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Die sogenannten MoNTGOMERYschen Drusen des Warzenhofes,

die Gl. areolares der B. N, A., besitzen eine geringe praktische,

aber eine urn so grofiere morphologische Bedeutung, da fiber ihre

Zugehorigkeit zu einer der beiden groCen Gruppen von Hautdriisen

noch durchaus keine Sicherheit besteht. Die Angaben iiber dieselben

in den neueren Lehrbiichern dififerieren betrachtlich und sind uber-

haupt sehr wenig ausfubrlich, wie einige folgende Beispiele lehren.

Eine nahere Kenntnis der Drusen der Areola mammae ist auCer-

dem von groBter Bedeutung fiir die Beurteilung des Verhalti isses

der Milchdriisen zu den iibrigen Hautdriisen, wie sich aus der Dar-

steliung von Gegenbaur (1899) ergibt. Er sagt (p. 553): „Talg-

driisen sind sowohl iiber den Warzenhof als auch auf der Papille

verteilt. Am Warzenhof vergroCern sie sich mit der Schwangerschaft

(MoNTGOMERYsche Driisen)" und weiter (p. 554) : „Auf eine Ableitung

der Milchdriisen von Talgdriisen wird auch dadurch hingewiesen,

daB die MoNTGOMERYSchen Driisen mit dem Eintreten der Funk-

tion der Milchdriisen sich nicht nur vergrofiern, sondern, daC manche

von ihnen wirklich milchabsondernde Driisen werden. Man hat

sie ,verirrte Milchdriisen' genannt; wir fassen sie als Zwischen-

glieder auf, welche die Milch- und Talgdriisen verkniipfen und

damit die urspriingliche Gleichartigkeit von beiderlei Driisen

demonstrieren."

In demselben Sinne wie Gegenbaur aufiert sich Szymonowicz

(1901, p. 333). Er sagt, daC die Haut des Warzenhofes neben

groCen SchweiCdriisen ca. 12 groCe Talgdriisen = Gl. areolares

(Montgomery) enthalt. Diese sollen ihrem Bau nach zwischen

Talgdriisen und Milchdriisen stehen. Leider wird ihr Bau weder

uaher geschildert noch abgebildet, W. Krause (1902, p. 320) be-



424 H. Eggeling,

hauptet, daC die Gl. areolares in der Umgebung der menschlichen

Brustwarze, die aus der Mammartasche entstehen und accessorische

Milchdriisen sind, durchaus den Bau von Talgdriisen und nicht

von SclivveiCdriisen besitzen. Schafer und Symington (1896,

p. 286) geben an, daC um die Basis der Brustwarze und auf der

Areola rundliche Erhebungen vorkommen, die von Talgdriisen her-

riihren, deren 4—5 verzweigte Ausfiihrgange auf den Hockern

ausniunden. AuCerdem seien ini Warzenhof ansehnliche, stark ge-

wundene Schweifidriisen vorbanden, die ebenso wie Haarbalge auf

der Brustwarze fehlen.

Den genannten Autoren, welche die Gl. areolares als Talg-

driisen Oder als Zwischenformen zwischen Talgdriisen uod Milch-

driisen autfassen, stehen einige neuere Forscher gegeniiber, welche

die MoNTGOMERYSchen Driisen in nahere Beziehung zu den Milch-

driisen und Schweifidriisen bringen.

So fiihrt v. Ebner (1902, p. 592) aus, dafi sich im Warzen-

hof des Weibes drei Arten von Driisen, Talgdriisen, Schweifi-

driisen und Gl. areolares oder MoNTGOMERYsche Driisen (glandes

aur^olaires Duval) vorfinden. Grofiere Schweifidriisen , oft mit

eigentiimlichem Inhalt, kommen besonders am Rande der Areola

vor. Die grofieren Talgdriisen mit feinen Harchen bilden oft von

aufien sichtbare Hockerchen. Die Gl. areolares endlich werden

geschildert als kleine accessorische Milchdriisen von 1—4 mm
Durchmesser, welche im Bereich des Warzenhofes ausmiinden.

Ueber die Frage nach dem Verhaltnis der Milchdriisen zu anderen

Hautdriisen auCert sich v. Ebner (p. 602) nur dahin, dafi der

feinere Bau der Milchdriisen „in einigen PuDkten jenem der Knauel-

oder Schweifidriisen gleicht, gar nicht aber jenem der Talgdriisen,

mit ihrem mehrschichtigen, die Lichtung der Driisenblasen mit

abgestofienen verfetteten Zellen erfiillenden Driisenepithel".

Nach Cunningham (1902, p. 1146) riihren Hocker in der

Areola her von Hautdriisen, den Gl. areolares (Montgomery), die

rudimentare Teile der Milchdriise darstellen soUen. Stohr (1903,

p. 347) gibt nur an, dafi bei Schwangeren und Stillenden in der

Haut des Warzenhofes accessorische Milchdriisen, die Gl. areolares

(Montgomery), vorkommen.

Nach diesen einander direkt widersprechenden Angaben der

neuesten Literatur, die leider nicht durch Abbildungen erlautert

sind, miissen wir es als eine offene Frage betrachten, ob die Gl.

areolares (Montgomery) Talgdriisen oder Schweifidriisen sind,

resp. ob sie zur Gruppe der merokrinen oder holokrinen Hautdriisen
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gehoren. Diese Frage gewinnt dadurch an weiterem Interesse, daB

der angebliche Talgdrusencharakter der Gl. areolares ein wichtiges

Argument bildet fur die Ableitung der Milchdriisen der Sauger aus-

schlieBlich der Mocotremeu von Talgdrtisen. Es erscheiut deshalb

dringend wiinschenswert, genaues Tatsachenmaterial iiber den Bau

der MoNTGOMERYSchen Driisen beizubringen. Erst daran wird sich

der Entscheid ankniipfen, in welchem Sinne dieselben fiir die Be-

urteilung der Morphologie der Milchdriisen zu verwenden sind.

Bei der bisherigen ungeniigenden Ciiarakterisierung der Mont-
GOMERYschen Driisen wird es notwendig sein, auch den iibrigen

Driisenapparat des Warzenhofes und dessen Beziehungen zu Haaren

mit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen.

Die Gl. areolares sind schon sehr lauge bekannt. Ueber die

Angaben alterer Autoren sei hier nur kurz berichtet nach den

Zitaten von Meckel (1820) und Duval (1861). Meist wurden

die Gl. areolares als Talgdriisen angesehen (v. Haller, 1757, p. 12),

MoRGAGNi (1723) hielt Hockerchen im Warzenhof fiir kleine Zitzen

und meinte, daC dieselben im Notfall die eigentliche Brustwarze

ersetzen konnten. Dabei ging er von der mit einiger Reserve aus-

gesprochenen Ansicht aus, daB auf jedem der Hockerchen, die in

der Hauptsache von Talgdriisen gebildet werden, ein Milchgang

ausmiinde. Bereits Bidloo (1715) und weiterhin Morgagni (.723)

geben an, daB aus den Hockerchen der Areola bisweilen eine nelle

Fliissigkeit austrete. Auch haben Morgagni (1723), Winslov^

(1732) und Cubolo (1775) beobachtet, daB bei siiugenden Frauen

die Gl. areolares richtige Milch liefern konneu, nach Morgagni
soil dies selbst bei Mannern vorkommen. Walter (1775) sah in

den Gl. areolares accessorische Milchdriisen (zit. n. Rein 1882).

