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A. E in le i tung .  

Es gibt S~rSmungen in der Medizin und Nafurwissenschaft, 
welcbe die Morphologie, insbesondere aber die normale Anatomie 
und Physiologie schon als abgeschlossenes, unfruchtbares hrbeits- 
gebiet betrachten und ihnen ftir die Erforschung neuer Tatsachen 
nur mehr wenig MSgliohkeiten zugestehen wollen. Be~rachtet man 
aber das morphologische Geschehen yore verg]eichend anatomischen 
und entwicklungsmechanischen Standpunk~, so ~ndert sich dieSachlage 
noch ganz bedeutend. Es wird sich speziell bei unserem Thema, tier 
5{orphologie des Ovariums,  eine gewisse Reziprozit~t zwischen 
Corpus luteum und interstitieller Eierstocksdrase herausstellen, 
welche zugleich ein sehr sch~nes Beispiel des yon W. Roux I) 
aufgestellten entwicklungsmechanischen Begriffes ,yore Kampf der 
Teile im 0rganismus" darbietet. Einer sp~teren Arbeit soll dann 
die ErSrterung der ,Beziehungen zwischen Keimplasma und soma- 
tischen Ver/~nderungen" auf experimentellem Wege vorbehalten 
bleiben. 

Trotz zahlroicher darauf hingerichteter Arbeiten vieler Forseher 
bie~et uns auch die Lehre yon den normalen und pathologisehen 
Funk t ionen  des 0 v a r i u m s  noah immer eine Ffille yon reiz- 
vollen Problemen dar. Diese Probleme aufzuzeigen und einen Teil 
derselben mit Hilfe neuerer Untersuehungsmethoden einer Xl~rung 
ngher zu bringen: soil ein weiterer Zweek dieser Arbeit sein. 

1) W. Roux, Gesammelte AbhandluI)gen fiber Entwickelungsmeohanik. 
Leipzig 1895. 
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Zwei Gesiehtspunkte sind es vornehmlieh, welehe fiir eine 
moderne Darstellung unseres Gegenstandes Riehtung gebend' sein 
mtissen. Der eine :st die Sehaffung einer greifbaren wohl eharak- 
terisierten Grundlage fiir den  vM umstrittenen Begriff der i n t e r -  
s t i t i e l l en  E i e r s t o e k s d r t i s e ,  welehe jetzt viel~faeh als TrS;gerin 
der innersekretorisehen Ovarialt/itigkeit hingestellt wird. 

Das zweite ist der Versueh, die A b d e r b a l d e n ' s e h e  Lehre 
yon der Serodiagnostik der pathologisehen Organfunktionen mittelst 
seiner Fermentmethoden auf das Gebiet der Erkrankungen des 
Ovariums zu iibertragen, was gleiehfails bisher in gr6sserem Stil 
(his auf die Arbeitt yon A. Mayer) noeh nieht gesehehen ist. 

Auf Grund des so neu gewonnenen Standpunktes soll isp~ter 
eine zusammenfassende Darstellung yon der Physiologie und Patho- 
logie der Ovarialfunktionen gegeben werden~ welehe unter gleieh- 
m~ssiger Beriieksiehtigung der experimentellen und klinisehen Er- 
gebnisse und dem Bestreben, diese in Uebereinstimmung zu bringen~ 
zum Bedttrfnis geworden ist.~ 

B. Morphologische Untersuchungen. 
Schon das anatomisehe Substrat 7 auf welehem die Lehre yon 

den normalen und pathologisehen Funktionen des Ovariums auf- 
gebaut werden solI~ ist m semer Deutung gegenw~rtig einer l eg  
haften Kontroverse unterworfen. 

Drei Gewebsbestandteile sind es~ yon denen~ wie man an- 
nimmt, die innersekretorisehe Wirkung auf das Genitale selbst und 
die Fernwirkungen auf den ttbrigen Organismus ausgehen: 

1. Der Follikelapparat, 
2. das Corpus luteum und 
3. die interstitielle Eierstoeksdrtise 7 tiber deren Verbreitung 

und physiologische Dignit~t die 5Ieinungen am weitesten 
auseinander gehen. 

