keulenformigen keulenformig.   In breiten platten 

i)  Anatomical and pathological observations by John and Harry Goodsir,  Edlnburg   1845, p.  7. 
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liber die Chylusgefiisse und die Resorption des Chylus. 107 

Zotten ist nicht fur jedet) einzelnen Fall seine Form sicher zu ermitteln, da er keine selbststiindigen Wan- 

dungen hat, die sich als solche erkennen liessen, und sich, vvie ich oben gezeigthabe, normaler Weise das 

ganze Zoftengcwebe vollstiindig mil, Fetttropfchen anfiilien kann, wesshalb die bei auffallendem Lichte 
weisse, bei durchfallendem dunkle Figur, welcbe dieselben bilden, nicht immer als Ausdruck bestimmter 
Caniile gelten kann. 

Unter meinen Reobachtungcn iiber platte Zotten flossen mir die an zwei Thieren, einem Wiesel und 
einer Ratte, gemacbten am meisten Vertrauen ein, weil ich an diesen Exemplaren ausgedebnte Gruppen 

von Zotten fand, bei denen das Parenchym frei von Chylus war, wiihrcnd sich die inneren Zottenriiume 

gefiillt zeigten. Ich fand hicr in platten aber wcniger breiten Zotten nur eine Zottenhohle, die meist in 
der Mitte lag, bisvveilen aber audi namentlich nach der Rasis bin etwas aus der Mitte herausgeriickt war. 

Rieselbe war nicht drehrund, wie in den cylindrischen Zotten, sondern, nach der Vertheilung der Durchsich- 
tigkeit zu urtheilcn, zweischneidig mit nach dem Rande der Zotte gewendeten Schneiden. In den Zotten des 
Wiesels konnte ich beobacbten , wie sie sich nach unten erweiterte, und in einen im zweiten Theile zu 

bescbreibenden Chylusraum unter der Zotte iibcrging. In sehr breiten Zotten, besonders in solchen, die 
an ihrer Spitze gelappt waren, fand ich zwei oder drei soldier Caniile; bei der Ratte in einzelnen Zotten 

sogar vier. Alle Caniile liefen ziemlich gerade die Zotte entlang, und gingen in die einzelnen Lappen, oder 
endeten, wo keine solche vorbanden waren, blind neben einander. 

Ich erinnere mich nicht, jemals eine hufeisenformige Umbiegung des einen Canals in den anderen 
beobachtet zu haben. Wo man die blinden Enden nicht sah, da gingen die Streifen in eine Chylusmasse 
fiber, welcbe die Spitze der Zotte undurchsichtig und so die weitere Reobachtung unthunlich machte. 

Sogenannte Randgefiisse gibt es nicht. Jeder Zottencanal, mag er nun in der Mitte oder an der Seite 
liegen, ist immer durch die ganze Dicke des Zottenmantels, d. h. das Epithelium, die Capillargefasse und 

eine einfache Schicht Liingsmuskelfasern mit ihrem Stroma, vom Rande getrennt. So habe ich audi das 

angebliche Randiiiildigefiiss in den Zotten der Kaninchen ') niemals linden konnen, ob ich docb deren 
gleich sehr vide untersucbte. Dagegen liegt beim Kaninchen am Rande jeder Zotte ein Blutgefiiss, welches 
s'ch audi ohnc Injection als solches erkennen liisst , und hiiiifig sehr schon natiirlicli injicirt ist. Es ist 

schon an den noch wenig abgeplatteten Zotten sehr junger Thiere zu erkennen, und die Ebene, in der es 

''cgt, ist diejenige, in welcher sich die Zotte in die Breite ausdehnen wird. Zwischen seinen beiden 

Schenkdn liegt der Zottencanal, den von beiden Seiten die Blutcapillaren umfassen, welche von einem 
Schenkel zum anderen hiniiber gehen, und nur durch die Muskelf'asern und deren Stroma von ihm 
getrennt sind. 

Die Abbildungen mancher Autorcn verrathen, dass dieselben Rlutgefiisse mit Chylusgefiissen ver- 
wechselt haben, und desshalb diesen Chnraktere ziischreiben, die ihncn nicht eigen sind. So bildet John 
"oodsir 2) in einer Zotte eine nctzforniigc von zwei Ilauptstiimmen ausgehende Gefiissfigiir ah, die sich 

hell gegen das Zottenparenchym auszeichnet, Er ncnnt in der Erklarung diese Gefasse peripherische 

Mildisaflgefasse, und sagt, sie seien deutlich gewordcn, wenn man die Zotte comprimirt habe. Sie sind 
nichts anderes als die Rlutgefiisse, wie jedem Kundigen, der die Figur sieht, einleucliten wird. Fur den 
•Hinder Erfahrencn muss ich bemerken, dass mikroskopisch feine Chylusgefiisse sich bei durchfallendem 
Lichte niemals hell gegen ihre Urngebung ahsetzen. Sind sie leer oder mit Jimpidem Inhalte gefiillt, 

dann sieht man sie iiherhaupt nicht, sind sie voll von einem fettreichcn Chylus, so sind sie dunkler als das 
"mgehende Gewebe. Ist der Chylus grobkornig, so erkennt man die einzelnen Tropfchen; ist er feinkornig, 

) Vergl. Valentin Lehrbuch der Physiologie, Braunschweig 1847, Bd.   I , p. 383, Anmerkung  1. 
J)  '-•  c. Tiif. I,  Fig. 5. 
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108 E. Brilcke. 

so bildet er bei sclnvacher Vergrosserung und durchfalleiulem Lichto cine braune Masse, die sich indesseii 

in eine diinne Schicht vertheilt, durch Anvvendung starker Vergrosserungen meist noch auflosen lasst, so 

dass man die einzelnen Kiigelchen erkennt. Die Chylusgefiisse, welche F u n k c in scinein Atlas der 

physiologischeu Chemie, Taf. VIII, Fig. 1 '), vom Menscheii abbildct, sind die Zottenvenen rait ihrcn 
Zufliissen. F unke ist der Meiiiung, dass dies die zu netzformigeu Capillaren verzwoigten Chylusgefiisse 
seien, welche E. H. Weber beschrieben hat, ich finde aber in (lessen in Mtiller's Archiv 2) uieder- 

gclegten bemerkungen keine Stiitze fiir diesc Ansicbt, sondern glaube vielmehr, dass dicselbcn (lurch 
unvollkommcn angefullte Zottcn hervorgerufen sind, die in der That leicht zu Taiischungen Veranlassung 

geben konnen. Man findet bisvveilen die Fetttropfchen im Zottenparenchym in unregelmiissig netzformigeu 

Linien angeordnet, so dass man diese Anordnung leicht wirklichen Gefiissen zuschreiben konnte, weun man 

nicht immer bei einigem Suchen an demselben Thiere und haufig ganz inderNiihe vollstiindig gefiillte Darm- 
ZOtten antriife. Ich zweille auch nicht, dass fiir diese iigurirten Ablagerungen eine Ursache in der Structur 
des Zottcnparciichynis vorhanden ist, ahnlich, so wie (lurch die Configuration der Erdoberlliiche den 
Fliissen ihr Lauf vorgeschricben ist, wenn sie auch bei Hochwasser die Ebene iiberllutheii und ihre 

urspriingliche balin dem Auge verdecken konnen; aber ich kann sic immer nur fur Chyluswege, nicht fiir 
Chylusgefiisse halten, und muss entschieden in Abrede stellen, dass sie sclbststiindige Wandungen haben. 

was E. II. Weber anzunehmen scheint, da er sie bohrchen uennt. Es geht hieraus hervor, dass ich 

ebenso vvenig mit den Angaben der iibrigen Autoren, welche netzlormige Anfiinge der Chylusgefiisse in 
den Zotten beschrieben haben, iibereinslimmcn kann. Keiner von ilinen hat die Wiinde dieser angeblichen 

Gefasse nachgevviesen. Die Heobachtung beschriinkte sich immer darauf, dass eine im auffallenden Lichte 
weisse, im durchfallenden dunkle vcrzweigte oder netzformige, von den Fetttropfchen des Chylus herrtih- 
rende Figur gesehen wurde. Ich will desshalb schliesslich nur noch der Angabe von Lacauchie 

ervviihiien3), der in jede Zotte ein Bundel von Chylusgefassen eintreten liisst. Er hat hochst wahrscheinlich 

die Muskell'asern daftir angesehen, was bei der damals in Frankrcich noch geringen Vcrhreitung von 
Kenntnissen in der mikroskopischen Anatomic wohl verzeihlich ist. 

Nachdem ich so die verschiedenen Theile der Zotte mit ihrem Chylus beschrieben habe, will ich zu den 

Kraften iibcrgehen, vermoge vvelcher sich dieselbe anfiillt und enlleert. Peyer hat zuerst die Zotten in ihrer 
Function mit den Wiirzelchen der Pllanzen verglichen, und das Schlagcnde, was dieser Vergleich fiir Jeden 

haben musste, hat ihn so mit unsercn physiologischcn Vorstellungen vcrwachsenlassen, dass man haufig in bci- 

den Theilen nicht nur eine ahnliche Function, sondern auch ahnliche Kriifte gesucht hat, um dieselbe zu voll- 
bringen. Um hierin nicht zu weit zu gehen, miissen wir uns die Unterschicde klarmachen, die zvvischen der 
Nahrungsaufnahme in beiden Theilen stattlinden. In den baumen schvvinden im Ilerhste dieloslichen Verbindun- 

gen, undstatt (lessen werden schwerlosliche Korper abgelagert, die als solehe nur eine geringe Anziehungauf 

das Wasser ausiiben. Es tritt zugleich die niedrige, alien Diffusions- und Quellungsprocessen wenig giinstige 
Tcmperatur ein, und so verarmen die biiume mehr und mehr an Saft. Im Friihlinge werden die schwer- 

loslichen Korper bei der zunehmenden Luftwarme und dem beginnenden Keimungsprocesse theilweise in 

leichtlosliche umgewandelt, die das Wasser stark anziehen, und nach und nach den ganzen baum mil, Saft 

anfullen. Von dem Allen linden wir im mcnschlichen Organism us nichts. Die Wurzeln des baumes nehmen 
aus der Erde nur Wasser mit einer verhaTtnissmiissig geringen Menge von Salzen und anderen vollstiindig 

in denselben gelosten chemischen Verbindungen auf; durch die Chylusgciasse hingegen dringen nicht nur 

') Leipzig, bei  Kngeltnann,  1853. 
a) .Tiihrgang  1847,  p.  400. 
3)  Comptes rendus XVI, p.   1125. 
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Uber die Chylusgefiisse und die Resorption des Chylus. 109 

starke Losungen von albuminoiden Substanzen, sondern aucli Fctte im cmulgirten Zustande ein. Hier 

ricbtet man mit Diffusion und chcmiscber Anziehung wenig aus; man muss sich nach Druckdifferenzen 
umselien, welche den Chylus in das nach ihm benannte Gefiiss-System hineintreiben. 

Wenn man den Ort der Zotten mit dem der Einmiindungsstelle des Ductus ihoracicus in das Venen- 

System vergleicht, so muss es auf den ersten Anblick in die Augen fallen, dass an dem ersteren ein viel 
grosserer Druck herrscht als an dem letzteren. Es ist nicht nur der Druck in der Brusthohlc Outer alien 

Umstiinden, und vorzugsweise wahrend der Inspiration geringer als in der Bauchhohle, sondern auch in 

letzterer der Druck innerhalb des Darmes betrachtlich grosser als ausserhalb desselben, wenn die 

Musculatur des Darmrohres die mit Chymus und Gasen angefiillte Ilohle desselben zu verengern sucht. 
Man darf die Wirkung derselbeii nicht zu gcring anschlagen, weil man an gesunden Individuen, wegen der 

Dicke und Straffheit der Bauchmuskeln von ihr nichts wahrnimmt. An Personen mit Diastase der Bauch- 
muskeln kann man sich hinlanglich iiberzeugen, mit welcher Kraft und Lebhaftigkeit sich das Darmrohr 
wahrend des Lehens zusammenzieht, wie ich hiezu noch jiingst auf derKlinik meines Collegen Oppolzer 

Gelegenheit fand. Da nun jede Fliissigkeit von dem Orte des hoheren Druckes gegen den Ort des niedrigeren 
Druekes hinstreht, so wird dies auch schon bei dem Chylus der Fall sein, under wird dabei nothwendig 
den Weg durch die Chylusgefiisse einschlagen, als denjenigen, auf welchen er bei weitem den geringsten 

Widerstand findet. Der Chylus lliesst von der Darmhohle in den Ductus thoracicus wie durch ein fein- 

poriges schleimgetranktes Filtrum, das ausser den im Wasser gelostcn Theilen nur diejenigen hindurch- 
liisst, welche sehr klein und schliipfrig sind, wie die Fetttropfchen, und wenn andere grobere, rauhcre 

Und eckigere Tbeile, wie Kohlenpartikel oder Schwefelstiickchen, mit aufgenommen werden, so geschieht 
dies in verhiillnissmiissig sehr geringer Menge, gerade so wie auch durch unsere kiinstlichen Filtra bisweilen 
etwas vom Niederschlage mit hindurchgerissen wird. Es fragt sich nur in wiefern die Zotten geeignet sind, 
den Cbylus zuerst aufzunehmen, und wie er zuniichst von hier aus weiter befordert wird? 

Da die Zotten frei in die Darmhohle hineinragen, und der Chylus beim Uhergange in dieselben einen 

gewissen Widerstand zu iiberwinden hat, so muss er sic von alien Seiten her zusammendriickcn. Der 
hydrostatische Druck, mit wclcbein dies geschieht, muss gleich sein dem Beibungswiderstande, welchen der 

Chylus wahrend des Eintrittes in die Zotte iiberwindet, d. h. er muss gleich sein der Diffcrenz der Druck- 
hohen , welche zwei Manometer anzeigen wiirden, von denen man sich das cine in der Darmhohle, das 

andere im inneren Zottenraume angebracht denkt. Wenn nun nicht durch eine andere Kraft die Zottenwand 
von innen nach ausscn gedrangt wurde, so miisste die Zotte bis zum Verschwinden des inneren Hohlraiimes 

comprimirt und die Aufnahine des Chylus vcrhindert werden. Dicse Kraft, welche den inneren Zottenraum 
offen erhiilt, wird aufgebracht von einem entlegenen Organe, welches seine kriifligen mechanischen Wirkungen 

mit fliissigen Armcn iiberall weit hinaus in die verschiedenen Tbeile des Organisinus triigt, vom Ilerzen. 
Das Blutgefiiss-System liegt in der Zotte ganz unmittelbar unter und an der intermediaren Membran, also 
bei der geringen Dicke derselben in unmessbar kleiner Entfernung vom Epithelial-Uberzuge selbst, und 

ahmt dabei die Gestalt der Oberfliiche der Zotte nach, indem es das Innere mantelfonnig umgibt. Es muss 
also, wenn es von Blut geschwellt ist, und ihm die Zottenmuskeln nicht entgegenwirken, die gauze 

Zo-Ue ausgedehnt und ausgespannt erhalteu, wie dies auch die Beobachtung bei Vivisectionen lehrt. Die 
Kraft, mit der dieses geschieht, muss um so grosser sein, je grosser der Druck ist, den das Blut von 

innen her auf die Wandungen des Gefass-Systems ausiibt; es ist desshalb fiir unseren Vorgang von 
Wichtigkeit, dass das Blut des chylopoetischen Systems noch ein zweites Capillargefiiss-System, das der 
Leber, und somit noch einen betracbtliehen Widerstand zu iiberwinden hat, also in den Capillaren und 

Venen noch unter einem grosseren Druckc stromt, als dies in Theilen des Gefass-Systems der Fall ist, 

die ihr Blut nicht in die Pfortader cntleeren. 
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110 E. Bruche. 

Wenn der Chylus in das Zottengewebe eingctreten ist, so umspiilt er das Blutgefass-System, und es 
muss sich also zwischen ilim und dem Blute sogleich ein Diffusionsprocess entwiekeln, der um so lebhafter 

sein wird, da die Blutmenge, welche ihm unlerworfen wird, sich fortvviihrend erneuert'). Wir miissen hier 

aber die Bedingungen, unter denen diese Diffusion vor sich geht, etwas naher ins Auge fassen. Zuerst fragt 
es sich: auf welcher Seite findet die Voluniszunahnic Statt, auf der Seite des Blutes oder aufder Seite des 
Chylus? Da das Blut von innen her starker auf die Gefasswandung driickt, als der Chylus von aussen her, 

so wird die Differenz des bciderseitigen Druckes eiuer Yolumszunahme auf Seiten des Chylus zu Gutc 
kommen. Hier wird also dieselbe zu suchen sein, falls nicht der Chylus im Vergleiche zuin Blute eine so 

verdunnte Losung darstellt, dass dadurch ein Diffusionsstrom im entgegengesetzten Sinne erregt wird, der 
den mechanischen Effect der vorerwahnten Druckdifferenz zu uberbieten im Stande ist. 