Nach Meckels (1820, p. 581) Schilderung finden sich im

Warzenhofe eine Menge Talgdriisen, die aber nicht iiber die Ober-

flache hervorragen. Daneben sind unregelmaBig verstreute Hocker-

chen vorhanden, die oft selbst von mehreren Talgdriisen bedeckt

sind und auBerdem 1—4 Ausfiihrgauge kleinerer Driischen ent-

halten, welche vollig von derselben Beschaflfenheit wie die Milch-

driisen sind und unmittelbar unter der Haut der Areola liegen.

Selten sollen Ausfiihrgauge dieser Driischen auch dicht auBerhalb

des Umfanges der Areola miinden. Die Zahl der an GroBe variablen

Hockerchen schwankt gewohnlich zwischen 5 und 10. Meckel
meint (p. 582): „Diese kleineren Driischen und die Hockerchen,

in welchen sich ihre Ausfiihrgauge vereinigen, verhalten sich . . .

zu der groBen Brustdriise genau wie die Zungendriisen oder die
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Backen- und Lippendriisen zu der Ohr- und Kieferspeicheldruse."

Sie sind durchaus als uornialer Befuiid anzusehen, (Im Gegen-

satz zu HiLDEBRANDT, Haudb., Bd. Ill, p. 399, Anna, zu § 1948.)

Ueber die Sekretion der Gl. areolares aufiert Meckel folgendes:

„Die Meuge und Beschaffenheit der ausflieBenden Flussigkeit

biiugt von der groCeren oder geringeren Lange der Zeit nach dem
Essen und dem Saugeu ab, so daC einige Stunden nach dem Essen,

und wenn die Brust dem Sauglinge lange vorher dargeboten wurde,

Milch in Menge hervorspritzt, umgekehrt bloC einige Tropfen einer

helleren Flussigkeit langsam ausfiieBen."

Weber (1832, p. 435) beschreibt in der Areola mammae nur

zahlreiche Talgdriisen, die als kleine zugespitzte Hiigelchen er-

lioben seien.

Nach Berres (1836) liegt jedem Hockerchen des Warzenhofes

eine aggregierte Driise von ^/g— Vs'" Dicke zu Grunde, die in feine

„Aeste und Zweige sich teilende Schlauche darstellt, an deren

aufiersten Enden dicht aneinander kleine Sackchen ansitzen". Die

Abbildungen von Berres zeigen, daC die Driisen mit Haaren ver-

bunden sind, was beim Manne haufig, beim W'eibe selten vor-

komraen soil (zit. n. Huschke, 1844, p. 527).

Montgomery (1837, p. 61), nach welchem die Driisen vielfach

benanut werden, hat ofters Austritt von Milch aus den kleinen

Oeff'nungen von Hockern des Warzenhofes beobachtet und erhebt

Einspruch gegen deren Deutung als einfache Talgdriisen. Er halt

die Hockerchen offenbar wie Morgagni fiir eine Kombination von

Talgdriisen mit der Miindung eines Milchganges. Das Vorhanden-

sein der Gl. areolares erscheint Montgomery wichtig als ein

Zeichen der Schwangerschaft, and nach seinen Augaben vertreten

zahlreiche eugiische Aerzte (Gooch, Smellie, Hunter, Hamil-

ton etc.) dieselbe Ansicht (ref. nach Froriep, 1837; Duval, 1861,

p. 54, 57, LuscHKA, 1863, p. 240).

Etwas naher schildert Burkhardt (1838 resp. 1835) die

MoNTGOMERYschen Driisen. Er gibt an, dafi auf jedem Hocker

des Warzenhofes mehrere feine Kanale ahnlich den Milchgangen

miinden. „Ihre Form ist die eines feinen, sich in Aeste und Zweige

teilenden Schlauches, an dessen aufiersten Spitzen kleine Sackchen

(acini) sitzen" (p. 118). Huschke (1844, p. 527) schlieCt sich der

Darstellung von Meckel an. Auch Dubois (1849) betont, daB

die Hockerchen des Warzenhofes nicht einfache Talgdrusen sind,

sondern spezielle Einrichtungen der Brustdriise, unvollkommene

kleine Brustwarzen (ref. n. Duval. 1861, p. 57).
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KOlliker (1854, p. 468) beobachtete ira Warzenhofe, beson-

ders am Rande desselben „gr6Cere SchweiOdriisen oft mit eigen-

tiimlichem Inlialt und groCere Talgdriisen mit feinen Harchen,

welche Driisen oft von auGen sichtbare Hockerchen bilden". In

seltenen Fallen konnen nach den Beobachtungen von Cazeaux

(1855) die Gl. areolares ganzlich fehlen (zit. n. Duval, 1861, p. 54).

Leydig (1857, p. 489) gibt an, daC die stark entwickelten Talg-

driisen des Warzenhofes weiBe Kuotchen bilden, die mit bloCem

Auge sichtbar sind.

Eine sehr eingehende Scbilderung der „glandes aur6olaires"

riihrt von Duval (1861) her. Nach diesem Autor kommt diese

Driiseuform besonders in der Areola des Weibes vor. Die Driisen

sind ohne bestimmte Anordnung auf dem Warzenhof zerstreut.

Am hauj&gsten bilden sie eineu ziemlich regelmafiigen Ring um die

Basis der Brustwarze. Besonders wahrend der Schwangerschaft

ragen sie iiber die Haut vor und bilden Vorspriinge von 2—4 mm
Hohe (p. 43). Ihre Zahl schwankt zwischen 5 und 15, auch konnen

sie ganz fehlen. Zur Zeit der Schwangerschaft kaun man die

Driisen makroskopisch praparieren. Sie erscheinen als zusammen-

gesetzte traubige Driisen in der diinnen subkutanen Gewebsschicht,

in ihrer Struktur vollig identisch mit der Milchdriise. Ihre ^age

ist unmittelbar unter der Lederhaut, bisweileu sogar noch innvjr-

halb derselben, so daB sie dem subareolaren Teil der Milchgange

sehr nahe benachbart sind. Die Driisenmasse ist rundlich, mit

einem Durchmesser von 1—4 mm. Sie besteht aus mehreren un-

regelmaCigen Lappchen, die wieder selbst aus der Vereiniguug

einer Anzahl von Blindsacken oder mit Blindsacken endigeuden

Verlangerungen sich zusammensetzen. Mikroskopisch gleichen die

Blindsacke durchaus den Driisenblaschen oder Acini der Milch-

driise. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,08 und 0,10 mm.