Die interstilielle Eiers tocksdrf ise .  

gon der interstitiellen Eierstoeksdriise is~ erst seit etwa einem 
Dezennium die Rede. Klare Vorstellungen fiber diesen neuen Be- 
griff sind bis jetzt nut sehr sp~rSeh verbreitet. I)enn selbst die 
wenigen Forseher~ welehe sieh mit diesem Thema speziell befasst 
haben, sind sieh tiber Vorkommen 7 Struktur und funktionelle Be- 
deutung dieses jetzt im Mittelpunkt des Interesses stehenden Ova- 
rialbestandteiles durehaus noeh nieht einig. 
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Es ist das Verdienst franzSsischer Autoren (Limon und 
Bouin  1902) die Aufmerksamkeit tier Untersucher auf die 
glande interstitielle le l'ovaire gelenkt zu haben, welche sic gleich- 
zeitig als Tr~gerin der innersekretorischen Punktionen des Bier- 
stocks bezeichnen. 

Der Name interstitielle Eierstocksdrtise erweckt die Vorstellung 
an die An.alogie mit den interstitiellen Zellen der m/innlichen Keim- 
driise, d. h. mit den Leydig ' schen Zwischenzellen des Hodens. 
Es sind dies bekanntlich epitheloide Zellen bindegewebiger Iter- 
kunft, welche mit der Spermatogenese direkt niehts zu tun haben, 
sondcrn zwischen den Samenkan~lchen in Nestern angeordnet liegen 
(vergl. Fig. 1). Diese Zellen zeichnen sich ausser durch ihre typi- 
sche ,,interstitielle" Lage im Bindegewebe noch dadurch aus, 
dass sic fettartige Substanz und Luteinpigment enthalten und mit 
Fettfarbstoffen z. B. Sudan III am Gefrierschnitt sich lebhaft rot 
f/~rben. Vielfache Untersuchungen weisen darauf bin, den inter- 
stitiellen Zellen des Itodens einen wesentlichen, wenn nicht den 
wesentlichsten Anteil an der Entwicklung und Erhaltung der sekun- 
d~ren Geschlechtscharaktere, wahrscheiniich abet auch an den iibrigen 
endokrinen Funktionen tier m~tnnli&cn Keimdriisc zuzuschreiben. 

Yon solchen Gesichtspunkten geleitet, stellte L imon 1) den 
Begriff der in~erstitiellen Eierstocksdrtise auf. 

Bouin 2) hatte zwar schon vor Limon yon einer interstitiellen 
Eierstocksdrttse beim Frosch gesprochen, doch verdient alas genannte 
Gebilde beim Prosch weder morphologisch, noeh funktionell diese Be- 
zeichnung, denn B ouin verstand darunter den neben den Keimdrtisen 
liegenden gelben hteinhaltigen ReservefettkSrper ftir den Winterschlaf, 
welcher wohl in enger Beziehung zum Ovarium als N~hrdepot stehen mag, 
abet eben nicht interstitiell zwischen die ovogenen Elemente verteilt ist. 

Limon sslbst, dessen Arbeit far a11e sp/~teren einschlagigen Unter- 
suehungen Richtung gebend geworden ist, sttitzt sieh in seiner Ab= 
handlung auf vereinzelte Befunde in tier Literatur, welehe sehon unter 
dem Namen der ,,Kornzellen, Wanderzellen, Fettzellen, Plasmazellen" 
und dergl, der interstitiellen Zellelemente Erwahnung tun. So hatte 
als erster Pfli iger a) bei Tieren alas u solcher Zellen fest- 
gestellt und ihnen einerseits die Aufgabe als Nahrdepot ftir die Eizellen 
zugeschrieben, andererseits sic als mSglieherweise fettig degenerierte 
Zellen angesehen. 

1) Limon, Etude histologique et histogdniquo do la glande interstitielle 
de Fovaire. Arch. d'anat, mitt. V. fase. II., sept. 1902. 

2) Bouin, Les deux glandes h sdor6tion interne de l'ovaire, la glande 
interstitielle et le corps jaune, gev. todd. de l'Est. 1902. 

3) Pfl/iger, Die Eierst5cke der Sg~ugetiere and des Menschen. Leipzig 
1863. 
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S c h r o e n  1) fasste diese ,KSrnchenzellen" als zersprengte Reste der 
Corpora lutea auf. 