Was den Austausch der gelosten Stoffe anlangt, so muss ich hier zuriickkommen auf den allgemeinen 
Lehrsatz fiber das Ziel eines jeden Difl'usionsprocesses, in welchem die dec Diffusion untcrworfcncn 
Fliissigkeiten nicht unter dem Einllusse (lurch sie hindurchgehcnder elektrischer Strome stehen. Dieser 

Lehrsatz heisst: Die Substanzen tauschen sich so lange aus, bis jedes einzelne Moleciil jeder einzelncn 
Substanz, welches die Scheidewand durchwandern kann, in beidcn Fliissigkeiten gleichen anzichonden 

Kraften unterworfen ist. Die Bichtigkeit dieses Satzes liisst sich a priori eiuseben. Wenn die Molecule 
einer der gelosten Substanzen von der Fliissigkcit, in der sie sich befinden, schwiicher angezogen werdcn, 

als von der anderen , so ist es klar, dass ein Theil von ihnen, wenn sie durch die Scheidewand hindurch 
konnen, in die andere hiniiberwandern muss. Ebenso wird das Menstruum aufder einen Seite so lange zu, 

aufder anderen Seite so lange abnehmcn, bis es auf beiden Seiten gleichen anziehendeii Kraften von 
Seiten der gelosten Substanzen unterworfen ist, und somit jede Bewegungsursache wegfallt. Wenn alio 
Theile der Fliissigkeiten sich mit einandcr mischen und durch die Scheidewand hindurch gehen konnen, 

so wird dieser Gleichgewichtszustand offenbar erreicht sein, sobald beide Fliissigkeiten vollkominen gleiche 
Ziisammensetzung erlangt haben. Wenn aber zwei Menstrua vorbanden sind, die sich nicht mit einander 
mischen konnen, oder wenn ein Theil der gelosten Substanzen nicht durch die Scheidewand geht, so 

werden sich auch die frei beweglicben Molecule nicht in beiden Fliissigkeiten glcichmassig anhaufen, 
sondern, da sich ihre Bewegungen nothwendig nach den anziehendeii Kraften richten miisscn, welche auf 

sie einwirken , so wird da, wo keine vollstandige cliemisehe Ausgleichung erreicht werden kann, um es 

mit einein Worte zu bezeichnen. nur das Glcicbgewicht der Concentrationszustande angestrebt werden. 
Fur den ersten Fall, in welchem zwei nicht mischbare Menstrua vorhanden sind, babe ich in meiner 

Inaugural-Dissertation s) ein paar cxperimentelleBelege bcigebracbt, fur den zvveiten, in welchem ein Theil 

der gelosten Substanzen nicht durch die Diffusionsscbeidewand hindurch kann, ist die Harnsecretion in 

ihrem physiologischen und pathologischen Zustande ein trefflichcs Paradigms, wenn man sie so auffasst, 

wie sie C. Ludwig in meisterhaftcr Weise in „seincni Mechanisinus der Harnsecretion" ;i) erklart hat. 
In dem vorliegenden Fallc, in dem die Wand des Capillargefasses die Scheidewand ist, weiss man, 

dass der Durclitritt keines der Bestandtbeile des Blutplasma's absolut geliindert ist, wenn auch Fasersloff 
und Eiweiss schwerer hindurch gehen, als die Salze; man wird sich also nicht weit von der Wahrheit 

entferncn , wenn man als das nie crreichte Endziel des Diffusionsprocesses die cbemische Ausgleichung 
zwischen dem fliissigen Theile des Blutes und dem Hiissigen Theile des Chylus bczeiclinet, nur darf man 

dabei nicht vergessen, dass das Bint selbst eine Substanz ist, welche an und fiir sich  in   einer steten 

') Vergl. meine [naugural-Dfeiertatlon de diffusione humorum, Berollnl 1842, apud. C. 11. Schoeder, p. 48. 
a) I-. c. p. 85. 
') Marburg bel N. G. Elwert, 1843. 8 
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Vber die Chylusgefdsae und die Resorption des Chylus. Ill 

Umsetzung seiner Elemente begriffen ist. Dem FaserstolTc, welcher dem Ohylus so vom Blute aus bei- 

gemischt wird, verdankt derselbe seine freiWilli ge Gerinnbarkcit, die nach dem Durehgange durch die 

Drusen wescntlich erhoht wird, theils weil er hier nocb einmal der Diffusion mit dem Blute unterworfen 
wird, vielleieht aber auch wegen des regen Bildungsprocesses, der bier seinen Sitz bat. Die Gerinnbarkcit 

des Chylus durch Siiuren riibrt, wie bekannt, von eincr ihm eigens zukommenden albuminoiden Substanz her. 
Andererseits kann sich das Blut losliche Substanzen aus dem Ohylus aneignen, und zwar mit verhalt- 

nissraassig grosser Gcschwindigkeit, weil wegen der Bewegung des Blutes immer neue Mengen desselben 

mit dem Chylus in Beriihrung gesetzt werden. Wenn man dahcr ein loslichcs Salz in den Darm gebracht 
hat, welches mit dem Chylus rcsorbirt wird, so kann es leicht geschehen, dass das Blut bereits merkliche 

Mengen desselben aufgenommen hat, ehe der damit impragnirte Chylus in seincm oft triigenLaufe bis in die 
grosseren Gefassstiimme gelangt ist. So erkliirt es sich, dass man in den Darm gebrachte Substanzen 
durch die gecigneten Beagentien oft friiher im Blute als im Ductus thoracicus wieder auffindet. Es ist dies 

das anseheinende Paradoxon, welches dicjenigen Anatomen und Physiologen, welche die Aufsaugung aus 
dem Darm den Chylusgefassen ausschliesslich zuschrieben, so oft in Erslaunen setzte. 

Wir haben oben gesehen, dass die Moglichkeit des Eintrittes des Chylus in den inneren Zottenraum 

darauf beruhte, dass die Zotte durch den Druck, den das Blut auf die Gefasswandungen ausiibt, ausgespannt 
erhalten wird. Hiervon wird also auch der Grad abhangen, bis zu dem sie angefiillt werden kann. Wenn ihre 
Musculatur erschlafft ist, so wird die ganze Zottenwand entsprechend dem Drucke, der in ihren Blut- 

gefassen herrscht, eine gewisse Gleichgewichtslage haben, in welche sie eintritt, sobalb der Druck in dem 
inneren Zottenraumc eben so gross gevvordeu ist wie in der Darmhohle. Diese Gleichgewichtslage also 
bezeiehnet auch zugleich die Ausdehnung, bis zu welcher die Zotte von der Darmhohle aus hochstens 

angefiillt werden kann. Wenn aber der so angehiiufte Cliylus nicht fortgesebafft wird, so kann durch 

Ausscheidung von Ulutplasma aus den Capillaren die Zotte vielleieht noch starker angefiillt werden. Es 
wiirde hier nur die schwierige Frage zu entscheiden sein, oh dann nicht der Uberschuss auf demselben 

Wege wieder aus den Zotten austreten wiirde, auf dem der Chylus eingetreten ist. Bei der conischen 
Gestalt der Epitbeliumzellen ist es leicht vorstellbar, dass dieselben nicht nur auf der memhrana intermedia 

iuifsitzen, sondern sich mit ihrer offenen Spitze in dieselbe cinsenken, so dass von aussen nach dem 
Innern der Zotte der Weg immer oifen ist, wahrend in umgekehrter Bichtung ein ventilartigcr Verschluss 

stattlindet. Indessen gibt uns das Mikroskop hieriiber keinen Aufschluss, und kann ihn nicht geben 
wegen der Feinheit und des optischen Verhaltens dieser Gebilde. Ich muss iibrigens hemerken, dass die 

Zotten nicht nothvvendig wahrend des Lebens so strotzend angefiillt sind, wie wir sie bisweilen nach dem 
lode linden, indem aus den kleinen (Chylusgefassen, die wir dabei oft leer oder wenig gefiillt linden, ein 

fheil des Milehsaftes zuriickgestaut sein kann. 
Entlceren kann sich die Zotte durch Zusammenziehung ihrer Muskelfasern. Da dieselben alle der 

fjiinge nach verlaufen, so wird durch sic der innere Zottenraum zuniichst verkiirzt; da sie aber nicht 

gedrSngt neben einander liegen, und durch die starke Verkiirzung, wie schon Lacauchie ') beobachtete, 
der Zottenmantel in ringelformige Falten gelcgt wird, so tritt gleiebzeitig wohl nicht, wie man sonst 

erwarten konnte, eine Erweiterung der verkiirzten Zottenhohle ein, sondern nach der bedeutenden 
Verkleinerung, welche das Gesammtvolum der Zotte erleidet, zu urtheilen, bleibt wenig vom inneren 

Zottenraume iibrig. Die Contraction der Zotte hat noch eine andere Wirkung. Sie iibt eincn Druck auf die 
Epitbeliumzellen aus, vermoge dessen der Inhalt derselben theilweise ausgetrieben werden muss, natiirlich 

gegen die Darmhohle hin, da er gegen die Zottenhohle bin wegen des grosseren Widerstandes nicht oder 

') Comptcs rendus XVI, p.  1125. 
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112 E. Brilcke. 

doch nur zum sehr geringen Tbcil fortriicken kann. Da beirn Naehlassen der Contraction die Capacitiit des 
Epitheliums wieder auf ihre friihere Grosse zuriickgefiihrt wird, so ist die Folge eine Erncuerung der 

Chylusmassen in demselben. Wenn also in einzelne Zellen Molecule gelangt sind, die das Zottcn-Ende 

derselben nicht passiren konnen, so bleiben diese nicht fur iinrner dort liegcn, urn auch noch anderen den 

Weg zu versperren; sondern sie konnen durch die zeitweise erfolgenden Contractionen wieder ausgeworfen 
werden, urn anderen Platz zu machen. Wie oft und unter welchen Umstiinden die Zusammenziehungen der 

Zotten erfolgen, wissen wir bis jctzt nicht, wohl aber, dass sie leicht ausgelost werden, indem sie nicht nur 
auf die plotzliche Einwirkung der atmosphiirischen Luft erfolgen, sondern auch auf schwache mechanische 
Reize, so dass es wahrend des Durchganges des Chymus durch den Darmcanal wohl nicht an Veranlassungen 

zu densclben fehlt. 
Nachdem wir so die Zottencontraction bctraehtet haben, wclche den Chylus in die Darmwand hinein- 

treibt, wiirden wir zu seiner Fortbewegung in derselben kommen; zuvor aber liegt es uns ob, den 
Ursprung und Verlauf der Chylusgefasse zu beschrciben. 

Zwcitcr Thcil. 

(Gelesen in der Sitzung am 13. Jiinner 18S3.) 

Ursprung und Verlauf der Chylusgefasse. 

Urn den Ursprung und Verlauf der Chylusgefasse in der Darmwand studiren zu konnen, ist es nicht 
allein nothig, dass dieselbcn mit cinem weissen , fettreichen Chylus gefiillt sind, sondern dcrselbe muss 

auch vollkommen fest geronnen scin, so dass er nirgends aus den angeschnittenen Gcfasscn hervorquillt, 

vielmehr, wenn man ihn durch Streichen aus densclben austrcibt, in Gestalt eines festen, wurmformigen 
Korpcrs hcrvortritt. Leichen, bci denen dies nicht der Fall ist, sind fur diese Untersuclumgen vBIlig 
untauglich. 

Die Gerinnung des Chylus riihrt von zweierlei Subslanzen her, erstens vom Fibrin des Blutplasma's, 

welches dem Chylus, wie wir gesehen haben, schon in den Zotten beigemischt wird, und zweitens von 

einer durch Siiure fallbaren albuminoiden Substanz, wclche vom Casein bis jctzt nicht zu unterscheiden ist, 
sich aber nicht allein in dem Chylus saugender Thiere flndet, sondern auch soldier, die gar kcine 
Milch genossen haben. Obgleich sich also in Thieren jedes Alters ein weisser und festgeronnener Chylus 

finden kann, so ist dies doch bci jungen saugenden Thieren am hauligsten. Wenn ich z. B. die (Chylus- 
gefasse der Kaninchen studiren will, so lasse ich die Jungen bei der Mutter bis kurz vor der Zeit, in der 

sie zu Frcssen anfangen, nehme dann ein solchcs fort und todte es , indem ich ihm den Thorax mittelst 
einer unter die Achscln gclegten Schnur langsain zusammenschniire. Darauf lasse ich cs 48 Stunden an 

einem Orte liegen, dessen Temperatur nicht unter Null und nicht iiber 5 Grad ist. Wird es dann geoffnet, 

so befindet es sich in der Rcgel in dem zur Untersuchung gceigneten Zustande. Untersucht man die 
Inncnflache desDiinndarmcs mit Lackmuspapier, so iindet man, dass dieselbc stark sauer reagirt, so dass also 

die Gerinnung des Caseins durch Milchsauerbildung zu Stande gekommen ist. Es ist fur die feinere anato- 
mischc Untersuchung durchaus nicht zwcckmiissig, die Thiere gleich nach dem Tode zu offnen. Man sieht 

zwar zuerst die weissen Chylusgefasse sich auf dem blossgelegten Darm sehr hiibscli verzweigen, aber 

schon unter der blosscn Einwirkung der Luft Ziehen sich die Muskellagen zusammen und treiben den 
Chylus aus den Gcfasscn. Noch viel mehr ist dies der Fall, sobald man fur die weitere Untersuchung 
ein Stuck aus dem Darm ausschncidct. 
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Uber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus. 13 

Wenn man also eine Thier- oder Menschenleiche erhiilt, deren Chylusgefasse man zu untersuchen 

wiinseht, so hat man sie nicht unzeitig in Arbeit zu nelimen, sondern sich wohl nach der Zeit des 

Verscheidens zu crkundigen, damit man sie unangertihrt am kiihlen Orte liegen lasse, bis sicher die 
Contractilitjit der Darmwand vollstiindig crlosehen und der Cliylus geronnen ist. 

Die Chylusgefasse in der Darmwand des Menschen. 

Alles, was ich in dem Folgeuden rnittheilen werde,habc ich an der Leiche eines Kindcs gelernt, das 

in Folge eines acuten Katarrhs den Erstickungstod gestorben war, und (lessen Darmcanal mir (lurch die 
(lute mcines Collegeri, des Jlerrn Prof. Dlauhy, zugesendct wurde, da ich ihn schon seit langerer Zeit 

gebeten hatte, bei den gerichtlichen Sectioned auf die Anfullung der Chylusgefasse aufmerksam zu sein 
und mir zur Untersuchung geeignete Objecte milzutheilen. Der besagte Darmcanal war fur mich lehr- 
reichcr als alio iibrigen, die mir je unter die Iliinde gekommcn sind, zusammengenommen; denn die Chylus- 
gefasse waren nicht allein schr vollstiindig angefiillt, sondern audi der Inhalt derselben ausserordentlich 

fest geronnen und dabei das Ganze so frisch, dass ich cs bei der massig kaltcn Witlerung mit Musse unter- 

suchen und mehrcre Priiparate fur unseren vortrelflichen anatomischen Zeichner, Herrn Dr. El finger, 

anfertigen konnte. Es  ist desshalb an diesen  Zeichnungen  nichts Schematisches und  nichts aus dem 
Gedachtnisse Gemachtes, sondern Alles der Natur so treu nachgebildet, als es eben die technischen lliilfs- 

mittel erlaubten. Diese Abbildungen haben dagegen einen anderen Fehler, namlich den, dass nicht gerade 

die besten und vollkommensten Ansichten, welche sich wahrend der Untersuchung darboten, fur die 
Zeichnung benutzt wurden, sondern eben nur das, was mit Gliick cingescblossen und conservirt worden 
war. Da meine Besultate sehr von denen der friiheren Beobacbter abweichen, so halte ich es nicht fur 
iiberlliissig, die Methode der Untersuchung genau zu bcschreiben, deren ich mich bediente, damit andere 

Anatomen , wenn ihncn ein ahnh'ch giinstiges Object in die Hand fallen sollte, sich auf dem kiirzesten 
Wcge von dec Bichtigkcit meiner Angaben iiberzeugen konncn. 

Ich hatte schon friihzeitig bei Untersuchungen an Thieren eingesehen, dass das Betrachten der Chylus- 
gefasse bei auffallendeni Tjiclite und das Verfolgen derselben mit dem Messer und der Schcere zu keiner 
Cberzeugung fiihre, und mein Bestreben war immer gewesen, die Untersuchung auch bei durchfallendem 

Uichle vorzunehmen. Die Hauptschwierigkeit, mit der man hier zu kampfen hat, ist die Undurchsichtigkeit 
der Darmwand, besonders der Schleimliaiit derselben. Diese wird, wenn man Wasscr hinzubringt noch 

grosser, und ich suchte desshalb dasselbe dutch eine starker brechende Fliissigkeitzu ersetzen. So bediente 
'eh mich mit leidlichem Erfolge cinige Zeit hindiirch des Ziickerwassers, bis ich kurz vorher, ehe mir der 

Darmcanal des besagten Kindcs zukam, nach allerlei Versuchen eine Fliissigkeit fand, welche sich fur 

nieine Zwccke noch viel besser eignete. Es ist dies eine Albuminlosung, die in folgender Weise bereitet 
wird. Man fiigt zu dem Weissen von mehreren frischen Hiihner-Eiern so viel concentrirte Kalilauge, dass 
das Ganze bei der gewolinlichen Temperatur zu einer gallertartigen Masse erstarrt. Es ist dies das 

Alkalialbuminat, das Scherer zuerst aus Blutserum und spater Lieberkiihn aus Hiihner-Eiweiss 
darstellte '). Wenn man diese Gallerte cinige Tage im warmen Zimmer stehen liisst, so verfliissigt sie sich 
wieder und nimmt dabei einen Gerucb nach Ammoniak an. Die so entstandene Fliissigkeit neutralisirt man 
wit verdiinnter Chlorwasserstoffsiiure und iiltrirt sie, dann ist sie zum Gebrauche fertig. Beim Neutralisiren 

wird man jedcsmal bei Zusatz der Saure, wenn dieselbe nicht iiusserst verdi'mnt ist, einen Niedcrscblag 
entstehen sehen; derselbe lost sich aber in  dcr alkalischen Fliissigkeit, wenn auch langsam. wieder auf. 

)  N. Lieberkiihn  iiber Albumin und Kasein.   Po ggcml ort'fs Annalen der Physik und Chemie, lid. 80, p. 117. 

Denkschrlften der mathem.-naturw. Classe. VI. Bd. IS 
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114 E. Brilcke. 

Das beste Zeiehcn, dass man sich dem Sattigungspuukte nahert, ist ein sich entwickelnder Geruch nach 
Schwefdwasserstoft*, indem er anzeigt, dass die Siiure nicht mchr allein von freiem Kali aiifgenommen 
wird, sondern dass sich das gebildetc Sehwefelkalium bcreits zu zerlegen beginnt. Man darf dann nur 

kleine Portionen ciner scbr verdiiiinten Siiure zusetzen, weil man sonst einen in der Fliissigkeit unloslichen 
Niederschlag erhiilt, der erst wieder durch Zusatz von Kali beseitigt werden muss. Beim Zusetzen der 

letztcn Saurequantitaten fangt die Fliissigkeit stark an zu schaumcn, und farbt ein liineingetauchles Lackmus- 
papier schwacli roth, wenn audi die Qiiantitiit der hinzuzusetzenden Chlorwasscrstolfsiiure noch nicht 
iiberschritten ist, so dass ein bleibender Niederschlag entstiinde. Die so erhaltene Liisung gerinnt durch 
Koclien nicht, wird aber nicht nur durch Mitieralsiiuren, sondern audi durch Essigsiiure, Weinsteiusaure 

u. s. w. wie eine Caseinlosung gefallt. Will man sie sogleich gebrauchen, so liisst man ihr eine schwach 

alkalische Reaction, will man sie aber aufbewahrcn, so neutralisirt man sie vollstiindig, da sie nach und 
nach durch Ammoniakbildung ohnehin wieder alkalisch wird. Je mehr freies Alkali sie enthalt, urn so 
durchsichtiger werden die Priiparatc, aber um so rascher gehen sie audi zu Grunde. 

Seit ich die Niitzlichkeit dieser Fliissigkeit kenne, halte ich sie immer vomiting, komme aber oft in 

dieLage, sie neu darstellen zu miisscn, da sie in steter Zersetzung bcgrift'en ist, und sich durch llinzufiigen 
von etwas Chlorwasscrstolfsiiure und Filtriren nur eine Zeitlang wieder in brauclibaren Zustand ver- 
setzen liisst. Spater nimmt sie einen eigenthiiinlicli iibeln Geruch an und geht triib durchs Filtrum, so 
dass sie nicht mehr benutzt werden kann. 