Die aus der Vereinigung der Acini entstehenden Lappchen besitzen

einen kleinen Ausfiihrgang, der sich in den gemeinsamen Haupt-

ausfiihrgang offnet, welch letzterer auf der Spitze der Areolar-

hockerchen miindet. Die Struktur des Ausfiihrganges ist durch-

aus dieselbe wie die der Ausfiihrgange der Milchdriise. Er ist

im Innern ausgekleidet von einem Pflasterepithel, seine Wandungen

werden gebildet von einem dichten fibrosen Gewebe mit einigen

elastischen Fasern und glatten Muskelfasern. Die Lange des Kanals

wechselt zwischen 1,5 und 4 mm, seine mittlere Breite betragt

0,1—0,5 mm (p. 44). Das Hockerchen, auf welchem der Ausfuhr-

gang miindet, besteht aus einer Erhebung der Haut mit Verdickung
Bd. XXXIX. N. F. XXXII. 28
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der Lederhaut und kann nach seiner Struktur sehr wohl mit einer

kleinen Zitze verglichen werden.

Nach dieser Schilderung der Befunde geht Duval iiber zur

Erortcrung der Frage, ob die Gl. areolares Talgdriisen oder Milch-

driiseii sind. (Dabei wird erwahnt, daB manche, nicht genannte

Aiitoren die Hockerchen des Warzenhofes als rudimentare Zitzen

deuten, welche im Notfall die eigeiitliche Zitze ersetzen konnen.)

Ausschlaggebend fiir den Entscheid erscheinen Duval folgende

drei Punkte: 1) Struktur und anatomisclie Lage, 2) Sekretion der

Driisen, 3) Zeitpunkt ihres Funktionierens. Diese drei Punkte

werden nacheinander besprochen. Beziiglich der Struktur der

Areolardriisen ist zu bemerken, dalJ ihre Zugehorigkeit zu den zu-

sammengesetzten traubigen Drusen nicht besonders charakteristisch

ist. Nach Form und Lage gleichen sie sowohl den Milch- wie

den Talgdriisen, deren Bau ja fast identisch sei (p. 45) und mit

denen sie auch durch ihren Charakter als Hautdrtisen eng ver-

bunden sind. Insoweit wtirde also die Struktur keine Unterschei-

dung moglich machen. Dagegen ist auffallend, dafi es nirgends

im Korper so grofie und in Bezug auf sekretorische und exkretorische

Bestandteile so vollstandige Talgdriisen gabe wie die Areolardrusen,

die oft sehr groBen Talgdriisen des Scrotum und der Labia majora

nicht ausgenommen. In dieser Beziehung waren also auch be-

zuglich der Struktur die Gl. areolares eher an die Milchdriisen

anzuschliefien (p. 46). In der Art der Sekretbildung besteht nach

der Ansicht von Duval kein Unterschied zwischen Gl. areolares^

Milch- und Talgdriisen, wohl aber in der Beschaffenheit des Sekretes.

Das Absonderungsprodukt der Milchdriise besteht aus einfachen,

kleinen Fetttropfchen, die in den ersten Tagen der Laktation teil-

weise zu kleineren rundlichen Massen zusammengeballt sind, welche

die Colostrumkorperchen darstellen. Dagegen ist das Sekret der

Talgdriisen viel ungleichmaCiger. Dasselbe besteht aus rundlichen

und langlichen Zellen mit Fetttropfchen, den Talgzellen, hellen

Epithelzellen ohne Fett, freien Fetttropfchen und molekularen

Granulationen (p. 47). Talgzellen und Colostrumkorperchen gleichen

sich zwar etwas, sind aber leicht voneinander zu unterscheiden.

Die Talgzellen sind ausgezeichnet durch die Dicke ihre Wandung,

wahrend die Colostrumkorperchen anscheinend gar keine Wand
haben, sondern vielmehr eine einfache Anhaufung von Milchkiigelchen

darstellen. Nach einer Reihe naher geschilderter Beobachtungen

von Duval gleicht das Sekret der Gl. areolares durchaus dem der

Milchdriise und zeigt gleichzeitig mit diesem auch die Charaktere
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des Colostrums (p. 48, 49). Bisweilen scbien das Sekret der Gl.

areolares etwas seroser als das der Milchdriise zu sein und relativ

weniger Milchkiigelchen zu enthalten (p. 50), Die Menge des

Sekretes faud Ditval immer sehr gering. Die Angaben alterer

Autoren, daB in seltenen Fallen die Gl, areolares eine groCere

Sekretnienge liefern konnen, fiihrt Duval darauf zuruck, daB bier

vielleicbt eine abnorme Kommunikation zwiscben einer Areolar-

driise und einem benachbarten Ausfiihrgang der Milchdriise bestand

(p, 51, 52). Bezuglich des Zeitpunktes ihres Fuuktionierens

schlieBen sich die Gl. areolares alien Phasen der Milchdriise an.

Sie sind vollentwickelt nur zur Zeit der Laktation, bilden sich

danach zuriick, aber nicht vollstaudig, und erfahren bei einer

folgenden Schwangerschaft eine erneute Ausbildung. Das gilt je-

doch nicht fiir alle Falle, indem bei manchen Frauen alle oder

einige der vorhandenen Gl. areolares iiberhaupt nicht in Funktion

treten. Die kleinen Hocker der Gl. areolares sollen erst gegen

Ende des 2. Schwangerschaftsmonats deutlich werden und in

spateren Perioden bei einem Reiz der Brustwarze scharfer hervor-

treten, ebenso wie diese selbst. Mit der Riickbildung der Brust-

driise bei Absterben des Foetus erfolgt auch eine Involution der

Gl. areolares (p. 55). Ihr Vorhandensein ist aber nach Du "^als

Ansicht durchaus kein sicheres Zeichen einer Schwangerschaft, da

sie, allerdings in seltenen Fallen, ganz fehlen und andererseits

auch bei Mehrgebarenden als vortretende Hocker dauernd sich er-

halten konnen (p. 54). Eine ahnliche starkere Ausbildung mit

dem Auftreten der Schwangerschaft, aber nicht in solchem Um-
fang wie bei den Gl. areolares und Milchdriisen, scheint auch die

Talgdriisen der Brustwarze und Areola zu betreti'en. Dieser Um-
stand erklart sich aus der starkeren Vaskularisation des ganzen

Organes (p. 48, 50, 53). Auf Grund aller dieser Erwagungen

und Beobachtungen halt Duval die glandes aur^olaires fiir

richtige kleine Milchdriisen (p. 55). AuBer den glandes aur^olaires

kommen im Warzenhof auch noch SchweiBdriisen und Talgdriisen

vor, die ebenfalls auf kleinen Erhebungen der Haut miinden

konnen (p. 38).