His  2) hielt sic ffir modifizierte Bindegewebszellen, liess abet auch 
die MSglichkeit offen~ dass sic in Form yon Wanderzellen aus den 
Kapillaren herstammen, und glaubte, dass sic sich an der Bildung der 
Membrana granulosa der Eifollikel beteiligen. 

W a l d e y e r  a) fasste die ,,Kornzellen" gleichfalls als Wanderzellen 
uuf, bestritt aber ihren Anteil an der Bildung der Granulosa. 

Born~), der das Verhalten dieser Zetlen am Pferd studiert hat, 
stellte fest, class sie nur im Embryonalleben im Zentrum des Ovariums 
vorkommen, und dass sic im extrauterinen Leben his auf wenige Reste 
-verschwinden. 

T o u r n e u x  5) schloss sich der Meinung B o r n ' s  an und betonte die 
Analogie dieser Zellen mit den L e y d i g ' s c h e n  Zwischenzellen des 
Hodens sowie ihre bindegewebige Herkunft aus dem Stroma der Keim- 
drfise. 

Weitere morphologische Details fiber dasVorkommen bei verschiedenen 
Tieren wurden ferner yon Mac Leod6),  Ed. van  BenedenT) ,  Schu l inS) ,  
Harzg),  ChiarugilO),  Pa lad ino11) ,  P l a to ,2 ) ,  Coert~a), R e g a u d  und 
P o l i c a r d  1~) u. a. beigebracht. 

1) S c h r o e n ,  Boitrag zur Kenntnis der Anatomic und Physiologic des 
Eierstockes der S~iugetiere. Zoitschr. f. wiss. Zool. 1863. Bd. 12. 

2) His: Boobachtungen fi'ber don Bau des S~ugetiereiorstockes. Arch. f. 
mikr. Anat. Bd. 1. 1865. 

3) Waldoyer ,  Eierstock und Ei. Leipzig 1870. 
4) Born, Ueber die Entwicklung des Eierstockes des Pferdes. Arch. f. 

Anat. und Physiol. 1874. 
5) Tou rneux ,  Des collulos interstitielles de l'ovaire. Journ. de l'anat. 

et de la physiol. 1879. T. XV. 
6) Mac Leod,  Contributions k l'dtudo do la structure de l'ovaire des 

mammifgres. Arch. do biologic. 1880. T. I. 
7) van Bcnodon,  Contribution k la connaissanoe de l'ovairee des mam- 

mif@es.. Arch. de biologic. 1850. T. I. 
8) S c h u l i n :  Zur Morphologio des Ovariums. Arch. f. mikrosk. Anat. 

1881. Bd. 19. 
9) Harz,  Boitriige zur Histologie des Ovariums der Siiugetiere. Arch. 

f. mikrosk. Anat. 1883. Bd. 22. 
10) Ch ia rug i ,  gicherche sulla struttura do l~ovaio della lepra. Istituto 

anatomico di Siena. 1885. 
11) Paladino~ Ulteriori ricerohe sulla dostruzione o rinovamonto conti- 

nue dol parenehyma ovarico nei Mammiferi. Napoli. 1887. 
12) J. P l a to ,  Zur Anatomie und Physiologic der Geschleohtsorgane. 

Arch. f. mikr. Anat. 1897. Bd. 50. 
13) Coert ,  Over de ontwikkoling en den bow van de Gesiaochts klier bej 

de zoogdioren, moor in het bizzondor van don Eiorstock. Proefschrift yon 
Leiden. 1898. (Beschreibt das gorkommen yon FettkSrnchenzellen boi Katzon 
im embryonalen Zustande und wg, hrend tier ersten Jugendzeit.) 

14) Regaud  et P o l i c a r d ,  Notes histologiques sur l'ovaire des mammi- 
f~res. Comptes rendus do l'association dos anatomistes. 1901. 
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J anos ik l ) ,  Harz  und P a l a d i n o  wollten die interstitiellen Zelle~ 
yon den Markstr~ngen oder Pf l f iger ' schen  Schl~uchen herleiten, eine 
Anschauung, welche v. W i n i w a r t e r  2) und schliesslich L imon  selbst, 
endgifltig wider]egt haben. 