Bei der Untersuchung selbst suehte ich zunachst ein Darmstiick auf, in dessen Waiiduiigen sich schon 

von aussen moglichst reichc Verzweigungen von Chylusgefassen erkennen liessen, spaltete dasselbe und 

breitetc cs mit dcr Schleimhaut nach oben auf einer Glasplatte BUS. liicrauf ncigte ich diesclbe schriig 
gegen den Horizont und, indem ich das Darmstiick am oberen Fnde mit dem Dauincnnagel I'estliielt, leitete 

icb den Strahl einer Spritzflasche so darauf, dass das Epithelium moglichst vollstiindig hiiiweggespiilt wurdc. 
Wenn man ein so gereinigtes Darmstiick reichlich mit der Eiweisslfisung benetzte, es mit dcr Peritonalseite 
nach oben wendete, und dann mit einem Deckpliittchen bedeckte, erkannte man bei durchfallendem Lichte 

untcr dem cinfachen Mikroskope schon sehr gut die griibercn und mittleren Verzweigungen der submucoscn 

Chylusgefiissc, wie sie in Fig-. I fi'mfzehnmal vergrossert aligebildct sind. Sie gehen aus einem griisseren 

zwischen Peritoniium und Muskelliaut vciiauf'enden Gefassc (c c) hcrvor; aaa ist eine Arterie, b b cine Vene. 
Um die feinstcn Aste und ihrc Endigungsweise genau zu sehen, praparirte ich zuvor von dem mit 

der Spritzflasche gewaschenen Darme die Muskelliaut ab, breitetc dann das Zuriickbleibende mit dcr 
Sclileiinbautseite nach oben auf einer Glasplatte aus, und schnitt mit einer kleinen, diinnen, sehr 8 char fen 

0 o o p e r'schen Scheere von obenhcr die Zottcn vorsichtig ab, wiihrend ich an anderen Stellen ganze Stiicke 

aus dcr llachliegenden Schleimhaut aussebnitt, so dass sich liinglicbe Locher mit scharfen und sehr langsam 
an Dicke zunehmenden Randern bildeten. Indem ich solche Scbleimliaulstiicke mit Eivveisslosung bcfcuclitet, 

theils von der Epithelial-, theils von der Peritonaealseite mit dem cinfachen und zusammengesetzten 
Mikroskope untersuehte, gewann ich nicht nur eine vollstiindige Einsicht in den Ursprung und Verlauf der 

Chylusgefassc, sondern ich konnte audi durch Einschliessen derselben zwischen zvvei Glasplatten mittdst 
Asphalt das Material fur die iiotliigen Zeiclinungcn gewinnen. 

Die feinstcn Aste, welche sich in der Ticfe der Schleimhaut zeigten, waren einen Centimillimeter 
dick, einzelne indess, welche sich gleichfalls als Ursprungsiiste erwiesen, batten bis drei Centimillimeter 

im Durchmcsser. Wenn diesc Massbestimnmngen audi nur einen geringen absoluten Wcrth halien, indem 

dcr Durchmcsser dieser Gefassc, noch mchr als der der Ad em von dem Grade der Anfiillung abliiingig ist, 
so konncn sie dock- dazu dienen , cine ungefahre Vorstdlung von der Grcissc dieser kleinstcn Aste zu gehen, 

um diesclbe in einzelnen Fallen mit der der angeblichen Lymph- und Chylusgefiisswurzeln anderer Autoren 
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liber die Ckylmgef&tse und die Resorption des Cliylm. 115 

vergleichen zu konnen1). Diese Ursprungs-Aste setzen sich in rascher Aufeinderfolge zu etwas starkeren 

Zweigen zusammen ; indessen nehmen sie im Verhaltniss zu der Menge der zusammentretenden Aste sehr 

langsani an Dicke zu, so dass das Strombett des Chylus sich rasch verengt. Im submucosen Binde- 
gewebe werdcn die Intcrnodien, d. li. die Zwischenraume zwischen zwei auf einander folgenden Theilungcn 

langer, und die Gefasse bekommen Klappeir). Diese sind schon bier ziemlich hitulig, werdcn aber noch 
blufiger da, wo die Gefasse zwischen den Muskeln und dem Pcrilonaum liindurch und cndlich zur Darm- 

wand binaustrelcn. Auf diesem letzten Thcile des Weges verlaufen die Chylusgefiisse mit den Blutgcfiissen, 

indem beim Austritt zwischen je zwei Chylusgefasseu immer eine Arterie und eine Vene liegt; im submucosen 
Bindegewebe aber sind sie von dcnselben unabhangig, wie dies schon der abweichende Charakter ihrer 

Verzweigungen, den Fig. 1 veranschaulicht, mit sich bringt. 

Anastomosen kommen zwar im submucosen Bindegewebe haulig genug vor, aber doch nicht in 
soldier Menge, dass man das ganze Gelass-System desselben als ein Netzwerk betrachten konnte, aus 
dessen Knoten die einzelnen Chylusstiiinnichen fur die Scblcimhaut hervorgehen; vielmehr ist der dendri- 

tische Charakter entschieden der vorberrscbende, und das netzformige Ansehen riihrt namentlich daher, 
dass man bei fliichtiger Beobachtung die sich kreuzenden, an einander vorbeigehenden Zweige fur 

anastomosirende halt. 
Ich kann desshalb in das Lob der bisher fiir classisch gehaltenen Abbildung von Kruikshank3), 

abgesehen daron, dass sie nur die groberen, mit blossem Auge sicblbaren Zweige darstellt, nicht ein- 
stimmen; denn erstens herrscht der nctzlormige Charakter in derselben viel zu sehr fiber den dendritischen 
und zweilens sind die Klappen nur an den grossten Sttimmen deutlich, wiihrend sic sich doch mil volliger 

Sicberheit bis vveit in das Gezwcige verfolgcn lassen. Es ist die letzterc Unvollkommenheit der Abbildung 
um so auffallender, da Kruikshank zwar bei der Beschrcibung der tiefen Chyhisgefassc, wie er den im 
submucosen Bindegewebe verlaufcnden Theil derselben nennt, nicht von ihrcn Klappen spricht4), aber da, 
wo er von den Klappen iibcrhaupt handelt, sagt, sie kiimen den Lymphgefiissen so allgemein zu, dass er 
ein Gefass kaum fur ein Lymphgefiiss hallen wiirde, an dcin er keine Klappen fiinde. Einen andercn Fehler, 

der in der Figur. da sie die Chylusgefiisse alleiu darstellt, nicht zu schen ist, begeht er in der Beschrcibung, 
indem er sagt, dass sich die tiefen (submucosen) Chyhisgefassc ganz wie die Blutgefiisse verzweigen und 

mit ihnen verlaufen, was, wie wir oben gesehen haben, durchaus nicht der Fall ist.   Im Ubrigen habe ich seine 

') Ks ist scliwer zu sagen, ivcr zucrst die kleinstcn Clijlusgefiisse bei Menechen oiler Thieren sah, da sich Blanche dessen 
ruhmen, cleren Beschreibung doch auf das Gcg-enlheil schliessen liisst. Da man so sicher glaubte, die Elides der Gefasse in 
den Zottcn zu linden, und andorerseits biswcilen Gelegcnheit hallo, die grobcren mil. blossem Auge sicblbaren Gefasse im 
angel'iillten Zustande zu beobacblen, so erganzte die l'hanlasie bereitwillig das kleine Stiick, welches nicht zur Anschauung kam. 
Ich nennc hier desshalb von Anderen, welche nichls sagen, als dass die ChylusgefSsse ihren Ursprung aus den Zotten nehmen, 
Joh. Konrad Peyer, der zwar auch fiilschlich alien Chylus aus den Zotten herleitet, aber, wenn auch vielleicht nicht die 
Ghylusgelasse orster Ordnung, doch sicher die zweiter Ordnung beobacbtet hat. Er sagt: His equidem villis arbitror chylum 
recipl, ac in radices vasorum lacteorum derivari , non adinodum dissimili ratione ac librae el radices plantarum hauslum e terra 
aut aqua succum ad vasa interiora utriculosque deilucunt, uutritionis et incrementi commodo. Et memini saepins vidisse chylo 
turgidos, cum animalium recens mactatorum inteslina perlustrare.mus. Cave tarncn ne cos conl'undas cum venis lacteis, aut unum 
idemque credas: hao namque villis suul nmlto tenuiores. Jmo ex plurium villorum complexu l'erme unica tantum exilis libra lactea 
capillo tenuior oxsurgit, ac mesenterium versus producitur, soolaj intcrdum alias atqiie alias in itinere adsciscens, quod docet 
inspectio. Colligilur Inde, venas lacteas aut mesaraicas ex intestinis chylum non immediate surripere, ac si earura oscula sou fines 
per velamen altius penetrarent intusque prorsus biarent, sed naturae provident!* intercedcre commercium et consueludinem villo- 
rum. (Do glandalis intestinorum et in specie duodeni. — Miscellanea curiosa Academiae Leopoldinae, decuriae II, annus sextus. 
Norlmbergae 1(588, p. 275.) 

") Nathanaal   Lleberkuhn   sagt in seiner beriihmlcn Diss, de 1'ahrica   et   actione villorum   intestinorum   lenuium  hominis, p.  3:  Ad 
quemvis villum procedit ramusculus  vasis faciei valvulis munitis.   Ich habe dies nicht richtig gefunden. 

') Anatomy of the absorbing Vessels. London 178(1, Taf. II, Fig. 1. 
*)L. c. p. 88. 
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11(5 E. It rile he. 

Beschreibung   der Chylusgefiisse,   so   weit er   dieselben  mit blossen  Augen  verfolgen  konnte,  ricblig 
gefunden. 

Was die feineren klappenlosen Verastelungen anlangt, so kommen auch unter ibnen Anastomosen 

und Maschenbildungen vor, ohne indessen zusammenha'ngende rcgclmassigeNetze von grossercr Ausdehnung 
nach Art der Blutcapillarcn darzustellen, wenigstens babe ich nirgends solche injicirl gefunden, wahrend 

doch die Chylusgefiisse an mehreren Stellen des Darmes ganz vollstiindig angefullt waren , so dass sich im 

Verlaufe dersclben nirgends eine Liicke zeigte. Was die Haute unserer Gefasse anlangt, so machte sich 
zuniichst ein Epithelium in densclben kenntlicb. Es gelang mir zwar nicht die Zellen dcsselben sichtbar zu 

machen , aber an einzelnen Gefiisscn, welche massig gefiillt waren, zeichncten sich in regelmassigcn 

Abstanden gelagertc belle Eliipsen in dem dunklen feinkornigen Inhalte aus. Sie konnten wohl nichts 
anderes sein, als die prominirenden Kerne des Gefiiss-Epitheliums, mit denen sie auch an Grossc und 
gegenseitiger Lagcrung iibereinstimmten. Ich fand sie noch in cinem Zweige, an welchem die diinnstcStelle 
des zwischen zwei Klappen liegenden Internodiums nur noch zwei Centimillimcter inneren Durchmesser 
hatte. In die klappenlosen Aste babe ich sie niemals verfolgen konnen. 

Abgeschen von dem Epithelium war es mir nicht moglicb, eine Gefiisswand im engcrcn Sinne eine 

Tunica propria von dem umgebenden Bindegewebe, der Adventitia, zu isoliren. Wenn ich die Gefasse 

entlcerte, so wurden sie so Mass, dass sie bei weiteren Priiparationsversuchen vollig vcrschwanden, und 
so lange sie gefiillt waren, gingen die Faserziige des Bindegcwebcs hart an dem scharfen Contour bin, 

der den Inhalt begrenzte. Dicse Faserziige folgten den Verzweigungen und waren gegen Ann Inhalt zu 
fest mit cinander verbunden, weiter nach aussen zu loekerer, wie bei ciner Adventitia, und bier zwcigten 
sich auch solche ah, welche eine anderc Bichtung einschlugcn. In Fig. II ist ein Gefiiss mit seinem Binde- 

gewebe abgebildet, aber nur mit den an ihin entlang laufenden Fasern, indem ich mich iiberzcugte, dass 
<lie dassell)e kreuzenden ihm nicht angehorten, sondern, von einem andcren Gefasse stammend, nur dariiber 

hinliefen. Wenn man irgcndvvo im submucosen Bindegewebe Fasern verfolgt, so ist man sicher, an die 

Adventitia cincs Blut- oiler Lymphgefasses zu gelangen, so dass man sagen kann, das ganze submucose 
Bindegewcbe bestehc, abgeschen von den Nervenscheiden, nur aus Faserziigen, welche die Adventitia der 
Blut- und Lymphgefiisse cntweder bilden oder sich von ilir abzweigen, urn die Zwischenriiume zwischen 

denselben auszufiillen. Dieses Ausgeben sammtlicher Bindegewebsfasern von den Gefassscheiden, welches 
bier in dem submucosen Bindegewebe bei der vielfaeh sich kreuzenden Faserrichtung nicht sogleich auf- 

fiillt, ist an dem zartcn sclileierartigcn Netzc der Katzen gleichsam schematisch in einer Ebene vor dem 
Auge des Bcobachters ausgebreitet. Die so bcschrieiieneu Cliyhisgefiisse beziehen ihren Inhalt nicht allein 
aus den Darmzotten, sondern auch aus den Baumen zwischen den Lieberkiihn'schen Krypten, in welchen 

die Chyluskornchen ebenso wie in den Zotten nicht in eigencn mit sclbststandigen Wandungen verselienen 

Gefasscn, sondern in den Zwischcnraumen der Gewebs-Elemcntc liegen. 
An denjenigen Stellen des Darmes, deren Chylusgefiisse vollstandig angcfuHt waren, sah man da, wo 

die lctztcn Enden dersclben ausliefen, schon bei sebwacher Vergrosserung ein System von dunklen Linien, 

welche Sechsecke bildetcn, deren Winkel nach innenzu abgerundet waren, und so jedes einen bcllen, 

runden Fleck einschlosscn. Jeder dieser Flecke war der Fundus oder der Ojucrschnitt einer 

Lieberkuhn'schen Krypte. Fig. Ill stellt ein solcbcs auf die friiher crwahntc Weise priiparirtes Dai'm- 
stiick bei vierundzwanzigmaliger Vergriisscrung dar. Die Durcbsichligkeit, welche dasselhe durch die 

Eiwcisslosung erlangte, erlaubtc aber auch an den diinneren Stellen des Priiparates so starke Vei-grosse- 
rungen anzuwenden, dass man die einzelnen Fetttropfchcn des Chylus erkcnnen und sehen konnte, dass 
sie nicht in besonderen Gefassea, sondern iiberall in den interstitiellen(Jewebsriiumen lagen, und bis unmit- 

telbar an die Membrana intermedia der Krypten reichten.   In den Epitheliumzellen dieser selben Krypten, 
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Uber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus. 117 

welche so von Chylus umgeben warcn, konnte ich ebenso wie in ihrem Inneren niernals Fetttropfchen 
finden. Es musste also dieser Milchsaft von der freien Oberfliiehe her aufgcuommen und zwischen die 

Krypten cingcdrungcn sein. Andcrerseits konnte man sich an mehrerenStellen sehr vollkommen iiberzeugen, 
dass diese interstitiellen Chylus-Ablagerungen sich direct und ohne Unterbrecliung in den Inhalt der Chylus- 

gefasse fortsetzten. In Fig. IV babe ich bei seehzigmaliger Vergrosserung einen sehr starken Ursprungsast 
in Verbindung mit den interstitiellen Ablagerungen, aus denen er gespcist wurde, abzeichnen lassen. 

Die Chylusgefasse des Menschen bilden also ein dendritisch verzweigtes Gefass-System, das im 

submucosen Bindegewebe noch mit Klappen verseben, sowohl die longitudinale als die transversale 

Muskelschicht der Schleimhaut mit klappenlosen Asten durehbohrt, welche endlich ihre selbststiindigen 
Wande vcrlieren, und mit interstitiellen Gewcbsraumen, die sich zwischen den Krypten und in den Zotten 
belinden, in oft'enc Verbindung trcten. Ilier verzweigen sich zugleich die feinstcn Blutgefasse, so dass nicht 

nur das, was von der Darmhohle aus in die Gewcbe hineingepresst, sondern auch das, was von den 
Blulgefassen in sic hinein ausgeschicden wird, sogleich von den riickfiihrenden Gefassen wieder auf- 
genommen wcrden kann. 

Dieses Verhaltcn der Chylusgcfiissc lasst zugleich einen sichcren Schluss machen auf die Lymph- 

gefasse der Schleimhaut des Dickdarmes, die der directen Beobachtung unzugiinglicb sind, was friiher, als 
man das Endejedes Chylusgefasscs in eineZotte verlegte, nicht moglieh war, da es cben im Dickdarme keine 

Zotten gibt. Wir haben jetzt im Dickdarme alle Elemcnte, die ftir uns wesentlieh sind, ebenso wie im 
Diiundarme: das Bindegcwebo, die Muskelschichten der Schleimhaut und die Glandulae simplices minores 
(Bohin), welche nichts anderes als die Krypten des Dickdarmes sind, mit ihren Zwischenraumen, 
in welchen die Blutgefassvertheilung ganz so wie zwischen den Krypten des Diinndarmes geartet ist. Nicht 

minder sicher konnen wir auf die Endigungsweise der Lymphgefasse des Magens schliessen , denn wir 

haben bier dieselben Vcrlialtnisse, nur sind die Krypten (lurch die Wasmann'schen Magensaftdriisen 

ersetzt. 
Dieses Verhaltcn der Darmlymphgefassc lasst es auch begreiflich crscheinen, dass das Innere 

der Peyer'schen Driisen mit ilincn communicirt, wenn dasselhe auch von eincr ansclieinend allseitig 
geschlosscnen Bindcgewebskapsel umgeben ist. Wir wissen aus den Injectionen von Frey, dass die 

Blutgefasse mit capillarcn Verastelungen in dasselhe hineintrcten. Wenn sich also das Bindcgcwebe, 
was sic und die Lymphgefasse begleUet, in die Kapsel auslireitet, so liegt die Vermulhung nahc, dass das 
Innere der Driisc mit den Lytnphgefassen in ahnlicher Weise in Verbindung stehc, wie dies oben von den 
interstitiellen Gewcbsraumen zwischen den Krypten nachgewiescn ist, und dass es einfacb hieraus sich 

erkliirt, wie gefarbtes Terpenthin-Ol, wenn cs einmal in die Kapsel gelangt ist, sofort in die Chylusgefasse 
iihergehen kann 1), obnc dass ihm die Bindegcwcbskapsel dabei irgend welches llinderniss entgegensetzt. 