LuscHKA (1863, p, 240) schlieBt sich der Ansicht von Duval
an und trennt die Gl. areolares, die er als Gl. lactiferae aberrantes

bezeichnet, scharf von den Talgdriisen des Warzenhofes, Sie

miinden auf 5—10 kleinen Knotchen, die sich wahrend der Schwanger-

schaft und Laktation bemerklich machen und bis zu 3 mm breit

werden. Gewohnliche Talgdriisen, haufig mit Balgen feiner Haare
28*
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verbundeu, soUcii in kleiner Zahl im Warzenhof vorkommen und

auBerdem SchweiCdrusen (p. 246). Die Areola des Mannes soil

im Bau iiiit der des Weibes iibereinstimmen (p. 251). Luschka
erwahut aber im besouderen (1852, i). 404) nur das Vorkommen

von Talgdriisen, die als kleine Hockerchen vorragen.

Dagegen sind nach Kolliker (1867, p. 571) die glandes

aur6olaires von Duval nichts anderes als groCere Talgdriisen, und

das colostrumartige Sekret, das sich aus ihnen bei Neuentbundenen

ausdriicken lilCt, ist weiter nichts als Hauttalg.

Huss (1873, p. 181, 187) spricht nur von SchweiCdriisen, die

auf der haarlosen Areola vorkommen. Die Angabe, daC die Areola

der Haare entbehre, findet sich auch noch bei anderen Autoren

(Langer, 1852, p. 26; 0. Schultze, 1897, p. 339; O. Hertwig,

1898, p. 516).

DE SiNETY (1877 und nach Pinard, 1877, p. 43) gibt an, daC

die Hocker des Warzenhofes Talgdrusen enthalten und auCerdem

Ausfuhrgange einer kleinen Milchdruse. In deren secernierendem

Abschnitt bestehe kubisches Epithel. Dieses werde in den Aus-

fuhrgangen ersetzt durch cylindrisches. Jeder Ausfiihrgang besitze

eine ampullare Erweiterung, ahnlich den Sinus der Milchdruse.

Dieser Schilderung schlieCt sich Pinard (1877) durchaus an und

erganzt dieselbe durch die Angabe, daC unter 60 Frauen bei 4 gar

keine Gl, areolares gefunden wurden. Die mittlere Zahl der Drusen

auf jeder Areola berechnet Pinard nach seinen Zahlungen auf 4.

Th. Kolliker (1880, p. 153) betont, daC die MoNTGOMERYschen

Drusen entschieden nach ihrem Bau von Talgdrusen abweichen.

Nach den entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen von Rein

(1882, p. 470—471) spricht nichts fiir eine Zusammengehorigkeit

der Gl. areolares mit Talgdrusen. Er hat MoNTGOMERYSche Drusen

in dem Warzenhof eines ausgetragenen, neugeborenen Knaben ge-

sehen und bildet eine solche auf Taf. XXIX, Fig. 25 ab, wo ihr

tubuloser Charakter und ihre Aehnlichkeit mit der Anlage der

Milchdruse deutlich sichtbar ist, obgleich histologische Details in

in der Abbildung nicht zum Ausdruck gebracht sind.

HOpfner (1899, p. 28) bezeichnet die MoNTGOMERYSchen

Drusen direkt als Talgdriisen.

Von Lehrbiichern auCern sich in demselben Sinne Meyer,

(1873, p. 309, 310), Krause (1876, Bd. II, p. 527).

Eine andere Reihe von Lehrbiichern sieht zwar in den Gl.

areolares accessorische Milchdriisen, faCt sie aber doch meist ebenso

wie die eigentlichen Milchdriisen als Talgdriisen auf. Das gilt fiir
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Langer (1871, p. 627), Toldt (1888, p. 604, 1893, p. 374), viel-

leicht auch fur Henle (1873, p. 555), Hyrtl (1889, p. 836),

Landois (1893, p. 438), Bohm und Davidoff (1898, p. 318).

Nagel (1896, p. 116, 123, 129) gibt an, daC die bei Jungfrauen

oft kleinereu Erhebungen der Gl. areolares auch MoRGAGNische

Knotclien genannt werdeD. Er halt die MoNTGOMERYschen Driisen

fiir rudimentare Milchdriisen und diese selbst den SchweiCdriisen,

nicht den Talgdriisen nahe vervvandt. Aufier den Gl. areolares

kamen im Warzenhof Talgdriisen mit rudimentiiren Haarbalgen

und SchweiBdriisen vor. Nach v. Brunn (1897, p. 89) zeichnet sich

die Areola mammae vor der iibrigen Haut aus durch das Vor-

handensein von verhaltnismaCig groBen Talgdriisen und von acces-

sorischen Milchdriisen, den Gl. areolares. Die Talgdriisen bewirken

kleine Hervorragungen der Oberfliiche. „Die accessorischen Milch-

driischen, in der Zahl von 15 oder mehr unregelmaBig iiber den

Warzenhof verteilt, miinden hiiufig mit den Talgdriisen zusammen

an der Oberflache aus und sind durch sehr weite Gange ausge-

zeichnet, die durch das Corium hindurchgehen und dann in ein

in der oberflachlichsten Fettschicht gelegenes Driisenlappchen iiber-

gehen, welches in Bezug auf Aussehen und Zusammensetzung einem

kleinen Milchdriisenlappchen gleicht und dieselben funktic^iellen

Veranderungen durchmacht wie ein solches." v. Brunns Fig, 106

(p. 90) zeigt dies Verhalten der Gl. areolaris aus dem Warzenhofe

einer 45-jahrigen Frau bei schwacher VergroCerung als Uebersichts-

bild, auf welchem feinere Details nicht kenntlich sind.

Die bisher geauBerten Ansichten lassen sich in folgende vier

Gruppen ordnen

:

1) Die Gl. areolares sind Talgdriisen

:

V. Haller (1757), Weber (1832), Leydig (1857), A. v. Kol-

LiKER (1854, 1867), Meyer (1873), Krause (1876), Schafer und

Symington (1896), Hopfner (1899), Gegenbaur (1899), Szymo-

NOWicz (1901), W. Krause (1902).

2) Die Gl. areolares sind accessorische Milchdriisen. Die Frage,

ob Talgdriisen oder SchweiBdriisen, bleibt unerortert:

Walter (1775), Burkhardt (1835, 1838), Langer (1871),

Henle (1873), Toldt (1888), Hyrtl (1889), Landois (1893),

Bohm und Davidoff (1898), Cunningham (1902), Stohr (1903).

3) Die Gl. areolares sind accessorische Milchdriisen und keine

Talgdriisen

:

Duval (1861), Luschka (1863), Th. Kolliker (1880), Rein

(1882), Nagel (1896), v. Ebner (1902).
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4) Die Gl, areolares sind eioe Kombination von groCen Talg-

driiseu, die eine Hockerbildung an der Oberflache des Warzenhofes her-

vorrufen, und kleinen accessorischeu Milchdriisen, deren Ausfiihrgang

Oder Ausfiihrgiinge mit der Gruppe vou Talgdriisen verbuuden sind:

MoRGAGNi (1723), Meckel (1820), Montgomery (1837),

HuscHKE (1844), Dubois (1849), de Sinety (1877), Pinaud (1877),

V. Brunn (1897).

Ich wende mich nun zur Schilderung meiner eigenen Befunde.