L i m o n  kommt das grosse Verdicnst zu, auf die allgemeine Ver- 
breitung der interstitiellen Ze]len bei gewissen Tierspezies hingewiesen 
und ihnen als Erster eine innersekretorische Funktion zugeschrieben zu 
haben. Er stellte fest, dass die genannten Gewebselemente in reichlich 
vaskularisierten Zellverb~nden naeh Art einer ,endokrinen Dr~ise an- 
geordnet sind, fihnlich wie die Zellen der Nebenniere oder des Corpus 
]uteum, und nennt sie aus diesem Grunde auch ,,interstitielle Eierstocks- 
drfise." Seine Untersuchungen beschr~nken sich auf die Gruppe der 
N a g e t i e r e  (Kaninchen, Ratte, Maus, Meersehweinchen), tier I n s e k t i -  
v o r e n  (Maulwurf, Igel) und C h i r o p t e r e n  (Fledermaus). Man finder 
bei diesen Tieren sowohl im jugendliehen a]s besonders im erwachsenen 
Zustande eine reiche interstitielle Drilse in einer Ausbreitung, wie sic 
bei anderen Tiergattungen sonst nicht vork0mmt. 

Das Material wurde in Paraffin eillgebettet und die F e t t f a r b u n g  
noch  mi t  O s m i u m s ~ u r e  vorgenommen. L imon  besehreibt bei diesen 
Tieren als interstitielle Eierstocksdrfise Haufen und Strange yon dutch 
Bindegewebstrabekel getrennten L~ppchen, welche aus 15--30 z- grossen 
epithe]oiden polyedrischen Zellen bestehen. Die Kerne dieser Zellen 
sind rundlich mit einem Durchmesser yon 4= bis 8 p, das Protoplasma 
enthalt vide kleine Vakuolen, die sich mit 0smiums~ure schwarz f~rben. 
Die Zellen enthalten also eine ,fettige Substanz", die sich yon den ge- 
wShniichen FettkSrnern an anderen Ste]len, z. B. in der Leber, dadurch 
unterscheiden, dass sie sich im osmierten Zustande in Xylol, Damarlack 
und Kanada-Ba]sam rasch aufl5sen. Diese Granula sind auf das ganze 
Protoplasma gleiehmassig verteilt und reichen meistens his auf den Kern 
heran. L imon  legt auf sic bei der Charakterisierung der interstitiellen 
Zelle alas Hanptgewieht. 

Was die Anordnung dieser Zellen betrifft, so ist sie bei verschie- 
denen Tieren an versehiedenen Stelten des Ovariums verschieden, bald 
in gesehlossener Anordnung, bald auch als einzelne verstreate Zellen 
ohne besonderen Zusammenhang. Letzteres halte ich ftir besonders 
wichtig, well manche tier spgteren Untersucher diese Form des Auf- 
tretens wieder vergessen zu haben scheinen. Das in Rede stehende Ge- 
webe kommt neben den Follikeln und den Corpora ]utea in-alien 
Schich~en des Ovariums yon der Rinde bis zum Hilus vor und bildet 
bei den yon L imon untersuchten Tieren die Hauptmasse des Ovariums. 
In der Rinde sind die interstitiellen Zellen durch Follikel und Corpora 
lute~ ausein~ndergedr~ng~ und ausgezogen, in der Marksubstanz bilden 
sie ein kompaktes Gewebe, welches so reich]ich vaskularisiert ist~ das~ 
jeder einze]nen Zelle auf jeder Seite mindestens eine Kapillare anliegt. 
Die Zellen haben grosse Aehnlichkeit mit den Zellen der Nebennieren- 
r ime oder des Corpus hteum, sind aber kleiner als die eehten Lutein- 
zellen. 

1) Janos ik ,  Zur Histologie des Ovariums. Sitzungsber. der kaiserl. 
Akad. der Wiss. 1888. Bd. 96. H. 4. 

2) v. Winiwar ter ,  gecherches sur l~ovog6nese de l'ovaire des mammi- 
f6res. Arch. de biol. 1900. T. 16. 
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Weitaus am dichtesten und imposantesten ist die Anordnung dieses 
so yon L i m o n  beschriebenen Gewebes beim Kaninchen (vergl. Fig. 2, 
e igenes  Priiparat), u n d e s  haben deshalb die spiiteren Untersucher Vie!- 
fach gerade diese Tierspezies zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen 
gewlihlt, was. aber, wie wir sehen werden, ffir die Deutung der Befunde 
bei den htiheren Wirbeltieren nnd beim Menschcn die grSssten Schwierig- 
keiten heraufbeschworen hat. 