Andcrerseits liegt cs in der Natur der Sache, dass cs auch hier nicht wobl moglieh war, den Zusammen- 
hang zwischen dem Inneren der Driisen und den Chylusgefassen zu beohachten. Der oben erwahnte 
Zusammenhang mit den interstitiellen Gewebsriiumen der Schleimhaut konnte nur dadurch nachgewiesen 
werden, dass sich auch in ilinen Chylus mit seinen charakteristisehen Elemcnten befand, und zwar in 

direetcm Zusammenhange mit dem, der die Gefasse crfiillte. Im Inneren der Drusen-Elemcnte aber war 
kciu Chylus zuschen, und konnte auch wenigstens in einiger Menge unmoglich darin enthalten sein, da 
ihm die dichte Kytoblasten- und Zellcnmassc keinen Platz liess; hieraus aber auf die Abwesenbeit der 
fraglichen Verbindung schliessen kann nur der, welchcr nie die Mescnterialdriisen eines in der Bcsorption 

begriU'encn Tbicres angeschen hat  und nicht weiss,   dass auch hier die Driiscnkorner hell und durch- 

J)  E. Brflckc „Cber den  Bau uml die [ihysiologischc Beileulung den- Peyer'schen Driisen".  Diese Denkschriften Ud. II,  i>.  21 
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118 E. Briicke. 

sichtig wie Perlen anscheinend zwischcn den weissen Milchsaftgefdssen liegen, wiihrend doch wohl heut- 

zutage Niemand mehr an ihrem organischen Zusammenhange mit denselben zweifelt. 
Das oben beschriebene Verhalten der Chylusgefasse muss endlich nocli die Frage hcrvorrufen, ob 

sicb denn nicht vielleicht die sammtlichen Lymphgefasse der verscliiedcnen Organe in analoger Weise ver- 

halten. Sclion als man noch in die Zotten nicht allcin die Anfiinge der Chyluswege sondern audi die der 
Chylusgefasse verlegte, schloss man aus eben diescn Anfangen nach der Analogic auf die Anfiinge der 
Lymphgefasse iiberhaupt, und die anscheinend blinden Enden, so wie die angeblichen geschlossenen Anfangs- 

nctze derselben in den Zotten, sind immer als cine wescntlichc Stiitze fur die Ansicht betrachtct worden, 
dass das Lyinphgefass-System iiberhaupt cin geschlossenes sci. Jetzt, da wir gesehen haben, dass die gauze 

bisherigc Lchre vom Ursprungc der Chylusgefasse eine irrthiimliche war, dass dicselbcn nicht mit 
geschlossenen, sondern mit offenen Enden anfangen, und dass sie den Chylus nicht direct aus der Darm- 

hiihlc, sondern aus den interstitiellen Gewcbsriiumen aufnehmen, da wo die Arterien in Capillaren zerfallen 
und die Venen sich aus Capillaren zusammensctzen; jetzt miisscn wir uns noch mehr veranlasst fiihlen, 
dieses Verhalten von den Lymphgefiissen im Allgcmcinen vorauszusctzen, da cs sicb ihrer Function, das 

uberschiissig ausgeschicdene Plasma in den Kreislauf zuriickzufiihi'cn, so natiirlich ansehliesst. So lange ich 

Physiologic lchre, babe ich Jahr fur Jahr demonstrirt, in wclchc Schwierigkeiten man sich vcrvvickclt, so- 
bald man das Lymphgclass-System als geschlossen ansicht; aber da es mir so wenig wie irgend jemand 

anderem jemals gelungen war, die wahrcn Anfiinge der Lymphgefasse zu Tagc zu legen, so blieb mir nur 
das traurige Geschiift, die Schaden eines morschen Gebaudes aufzudeeken, ohne an (lessen Stelle soglcich ein 
neucs festeres wieder aufbauen zu konnen. Jetzt, wo ich wenigstens im Diinndarmc mil; aller Sichcrheit, die 

nur der Augcnschcin gewiihren kann, die offenen Anfiinge der Lymphgefasse aufgel'tinden babe, glaube 
ich audi hier die physikalisch-physiologischen Griinde gellend machen zu sollen, vvelchc fiir die AUgcmein- 
heit derselben und gegcu die geschlossenen sprechen. 

Die manometrisclien Versuche von Ludwig und Noll ') haben zu dem llesultatc gefuhrt, dass der 
Druck, unter dem das die Gcwebe (lurchtriinkende Plasma aus den klcinsten Blutgefassen ausgeschieden 
wird, die Tricbkraft aufbringe, (lurch wclchc die Lymphgefasse gefiillt werden. Ich glaube nun zeigen zu 

konnen, dass es hierfiir wcsenllich sci, dass die Lymphgefasse mit den interstitiellen Gewebsriuunen communi- 

ciren. Wcnn man sich die Lymphgefasse geschlossen denkt, so gelangt olfcnbar das ausgeschicdene 

Plasma zucrst in die interstitiellen Gewebsriiuine, und soil aus diescn (lurch die Wand der Lymphgefasse 
in diesclben hincin und in ihnen fortgetrichen werden. Denkcn wir uns nun anfangs cin solches Lymph- 

gefass gefiillt, so muss t\ar Seitendruck der Flussigkeit in dcrsclhcn olfcnbar gcringcr scin als der, den 
die Parenchymlliissigkeit von aussen her ausiibt; denn nur vermiige dieser Druckdilfercnz kann neuc 

Flussigkeit hiucingepresst werden. Da nun aber die Wand keine Liicher haben, sondern nur in dem Sinnc 

wie alio Membrane poros scin soil; so ist es klar, dass fast die ganze Grosse dieser Druckdilfercnz die 

Wiinde des Gcfasses gegen einandcr driicken und den Lymphstrom desselbcn auf eine so diinne Schichl 
reduciren wird, wie sie eben immer noch zwischcn zwei feuchten Fliichcn tibrig bleibt, so lange nicht der 

Druck, der sic gegen einandcr preset, so gross ist, dass cr anfangt die Adhiision des Wassers an die 
Mcmbran zu iiberwinden. 

Obgleich man nun nicht sagen kann, dass cine solche sehr diinne Fliissigkeilsschieht absolut uubeweg- 
lich sein werde, so ist cs doch sicher, dass sie bei der im Vcrhiiltnissc zu dem ungeheurcn Hcihungs- 

widerstande klein zu nennende Tricbkraft des Lymphstromes ausserst langsam forlschrcitcn wird. Da also 
in jeder solchcr Lymphgefassvvurzcl nur cin ausserst ([tinner und sehr langsamer Lymphstrom fortsehrciten 

1) Zeitschrilt i'iir rationelle Medicin, herausgegeben von Ilenle und Pf suffer, Bil. IX, p. 52. 
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Vher die Chylusgef&sse und die Resorption des Chylus. 119 

konnlc, so miissten dieselben bis ins Fabelhafte verrielfaltigt sein, una fur die Resorption das zu Ieisten, 
was wir das Lymphgefass-System in der That Ieisten sehen. Die verhiiltnissmassig groben und wenig zahl- 
reiehen Lymphgefasswurzeln, welche von einigen Anatomcn besehricben sind, wiirden dazu niebt ausreieben. 
Der Durchmcsser der oben erwiihnten capillaren Schicht ist vielmal kleiner als der irgend eines bekannten 

Lymph- Oder Chylusgefasses, und es ist wenig wahrscheinlich, dass in der Natur ein System von verhaltniss- 
massig dicken Gefasswurzeln angelegt sei, von dcren Lumen stets nur ein iibcraus kleiner Bruchtheil zur 

Anwendung kommt. Will man desshalb die geschlossenen Enden der Lymphgefasse festhalten, so muss 
man annehmen, dass sic sich in ausscrordenllich vicle unmcssbar feine Zwcige vertbeilen, und sich 

mit diesen liberal] zwischen die Gewebstheile, in denen sich Blutcapillaren verzweigen, einsenken, ein Fall, 
der moglich ist, aber auch nur und kaum moglich, nicbt wahrscheinlich, da er durch keine anatomiscbe 
Beobachtung bisher wahrscheinlich gemacht wird, und sich so weit von der Ursprungsweise der Lymph- 

gefasse des Diinndarmes cntfcrnt. Es ist auch zu bemerken, dass bei dieser Einrichtung der Reibungs- 
widerstand, den das Lymphgefass-System gleich in seinen Anfiingen darbote, sebr gross sein wtirde, 
wiihrend wir doch wisseu, dass das Ablliessen der Gewcbslliissigkeit durch das Lymphgefass-System ebcn 

darauf beruht, dass sie bier einen gcringeren Widerstand findet, als auf jedcm anderen Wegc. Passender 
fur die bydrodynamischen Verhaltnisse wiirde es sein anzunehmen, dass die Lymphgefasse, nachdem sie sich 
bis zu einer gewissen Feinheit getheilt haben, iiberall zwischen die Gewebe cindringen, so dass sie die 

Zwischenraume ausfiillen und ihre Wiinde mit den umgebenden Gewebstheilen verwachsen, dann wiirde das 
[iiuere der Lymphgefasswurzeln mit den intcrstitiellen Gewebsriiumen riiumlich zusammcnfallen, und die 

gauze Frage fiber olleiie odcr gcscblossene Anfiinge der Lymphgefasse auf eine vielleicht nie zu 
cntscheidende Conlroverse der Entwickelungsgesehichte zunickgefiihrt sein. 

Da es keinen Nutzcn hat, Fragen zu discutiren, auf dcren Entschcidung man nicbt rechncn kann, so 

lassc ich auch diesc Controverse unberiikrt. Indem es sich fur die Physiologic zuniichst nur darum handelt, dass 

cine freie Communication zwischen den intcrstitiellen Gewebsriiumen und den Lymphgefassen vorhanden sei, 
so ist meine Polemik nur gegen die geschlossenen Anfiinge der Lymphgefasse gerichtet, wie sie von iilteren und 
neueren Anatomen vorgeblicb gefunden sind. Da wir aber sehen, dass die AnschauungsweiscvonLudwigund 
Noll iiber die Rewegung der Lymphe auf unsere anatomischen Vorstellungen zuriickwirkt, so miisscn wir uns 

fragen, ob sic die allein haltbare ist, und sie ist es in der That. Zuerst liisst es sich leicht nachweisen, dass 
der Druck, unter dem das Blutplasma in die Gewebe ausgeschieden wird, im Stande ist, die Lymphgefasse zu 

liillen, und die Lymphe in ihnen fortzutreiben, wenn ihr Ursprung so bescbaften ist, wie der oben beschrie- 

bene der Chylusgefassc. Denkt man sich den Ablluss der intcrstitiellen Gewebsflussigkeit durch die Lymph- 
gefasse vollstandig verhinderl,, so wird sich der Druck derselben so lange steigern, bis er demjenigen 

gleich geworden ist, den das Blut von innen her auf die Wandungcn der Capillargefiisse ausiibt. Denkt 

man sich nun das Lymphgefass-System plotzlich wegsam werdend, so wird die rjymj)h(! durch eine Kraft zur 
Mtindung des Ductus thoracicus hiiigetrieben, welche proportional ist der Diflerenz zwischen dem Drucke, 
den das Hint auf die Wiinde der Capillaren ausiibt, und demjenigen, der am Rildungswinkel der Vena 

anonyma hcrrscht. Die Druckdifferenz, welche den Lympbstrom von den Wurzeln der Lymphgefasse aus- 
treibt, erreicht in Wirklichkeit niemals diesc Hiihe, indem immer ein Theil der Lymphe sofort wieder 

abllicsst; aber eben darin, dass durch das stetige Austreten von Plasma aus den Capillaren das Abfliessende 
sofort wieder ersetzt wird, darin liegt die Ursache des continuirlichen Lymphstromes. Die Wand des 
Capillargefiisscs, odcr richtiger dcren Poren, der interstitiellc Gewebsraum und das Lymphgefass-System 

bilden zusammen eine Nebenschliessung neben dem Venen-System, durch welche ihres grdsseren Leitungs- 
widerstandes wcgen nur cin kleiner Theil des Stromes geht, wiihrend der Ilauptstrom im Venenrohr 
fortgeleitet wird; aber eben jenem kleineren Theile liegt die Irrigation der Gewebe mit Nahrungsfliissigkcit ob. 
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120 E. Briicke. 

Ein zeitweiligcr Druck, der auf ein Organ ausgcubt wird, kann auf die gauze Lsinge dcs Lyuiphstromes 
nur in sofern wirken, als man momentan die interstitielle Gewebsfliissigkeit unter einen hohcren Druck setzt 

und sic in die Lymphgefasse hineintreibt. Jedcr Druck, der auf ein Lymphgefiiss im Verlaufe desselben 
ausgeiibt wird, bcschlcunigt momentan die von der Druckstellc stromabwarts lliessendc Fliissigkeit, da der 
vielen Klappcn wcgen jcde Bewegung in entgcgcngesetzter Richtung unmoglich ist, und staut den strom- 

aufwarts liegenden Theil der Fliissigkeit auf, so dass sich hier der Druck stcigert, und in dem wieder 
freigelassenen Gefasse sich voriibergehend eine grcisscre Stroingesehwindigkeit entwickclt. Muskelcontrac- 
tionen also, in sofern sie einen Wechsel des Druckcs hervorbringen, konnen den Lymplistrom bescbleunigen, 
und dies gilt nameutlich von den Athombewegungen, von welches aucb der Wechsel ties Druckes an den 

Ausmundungsstellen des Systems abhiingt, aber sie konnen den Lymplistrom nicht erzeugen, da sie die 
Gefasse nicht ausdehnen, ihre Capacitat nicht vergrosscrn, und somit nicht die Lymphe in die Wurzeln 

der Gefasse hineinsaugen konnen. Aus demselben Grunde ist dies nicht von den contraction Flementen 
der Lymphgefasse selbst zu erwarten. Ebcnso unanwendbar fur unseren Fall sind die Capillar-Attraction 

und die Diffusion , denen man in Riicksicht auf die Resorption immer viel zugemuthet hat. Erstere kann 
nichts ausrichten, weil zwar die engen Rohrcn vorhanden sind, aber nicht die dazu gehorigen weiten; zu 

letzterer fehlt nichts weiter als die erste Bedingung, niimlich die concentrirtere Fliissigkeit, welche den 
Diffusionsstrom erregen soil. 

Der Leser wird es mir erlassen, hier auch noch die locomotorische Eigcnschaft dcs elektrischen 
Stromes, den Magnetismus und Diamagnetismus u. s. w. zu discutiren und anerkennen, dass das Primum 

movens des Lymphstromes in der That, wic Ludwig und Noll angeben, jenc oben besprochene Druck- 
differenz und nichts anderes ist, und dass wir durch diese Erkenntniss einen wesentliehen Anlialtspunkt 

gewonnen haben fiir dieAnnahme, dass die Lymphgefasse allgeinein ebcnso , odcr doch in ahnlicher Wcisc 
entspringen, wic ich cs oben von den Chyhisgefassen nacbgcwicscn habe. 

Im Einklange hiermit stcht cs, dass die Lymphgefasse sofort gcschwcllt werden, sobald man den 
Druck, unter dem das Blut in den capillaren stromt, vcrgrijssert. Dies geschieht einfach dadureh, dass man 
einem lebenden Thiere geschlagcnes Jilut, Milch oder Leimlosung in die Jugularvene einflost. fch bediene 
mich dieses von Ilcrbst1) rait Recht cmpfohlencn Verfahrcns rait dem besten Erfolge, urn fiir mcine Vor- 

lesungen die oberfliichlichen Lymphgefasse der Eingcvveide der Bauch- undBrusthohle sichlbar zu raachen, 
und lassc dabei einem Ilunde mittlerer Grosse gegen 400 Grammen Fliissigkeit (lurch einen mit einem 
Hahn versehencn Trichter langsam in die aussere Drosselader einlliessen. (Jeschlagcnes Blut verdient hier- 

bei den Vorzug, wenn man wiinscht, dass das Thicr den Versuch noch einigc Zcit iiberleben soil, sonst 
aber leisten Milch und Leimlosung dasselbe, nur muss man den Zulluss vorsiehtig reguliren, damit das 

Thier nicht stcrbc, che ihm eine hinreichende Menge beigebracht ist. Ilcrbst fand nach diesen Versuchen 
immer Blutkorpcrchen in den Lymphgefassen und bisweilen in sehr grosser Menge, was ich vollkommen 

bestiitigen kann. Diese riihren von capillaren Blutungen her, welche als solche durch den vermehrten 
Druck des Blutcs auf die Gefasswandungen veranlasst sind. 

Es ist fcrner bekannt, dass schon die alten Anatomen , die sich zucrst mit der Untersuchung und 
Beschreibung der Lymphgefiissc beschaftigten , bei Artericn-Ausspritzungen, die bald nach dem Todc, 

also so lange die die Gewebe durchtrankende Fliissigkeit, die Lymplic und das Blut noch nicht gewonnen 
waren, gemacht wurden, nicht seltcn theils die ganze Injectionsmasse, theils den fiiissigen Theil derselben 
durch die Lymphgefasse zuriickkehrcn sahen,  so dass diese vollstiindiger angcfiillt wurden , als cs sonst 

durch viel Fleiss   und Miihe geschehen konnte Diese VVahriiclimungen gab en damals niclit nur zu dem 

') lias  f-ympligcfass-Systcm und seine Verrichtung,  Goltingen  1844. 
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Uber die Chylusgefiisse und die Resorption des Chylus. 121 

Glauben an offcne Enden der Lymphgefasse, sondern sogar zu der Annahme von directen Verbindiingen 

zwischen Arterien und Lymphgefassen Veranlassung. Wenn man einerseits gestehen muss, dass sie zu der letz- 
tcren Ansicht, schon damals, wic Mascagni dies ausfiihrlich nacligevviesen hat, nicht berechtigten, so muss 
man andcrerseits gestehen, dass sie der moderncn Ansicht von der GeschlossenheitdesLymphgefass-Systems, 

welche sich namenilicb auf mikroskopischc Beobachlungcn stiitzt, nicht eben besonders giinstig ist. 
Wir miissen uns dcsshalb fragen , ob diese mikroskopisehen Beobachtungen wirklich eine solche 

Sicherheit gewiihren, dass sie aller physiologischenUnwahrscheinlichkeit trotzen konnen. Fiir die sichersten 
galten bisher diejenigen, welche an den Lymphgefassen des Diinndarmes gemacht waren, und von diesen 

babe ich bereits gezeigt, dass sie sammtlich irrthiimlieh sind; ich habe also nur noch von den iibrigen 
ZU sprechen.  Hire Zahl ist klein. 