Diese griinden sich auf folgendes Material: Stiicke aus dem
Warzenhof eines 16-jahrigen Miidchens, auf welchem makroskopisch

sehr deutliciie Hocker hervorireten, Teile der Areola einer Frisch-

entbundeneu, aus deren Brusteu noch Colostrum sich ausdriicken

liefi, und einer Puerpera 3 Wochen post partum, ferner Brustwarzen

und Areolae einer 47-jahrigen hingerichteten Frau. Bei der groCen

Scbwierigkeit, friscbes nienscbliches Material zu erlangen, ist es

nicht zu verwundern, dafi ein Teil meiner Praparate nicht alien

Anforderungen in Bezug auf histologische Konservierung entspricht.

Dabei sind dieselben aber doch vollig gentigend zur Entscheidung

der bier erorterten Fragen.

Icb beginne mit der Schilderung der Befunde, welche uns

Schnitte durch den Warzenhof eines 16-jahrigen Mad-
chens bieten.

Im ganzen ist an den zwei zur Untersuchung exzidierteu

Stiicken autfallig der groCe Reichtum an schlauchformigen, mit

wohlbegrenztem Lumen versehenen, merokrinem Hautdriisen, die

Sparlichkeit holokriner Talgdriisen und das Fehlen deutlich er-

kennbarer Haare, womit nicht gesagt sein soil, daB Haare iiber-

haupt im Warzenhof fehlen.

Erst ein genaues Verfolgen der Serienschnitte ermoglicht eine

richtige Beurteilung des Verhaltens der zablreicben schlauchfor-

migen Driisen. Wir erfahren dadurch, daB diese Driisen in meh-

reren Formen auftreten, die, von einfachen Zustanden zu immer

komplizierteren aufsteigend, eine kontinuierliche Reihe, das Bild

eines Entwickelungsganges, darbieten.

Wir gehen bei unserer Schilderung aus von einfachen, knauel-

formig aufgew'undenen, typischen SchweiCdriisen mit einem im

ganzen gleichmaCig eugen Kanal. Dessen Wand bilden kubisch-

cylindrische Epithelzellen, welche von einem Mantel epithelialer

Muskelzellen umschlossen werden. Nach oben hin wird das Lumen

allmahlich enger, die epitheliale Wandbegrenzung mehrschichtig,

und endlich miindet die Druse frei auf der Oberflache der Epi-
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dermis aus. Andere, ebenfalls wenig urafangreiche Schweifidrusen

in eiiifacbster Gestalt otfnen sich nicht selbstandig auf die Ober-

flacbe der Haut, sonderii verbinden sich mit einem eigentiimlich

gestalteten Abkommling der Epidermis. Es ist dies ein groCten-

teils solider epithelialer Zapfen, der uahe an seiner Ursprungs-

stelle von der Unterflache der Epidermis schlank ist und rund-

lichen Querschnitt besitzt. Nach abwiirts wird der Zapfen plumper

und sehr unregelmaBig gestaltet. Ringsum von seiner Peripherie

gehen niedrige, leisten- und lappeuformige Fortsatze aus von ver-

schiedener Hohe. Dieselben verleihen dem Querschnitt eine etwa

sternformige Gestalt. Gegen das Eude des Zapfens in der Tiefe

der Lederhaut werden die Leisten immer niedriger und verschwin-

den schlieMch ganz. Der Querschnitt wird wieder rundlich. Der

Zapfen endet einfach abgerundet oder besitzt eine geringe papillen-

ahnliche Eiustulpung durch eine Wucherung des darunter liegenden

Bindegewebes, Bisweileu sah ich mehrere solche Zapfen (2—3)

untereinander vereinigt, durch ein einheitliches Anfangsstiick mit

der Unterflache der Epidermis in Zusammenhang stehend. Be-

ziiglich des feineren Baues dieser Gebilde ist zu bemerken, daB

an dem ganzen Zapfen eine deutliche periphere Lage von Cylinder-

zellen besteht. Die zentralen Zellen sind entweder rundlich oder

auch spindelformig, langgestreckt und dann der Achse des Zapfens

parallel. In der oberen Halite des Gebildes findet sich im Zentrum

ein feiner Horncylinder, offenbar ein ganz zarter Haarschaft, der

einem Kolbenhaar anzugehoren scheiut, jedenfalls eutbehrt er einer

Haarzwiebel. Ueber die Gesteltung seines unteren Endes konnte

ich keinen rechten AufschluC gewinnen, da meine Praparate nur

Quer- und Schragschnitte, keine exakten Langsschnitte aufwiesen.

In der Umgebung des Horncylinders besteht ein feiner Spalt, gegen

welchen hin die zentralen Zellen des Zapfens sich abplatten und

in verhornte Lagen iibergehen. In der Kegel sitzen dem schlanken

Halse dieses epithelialen Fortsatzes nahe seiner Abgangsstelle

von der Unterflache der Epidermis zwei ansehnliche sackformige

Talgdriisen an. Erst jenseits der letzteren erfolgt die Ver-

einigung mit dem mehr oder weniger stark erweiterten Ausfuhr-

gange der SchweiCdruse. Es miindet dann ein weiter Trichter

auf der Oberflache, welcher die Sekrete der Talg- und SchweiC-

driisen nach auBen leitet und auCerdem den cylindrischen Haar-

schaft in sich birgt. Oflenbar handelt es sich bei dem geschilderten

eines Kolbenhaares (vgl. v. Kolliker, 1889, p. 245). Ich habe solche

epithelialen Zapfen um den in Ruckbildung begriffenen Haarbalg
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unregelmaCig gestaltete Kolbenhaarbalge ziemlich zahlreich im

Warzenhof des 16-jahrigen Miidchens beobachtet. Niclit imraer

sind es aber gewohnliche SchweiBdriisen, die sich ihnen anschlieCen,

soudern auch umfangreichere tubulose Driisen, deren wir ver-

schiedene Formen unterscheiden konncn. Am nachsten schlieCen

sich an die engen SchweiMrusen solche Drusenscblauche an,

die fiir bestimmte Strecken in der Tiefe eine starke Erweiterung

aufweisen. Ihre Epithelzellen sind uiedriger, im ubrigen aber die

Wand iibereinstimmend gebaut. Die Kanale verlaufen im ganzen

wenig geschlangelt. Sehr viel umfangreicher sind andere Schlauch-

drusen, die ganz in der Tiefe der Lederhaut, an der Grenze gegen

die Subcutis beginnen, auch gelegentlich in das subkutane Gewebe

hinein vordringen. Sie bilden ansehnliche Driisenmassen, deren

secernierende Kanale anscheinend nicht immer einfach sind, son-

dern auch stellenweise sich dichotomisch verasteln. Das Lumen
dieser Driisenschlauche ist ein sehr unregelmaBig weites. Sie be-

ginnen eng, werden dann weiter und darauf wieder enger, wobei

das Epithel unbedeutende Schwankungen in seiner Hohe zeigt.