An Figur 2, welche einen Gefrierschnitt dutch das Ovarium eines 
einjithrigen virginellen geschlechtsreifen Kaninchens darstellt, kann man 
sehen, class Fo]likel and die fibrigen Gewebsbestandteile des Ovariums 
vollstitndig geg'entiber dem interstitiellen Gewebe zurficktreten. Dieses 
ist (nach neuerer Methode) mit Sudan rotgelb gefltrbt, die Kerne mit 
Hitmatoxylin blau differenziert. Corpora lutea dagegen sind nicht vor- 
handen. Ja man hat vielmehr den Eindruck, als ob die dichtesten 
Stellen dieses ,interstitiellen Gewebes:' aus verschmolzenen Corpora 
h t ea  besttinden. Dies ist aber nach L i m on ' s  Untersuchungen durch- 
aus nicht der Fall. Vielmehr soil sie in den ersten Monaten nach tier 
Gebur~ durch weitere Differenzierung aus den Zel]en der Theca interna 
zu grundegehender (atresierender) Follikel entstehen. Beim Kaninchen 
speziell erfolgt zur Zeit der Geschlechtsreife auffallende Zunahme dieser 
Zel]en an Zahl und GrSsse und die charakteristische Einlagerung yon 
FettkSrnchen, u n d e s  bestehen diese Zellhaufen w/~hrend des g'anzen 
Geschlechtslebens Sie wurden frfiher als ,,falsche gelbe KSrper" [yon 
KSl l i ke r l ) ,  van  der  St r ichte)]  oder auch Corpora lntea atretica 
bezeichnet, well sic wegen ihrer fettigen Einlagerungen den Zellen des 
echten ge]ben l{Srpers zum u iihnlich sin& Durch Anein- 
anderlagerung dieser Corpora lute~ atretica oder spuria kommt clas 
speziell ffir das Kaninchen charakteristische Bild der interstitiellen Eier- 
stocksdriise zustande. 

Aehnlich, nut weniger dicht und mehr gleichmiissig fiber alas ganze 
Ovarium verteilt sind die interstitiellen Zel]en bei der Fledermaus and 
beim Maulwurf. In der Mitre zwischen Kaninchen und den beiden 
anderen steht das Ovarium des Meerschweinehens (Fig'. 3). 

Auch hier sieht man das Vorherrschen der mit Sudanrot gefiirbten 
interstitiellen Zellen, fiber das fibrige Eierstocksparenehym, wenn es 
auch nicht so h~iufig zu so massigen Aneinanderlagerungen der Corpora 
lutea atretica (spuria) kommt. Dennoch kann man sagen, dass die 
interstitielle Eierstocksdrtise etw~ ~ o der Masse des Ovariums einnimmt, 
u n d e s  ist sehr zu verwundern, dass diese Bildungen erst so spat die 
Aufmerksamkeit der Forscher erweckt haben. 

Von griisstem Interesse ffir die Auffassung der der interstitiellen 
Driise homologen Gebilde bei den fibrigen Siiugetieren (Wirbeltieren) 
und beim Menschen sind die Untersuchungen L imon ' s  fiber die Histo- 
genese der interstitiellen Driise. L imon  konnte zeigen~ dass bei den 
~on ihm untersuchten Tierspezies speziell bei den Nagern in den ersten 

1) KSlliker~ Ueber Corpora lutea atretica bei S~ugetieren. Verhaudl. 
der anat. Gesellsch. in Kiel 1898. 