Kolliker sagt in seiner mikroskopisehen Anatomic, Bd. II, 2. Miilftc, 1. Abtheilung, Seite 306: 

»Lymphgefasse besitzt die Trachea in grosser Menge, und war ich so gliicklich, die Anfange derselben 
m der Schleimhaut zu schen. Es warcn niimlich in einem Falle beim Menschen, wahrscheinlich in Folge 

eines Hindernisses in der Bcwegung der Lymphe, das ich nach gemachter Section nicht mehr auffinden 
konnte, alle Lymphgefasse der Schleimhaut der Trachea mit einem weisslichen, an den bekannten 

Elementarkornchen ungemein rcichen, gcronncnen Safte gefiillt, so dass trotz der Feinheit der Gefasse 
schon dem Auge eine weissliche Zeichnung an der Schleimhaut auffiel. Zog ich die bindegewebige Lage, 
die hier in bedeutender Entwiekching die elastischen Liingsfasern deckte, ab, so konnte ich schon ohne 

Weiteres unter dem Mikroskope die fraglichen Gefasse in ihr untersclieidcn und vollkommen deutlich wurden 

dieselben nach Zusatz von wenig sehr verdunntem Natron. Es ergab sich ein Netz von 0.003—0.005 
— 0.01'" weiten Canalen mit einfachcr, diinner, slructurloser, aber scharf gezeichneter Haut, von dem von 
Stelle zu Stelle kiirzere oder liingerc Aste von 0.003—0.005'" Liinge abgingen, die, ohne sich zu theilen, 

abgerundet und blind endeten. Von alien Seiten gingen grijssere Stammchen von 0.008—0.014'" von 
diescm oberfliichlicheu Netze ab und senkten sich in die Tiefe, konnten dann aber nicht weiter verfolgt 
werden, weil sie abgeschnitten warcn. Die Maschen dieses Netzes waren viel weiter als die der Blutgefasse 

«nd sehr verschieden gross, und was die Gefasse selbst anlangt, so zeichncten sich auch diese durch 
ihren gewundenen unregelmassigen Verlauf aus." 

Es muss zuforderst bemerkt wcrden, dass Kolliker den Zusammenhang dieser Gebilde mit dem 

fjymphgefiss-System, soweit es wohlbekannt und injicirbar ist, nicht nachgewicsen hat. An der Art ihrer 
»ertheilung konnte er die Lymphcapillaren auch nicht erkennen , da bis dahin bei warmbliitigen Thieren 
n°cli niemals solche gesehen, und sie von denen, welche er selbst im Schwanze der Froschlarve beschrieben 
bat, ganz verschieden waren. Auch an dem Inhalte konnte er sie nicht erkennen, denn nur in den Lymph- 

gefassen des Diinndarmes ist eine feinkornige, im auffallendenLichte weisse Masse ein gewohnlicher fnhalt, 
keineswegs in den iibrigen. Es bleibt also nichts iibrig, als dass sie Kolliker nur desswegen fiir Lymph- 

S'cta'sse halten zu miissen glaubie, weil er sie den Blulgefitssen uniihnlich fand, und sonst keine Kechenschaft 
von ihrer Bedeutung geben konnte. Ich bin indesscn weit entfernt, desshalb zu behaupten, die fraglichen 
"cbildc seien keine Lymphgefasse gewesen, nur das glaubc ich sicher aussprechen zu konnen, dass sich 
aUs der Beobachtung derselben kein Urtheil iiber die Ursprungsweise der Lymphgefasse ableiten liisst. 

Wenn die Lympbgefisse geschlossen anfangen, so konnte die besagte Kornermasse nicht von aussen 
<n sie hineingekommen sein, sondern sie inusste sich entweder an Ort und Stelle gebildet haben, oder aus 
"'gend welchem unbekannten und schwer zu errathenden Grunde stromaufwiirts fortgeriickt sein. Da es 

Icrner bekannt ist, dass Lymphgefasse von dieser Feinheit leer oder mit ihrem normalen durchsichtigen 
Inhalte gefiillt, der Beobachtung durchaus unzugiinglich sind, so ist es klar, dass auch hier das unmittel- 
D&re Object der Beobachtung nicht die Lymphgefasse waren, sondern lediglich der kornige Inhalt.   Wenn 

Denkschriften der mathem.-naturw. C'l. VI. lid. 10 
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122 E. liruche. 

also Kolliker hier die Lymphgefasse blind endigen liisst, so ist sein Urthcil nicht besser begriindet und 
mithin inoglicher Weise nicht richtiger, als das einzelner alter Anatomen, die das Ende der Arlerien dahin 
zu verlegen pdegtcn , wo ihnen bei einer Einspritzung die Injectionsmasse stehen geblieben war. 

Eine andere Angabe von Kolliker bezieht sich auf die Lymphgefasse in dem Schwanze der 
Batrachierlarven. In den „Annales des sciences naturelles , Bd. VI (Serie [II, 1840) p. 97" und sp'aler 
in seiner Geweblehre bescbreibt, cr dieselben als in zahlreiche , theils end-, theils wandstiindige, spitzc, 

geschlossene Fortsatze ausgehend. Sie sollen mit den sternlormigen Zellen, welche er Lymphzcllen nennt, 
in Verbindung treten und dadurch an Ausdehnung und Zahl der Aste wachsen. Man konnte hier an das 

oben erwahnte llineinbilden von Lymphgefassen in die intcrstitiellen Gewebsriiume denken, aber ich will 

dicse Idee hier nicht vcrfolgen, da die Beobachtungen selbst nicht so sicher zu sein scheinen, dass man 
auf ihnen ohne weiteres fortbaucn konnte. Ilemak ') , dcr sich gleichfalls liingere Zeit sorglallig mit 

diesen Gefassen beschiiftigt hat, leugnet entschieden ihre Verbindung mit den sternlormigen Zellen und 

aus seiner Beschreibung geht hervor, dass man nicht sehen kann, ob die spitzen Fortsatze offen oder 
geschlossen sind; denn er sagt nur, dass von den nach aussen vorspringenden Zacken feine, fadenformige 

Ausliiufcr abgingen, und dass die fraglichen Gefiisse „sich immer mil, verdiinnten Zwcigen und 

fad enf or migen Ausliiufern in der durchsichtige n Substanz zwischen den stern- 
formigen Zellen verloren hatten." 

Ausser den Angaben von Kolliker babe ich noch die von Hcrbst 3) zu erwahncn. Dicser Schrift- 

steller sagt, dass er die blinden Enden der Lymphgefasse am Vorderfussc des Pferdes, im Dickdarm der 
Katze und des Hundes, im Magen, in der Speiserohre, im Schlundkopfe, im Bachen und in der Luflxohre 
gesehen haben. Man soil sie sogleich wahrnehmen, wcnn man ein Stiick Dickdarmschleimhaut von einer 

Katze oder einem Hunde unter dem Mikroskope zerzupft. Der Zusammcnhang der gesehcnen Gebilde mit 
dem Lymphgefass-System ist an keinem der oben erwahnten Orte nachgewiesen, sondern ihre Natur nur 

aus der Ahnlichkeit mit den Darmzotten erschlossen. Da ich nun aber gezeigt babe, dass sich in den 

Darmzotten keinc Lymph- oder Chylusgefiisse belinden, so ist hiermit den erwahnten Angaben ihre cinzige 

Stiitze entzogen, und es ist hier nicht weiter der Ort zu untersuchen, was fiir Gebilde der Verfasser in 
den cinzelnen Fallen vor sich gehabt haben mag. 

Die Chylusgefasse in der Darmwand des Wiesels. 

EinWicsel, welches mir Herr Wundarzt Cromp aus Aspern brachlc, zeigte sichdurch die Starke Anfiil- 

lung seiner Chylusgefasse und (lurch die Festigkeit, mit der der luhalt geronnen war, besonders geeignel, fiir 
meine Untersuchungen. Von aussen hot der Darm ein Ansehcn dar, wie es in Fig. V bei drei einhalbinaliger 
Vergrosserung dargestcllt ist. Anscheinend bildeten die Chylusgefasse ein sehr engmaschiges Netzwerk. 

Zu den P eye r'schen Driisen verliefen sie, wie dieses auch bei dem Kinde der Fall war, sehr reichlich, und um- 
gaben die cinzelnen Elemente so dicht, dass jedes derselben mit einem weissen Krauze umgiirtet war, wie 

dies auf der Fig. V zu sehen ist. Ausserdcm bemerkte man schon von anssen und mit blossem Auge eine 
Menge kleiner weisscr Punkte in regelm'assigen Abstanden, deren Verbaltniss zu den Gefiissen aber erst 

(lurch die Untersuchung des Darmes bei durchfallendcm Lichtc, und namentlich auch (lurch die diinner 
Qucrschnitte desselben aufgehelll; wurde. Hier gaben sich dieselben als Chylusmassen zu crkennen, die 

sich je eine unter jeder Zotte angchauft hatten.   Sic lagen also in einem Baume, der nach oben von der 

i)  Miiller's  Archiv   1852,  p.   100  und   182. 
a)  Nachrichten von  iler Georg-Augusts-Univcrsitiit und der kiinigl. Gesellschaft der Wissenschaften, 22. November  I8'i7. 
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tJber die Chylusffefasse und die Resorption des Chylus. 123 

Zotte, und seitlich von den Krypten mit den ibnen und der Zotte angehorigen Gefassen nnd deren Stroma 
begrenzt wurde. Diesen batten sie sack- oder becherformig ausgcdehnt, so dass sie nach aussen abgerundet 
und ziemlich scharf begrenzt waren, wahrend sie nach inn en zu in den in der Zotte abgelagerten Chylus 
iibei'giugen. 

Aus diesen Chylus-Ablagcrungcn entsprangen die Chylusgefasse in einer Dicke von zwei Centi- 
inillimetei'ii, und sctzten sich dendritisch zu griksseren Asten zusammen, welche, wie beirn Menschen zu 

beiden Seiten der Blutgefasse liegend, aus der Darmwand bervortraten. Obgleich hiiulige Anastomosen 

vorkamcn, so zeigte es sich doch, dass das netzformigc Ansehen hauptsachlich von dem sich kreuzenden 
Geaste herruhrtc, so dass auch bier wie beim Menschen der dendritische Charakter vorherrschend war. 

Klappen konnte ich im submucosen Bindegcwebe nicbt auffinden; die letzten zeigten sich da, wo die 

Gefasse zwischen dem Peritoneum und den Muskelschichten hindurchtraten. Fig. VI stellt die Chylusgefasse 
und die zulallig angefullten Blutgefasse von der Peritonalseite hei durchfallendem Lichte und achtmaliger 
Vergrosserung gesehen dar. Man sieht hier die Chylus-Ablagerungen unter den Zotten als schwarze 

Klumpen und zugleich den tausehenden Anblick eines dichten Netzwerkes von Gefassen, der, wie gesagt, 
Von Krcuzungen, wenn auch nicht ausschliesslich doch mehr als von Anastomosen herriihrt. Fig. VII zeigt 
(>in kleines Stuck des abgespiihlten Darmes mit seinen Zotten und den darunter hervorschimmernden Chylus- 
Anbaufungen durchfalleud beleuchtet. Chylus-Ablagerungen zwischen den einzelnen Lieberkiihn'schen 

Krypten liessen sich hier nicht nachweisen; ich kann aber desshalb nicht behaupten, dass keine verhanden 
waren, denn erstcns miissen dieselben einigermassen bedeutend sein, um sich mit Sicherheit als solche 

erkennen zu lessen, und zweitens wurde auch dieser Darm noch nicht mit Eiweisslosung, sondern 
nur mit Zuckcrwasser durchsichtig gemacht. 

Es war wold iiberbaupt das verscbiedene Ausseben der Urspriinge der Milchsaftgefasse beim Wiesel 

und beim Menschen mehr von zufalligen Umslanden, als von einer wesentlichen Verschiedenheit in der 

Organisation abhiingig, denn man kann sich nach dem oben iiber die Zottcnresorption Gesagten wohl vor- 
stcllen, dass oftere und lebhaftc Contractionen die Grosse der von ibnen in einer bestimmten Zeit 
aulgebrachten Cliylusmenge vermehren, wiibrend hei Triigbeit der Zotten sich die Besorption mehr gleich- 

massig auf der Schleiudiaut-Oberllacbe vertheilt. Ebenso ist es denkbar, dass eine besondere Dicke und 
Ziihigkcil, des zwischen den Zotten liegenden Scbleimlagers hier die Besorption des Fettes beeintrachtiget, 

Wanrend die Zotten hicrdurch wenigcr in ihrern Geschiifte gestort werden. In der That scheint es auch, 
als oh andere Beobacbter beim Menscben Bilder vor sich gehabt haben, die demjenigen niiher kommen, 

Welches mir das Wiesel darbot. So sah Henle *) die Zotten strotzend aiigefiillt, und zu jeder derselbcn 
°m Cbylusgefass gcbend, ohne dass er etwas von Chylus-Ablagerungen zwischen den Krypten erwiihnt. 

* reuich kann er dieselben auch leicht iibersehen haben, da er seine Untersuchungcn hei aul'fallendem Lichte 
a"stellle. VVenigstens muss ich dies aus der Abbildung 2) schliessen, aus der sich desshalb auch nichts 

^sibercs idjer den wahren Sachverhalt entnehmen lasst. Nathanael Lieberkiihn sagts) : „Vidi separata 
tunica vasculosa, in sede villosae banc respiciente, lacteum (vas) abire in ampullulam caseo plenam", und 
aUI der folgenden Seite heisst es: „Supra banc vesiculain (ampullulam) rami arteriarum ad apicem ejus 
Usque decurrentes se dividunt in quam plurimos ramulos minores, ita ut dimidiam ejus superficicm 
sei'pentinis vasculis tegant." Aus diesen beiden Stellen geht deutlich hervor, dass die durch die iiber sie 
entstandenen Slreitigkeiten so beruhmt und beriichtigt gewordenen Ampullen nicht allein in, sondern auch 

) Symlrolae art anatomen villorum intestinalium. Bcrolini  1837. 
") L.  c,  Fig.   12. 
31 n- ) wiss.  de fabriea et actione villorum  intestinorum Icmiium hominis, p. 5- 
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124 E. B r u c K e. 

unter der Zotte lagen, and der in ilinen enthaltene Milchsaft also denselbep llaum ausfullte, den er in dem 
von niir beschriebencn Wiesel einnahm, so dass icb bier endlicb die Li eberkiihn'schen Ainpullen wieder 
aufgefundcn babe. 

Die Chylusgefasse in der Darmwand der Kauinchen. 

Bei den Kaninch.cn ist das Verhalteu der Chylusgefasse ein wesentlich anderes. Ilier vcreinigt sich, 
sobald sie in der Darmwand eingetreten sind, die Wand derselben mit der Advenlitia der Blutgefasse und 

das so gesammelte Material von Bindcgewebe bildet nun Scheiden urn die letzteren, von denen das ganze 
submucdse Bindegevvebe (lurch Ausbreitung der Faserziige, wie es oben beim Menschcn beschrieben ist, 

ausgeht. Zwischen diesen Scheiden und den Blutgefassen, deren Verzweigungen sie begleiten, bleiben Raume, 
die wiibrend der Resorption regelmiissig mit Chylus erfullt sind, wiihrend man vergcbcns nach ii'gend einer 
Spur eines selbslstiindigen abgesondert von den Blutgefassen verlaufendcn Lymphgefasses sucht. In wie 
weit diese Scheiden noch in ihrem Innereu mit einer besonderen Membran ausgekleidet seien, und ob sich 

dieselbe etwa iiber die Blutgefasse zuriieksehlage , so dass dicse nur in den Scheiden wie der Darm intra 
peritonaeum liegen, das waren Fragen, die man sich wohl stellen konnte, die ich aber bis jetzt noch 
nicht zu beantworten im Stande bin. Man wird dies vcrzeihlicb linden, wenn man sich erinnert, wie iiber 

die ahnlichcn Fragen in Biicksicht auf die Lymphgefasse der Amphibien von hochst ausgezeichncten 
Anatomcn gestritten ist, obgleich dort doch die Gefasse gross waren und eingespritzt und mit dem Mcsser 
zergliedert werden konnten, wiihrend man hier nichts vor sich hat als theils mikroskopische, theils cben 

noch mit blossem Auge wahrzunehmende Chylus-Ablagerungen, welche sich liings den Blutgefassen hin- 

ziehen, den Baum zwischen den neben einander laufenden Arterien und Venen ausfiillen und dieselben 
stellenweise iibcrdecken, besonders da, wo beide gleichzeitig Gabeln bilden, und desshalb die sich kreu- 

zenden Aste nicht in einer Ebene liegen konneo. Man muss sich hier seine Ansicht lediglich dadurch bilden, 
dass man eine grosse Menge von Priiparaten unter sucht und das Gemcinschaftliche und Charakteristische 

aus ihnen herausnimmt. An den grosseren Stammen und Zweigcn waren diese Ablagerungen nach ausscn 
bin noch durch scbarfe Contouren begrenzt, gegen das kleineGeiist hin aber waren die letzteren meist weniger 

deutlich und konnten nicht mchr genau vcrfolgt werden. Klappen babe ich, wic zu erwarten stand, 

nirgends gefunden. Jedoch habe ich mit Sicherheit an mehreren wohlgelungenen Pi-'aparaten gesehen, 
dass die Chylusgefasse nicht den Blutgefassen cnts|)rechcnd cnger, sondern im Gegentheilc an den diinnen 
Asten der letzteren relativ sehr weit werden , so dass oft die Chylus-Ablagerung mehr als zehnmal so 

breit ist als das Blutgefass, das sich als ein feiner heller Streif in ihrer Mitte hinzieht. 
In der Schleimbaut habe ich den Chylus iminer voi-zugsweise in den sehr dicht stehenden Zotten 

abgelagert gefunden. An einzelnen Stellen konnte ich jedoch auch unterseheiden, dass cr die zwischen 

denselhen stehenden Krypten rings umgah. Nirgends sahich den Chylus der Zotten mit dem in den Chylus- 
gefassen in directem Zusammenhange; zwischen heiden zog sich eine diinne, aber continuirliche, chylus- 

leere Ebene bin, die nichts anderes war als das horizontale Muskellager der Schleimbaut, welches frcilich 

ausserst zart ist, aber doch noch aus einer Bing- und Langsfaserhaut besteht. Es riihrt dies oil'enbar davon 
her, dass nach dem Tode den freibeweglichen Chylus in den verhiiltnissmassig wciten Chylusriuuncn des submu- 

cosen Bindegcwebes ein geringerer Druck trilft, als zwischen den Muskelfasern, und dass er desshalb, noch 

ehe er gerinnt, aus der Muskclschicht der Schleimhaut entweicht. 
Fig. VIII stellt ein Diinndarmstiick vom Kaninchen zehnmal vergrossert und von der Schleimhautseite 

hei durchfallendcmLichte betrachtet dar. Theilweise ist die Schleimhaut mit den Zotten abgetragen, so dass 

man die grosseren Blutgefasse sieht,  und zu deren Seiten den Chylus in Gestalt von dunklen Streifen. 
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fiber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus. 125 

Fig. IX ist ein andcrcs Diinndarmstiick mit ciner Peyer'schen Druse bei derselben Vergrosserung 
von der Peritonalseite aus gesehen, in welchem man ebenfalls die dunklen Cliylusstreifen an und zwischen 
den Arterien und Venen hinziehcn sieht. 