Besonders charakteristisch fiir die groBeren Driisen ist eine sehr

ansehnliche Erweiterung des Driisenganges kurz vor dem Ueber-

gang in den sehr viel engeren Ausfuhrgang, eine Art Sinus rait

kubischem Epithel und epithelialem Muskelmantel. Letzterer ver-

liert sich allmahlich nach oben hin gegen den Ausfuhrgang, wobei

das Lumen auf ein Minimum sich beschrankt und die Zahl der

Zellschichten in der Wand zunimmt. Mehrere solche Ausfuhrgange

konvergieren nach einera bestimmten Punkt der Oberflache des

Warzenhofes und munden hier nahe nebeneinander unter betracht-

licher trichterformiger Erweiterung aus, mehr oder weniger innig

verbunden mit einem Kolbenhaarbalg und dem ausfiihrenden Hohl-

raum der zugehorigen Talgdrtisen. Die gesamte Miindungsstelle

entspricht der Hohe einer unansehnUchen hockerformigen Er-

hebung der Haut des Warzenhofes.

Endlich finden wir noch eine kompliziertere Art von schlauch-

formigen Driisen, die in der Hauptsache ganz tief im subkutanen

Gewebe gelegen ist. Wir finden hier sehr langgestreckte, ziemlich

weite und unregelmaCig gestaltete Hohlraume (Fig. 1 u. 2), in welche

von alien Seiten her zahlreiche langere und kiirzere, dichotomisch

verzweigte enge Kanale einraiinden. Diese sind bei langerem Ver-

lauf vielfach gewunden. Ueberall besteht nur zweischichtiges

Epithel. Dessen innere Schicht wird von kubischen oder annahernd

cylindrischen Zellen gebildet (Fig. 2). Die auCeren Zellen in
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Fig. 1.

Fig. 1. Umrisse eines

Driisenschlauches im Langs-

schnitt bei schwacher Ver-

grofierung. Vergr. 1 : 48.

Fig. 2. Driisenschlauch

bei starkerer VergroBerung

im Langsschnitt. Vergr.

1 : 185. Fig, 2.
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den lilngercn Seitensprossen und auch in der Wand des Haupt-

raunies schienen gelegentlich den Charakter epitlielialer Muskel-

zellen, wie vvir sie vou SchvveiCdrusen her kennen, zu besitzen, be-

sonders an Schragschnitten. Die Quer- und Schragschnitte der Zellen

stellen sich dann dar als kleine dreieckige Felder oder schmale

Bander mit auffallend starker Lichtbrechung und Icicht gelblicher

Farbung. Die Zellen der Innenschicht des weiteren Hohlraunas

sind oft sehr scharf und deutlich gegen das Lumen abgegrenzt,

woraus auf das Vorhandensein einer oberflachlichen Differenzierung,

vielleicht eine Art Kutikularsaum geschlossen werden darf. Nach

der Oberflache zu vereinigen sich mehrere der geschilderten wei-

teren Hohh-aume zu einem gemeinsamen Kanal mit engerem Lumen.

Auch hier besteht eine doppelte Epithelschicht mit inneren kubisch-

cylindrischen Zellen, wahrend an den auBeren Zellen gelegentlich

muskuloser Charakter zu bestehen scheint. Nach oben hin wird

das Lumen enger, die innere Zellreihe niedriger, so dafi beide Zell-

lagen mehr gleichartig erscheinen. Unter fortdauernder Abnahme

des Lumen wird die Wandung des Kauals mehrschichtig mit abge-

platteten und verb orn ten inneren Zellen. Die Wand erhalt dabei

eine betrachtliche Dicke, die allmahlich wieder abnimmt. Endlich

erweitert sich das Lumen zu einem trichterformigen Hohlraum,

der auf einer ziemlich ansehnhchen Erhebung der Haut des Warzen-

hofes ausmUndet. In der Gegend der Miindungsstelle verbindet

sich mit dem Endstiick der schlauchformigen Driise ein Kolben-

haarbalg mit ansehnlichen Talgdrusensacken. Auf der Erhebung

selbst otfnen sich mehrere derartige tief gelegene und stark ver-

astelte Schlauchdriisen und daneben auch noch einige der kleineren

tubulosen Driisen mit weiteu, gewuudenen, einfachen oder dicho-

tomisch geteilten Kanalen und sinuoser Erweiterung vor dem Ueber-

gang in den Ausfiihrgang.

Weniger leicht zu iibersehende Bilder ergeben Schnitte durch

ein nur kleines und oberflachliches Stiick aus dem Warzen-

hofe einer aniEude derSchwangerschaft gestorbenen Frau.

Derselbeu war noch durch Laparotomie ein reifer Foetus aus dem

Uterus entnommen worden. Aus den Brusten liefi sich wenig helles

Colostrum auspresseu.

Es zeigt sich eine betrachtliche Vergrofierung der schlauch-

formigen merokrinen wie auch der acinosen holokrinen Hautdriisen.

Die schlauchformigen Driisen treten deutlich in verschiedenen

Formen auf, die sich aber nicht so scharf feststellen lassen wie

im zuerst beschriebenen Fall, da das vorliegende Stiick zu klein
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ist und nicht tief genug greift, urn alle Driisen von Anfang bis

zu Ende zu iibersehen. Wir tinden reichliche Gruppeu gewohn-

licher SchweiCdrusen mit nicht sehr weitem Lumen, deutlichen

Muskelbelag und einem langen, engen, in seinen oberflachlichen

Teilen gestreckt verlaufenden Ausfiihrgang, welchen mehrschichtiges

Epithel auskleidet. Er raiindet mit ganz feiner Oeiiuung auf der

Oberflache neben Talgdrusen, oder ganz selbstiindig. Wir finden

ferner sehr weite, stark gewundene Driisen schlauche mit kubischem

Oder plattem Epithel und deutlichem Muskelzellenbelag. In die

weiten Hohlraume scheinen vereinzelt kurze euge Seiteniiste ein-

zuraiinden. Der Ausfiihrgang verengt sich allmahlich, erhalt mehr-

schichtige Epithelauskleidung und niiindet mit trichterformiger

Erweiterung auf einem Hocker. Seine Miindung ist von einem

Kranz niachtig entwickelter Talgdriisen umgeben. Andere Driisen

beginnen in der Tiefe mit einem, vielleicht auch mehreren engeren

Kanalchen, nach deren Vereinigung das Lumen zunimmt, um
gegen die Oberflache zu in einen sehr weiten Hohh'aum iiber-

zugehen mit stark abgeplattetem, zweischichtigem Epithel und nicht

mehr deutlichen Muskelzellen. Endlich enthalten die Schnitte eine

sehr umfangreiche trichterformige Miindung, die von starken Talg-

driisen umgeben ist und anscheinend mehrere Kanale in sich ver-

€inigt. Nur einer derselben konnte genauer verfolgt werden. Er

ist von mehrschichtigem Epithel ausgekleidet, verengt sich erst

€twas beim Verlauf nach abwarts und wird dann zu einem weiten,

unregelmaBig gestalteten Hohlraum, dessen Epithel allmahlich

zweischichtig wird mit ziemlich platten inueren Zellen. In der

Tiefe verengt sich das Lumen wieder und erhalt auch eine mehr

gleichmafiige, rundliche Form. Sein weiteres Schicksal lieB sich

nicht verfolgen. Es erscheint nicht wahrscheinlich, dafi benachbarte

ansehnliche Gruppen ziemlich weiter Driisenschlauche mit kubisch-

cylindrischem Epithel und deutlichem Muskelbelag in den tiefsten

Abschnitt des eben beschriebenen groCen Ganges einmiinden.