2) van der Stricht~ La ponte ovarique et l'histog~ngse du corps jaune. 
Bull. de FAcad. Roy. de Belgique 1901. - -  L'Atrgsie ovulaire et l'atr~sie 
folliculaire du follieule de de Graaf dans l'ovaire de Chauve Souris. Verhandl. 
der anat. Ges. in Bonn 1904. 
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Wochen und Monaten nach der Geburt eiue Verdickung und Fettkiirn- 
cheneinlagerung an den Zellen der Theca 'interna der Follikel auftritt, 
wahrend gleichzeitig mit dem Zugrundegehen der Eizelle nnd der Mem- 
braua granulosa der Prozess der Follikelatresie um sich greift. Die yon 
FettkSrnchenzellen gebildete Theca interna der fiberaus zahlreichen 
atresierenden Follikel bleibt bestehen und bildet durch Verschmelzung 
mit den gleichartigen Nachbargebilden ein charakteristisches Gewebe, 
welches mit dem Herannahen der Pubertiit immer mehr und mehr zu- 
nimmt und schliesslich den grSssten Teil des Ovariums erftillt. Wesent- 
]ich ist die Feststellung Limon 's ,  class das interstitielle Gewebe, die 
interstitiellen Zellen nicht mehr regellos wie gewShnliche Stromazellen 
durcheinanderliegen, sondern, dass sie in wohl charakterisierten Nestern 
und Striingen, hliufig sogar in radiiirer Anordnung ]iegen. Ihre reich- 
liche Versorgung mit Kapillaren und ihre regelmiissige Gruppierung um 
die Gefiisse tiberhaupt weist auf ihre innersekretorische Natur hin. 
L i m o n  findet selbst, dass diese Art yon Gewebsverteilung den Namen 
i n t e r s t i t i e l l e s  Gewebe  kaum mehr rechtfertigt. Die Bezeichnung 
i n t e r s t i t i e l l e  E i e r s t o c k s d r t i s e  ist in diesem Falle eher zutreffend, 
wenn aueh die physiologische Bedeutung dieser ,Driise" noch im Unklaren 
liegt. 

Als niichster Autor hat F r anz  Cohn 1) gelegentlieh seiner be- 
kannten Untersuchungen tiber die Entwicklung des Corpus luteum aus 
dem Granulosaepithel der Follikel auch die glande interstitielle des 
K a n i n c h e n s  studierk Er kommt zu den gleichen Resultaten wie 
L imon  und Bouin nnd ist yon tier innersekretorischen Funktion der 
,,interstitie!len Drtise" vollstandig tiberzeugt. 

Eine fiber zahlreiche Tierspezies ausgedehute Untersuchungsreihe 
hat zum ersten Mal L. F r a n k e l  2) (1905) veriiffentlicht. 45 verschie- 
dene Gattungen aus der Klasse der B e u t e l t i e r %  Hu~t ie re ,  Carn i -  
vo ren ,  N a g e t i e r e ,  I n s e k t i v o r e n ,  C h i r o p t e r e n  undAf fenwurden  
dazu benutzt. 

Das Resultat war ein tiberrasehendes, insoferu als F r a n k e l  zu dem 
Schlusse kam, dass  die i n t e r s t i t i e l l e  E i e r s t o c k s d r t i s c  u n m 6 g l i c h  
e ine  g rSs se re  a l l g e m e i n e  w i c h t i g e  F u n k t i o n  aus t iben k a n n  
nnd zwar aus folgenden Grtinden: 

1. Wegen der hohen I n k o n s t a n z  dieses Gewebes. Vielen uad 
gerade den hochstehenden Siiugern, insbesondere dem Mensche~l und den 
menscheniihnlichen Affen, sollte es ganz fehlen; desgleichen sell es vielen 
Spezies aus Ordnungen, in denen es in einigen Familien, z.B. den 
Carnivoren~ zu finden is~, fehlen; ja sogar in der einzelnen Gattung sell 
sein Vorkommen kein konstantes sein. 

1) Frz. Cohn~ Zur Histologie und Histogenese des Corpus lutoum und des 
interstitiellen Ovarialgewebes. Inaug.-Diss. Breslau 1903. Aroh. f. mikrosk. Anat. 
und Entwicklungsgesch. 1903. Bd. 62. - -  Bemerkungen zur Histologie und 
Driisenfunktion des Corpus luteum. Eine Erwiderung an LubosCh. Anat. 
Ariz. 1904. Bd. 25. Nr. 2 und 3. 

2) L. Fr~inkel: Vergleichend histologische Untersuchungen fiber das 
Vorkommen drfisiger Formationen im interstitiellen Eierstocksgewebe (glande 
interstitielle de Fovaire). Diesos Archiv. 1905. Bd. 75. 
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2. Wegen der ausserordentlichen ¥e r seh iedenhe i t  in Verbrei-  
tung und Aussehen. Es ist oft ein hochorganisiertes, fast den ganzen 
Eierstoek einnehmendes Gewebe, bald sehr wenig gegent~ber dem ge- 
wShnliehen Bindegewebe differenziert. 