Das hier beschriebene und abgebildete Verhalten des Chylus in der Darmwand maclite mir eine 

Erscheinung begreiflich, die ich an wiihrend der Resorption getodteten und sofort geoffneten Kaninchen 
schon friiher beoabchtet hatte. Man sieht niimlich biswcilen, wenn durch die Beriihrung mit der Luft ein 

lebhafter mollisperislaltieus erregt wird, milchweisse, unregelmassige, meist schrag und oftim Zickzack fiber 
den Darin verlaufende, unterbroehene Streifen, welche ihren Ort veriindern oder wenigstens an einer 

Stellc verschwinden, wiihrend sie an der andcren auftauchen. Dieses Spiel dauert aber nur ausserst kurze 

Zeit, indem durch die Muskeleontractionen der Chylus sehr bald aus der Darmwand ausgetrieben und durch 
keinen neuen mehr ersetzt wird. 

Wenn so bei den Kaninchen der Chylus aus den Zotten und den interstitiellen Gewebsriiumen der 
Schleimhaut in die die Blutgefasse umgebenden Dindegewebscheiden gclangt, und also Arterien und 

Venen nicht allein in der Schleimhaut, sondern wiihrend ihres ganzen Verlaufes in der Darmwand bespfihlt, 
so ist dies cine gewiss jedem Anatomen unerwartete Abweicliung von dem beim Menschen vorkommenden 

Typus, die wohl zu vergleichend anatomischen Untersuchungen auffordert, zu denen aber das Material 
schwer zu beschaffen ist, da man so manches Thicr iiflhet, ohne dass es sich in dem erwiinschten Zustande 

befindet; ja bei gewissen Thieren, Hundcn , Katzen und Schafen, sind mir alle Versuche, die feinsten 

Chylusgefasse zur deutlichen Anschauung zu bringen, bis jetzt missgliickt. 

Drittcr Theil. 

(Gelcsen in der Sitzung vom 31. Miira 1853.) 

Die Chylusgefasse in der Darmwand des Schweines. 

Die Milchsaftgefassc in der Darmwand des Schweines fond ich nach demselben Typus gebaut, welchen 

'ch friiher vom Menschen beschriehen habe. Indessen hot mir das Exemplar, welches ich untersuchte, ein 
wenige Tage altes Ferkel, das durch Zusammenschniiren des Thorax erstickt war, Manches dar, was 

ftufe Ncuc mein fnteresse fcssclte. 
Im grfissten Theile des Dfinndarmes war die Anfullung der Chylusgefasse nur von den Zotten aus- 

gegangen. Hier setzte sich der Inhaltdes Zottencanales als ein dunklcr Streif zwischen den die Zotte umste- 
henden Krypten nach abwiirts fort, und ging dann in ein Chylusgefiiss fiber, so dass ich wahrschcinlich, 

wenn ich nicht andere Urspriinge von Chylusgefiissen gesehen hatte, Henle's Abbildung1) und Besclireibung 

derselben als die allgemein richtige anerkennen wiirdc. Bisweilen lag audi an der Wurzel der Zotten eine 
etwas umfangreichcre Chylusmassc, was dann an Lieberkuhn's Ainpullen und an die von mir beim 

Wiesel gesehenen erinnertc. Meistens indessen hatte die Chylusmassc nach dem frcien Ende der Zotte zu 

den grossten Umfang, und verjungte sich gegen die Basis hin. 
So hatte ich schon ein gutes Stfick des Darmes untersucht, als ich plotzlich auf eine Gegend stiess, wo 

s»ch griissere und kleinere Stellen fanden, an denen alle Raume zwischen den Krypten vollstiindig mit Chylus 

) Symbolae ad an&tomlam villorum Inteitlnallom, Bei'olini 1837, Fig. 13, A. 
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120 E. Br He he. 

angefullt warcn, so dass sicli hierdurch meine schon fruher ausgesprochene Ansicht rechtfertiget, class die 

Verschiedenheit der Beschreibungen, welche J. N. Lieberkiibn, llenle und ich von dem Ursprunge 
der Chylusgcfiissc gegeben haben, ibre Erklarung in der verschicdencn Form (indet, in vvelcher diese 
Gefasse in den von una untersuchten Cadavern angefullt warcn; indem Lieberkiibn ttttd llenle, insofern 

sie den Cbylus nur in und unter den Zotten, aber nicht in den Zwischenriiumen zwisehen den Krypten 

fanden, nur unvollkommene Injectionen beobachteten. 
Die so vollslandig angefiillten Stellen vvaren an der abgespiibllcn inneren Darmflache schon durch 

ibre gleicbmiissig weissliche Farbe kenntlicb, wahrend an andcren Often, da die Blulgefasse naliirlicb 
injicirt waren, die gei'tilllcn Darmzotten wie wcisse Harchen auf rothein Grande standen. Wenn man die 

Muskelhaut entfernte und die Schleimhaut sammt dem ibr anbaftenden submucosen Bindegcwebe, mittelst 

Eiweisslosung durchsichlig gemacht, mit dem einfaehen Mikroskope bei durchfallendem Lichte untersuchte, 
so erschien sie bier dunkler als an anderen Orten und von den Krypten, wie von eben so vielen Lochcrn 
durchbobrt. Bei Anwcndung des zusammengesetztcn Mikroskopes crkannte man zwisehen ibnen leicht den 

Milchsaft als solchcn und seinen Zusammenhang mit dem Inbalte der Cbylusgefasse. Da, wo eine gefullte 

Zotte einmundete, vvaren die Driisen durch eine dickere Chylusmasse etwas auseinander gedrangt, so dass 
man diese Stellen auffinden konnte, wenn man auch das Praparat mit der Bindegewebsseite nach oben 
gewendet und das Mikroskrop so gestellt hatte, dass die Zotten selbst jenseits der Weite des deullicben 

Sehens waren. Die Epitbcliumzellen der Krypten waren auch bier wie beim Menschen immer I'arblos diircb- 
sichtig, wodurch es mindestens hochst unwabrscheiidich wird, dass die Anfullung der Zwischenraurne von 
ihncn aus stattgefunden habe. 

Ein anderer Umstand, den ich schon beim Menschen wahrgenommen, aber weniger beacbtct hatte, 

war der, dass das Gewebe unmittelbar unter dem Fundus jeder Krypte immer vollig frei von Cbylus 
erschien. Es miissen also wohl die sich auflosendcn Elemcnte der Wand des Chylusgelasses sich an die 

membrana intermedia der einzelnen Krypten anlegen, so dass der Milchsaft zwar die Krypte rings umge- 
hen, aber nicht unter dem Grunde derselben zusammenlliessen kann. 

Endlich ist es mir noch gelungcn, mir wenigstens eine etvvas bessere Einsicht in den Ban der Wand 

der submucosen Chylusgcfasse zu versehaffen, als ich sie friiher beim Menschen erlangt hatte. Indem ich 

diese Gefasse mit etwas anhiingendem Bindegcwehe einzeln mit der Scheere ausloste, und sie dann mit 

Essigsaure befeucbtete, crkannte ich die von Kolliker noch an '/10 Linie dicken Eympbgefassen beschrie- 
benen Laugsmuskelfasern an ihren verliingcrten Kcrnen. Diese Kerne waren so weitschicbtig gestellt, dass 

offenbar die contractilen Faserzellen in ein reichliches Bindegewebsstroma eingebettet sind. Bingl'asern babe 
ich an diesen klcinen Gefassen noch nicht auflinden kimnen. Dagegen habe ich die besagten Langs- 
fasern spater auch bei der Untcrsuchung der submucosen Cbylusgefasse eines Kindes gefunden, (lessen 

Darm mir am 5. Miirz durch die Giite des Ilerrn Prof. Dlauhy zuging, und an dem ich iibrigens Alles so 

fand, wie an dem Darm des ersten Kindes, welchen ich im zweiten Tbeile dieser Abhandlung beschiieben 
habe. Von demselben Collegcn erhielt ich am 24. Miirz noch den Diinndarm eines 80jahrigen Manncs, an 
dem sich die groberen Verzweigungcn der subperitonaalen und submucosen Cbylusgefasse sehr gut 

studiren liessen. Ich fand an denselben, wie Beeren aufsitzend, eine Menge runder, durcb den Druck der 

umliegenden Gewebe linsenformig abgeplattete Aussackungen, von '/,„ bis 2 Millimeter im Durch- 

messcr. Der Inhalt derselben unterschicd sich durchaus nicht von dem normalen Milcbsafte der Cbylus- 
gefasse, mit denen sie durch cine verhiiltnissmiissig kleine Offnung communicirten. Sie mussten von localen 
Erkrankungcn der Gefiisswandc herriibren, da die Chylusgefasse sonst ganz ibre normale Weite batten. 

Fiir die Untersuchung der feinsten Aste fand ich diesen Darmcaual seiner geringeren Durehsichtigkeit 

wegen weniger gceignet, als den der Kinder. 
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Uber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus. 127 

Die Chylusgefasse in der Darmwand der Maus. 

Die Miiuse darf man nicht wie grSssere Thiere 4<S Stunden lang liegen lassen, sondern man muss sie 

14 bis 20 Stunden nach dem Tode offnen, dann konnte ich an ihnen zunachst wieder die Ablagerung des 
Chylus zwischen den Lieberkuhn'schen Krypten sehr schiin beobachten. Die Zwischenraurne waren in 

einem grossen Theile des Diinndarmes so vollstandig und gleichmassig gefiillt, dass der Darm schon von 
aussen mit einer starken Loupe bctraclitet bei der grossen Durchsichtigkeit der sehr diinnen Wandungen 
den Anblick eines feinen, weissen Netzwerkes mit runden Maschen dai'bot. Die Maschenlocher waren die 

Lieberkuhn'schen Krypten. Von Stelle zu Stelle in regelmiissigen Abstanden fanden sich starkere weisse 
Knoten. Es waren die Lieberkuhn'schen Ampullen, d. li. die cbylusgefiillten Raume unter und in den 
Zotten. Aus den Knoten entwickelten sich die Chylusgefasse als kleine, ihrerseits wieder mannigfachc 

Anastomosen und Maschcn bildende Aste, welche, je weiter sie sich zusammensctzten, um so mehr an 
Weile zunahmen und so cin klappeiiloses Gczweig bildeten, das sich den Blutgefassen in ihrem ganzen 

Verlaufe anschloss. An einzelnen Stellen bildeten die zu beiden Seiten der Blutgefasse liegenden Chylus- 
gefasse quere Anastomosen, Briicken, welche iiber die Blutgefasse hingingen; eine Einscheidung der 

Blutgefasse in die Chylusgefasse babe ich jedoch nirgends linden konnen. Im Darm verhalten sich also die 

Chylusgefasse der Miiuse zu denen der Kaninchen ganz iibnlich, wie sich im Mescnterium die Chylusgefasse 
der See-Schildkrotcn zu denen der iihrigen Schildkroten verhalten. 

Ich babe friiher im zweiten Theile die Frage aufgevvorfen und unentschieden gelassen, oh die Blut- 
gefasse bei den Kaninchen wirklich in den Chylusgefiissen liegen, oder ob sie nur wie der Darm in das 

Peritonfium in dicsclben eiiigchiillt sind. Wenn man sich einen Schluss aus der Analogie eriaubt, wird 
man sich nunmehr fur das letztere entscheiden, aber man darf sich dahei nicht verhehlen, dass es 

gewissc anatomische Verhiiltnisse giht, bei denen der Streit, ob drausscn oder drinnen, wirklich zu einem 

Wortstreite wird. Wer kcinc Gelegcnheit hat, selbst Untcrsuchungen anzustellen, kann sich diese Verhiilt- 
nisse aus den verschiedcnen Schriften von Panizza und Busconi iiber die Lyinphgefiisse der Amphibien 

vergegcnwiirtigen. Wer selbst untci'suchen will, dem empfehle ich z. B. an einem Mesentcrium von Emys 
Europaea erst die Arfericn und Venen mit verschieden gefarbtcn Wachsmasscn, und dann die Chylus- 
gefasse mit einer Leimmasse einzuspritzen, die unter geringem Druck eindringt, und sich nach dem Erkalten 

Behufs der feineren Untersuchung an den einzelnen Stellen leicht und ohne Verletzung der Gewebe ent- 

fernen liisst. llier sieht man dann in grosser Ausdelinung die Chylusgefasse neben den Blutgefassen, ja 
auch ganz uiiabhiingig von denselben verlaufcn, vviihrend an anderen Stellen die Blutgefasse bald von der 

einen, bald von der anderen Seite her in die sehr weiten Chylusgefasse eingestiilpt sind und dicsclben 
schief (lurchl)ohren. Bei einer solchen schiefen Durchbohrung kann das Blutgefiiss von einer oder von 

beiden Seiten durch ein formliches Mesangium gehalten werden, dieses kann auf ein paar kurze 

Uahenulae reducirt sein, und endlich kann es ganz fehlen, so dass das Blutgefiiss wirklich eine Strecke 
lang frei in der llohle des Chylusgefiisses liegt. Bei Gelassen dieser Art, bei denen man vergebens nach 
einer Grenze zwischen Gefiisswand und umgebendem Bindewebe sucht, scheint inir die anatomische 

oesehreibung leichter und natiirlicher von Slatten zu gehen, wenn man mit ihr nicht der Gefiisswand, 
sondern dem Hohlraume folgt, dem einzigen Objecte der directen Bcobachtung. Bei den Miiusen ziehen 

die Hohlraume, in denen der Chylus forthewegt wird, nur neben den Blutgefassen hin, und iiberbriicken 

dieselben hier und dort durch quere Anastomosen; bei den Kaninchen aber umfassen 
s'e dieselben von beiden Seiten mehr oder weniger vollstandig. Wenn sich zwei Gefasse, 
die Arterie a und die Vcnc b zwischen zwei Stratcn entwickeln, so werden sie diese in " 
einen zweischneidigen llohlraum cdef auseinander driingen, dessen einzclne Abtheilungen e J & « / 
mit einander communicircn oder von einander getrennt sind, jc nach der Art,  wie die Blutgefasse an der 
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128 E. B'rilehe. 

betreffenden Stelle mit dem umgebenden Bindegewebe verwachsen sind, das an seiner freien, don Hohl- 
raumen zugewendeten Oberlliiclie walirselioinlich wie in den Chyliisgefiissen dor Schildkroten zu einer 
Epithelialmembran metamorphosirt ist. Dieses kSystcm von Ilohlr'aiimen fiillt bci den Kaninclien der Cbylus an, 

und man kann sich bieraus leicbt das Verliiiltniss bei don Malison ableilcn , wenn man sich vorstellt, dass 

durch Entwickelung einer Adventitia um die Blutgefiisse die Hiiume c und d obliteriren, die Biiume e 
und /' von den Blutgefiissen getrennt werden. 

Bei dieser Gelegenheit muss ich noch erwahnen, dass ich in Folgc weiterer Untersucbungen an dem 
Darin der Kaninclien nochein oberflachliches Ohylusgcfass-System zwiscben dem Peritoniium und der Liings- 

faserhaut gefunden babe. Die Capacitiit desselben ist iiusscrst goring und es fuhrt sicher nicht den fiinfzigsten 
Theil dor gesammten Cbybismasse, aber es nimmt wabrscbeinlicb den grossten Tbeil der Lymphe aus den 
superitoniialen Muskcllagern auf. Zugleich ist os dadurcb intcressant, dass es sich in seinoin Dan viillig von 

dem tiefliegendcn Systeme unlerscheidet und ganz unabbiingig von den Blutgcfassen ist. Es entsteht 

dadurch, dass einzelne Gefiisswurzeln nabe an ihrer Ursprungsstelle die Muskelbiiute durchbobren, und sich 
zwiscben ihnen und dem Peritoniium zu einem sehr weitmaschigen Gefassnetze vereinigen, dessen Inhalt an 
der Wurzel des Mesenteriums in die Mesenterial-Cbylusgofiisse alilliosst. Die Gefasse selbsl; haben zwei bis 

vier Centimilliuicter im Durchmesser und an einzelnen Stellen Anscbwellungen, wolchc viellcicht von 

Klappen herriihren. 

Die Chylusgefasse des Mesenteriums. 

Um den Ban der Chylusgefasse des Mesenteriums zu beschrciben, muss ich grosscntbeils das wieder- 

holen, was Wei rich ') und Kollikcr 2) iiber die Wandungen der Eymphgefasse iibcrbaupt gesagt haben. 

An Menschcn, Hunden und Schweincn erkennt man leicbt zwei Muskelbiiute, einc innere Ringfaserhaut und 
eine viussere Langsfaserhaut. Die crstere scheint wenig I'remdartige Eleuiente zu enthallen, die letzterc 
aber ist stark mit Bindegewebe gemischt. Auch setzen sich auf und in sie die elastischen Fasern fort, 
welche das Bindegewebe des Mesenteriums iiberall durchzielien. Nach innen von dor Ringmuskelhaut linden 

sich feine elastische Fasern, die, abgesehen von ibren Biogungen, im Allgcmeinen in der Liingsrichtung 
angeordnct sind. Das Epithelium hat prominirende Kerne und ist kein Platten-, sondern ein wirkliches 

Zellen-Epithclium. Ich habe nicht nur die Kerne, sondern auch die Zellen in einem Chyhisgel'iisse vom 

Schweine, welches nur 13 Centimillimetcr im Durchmesser hatte, noch iiberaus deutlicb geseben. Wenn 

ich den Ductus thoracicus vom Hunde so faltete, dass das Epithelium den Band bildote, so quollcn die 
Zellen in reinem Wasser blasenlormig auf. Die Art, wie in den Chylusgefiissen der Uborgang von diesen 

Zellen zu den innersten elastischen Fasern vermittclt wird, ist mir unbokannt; jedenfalls ist aber die 
dazwischen liegendc Schicht iiusserst diinn, und schwerlich von grossem Einllusse auf die physikalischcn 

Eigcnschaften und die mecbanischen Wirkungen der Gefiisswand, auf die es uns bier liauptsiichlich 

ankommt. 

Die Lymphdriisen des Mesenteriums. 