Die drei mir zur Verfiigung stehenden Stiicke aus dem

Warzenhof einer SWochen nach derEntbindung ver-

storbenen Frau sind leider ebenfalls von nur geringem Um-
fang, Auch hier findet sich eine reiche Entfaltung von Hautdrusen,

und zwar besonders von tubulosen Formen. Wir beobachten an-

sehnliche Gruppen im ganzen eDger SchweiCdriiseukanale, die mit

kubischem Epithel und deutlichem Muskelbelag ausgestattet sind.

Sie liegen in den untersten Schichten der Lederhaut und greifen

€twas in das lockere subkutane Gewebe iiber. Ihre Miindungen
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auf der Oberfliiche sind teils selbstiindig, teils verbunden mit

Kolbeuluiarbiilgen, die von umfangreichen Talgdriisensackchen be-

gleitet siiid. Neben diesen Druseii fallen andere Schweifidrusen-

schliiuche durch die groCe Weite ihres Lumen auf. Dasselbe wird

von einern hohen cylindrischen Ei)ithel begrenzt, welchem auBen

Epithelmuskelfasern anlagern. Auch diese weiten Kaniile munden
oberfliichlich niit eiueui stark verengten Gang, vereinigt mit sehr

kompliziert gestalteteu Kolbenhaarbalgen oder Gruppen von solchen

denen sicli Talgdrusenpakete anschlieCen. In den oberflachlichsten

Schichteii der Subcutis liegt eine grofie Anzahl stark entwickelter

typischer Milchdriisenlappchen in die subkutanen Fettmassen ein-

gelagert. Die im ganzen nicht weiten Driisenkanalchen sind

von einem einschichtigen Pflasterepithel ausgekleidet. Aus jedem

Lappchen geht ein weiterer Ausfiihrgang hervor, der sich mit be-

nachbarten zu einem immer mehr an Umfang zunehmenden, im

Querschnitt oft unregelmaBig gestalteten Gang vereinigt. Das

diesen auskleidende Epithel wird beim Aufsteigen gegen die Miin-

dung allmahlich zweischichtig. Der Eintritt dieses Ganges in die

Lederhautscliicht und die Ausmiindung desselben auf der Ober-

flache ist leider in den vorliegenden Praparaten nicht erhalten.

Den besten Ueberblick gewahrten naturgemafi Serienschnitte

des Warzenhofes einer 47-jahrigen hingerichteten Frau,

die mehrmals geboren hatte. Makroskopisch waren auf der Ober-

flaclie keine deutlichen Hocker wahrnehmbar. Die mikroskopische

Untersuchung zeigt in der nachsten Umgebung der Basis der

Brustwarze keinerlei epitheliale Bildungen inuerhalb der Lederhaut.

Erst in einiger Entfernung von der Warze treten ansehnlicbe

schlauchformige Drusen auf, welche die ganze, hier betrachtliche

Dicke der Lederhaut durchsetzen. Dieselben erscheinen in den

mittleren Partien des Corium als sehr weite, etwas unregelmafiig

gestaltete Hohlraume, die von einem zweischichtigen cylindrischen

Epithel ausgekleidet werden, auf dessen Oberflache ein deutlicher,

scharf begrenzter Saum, eine Art Kutikularsaum, hervortritt. Nach

unten hin, gegen das subkutane, lockere Gewebe wird der Hohl-

raum ganz allmahhch etwas enger, und in denselben munden von

alien Seiten her in immer mehr zunehmender Zahl kleine, kurze

Drusengange ein, die wenig gewunden verlaufen und deren enges

Lumen ein zwei- oder einschichtiges kubisches Epithel begrenzt.

lu den tiefsten Lagen der Lederhaut verlauft der Hauptgang

immer mehr geschlangelt und teilt sich wiederholt in immer engere

Kanale, die in groCere Lappchen von engen, gewundenen Drusen-
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schlauchen rait zwei- bis einschichtigem Epithel uud oft nicht

wahrnehmbarem Lumen iibergeben. Diese Driisenlappcben gleichen

durcbaus denen einer nicht funktionierenden Milcbdriise. Verfolgen

wir den Hauptgaug weiter nacb oben, so sehen wir, daC sein

Epithel allmahlich mehrschicbtig wird und schliefilich in ein mehr-

schicbtiges Plattenepitbel iibergeht. Danu nimmt das Lumen und

ebenso die Dicke der epithelialen Wand sebr rasch ab, und das

schlanke Endstuck erreicht die Epidermis, auf der es mit einer

mehr oder weniger deutlichen, trichterformigen Oeffnung aus-

miindet. Die Miindung ist in manchen Fallen ganz selbstilndig,

in auderen von ansehnlichen Talgdriisenlappen umgeben. Bisweilen

liegen aucb mehrere Ausfuhrgange ziemlich nahe beieinander oder

vereinigen sich mit ihrem Endstuck. Eine warzenformige Erhebung

der Miindungsstelle ist aucb im mikroskopiscben Bild nicht immer

deutlich. Epitbeliale Muskelfasern lassen sich nirgends im Verlauf

dieser Driisen nachweisen.

Die eben geschilderte Driisenart ist an dem vorliegenden Pra-

parat bescbrankt auf eine schmale Zone in der Umgebung der

Brustwarze. Der peripbere Teil des Warzenhofes ist ebenfalls sebr

reicb an schlaucbformigen Driisen, die aber samtlicb durch einen

deutlichen Belag epithelialer Muskulatur sich auszeichnen. bie

unterscbeiden sich aber voneinander durch ibren Umfang, durch

die in weiten Grenzen schwankenden Durcbmesser ibres Lumen

und durch die Beschaifenheit der innersten Epithelschicht, die bald

durch sebr groCe und hobe cylindrische Zellen, bald durch kleiae,

kubische Elemente gebildet wird. Endlich bestehen aucb Ver-

schiedenheiten in der -^Mundung, Einige Ditisen offnen sich selb-

standig auf der Oberflache, andere Ausfuhrgange schlieCen sich an

Gruppen feiner WoUhaare oder aucb an einzelne oder gruppen-

weise vereinigte, sebr kompliziert gestaltete Kolbenbaarbalge an.