3. Wegen der Tatsaehe, dass die interstitielle Drfise aus zu- 
grundegehenden,  nicht  zu ihrer eigenen Funkt ion gelangen- 
den Organen (den atretischenFollikeln) hervorgeht  und noch dazu, 
wie oben erwahnt, 'inkonstant ist. 

4. Sell das inkonstante  Vorkommen und Aussehen der 
glande interstitielle in Widerspruch  stehen mit der sonst stets 
g le iehen Funkt ion  des Eiers tocks  bei allen Saugern, welche 
lebende Junge zur Welt blingen. 

5. Frankel  weist noch auf den Vergleich mit dem Corpusluteum 
hin~ welches im Gegensatz zu der so wechselvollen interstitiellen Drt~se 
in der Reihe der aufgezahlten Sauger in vollkommen gleicher Weise 
sich finder. Ersteres hat ~iberall den gleichen Bau und die gleiche 
Konstanz. 

L. F r a e n k e l  hat des grosse Verdienst, des Problem der 
interstitidlen Eierstocksdr~ise als Erster auf breiter vergleiehend- 
anatomischer Basis untersucht zu haben. Ausserdem hat er meines 
Wissens zuerst die so leistungsf~hige Fettfgrbung mit Sudan ffir 
diese Zweeke verwendet. Aber F r a e n k e l  hat selbst schon betont, 
dass sein Material auf Vollstgndigkeit keinen AnspruGh maehen 
kann. Namentlieh naeh einer Richtung bin macht sich die Unvoll- 
st~ndigkeit des Fraenkel ' schen  Untersuehungsmaterials st6rend 
bemerkbar~ n~mlieh darin, dass er fast stets nur e r w a c h s e n e  
Tiere untersucht hat. Wir werden sp~ter auf Grund eigener Unter- 
suchungen sehen, dass bei einer Anzahl yon S~ugetiergattungen 
die interstitielle Eierstoaksdr[ise vorwiegend in der Jugend bis zur 
beginnenden Geschlechtsreife sich findet, also eine ,,Pubert~tsdr~se" 
ist und im erwaehsenen Alter bedeutend zurfiaktritt. So erkl~ren 
sieh manche Widersprtiahe in F r a e n k e l ' s  Arbeit, wie z. B. der, 
dass er bei versehiedenen Individuen dersdben Klasse oder Ordnung, 
ja sogar dersdben Spezies, die interstitielle Drtise das eine ~al  
findet, des andere Mal aber nicht. Nur die Niehtberticksiehtigung 
yon Alter und Ern/~hrungszustand kann zu solchen Widersprfiehen 
f~hren, wie wir sparer beweisen werden. Aueh den Schlusssatz 
F r a e n k e l ' s ,  dass des Vorkommen der interstitidlen Eierstocks- 
dr~se ein ganz regdloses und inkonstantes ist, kann ieh auf Grund 
meiner Untersuchungen widerlegen. Es wird sich zeigen, dass 
sowohl  o n t o g e n e t i s c h  als aueh p h y l o g e n e t i s c h  des Auf-  
t r e t en  der i n t e r s t i t i e l l e n  E i e r s t o c k s d r ( i s e  ein d u r e h a u s  
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g e s e t z m ~ s s i g e s  i s t  und dass sie mit dem Corpus ]uteum in 

einem gewissen Reziprozit/itsverh/~ltnis steht. 

Eine Fortsetzung der Fraenkel ' sehen Untersuehungen wurde yon 
seiner Sehtilerin Anna  Sehaef fe r  19111) unternommen. Die Auswahl 
des Materials nahm aber auf die yon F r a e n k e l  selbst gemaehten Ein- 
w~tnde noeh keine R~eksiehL indem aueh die Tiere dieser Untersuehungs- 
reihe fast ausnahmslos im e rwaehsenen  Zustande sieh befanden. 