Die verschiedenen Ansichten fiber den Bau der Lymphdriisen sind so bekannt, dass ich sie hier 

nicht wieder einzeln durchzugehen braucbe. Ich will desshalb nur diejenige bier anfuhren, welche mir 
selbst bei der nachfolgenden Beschreibung zum Ausgangspiinktc dient, indem  meine Untersucbungen sich 

')  Dc structura vasorum lymphatlcorum.   Dorp.   1851. 
3)  Geweblehre d«s  Menschcn.   Leipzig  1852. 
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liber die Chylusgefilsse und die Resorption des C/iylus. 129 

ibr am nachsten anschliessen. Ludwig und Noll fassen die Resultate ihrer Beobacbtungen ') in folgenden 

Worten zusammen: 
„Von der allgemeinen festen Hiille gcben nach innen zablreiche Bindegewebsstriinge ab, die sich 

mannigfaeb krenzen, vereinigen und trcnnen. Dadurcb wird ein vielfacbes Facbwerk gebildet, in dessen 

Raumen cine Menge von Korperehen (mit Lympbe) eingebettet liegt. In dieselben fiihren die Vasa 
infereniia unmittelbar ein und von ibnen gehen an dem entgegengesetztcn Ende die Vasa efferentia aus, 
in der Weise, dass die Wandung der Gefiisse unmittelbar in die Driisenhiille iibergcht. Die Blutgefasse 
verlaufen mit den Bindegewebsscheidewanden, und umfassen die einzelnen Kliimpchen von Korperehen mit 

einem ziemlicb feinen Capillarnetzwerke." 
Ferner muss ich erwiibnen, wie Oskar Heyfelder richtig angibt, dass die vorerwiihnte Driisenhiille 

bei Menscben und Tbiercn, wie scbon Malj)ighi vermuthete, musculos sei, und musculose Fortsiitze in das 
Innere scbicke 2). Die letzteren senken sich zwiseben die einzelnen Driisen-Elemente, Ludwig und 

Noll's Kliimpchen, ein. Diesc sind dem iiusseren Ansehen nach zwar langst gekannt, aber von Henle 
in dessen allgemeiner Anatomic zuerst naher beschriebeii worden , und bei Heyfelder in Fig. 6 von 
der in Weingeist crha'rteten Lymphdriise eines Rindes im Querscbnitt abgebildet. Die Scheidewiinde bilden 
nicht urn jedes Driisen-Element eine besondere Kapsel, ja sie trenncn sie nicht einmal liberal] vollstiindig 

von einander. Kolliker3), der die Ahnlichkeit der Structur zwischen den Lymphdriisen und Peyer'schen 

Driisen anerkennt, aber doch die letzteren nicht fur Lymphdriisen halt, fiihrt dies als cinen charakteri- 
stischen Unterschied zwischen beiden an : ich babe aber oft bei Menscben und flunden die einzelnen Elemente 
der Peyer'schen Driisenhaufen im ganz normalenZustande mit einander in grosscrcr oder geringerer Aus- 
delmung zusamiiieiihaiigend gefunden. Sie sind lira so vollkommener getrennt, je mehr Zotten zwischen 

ihren Kuppen stehen, denn urn so mehr Blut und Chylusgefasse mit dem begleitenden Bindegewebe miissen 

zwiseben ibnen durcbgeben. Ich babe in Fig. X meiner Beschreibung die Abbildung eines Durchsclinittes 
von einer Mesenteriallymphdriise des Menscben bcigegeben, die in sehr verdiinnter Salpetersiiure gekocht 
und daiin getrocknet war, ganz nach der Methodc, die von Witt ich zur Untersuchung der Nieren 
empfohlen hat *). Hier sicht man, wie die besagten Driisen-Elemente ringsum gelagert sind und eine 
Cortiealsubstanz (Fig. X ec) bilden, wahrend nach innen zu eine Aveichc Marksubstanz (d) liegt, die fast 
alio grossercn Blutgefasse fiihrt, wahrend in die Driisen-Elemente der Cortiealsubstanz nur die feinsten 

hineingehen. Ubrigens verlaufen, wie scbon Ludwig und Noll beschreiben und abbilden , auch zwischen 
«en Driiscn-Elementen und namentlich an der Oberfliiche griissere Blutgefasse, von denen man die Venen 
°ft recht schon natiirlicb injicirt iindet. 

Die Marksubstanz hat rclativ zu der Cortiealsubstanz eine sehr verschicdene Ausdehnung, je nach 

der Species und dem Alter, vielleicht auch je nach dem actuellen Zustande des Individuums. Bei Menschen, 
"linden und Schafcn ist sie verhaltnissmiissig bedeutend, am kleinsten habe ich sie bei einem sehr alten 

•n der kaiserlichen Menagerie von Schiinbrunn verstorbenen Exemplarc von Ilerpestes Zebra gefunden. 
Ubrigens unterschciden sich die Mcsenterialdriisen in Biicksicht auf den Typus, nach dem sie gebaut sind, 
nicht von einander, so weit ich dies nachmeincn Untcrsuchungen beurtheilen kann, die sich auf Menschen, 
verschiedene Haubthierc, Insectcnfresser, Nager und Wiederkiiuer erstrecken. Ihr verschiedenes Ansehen 
nihrt,  abgesehen von der stiirkeren oder schwacheren Entwickelung dcr Marksubstanz, her von grosserem 

) Henle und Pfeuffer's Zeilschrift, IX, 87. 
J  Uber ile,i Bau  der   Lyinnhdriisen  von  Oskar Heyfelder,  lircslau   1851,  in  4.  mit  1   Tafel. 

') Gewebslchre,  Seite 563. 
> Beltrage   /.ur   Anatomic der   gesunden 

Bd. HI,  Seite   143 

Denkschrlften der mathem.-naturw. €1. VI. Bd. 

und   kranken Niere.   Virchow   und   Reinhardt's   Archiv  fiir palhologischc Anatomie, 
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130 E. Briic&e. 

oder geringerem Blutreichthume, dem verschiedenen Grade des Hervortretens der Driisen-EIemcnte an der 
Oberilache und ilirer mehr oder weniger vollkommenenTrcnnung vou cinander, stiirkerer oder schwacherer 

Musculatur, und endlich von dem Grade der Zusammensetzung. Aus der gegebenen Beschreibung geht 
hervor, dass alle Mesenterialdriisen zusammengcsetzte sind, in soferne sic immer von einer mebr oder 

minder grossen Anzahl vonElementen gebildet werden; alter diese stcllen in den kleineren Drlisen noch ein 
Ganzes dar, indem das System der inneren Hoblraume nirgends durch cine vollkommene Sclieidewand 
getrennt ist. Die grossen Driisen hingegen sind Aggregate mehrerer soldier Driisen, die nur dureh eine 

gemeinsame Ilijlle zusammen gelialten werden, aber (lurch keine inneren Communicationen mit cinander 
zusammenhangen. Den hoebsten Grad erreicht diese Aggregation der Lympbdriisen in dem Pancreas 
Asettii der Raubthiere. 

Bemerken muss ich noch, dass es die Zahl, nicht die Grosse der Lymphdrusen-EIemente ist, welcbe 

mit der Grosse des Thieres wiiebst. So fand ich bei Herpestes Zebra ebenso wie beim Menschen den 

mittleren Durchmesser der Driisen-Eleraente zwischen 0*6 und 0*7 Millimeter, obgleich die gesammtc 
Lymphdriisenmasse des Mesenteriums beim letzteren nach einer ungefahren Schiitzung nicht nur absolut, 
sondern auch relativ grosser war als beim erstercn, was gewiss theilweise, vielleicbtganzlich, auf Bcchnimg 
des hohen Alters desselbcn kam. Nach diesen allgcmeincn Bemerkungen fiber die Driisen will ich zur 
Beschreibung der einzelnen Tbeile derselben iibergehen. 

Die Vasa inferentia, welcbe sich theils am Bande der Driise inscriren, tbeils auf dieselbe binaufkrie- 

chen, behalten ilire Klappen bis nabe an die Insertionsstellen bei; dann aber verschwinden Hire bis daher 
sebr dcutlichen Wande dem Auge, und sie losen sich in Chylusstrcifen auf, die an der Oberlliicbe in den 

Thalern zwischen den Driisen-Elementen hinlaufen, so dass diese wie kleine, durchscbeinende Perlen 
von einer milchweissen Fassung umgeben sind. Die Cbylusmasse ist aber hier nicht mehr scharf begrenzt, 
sondern im Thalwegc am weissesten, vviihrend sie an den Abhiingen der Hiigelehen ailmahlich diinncr und 

durcbscheincndcr wird und am Ende ganz verschwindet. Ich habe dies beim Menschen, und ganz besonders 

deutlich bei Herpestes Zebra geseben. 
Im Thalwegc eben jener Binnen dringt der Cbylus zwischen die Driisen-Elemente und so in die Mark- 

substanz ein. Ich babe mich hiervon sehr sicher iiberzeugt, indem ich Lympbdriisen von Menschen, in 
denen der Chylus geronnen war, in sehr verdiinnter Salpetersiiure kochtc, dann trocknete und Durch- 
schnitte machte. Von je zwcien solcher Durchscbnittc, die unmittelbar an cinander gehiirten, untcrsuchte ich 

bei durehfallendem Lichte den einen, nachdem cr nur mit Essigsaure benetzt, den anderen, nachdem er 

mehrmals mit kaltem Atber ausgezogen und dann mit Essigsaure befeucbtet war. Die schwarze von Fett- 
tropfchen berriihrende Figur, welcbe in dem ersten vorbanden war, In dem letzteren feblte, zeigte mir 

die Ausbreitung des Cbylus in der Driise an. 
Die Marksubstanz ist es nun, welchc zuiuichst unsere Aufmerksamkeit fesselt. Das Geriisl, derselben 

bilden die grossen Blutgefiissc, Arterien und Venen, die mit starken Uindcgevvebssclieiden (Adventitien) 
umgeben sind. Man sieht dieselbcn namcntlich gut an Durchschnitlen von Briiparaten, die durch Kochen 

in verdiinnter Salpetersiiure vorbereitet sind. Da bierbei immer eine geringe Menge von Xanllioprotein- 
siiure gebildet wird, so kann man durch behutsames Hcrvorbringen von xanthoproteinsauren Salzen 

die Gefiisswiinde selbst und das iibrige Driisengewebe fvirben, wahrend das die Gefassc begleitende Bindc- 
gewebe farblos bleibt. Auch in der Figur sind die Querschnittc solcher grosseren Gefiisse mebrfacb 

angedeutet, z. B. bei n. Ein Tbeil der Aste <licser Gefiisse verzweigt sich capillar in der Marksubstanz, 

wahrend die ubrigen in die Corticalsubstanz geben. Das Bindegewebe der Adventitien folgt den Verzwei- 

mmorei): in der Marksubstanz wird es aber immer zarter, lockerer und reicher an Kernen, je feiner die Gefiisse 
werden und je mehr man sich von den grosseren Stammcn cntfernt. Die ausgebildeten Bindegeweltsfasern 
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Uber die Chylmgef&sse und die Resorption des Chylus. 131 

verschwinden immcr mehr und an ihre Stelle treten Kytoblasten mit eng umschliessender Zellenmembran, 
die in zwei oder drei dtinne, zugespitztc, bisweilen platte, meist fadenformige Fortsiitzc ausgeht, die zu 

einem weichen Gewebe vcrfilzt sind, in welcbem die Blutcapillaren der Marksubstanz liegen. Dureh dies 

Gewebe fuhren unzahlige , vielfach communicirende , iinregelmiissige, feine Gauge, die dasselbe so poros 
maeben wie ein Schwamm, und in dencn der Chylus fortbewegt wird. Diese Giinge, deren Qucrschnitte 
man auf diinnen wieder aufgeweichten Durchschnitten getroekneter Driisen als zahlreiche iinregelmiissige 

Liicken erkennt, sind nieht mit Gefiiss-Epithelium ausgekleidet, wie sie iiberhaupt nirgends eine Spur einer 
sellkststiindigen Wand zeigen. Dagegcn hiingcn in ihnen liberal] an dem vorerwahnten gefiissreichen Gewebe 

Kytoblasten und Zellen in verschiedenen Entwickelungsstadien, von denen die ausgebildetcn den Lymph- 
korperchen in alien Stiicken gleichen. Indesscn bin ich zweifelhaft, ob bier die einzige oder auch nur die 
Ilauptbildungstatte dcr Lymphkorperchen sci, da dieselbe in den Driisen-Elementen der Corticalsubstanz nach 

•ueincn bisherigen Beobachtungen mit gleichem Rechte gesuchtwerden kann. Diese Driisen-Elerncnte sind an 
direr Oberflache und in ihrem Inneren mit Blutgefassen versehene, rundliche oder eiformige Keimlager von 

Zellen, vvelche ganz den einzelnen Elementen der P ey er'schen Driisen, so wie den solitiiren Driisen des Diinn- 
darmes und den Glandulae simplices majores von Bohm, die auch nichts anderes als solitiire Peyer'sche 
Driisen sind, gleichen. Die in verschiedenen Entwickelungsstadien begriffenen Kytoblasten und Zellen liegen in 

ihnen so gedrlngt, dass der kornige Chylus niemals in dicselben einzudringen scheint, wenigstens babe 
ich die FetttrBpfchen desselben sonst iiberall in der Driise aber nie in diesen Keimlagern gefunden. 

Man sieht zwar bisweilen in ihnen, so wie noch lifter in den Peyer'schcn Driisen, wiihrend sie sich sonst 
durchsichtig gegen den milchweisscn Chylusring, der sic umgibt, absetzcn, cinen triib weisslichcn centralen 
Fleck; ich babe mich aber nie mit Sicherheit iiberzeugen konnen, dass derselbe von Fetttropfchen herriihrte, 
und muss cs desshalb unentschieden lassen, ob er nicht lediglich die Wirkung einer in der Mitte lockereren 

•ind triiberen Zellenmasse war; dagcgen zweifle ich nicht, dass sie mit den fliissigen Theilen des Chylus 
durchtriinkt werden. Die Entwickelungsstadien schreiten in ihnen von der Peripherie nach dem Centrum 

fort, und zugleich lindet man, wenn man Durchschnilte in verschiedenen Richtungen macht, an dcr der 

Marksubstanz zugewendeten Seitc imrner eine Stelle von grosserer oder geringerer Ausdehnung, an 
der sie keine bestimmte Begrenzung haben, indcni sie allmiihlich in das lockere Gewebe der Marksubstanz 
iibergehen '). Es scheint dcmnach hier fortwiihrend eine Zellenmasse vorzuriicken, welche endlicb in die 

l-'ymphcaiuile und so in den Strom des Chylus gelangt; ja vielleicht ist der wcichere Theil des Gewebes der 

Marksubstanz in einer fortwahrenden Metamorphose begriffen, so dass sie einerseits von dem Chylusstrome 
benagt wird, wiihrend sie andererseits von den Driisen-Elementen der Corticalsubstanz, wie ein Gletscher 
yon seincn Firnmeercn aus,  immer wieder nachwachst. 

Wie dem auch scin mag, so ist so viel gewiss und unzweifelhaft, dass die Lymphkorperchen in den 

^ymphdn'iseii gebildet werden, und zwar nicht aus Keimen, welche der Chyhisstrom in dieselben hinein- 
hnngt, sondern aus solchen, welche sich auf dem Driisengewebe, als auf ihrem miitterlichcn Boden 
entwickeln. 

Ich muss hier auf die Angaben zuriickkommen, welche ich schon am 3. Janner des Jahres 1850 2) 

Uber den Ursprung der LymphkSrperchen gemacht babe. Ich babe damals nachgeAviesen, dass sich sicher 
l,nd unzweifelhaft eine  schr grosse Mengc von Lymphkorperchen in den Mesenterialdriisen bildet,   und 

) Auch an den Peyer'schcn Driisen linden sich immcr solche Stellen, an denen die Driisensuhslan/. durch ein lockeres, schr kern- 
retches Blndegewebe alliniihlich in das suhmucosc Iiindcgcwche iibergeht, und /,war oft in grosser Aiisdehnung. Dies gibt auch 
Uenlc an, dcr sonst mcine Ansichten iiber die Peyer'schcn Driisen nicht theilt. Vergl. Kannstatt's Jahresbericht iiher 1851, 

Physiologische VVissenschaflen ,  Seite  54. 
) Cbcr den Bau und die physiologische lledcutung der Peyer'schcn Driisen.  Diese Denkschril'ten, Bd. II,  p. a.'!. 

17 * 
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132 E. Briicke. 

jeder, dem eine Katze oder ein Ilnnd and cin Mikroskop zu Gebote stelien, kann sich hiervon mit grosster 
Leiehtigkeit iiberzeugcn. Fiittert man das Thier reichlich aber mit fettarmer Nalirung und lodlel, es 
wahrend der Resorption, so ist dor Cliylus dcr in das Pancreas AseUii eintretenden Gefasse vollkommen 
wasserhell, der der austretenden so stark getriibt, dass die Gefasse grau erscheincn, und diese Triibung 

riihrt von nichts anderem her, als von unzahligen LymphkSrperchen, welche sich doch liolhwendiger Weise 
in dem Pancreas AseUii gebildet hal)en. Ebenso absolut gevviss ist es, dass die Keime derselben nicht 
durch den Chylus der Vasa inferentia zugefiihrt, sondern in dem Gewebe der Druse entstanden sind, denn 
im ersteren lassen sie sich durcliaus nicht nachweisen, im letzteren aber sehr leicht. Wcnn man nun ein- 

zelne LymphkSrperchen in Chylusgefassen antrift't, die noch durch keine Mesenterialdriise gegangen sind. 
Hegt es dann nicht nahe genug, dieselben aus den Peyer'schen Driisen herzuleiten, sobald man meiner 
Ansicht beipflichtet, dass dieselben Lymphdrilsen sind, wozu man jetzt mehr als (ruber geneigt zu sein 

scheint? Man muss sich in der That wundern, wenn sich statt dessen namhafte Anatomen noch immer 

der veralteten Ansicht zuwenden, dass die Keime der Lymphkorperchen sich im Chylus wahrend dessenFort- 
bewegung in den Gefassen durch Aggregation sogenannte Chylusmoleciile, d. h. Fetttropfchen*, bilden;einer 
Ansicht, die im ersten Rausche entstand, den Schleiden's Zellengenesis herrorbrachte, als noch in belie- 
bigen Fliissigkeiten des Thierkorpers Zellen durch Aggregation von Moleculcn entslehen konnten, ohne 
eines mutterlichen Bodens zu bediirfen, auf dem sie keimtcn; einer Ansicht, die keine einzige positive 

Bcobachtung fiir sich hat, wohl aber die Erfahrung gcgcn sich, die mit mir gevviss viele Anderc gemacht 
haben, dass die Bildung der Lymphkorperchen von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der soge- 
nannten Chylusmoleciile ganz unabhangig ist, einer Hypothese, die durch die Nachweisung des Ursprunges 
der Lymphkorperchen in den Lymphdrusen vollig unnothig geworden ist, so lange man nicht nachweist, 
dass es zwei verschiedcne Species von Lymphkorperchen gibt, wovon die cine sich ausserhalb derselben 

cntwickeln muss, wahrend die andere in denselben erzeugtwird, eine Angabe, die noch Niemand gemacht 
hat, und die dcr Erfahrung allcr Anatomen und Physiologen widerspricht. 