Versucben wir nunmebr, durch Zusammenfassung der

Befunde einen kurzen Ueberblick uber die untersucbten Ver-

haltnisse zu bekommen, so ergibt sich folgendes: Die Haut des

weiblicben W^arzenhofes ist im jugendlichen Zustand, wahrend der

Schwangerschaft und Laktation wie aucb im spateren Alter reich

an Driisen. Diese kommen in zwei Hauptformen vor, namlich als

gelappte, oberflachlich gelegene bolokrine (Talgdrusen) und als

schlauchformige, mehr tief gelegene merokrine Driisen. Die ersteren,

die Talgdrusen, sind niemals ganz selbstandig fiir sich. Entweder

erscheinen sie als Anhangsel von feinen Haaren, resp, von Kolben-

baarbalgen oder sie umgeben die Miindungen der Schlauchdriisen.
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Letztere zerfallen in zwei Hauptgruppen, nanilich in solche Drusen,

die auBerhalb des kubisch-cylindrischen, einschichtigen Driisen-

epithels iioch eine Uuihiillung von epithelialen Muskelfasern be-

sitzen, und in solche, bei denen der gauze Driisenschlauch von

einem zwei- oder einschichtigen Epithel ausgekleidet wird und

denen ein Belag von Epithelmuskelfasern giinzlich fehlt oder nur

in vereinzelten unsicheren Andeutungen zukommt. Die mit nmsku-

loser Wand versehenen Schlauchdriisen sind Schweifidrusen mit

verschiedenen Modifikationen nach Hohe des Epithels, Weite des

Lumen und Art der Ausniuudung. Im einfachsten Fall sind es

gekuiiuelte, enge Kanale mit niedrigem, kubischem Epithel, die ent-

weder selbstandig oder im Anschlufi an einen Haarbalg mit Talg-

driisen ausmiinden. Ansehnlichere Drusen besitzen ein strecken-

weise erweitertes Lumen, meist hohes cylindrisches Epithel und

einen verengten Ausfiihrgang, der sich mit einem Haarbalg zu

verbinden pflegt, Bei weiterer Komplikation sind die Driisen-

kanale verastelt, bilden in ihrer Gesamtheit groCere Gruppen und

besitzen kurz vor dem Uebergang in den oberflachlichen End-

abschnitt eine starke sinuose Erweiterung. Auch diese Drusen

schliefien sich Haarbalgen an,

Bei weitem am urafangreichsten sind diejenigen Schlauchdriisen,

welche der epithelialen Muskelbekleidung ganzlich oder wenig-

stens zum grofiten Teil mit Sicherheit entbehren. Diese gleichen

in ihren Hauptgangen und den von vorwiegend einschichtigem

Epithel ausgekleideten Endverzweigungen durchaus den Milch-

gangen und Driisenlappchen der uutatigen Milchdriise, mit welchen

sie auch die sinuose Erweiterung kurz vor dem Uebergang in den

Endabschnitt des Ausfiihrganges gemeinsara haben. Sie miinden

mit einer trichterformigen Erweiterung, ofters zu mehreren ver-

einigt, auf einer mehr oder weniger deutlichen, hockerformigen

Vorragung des Warzenhofes, meist in der Umgebung der Basis

der Brustwarze. Die Mtindung ist umgeben von ansehnlichen Talg-

driisen, die wohl hauptsachlich die Vorragung bedingen, und schliefit

sich auBerdem vielfach an einen feinen Haarbalg oder den Rest

eines solchen an. Ueber das Verbalten des sekretorischen Endab-

schnittes dieser Drtisen zur Zeit der Laktation bringen leider unsere

Praparate keine gentigende Auskunft. Dariiber kann aber kein

Zweifel bestehen, daC wir in der zuletzt geschilderten Drusenform

die Glandulae areolares (Montgomery) vor uns haben.

Auf Grund dieser Beobachtungen gelangen wir zu folgendem

Ergebnis: Die MoNTGOMERYSchen Drusen finden sich im Warzen-
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hof der untatigeu wie der tiitigen weiblichen Milchdruse. Sie ge-

horen mit den SchweiBdrusen zusammen in die Gruppe der mero-

krinen Hautdriisen und stehen dadurch vollig gesondert von den

holokrinen Talgdrusen. Von den typischen Knaueldrusen oder

SchweiCdrusen der Haut untersclieiden sich die MoNTGOMERYschen

Driisen durch die giinzlich ausbleibende oder nur vereinzelt und

unvollkommen auftretende Umwandlung der tiefen Lage ihres auf

weite Strecken zweischiclitigen Epithels in kontraktile Faser-

zellen und stimmen ira iibrigen in ihrem ganzen Aufbau durchaus

mit den Milchdriisen iiberein. Ebensowenig wie bei diesen, be-

rechtigt das Fehlen einer epithelialen Muskulatur in den Schlauchen

der MoNTGOMERYSchen Driisen zu der Annahrae genetischer Be-

ziehungen derselben zu den Talgdriisen. Ich glaube vielmehr ge-

zeigt zu haben, dafi dieselben durch mannigfache Uebergiinge mit

den eigentlichen SchweiCdriisen verbunden sind. Die mangelnde Aus-

bildung epithelialer Muskelzellen erscheint sehr wohl verstandlich

durch die besonderen Verhaltnisse der Sekretentleerung, die bei

diesen Driisen nicht selbstandig, sondern durch die Saugbe-

wegungen des Kindes und eventuell durch die Kontraktionen der

glatten Muskulatur des Warzenhofes erfolgt. Die MoNTGOMERYscheu

Driisen sind also eine Kombination von oberflachlich gelegenen

Talgdriisen mit tief gelagerten merokrinen Hautdriisen. Die letz-

teren bilden den wesentlichen und charkteristischen Abschnitt.

Nicht als Bindeglieder zwischen Talgdriisen und
Milchdrusen, sondern zwischen SchweiBdriisen und

Milchdrusen sind die Gl. areolares (Montgomery) an-

zusehen.
Erganzend sei hier berichtet iiber den Befund an den Brust-

warzen eines 27-jahrigen hingerichteten Mannes. Schnitte durch

den Warzenhof zeigen einzelne starke Haare, auch Kolbenhaare,

begleitet von Talgdrusen, ferner, angeschlossen an die Haarbalge

oder auch selbstandig, enge SchweiCdrusen neben sehr weiten und

umfangreichen Knaueldrusenschlauchen, welche ein hohes cylindri-

sches Epithel auskleidet. Die letzteren besitzen Aehnlichkeit mit

den groCen SchweiCdrusen der Achselhohle. Endlich kommen

vereinzelte MoNTGOMERYsche Drusen durchaus ubereinstimmend

mit den Befunden beim Weibe und mit gelegentlichen Andeutungen

des Vorkommens von Epithelmuskelzellen zur Beobachtung.
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