Die ganze Reschreibung, vvie ich sie bisher gegeben babe, bezieht sich auf die Lymphdrilsen jugend- 
licher Individuen. Es ist bekannt, dass diese Organe im Alter so an Masse abnehmen, dass Ruysch und 
Morgagni glaubten, sie verschvvanden am Ende giinzlich. Cher die Art und Weise dieses Involutions- 

processes vvusste man aber bisher durcliaus nichts. Teh kann nach der Untersuchung der mit Chylus gefiilllen 

Mesenterialdrusen des obenerwahnten 86jahrigen Grcises dariiber wenigstens eine Andeutung geben. Ich 
fand in ihnen im Allgemeinen die Ausdchnung der Marksubstanz nicht nur absolut, sondern auch relativ zu 

den Resten der Drusen-Elemente vermindert. Hire Fori waren an Zahl geringcr, und die Zwischensub- 
stanz zwischen denselben fester, mehr dem gewohnlichen Rindegevvcbe ahnlich. Sie stelllen (Janiile von 

1 bis 8 Centimillimeter im Durchmcsser dar, die stcllenweise anastomosirend in Schwingungcn und 
Wellenlinien, aber im Allgemeinen in dcr Ricbtung vom Vas inferens zum Vas efferens durch die Druse 

hindurch gingen. Die Driisen-Elemcnte der Corticalsubstanz waren verklcincrt, zusammengedriingl, liber 
einandcr gesehoben und theilweise zu unregelmassigen Massen verschmolzen. Von einer dieser Driisen 

habc ich einen Durchschnitt in Fig. XI abbildcn lassen, der ebenso praparirt war, vvie das Original von 
Fig. X, nn sind die Drusen-Elemente, mm grikssere Caniile dcr Marksubstanz noch mit Chylus gefiillt. Ob 

in anderen Driisen die regressive Metamorphose noch weiter gegangen war, kann ich nicht bestimmen, 

da die starken Fett-Ablagerungen irn Mesenterium mich verhinderlen, dies mit Erfolg zu iintersuchen. 
Am Schlusse dieses Capitels muss ich noch die Frage aufvverfen, welche Gebildc mit zu den Lymph- 

drusen zu rechnen seien. Ausser denjenigen, welche alle Anatomen als Lymphdrusen anerkennen , sehe 

ich aus schon friiher angefiihrten Griindcn als solche an : Die Glandulae Pcyerinae agminatae und die mit den 
einzelnen Elementen  derselben in  ibrcm Rau ubereinstimmenden  solitaren Driisen , sie  rnogen wo immer 
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Uber die Chylmgefasse und, die Resorption des Chylus. 133 

im Tractus inleslinalis liegcn *). Kolliker 2) meint, die Ubereinstimmung der Elemente in den Follikeln 
der Peyer'schen Plaques mit denen der Lymplidriisen bewcise nichts, da dieselben Elemente auch in den 
Malp ighi'schen Korperchcn der Milz, der Tonsillen, den Biilgen der Zungenwurzel und der Thymus vor- 
kommen. So riclitig es ist, dass die Ubereinstimmung jener Elemente fur sich allein nichts beweisen 
wiirde, so sehe ich andererseits nicht ein, was Abschreckcndes darin liegt, auch die Tonsillen und die 

Balgdrusen der Zungenwurzel zu den Lymplidriisen zu rechnen, zumal, da nach Kiilliker's eigenem Citate s) 
Weber schon im Jahre 1827 von ihnen aus Lymphgefiisse injicirt hat. Die Analogic im Baue ist in der 
That schr auffallend. Wenn man sich eine gewohnliche Lymphdriise gespalten und flach aus einander gelegt 

denkt, so sind die Driisen-Elementc angeordnet wie in einer Peyer'schen Druse, und wenn man sich 
diese wieder in die Form eines Sackes gebracht denkt, so dass die Schleimhaut denselben auskleidet, 
so hat man das Schema einer Balgdriise, wie sie an der Zungenwurzel liegen und wie sie die Tonsillen 

zusammensetzen. Es ist ein alter Grundsatz, dass voin verschiedenen Ungewissen immer das Wahrschein- 
lichste 4) vorliiulig fest zu hallen sei. Wir haben aber hier nicht einmal die Wahl unter dem Ungewissen, 

da es uns, abgcsehen von der vorerwiihnten, sogar an jeder Vermuthung fiber die Bedeutung der Balg- 
driisen fehlt, seit wir wisscn, dass nicht sie, sondern eigene acinose Driisen den Schleim der Fauces 
absondern. 

Was die Milz, auf deren wahrscheinlich nahe Beziehung zumLymph-System schon von verschiedenen 

alteren und neucren Physiologen aufinerksam gcmacht ist, und die Nebennieren anlangt, so kann ich 
dariibcr erst spiiter handeln, da meine Untcrsuchungen in dieser Bichtung noch nicht abgeschlossen sind. 

Ebcnso kann ich mich iiber die Thymus noch nicht aussprechen, da Herr Professor Paul V 1 a c o v i c in 
Padua, als er noch Assistent am hiesigen physiologischen Institute war, eine Arbeit iiber dieselbe begann, 
die noch nicht publicirt ist. Der Bail der Thyreoidca ist sehr abweichend, und die Zukunft muss erst 

lehren, welche Beziehungen zwischen ihr und den iibrigen sogenannten Blutgefassdriisen stattfinden. 

Die Fortbewegung des Chylus in den Chylusgefassen. 

Wir haben obeu gesehen, wie der Chylus in die Zotten eindringt und wie er von diesen in die Darm- 
wand hineingepresst wird. Sobald dieses geschieht, befindet er sich im Bereiche der Miindungen der Chylus- 

gefiisse. Dasselbe gilt von dem Milchsafte, der sich niclit an den Zottenwurzeln, sondern ausserhalb der- 
selben zwischen den Krypten befindet. Um den Chylus von hier in die Gefiisse des submucosen Bindegewebes 
zu bringen, ist es noting, dass der Druck an den Orten, wo sich der besagte Chylus befindet, grosser 
sei als iin submucosen Bindegewebe. Dieser Bedingung wird geniigt durch die Contraction der planen 

Muskellagcr der Schleimhaut. Sie braucht nicht gleichzeitig im ganzen Darincanale, ja nicht einmal in einem 

griisseren Stiieke desselben Statt zu haben. Wegen der Windungen des Darmes linden die festen, tropfbaren 
und gasformigen Bestandtheile des Darin-Inlialtes bei ihrem Fortriicken von Stelle zu Stelle Ilindernisse. 

'lie nur durch einigermassen kriiftige Muskelcontractionen iiberwunden werden. Eine locale Zusammen- 
ziehung der planen Muskelschichten der Schleimhaut   kann desshalb   in   einem Darmstiicke eine Stei- 

) Vei-gleiche  iibor dnn Bau aller dieser Driisen die vortreffliche Dissertation von Frledrlch Ernst iiber die Anordnung der IUulgefasse in 

den Darmhauten. Zttrich 1851. 
") Mikroskoplsche Anatomic, Bd. II, p. 190. 
3)  Ibid. p. 44. 
)  Sollte man hier, wo es sich um Wahrscheinlichkeit handelt, nicht auch das hiiufige Angeschwollensein der submaxillaren Lymphdriisen 

bei Angina tonsillaris anl'iihren diirfen? 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



134 E. Br He he. 

gcrung des Druckes hervorbringen, welchc stets iin Stande ist, den Chylus aus der Schleimhaut in 

das submucose Bindegewebe zu treiben, da hierzu aucb die kleinste hinreicht, und von ihrer Crosse nor 
die Geschwindigkcit des Uberganges abhiingt. 

Es ist kJar, dass nach dcnselben Gesetzen dcr Chylus aus dem submucoscn Bindegewebe in die 

Mcnscnterialgefasse cintreten muss, sobald sich die subperitonaalen Muskclliiiute des Darmes contraliiren, 
oder durch die Anfiillung des betrcft'enden Darmstiickcs gespannt werden. Hier angelangt steht er 
noch immer untcr dem Drucke, der in der ganzen Bauchhohle herrscht, and der constant grosser 
ist als derjenige in der Brusthohle, Er muss also im Hiatus aorticm fortwiihrend aus der erstcren 

in die lctztere einstromen, was naturlich dauernd nicht obne entsprechende Bevvegung der ganzen 

Chylussiiule geschchen kann. Von Wichtigkcit ist cs, dass die Druckdiflcrenz zvviscben Brnst- und 
Bauchhohle zwar nic ihr Zeichen, aber periodisch ihren Wcrth iindert. Bei dcr inspiration stcigert 

sich der Druck in der Bauchhohle, wiihrend der in der Bruslhohle unter den atmosphiirischen sink!; 
bei der Exspiration wird dcr Druck in der Bauchhohle gcringcr, wiihrend dcr dcr Brusfliohle sich 

etwas fiber den atmosphiirischen erhebt. Bringt man dies nut den zahlreichcn Klappcn dcr Gefasse 
in Vcrbindung, so kann man in der That sagen, dass Chylus und Lyrnphc durch die Respirations- 
bewegungen im Ductus thoracicus fortwiihrend hcraufgepumpt werden. 

Was cndlicb die Einmiindung in das Vcncn-Systcm anlangt, so muss man bedenken, dass diese 
in dem Bildungswinkcl dcr Vena unonyma stattfindet, cinem Orte, wo der Scitendruck des Blutes 
jedenfalls sehr gering ist. Hier also wird dem Ausllusse des Chylus und dcr Lyrnphc kcin irgend 

wie betrachtlicher Widcrstand cntgegen gesctzt, was mit der Diinnwandigkcit des Ductus thoracicus 
und dem geringen Seitendrucke, dcr demnach in dcmselben hcrrscht, iibercinstimmt, wiilircnd anderer- 
scits das strotzende Anschwellen desselben nach seiner Untcrbindimg zeigt, dass der Chylus Triebkraft 

genug haben wiirde, urn auch grossere Hindernisse zu fiberwinden. 
Da ferner dcr fortgepflanzte Blutdruck, der nach Ludwig und Noll (siebe oben Tlicil II) die 

Korpcrlympbe trcibt, dem Cbylusstrome auch zu Gutc kommt, so schen wir, dass wir kcincsweges Mangel 

an Kraften fiir seine Eortbevvcgung Iciden, und wir konncn ihn, wenn wir von dem Wcchsel jener 
Kriiftc absehen, mit cinem Elusse vergleichen, dcr drci Palle inacht, vvahrend in den Zvvischen- 

stucken der Boden seines Bettes horizontal liegt. Der crstc Fall liegt in den Muskcllagern der Schleim- 

haut, der zweite in den subperitonaalen Muskellagcrn und der drittc im Hiatus aorticm des Zwcrg- 
t'clles. Wir miisscn uns hier nur noch die Frage aufwerfen, in wicfern wohl die musculosen Wiindc 

der Chylusgefasse, so wie die Muskelfascrn der Lyinphdriisen mit zur Forlbcwegung des Chylus 
beitragen konnen. 

Diese contraction Elementc sind, wie wir oben geschen haben, was ihre Masse anlangt, keineswegs 

unbedcutend; die Bewcgungen, welchc man selbst (lurch sehr starke Beize von ihnen crhaltcn kann, 

sind triig und langsam , mehr als die des Darmcanalcs, weniger als die der Artcrien. Es ist klar, dass 
diese Muskelfascrn voriibergchend mit zur Forlbcwegung des Chylus beitragen konnen, indent sic bei 

ihrer Contraction wegen der Klappen, den Inhalt immer in ccntripetalcr Richtung austreiben, und 
dass hicrbei sowohl die Liingsfasern als die Ringfascrn wirken konnen. 

Ich habc oft, wenn ich ein frisch getodtetcs Thicr otl'netc, gesehen, dass die anfangs strotzend 

angefiillten Chylusgcfiissc des Menscnteriums ihren Inhalt nach einigcr Zeit (lurch langsame Contrac- 
tion entleertcn. Wie hiiufig dies indessen im Leben stattfinde, dariibcr wage ich keine Vcrmuthung 

zu tiussern. Man kann sich vorstcllen, dass Contractionen cincs Darmstiickcs Contractionen in den ihm 

angchorigen Chylusgcfiissen auslosen, oder dass doch die letzteren den erstcren in cinem bestimmtcn 
vom Nerven-Systeme aus geregcltcn Rhythmus folgen; aber man hat dafur keincn Bcwcis, ja ubcrhaupt 
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Uber die Chylusgefdsse unci die Resorption des Chylus. J 35 

keinen empirischen Anhaltspunkt. Eher mBchte es gerechtfertigt crsclieinen, anzunehmen, dass ein 
gcvvisscr Grad der Anfiillniig, namentlich wenn diesclbe plotzlich zu Stande komme, die Gefiisswiinde 

zur Contraction auffordere, indein sie als mechanischer Reiz auf dieselben wirkc, wie wir dies in 
analoger Weise beim Darmcanale eintreten sehen. 

Es ist ausscr Zweifel, dass auch die Muskelfasern der Mescnterialdri'isen mit zur Fortbewegung 
des Chylus beitragen konnen. Ich liabe micb von ilirer encrgiselien Wirkung an einem narkotisirten 

Hunde mittelst des Neef sehen Magnetelektromotors iiberzeugt; 0. Heyfelder, der dieselben entdeckte, 
an einem Kaninchen; aber unbekannt ist es, wann und unter welcben Bedingungen sie sich wiihrend 
des Lebens  zusammcnzielien. 

Schliesslich muss ich noch aus einander setzen, wesshalb keine Injectionsmasse, selbst beim ganz 

frisch getodteten Thiere, voin unversehrten Darme aus in die Chylusgefdsse eingetrieben werden kann, 
obgleieh ich dock gezeigt habe, dass von der Darmhohle bis in den Ductus thoracicus eine fort- 
laufende Bcihe offener, wenn auch stellcnweise eager Communicationen fiihrt. Die Unmoglichkeit, die 

Chylusgefdsse vom unversehrten Darin aus einzuspritzen, ist immer gegen die offenen Enden derselben 
geltend gemacht worden, aber sie beweist nichts. Stehen etwa die Ureteren nicht in offener Commu- 
nication mit der Harnblase, weil eine in die letztere eingetriebene Fliissigkeit nicht in die ersteren 

ubergeht? Jeder Student, der Anatomie gehSrt hat, gibt hierauf die richtige Antwort, und wir 
Werden sehen,  dass sie  auf unsere Frage nicht vicl schwcrer zu linden ist. 

Wir haben oben im erstcn Theile gesehcn, dass die Zotten durch den Blutdriick ausgespannt 
crhaltcn werden mussten, damit der Chylus in dieselben cindringen konne. Dies findet nach dem Tode 
nicht mehr Statt. Eine in den Darm getriebcne Injectionsmasse kann also die Zotten wohl zusammen- 

Pressen, aber nicht anfiillen. Wir haben ferner im zweitcn Theile gesehen, dass, um den Chylus 
m die subnuicosen Gcfasse einzutreiben, die Muskellager der Schleimhaut sich zusammenziehen mussten, 

damit der Druck in der Darmhohle grosser werde, als im submucosen Bindegewebe. Dies findet 
"ack dem Tode gleichfalls nicht mehr Statt. Eine in den Darm getriebcne Injectionsmasse driickt 

die Schleimhaut gegen die subperitonaalcn Muskelhaute an und macht so das Eindringen in die Chylus- 
gefiisse unmiiglich. Wtire der Darin von rechtwinklig auf seine Oberfliiche stehenden Caniilen durch- 

lo'ehert, so wiirde man freilich von seiner Hohle aus eine Injectionsmasse in dieselben eintreiben 

konnen; schicfe, ja auf lange Streckcn parallel mit der Oberilache zwischen den Schichtcn verlau- 
Iciule weichwandigc Gefiisse auf diese Weise anfiillen zu wollen, das ist ein Beginnen, von welchem 
man sich nur dann eineu Erfolg versprechen darf, wenn die Injectionsmasse durch Zerreissung, z. B. 

der Peyer'schen Driisen, direct in die submucosen Chylusgefdsse gelangt. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



13(5 E. Brilcke.   liber die Chylusgefasse und die Resorption des Chylus. 

Erklarung der Abbildungen. 

Fig.    I. Grobere Vcrzwcigungen der submucosen Chylusgefasse aus der Darmwand cines Kindes; ftinfzehnmal vergrossert. a a. Arterie, 
65. Vene, co, Theil der Chylusgefasse der noch zwiseben den Muskelschichten und dem Peritoneum verlfinft, 

II. Ein Stiick eines submucosen Chylusgcfiisses von demselben, mit diehotomischer Theilung und Klappen, stiirker vergrossert. 
III. Feinere   Verzweigungen   dor   Chylusgefasse desselben  Kindes   mit ibrcn aus  der Sehlcimhaut kommenden Ursprungsasten; 

vierundzwanzigrnal vergrossert. 
IV. Ein cinzelner Ursprungsast mit den iho speisenden interstitiellen Chylus-Ablagerungen; sechzigmal vergrossert. 
V. Chylusgefasse   aus  dera  Ileum   cines Wiesels   mit einem Pcycr'schen Driisenbaufen. bei auffallcndem Lichte und ,'tyamal 

vergrossert. 
VI. Ein Theil dcrselben Gefiisse, bei durchfallendem Lichte, achtmal vergrossert. 

VII. Zotten vom Wiesel. 
, VIII. Blut- und Chylusgefasse aus dem Darme cines Kaninchens von dor Sehleimhautseite, bei durchfallendem Lichte und zebn- 

maliger Vergrosserung.    Die Zotten Bind grossentbeils abgctragen. 
IX. Dergleichen Gefiisse mit einem Peyer'sehen Driisenbaufen von der Peritoniialseite aus geseben. 
X. Durchschnitt   dufeh eine Mescnterialdriise   eines  jungen   Frauenzimmers.   ec. Corticalsubstanz   mit den Driisen-Klementcn, 

d. Marksubstanz, n. lilutgefiissdurchgange. 
XI. Ein eben soldier Durchschnitt durch eine Mesenterialdriise von einem SCjiihrigcn Mannc.  mm. Lympheaniile in dor Mark- 

substanz, MM. Driiscn-Klementc der Corticalsubstanz. 
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Briicke.    ChylusifeJasse. Taf.1. 

Fig. Ill 

Fig. II. 

/'///. I. 

Fig. X. 

' ;:V- ;< 

li'ii //: 

y 

^•Elflngorad, 
l.illi u HI Kai-bwi L'i'ilrm il U<.HIII'II ,Sl.i.ilsilni<krm 

Denksclirifteji dar L-Akafl.d.Wissensch. mathem.mturw: CI. VI. ltd. 1854 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t
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