Als Resnltat der Untersuehungen an Ovarien yon 50 versehiedenen 
Tierspezies ergab sieh bei A. Sehaef fe r  folgendes: das Vorhanden-  
sein yon i n t e r s t i t i e l l e m  Drf isengewebe sel l  im a l l g e m e i n e n  
n ieh t  an b e s t i m m t e  T i e r k l a s s e n  gebunden  sein. Es sollen viel- 
mehr innerhalb derselben sehon grosse Differenzen sieh finden, wie dies 
aueh L. F r a e n k e l ' s  Ansieht war. A. Sehaef fe r  meint, ebenso wie 
P r a e n k e l ,  ,,dass sieh die Inkonstanz der interstitiellen Eierstoeks- 
driise sogar auf das einzelne Tier in versehiedenen Altersstadien er- 
streeke". Wit werden an unserem U n t e r s u e h u n g s m a t e r i a l  
ze igen  kSnnen,  dass diese , , I nkons t anz"  eine gese t zm~ss ige  
ist,  d. h. dass die interstitielle Drtise zu ganz bestimmten Zeiten des 
Lebens vorhanden ist und zu ganz bestimmten Zeiten eben fehlt. 

Aber nieht nur des Vorkommen der interstitiellen Drtise an sieh 
sell starkvariieren, sondern aueh die Qual i t~ t  derselben hat A.Sehaeffer  
in den einzelnen EierstSeken sehr weehselnd gefnnden. Sehr massgebend 
seheint mir die jeweilige Auswahl der FSzbungsmethoden zu sein~ indem 
bei nieht elektiver Tinktion die interstitielle Driise ftir indifferentes 
Bindegewebe gehalten werden kann. Es ist meiner Meinung naeh dieses 
Moment in den meisten der vorliegenden Untersuehungen wenig bertiek- 
sichtigt und besonders die Sudan[~trbung z u wenig yerwendet worden. 
A. Sehaef fe r  hat z. B. in ihrer sehr ausftihrliehen Arbeit Sudan- 
f~rbungen nur yon Kaninehenovarien abgebildet, bei welehen es auch 
ohne spezifisehe F/irbung nicht schwer f/~llt, die g]ande interstitielle zu 
erkennen. Gerade yon den strittigen Objekten anderer Tiere (z. B. Katze 
oder Hund) liegen solche Abbildungen yon grossen Uebersiehtspraparaten 
mit Sudanf/irbung nicht vor. 

Sehr auffallen muss es, dass in der genannten Arbeit die Ovarien 
von 4 Hunden keine interstitielle Drfise besessen haben sollen, wohl 
aber die nahe verwandten, Spezies Canis latrans und Canis lupus. Der 
Widersprueh liegt auf der Hand. Aueh Pferd, Schwein und Kuh sollen 
keine glande interstitielle besitzen, ebenso wie Affe und Menseh, und 
dies alles aus dem Grund% well tie ein periodiseh wiederkehrendes 
Corpus luteum haben. 

Eine zweite Gruppe yon Saugern, welehe naeh der Ansicht yon 
Bouin trod Ance l  kein periodiseh wiederkehrendes Corpus luteum 
besitzen~ sollen gewissermassen zum Ersatz daftir eine stark ausgepr/igte 
interstitielle Drfise aufweisen. Tats~ehlieh ist bei Nagetieren (Kaninehen, 
Meerschweinchen und Maus) die interstitielle Drt~se oft als besonders 
gut ausgebildet besehrieben worden. 

Ob abet bei der ungefahr 3 wSchentliehen zyklisehen Brunst der 

1) A n n a S c h a e ff e r, Vergleiehende histologische Untersuehungen fiber 
die interstitielle Eierstocksdrfise. Dieses Archly. 1911. Bd.x94. 
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Meerschweinchen das zugehSrige Corpus luteum fehlt, ob es sich vieL 
mehr nur unter dem Einfluss einer stat~gehabten, wenn auch unfrueht= 
baren Kohabitation ausbildet, oder ob es endlich bald nach seiner Ent- 
stehung wieder mit der Umgebung verschmilzt und im interstitiellen 
Drfisengewebe aufgehL ist noch nicht ganz entschieden. Einige e igene  
Beobachtungen (s. u.) sprechen gegen die Bouin'sehe Auffassung. 

Ganz merkwgrdig mutet uns die Angabe an, dass die g a t z e  zum 
Unterschied yon andereu nahe verwandten Spezies sich so verhalten 
:soll, wie die Nagetiere, indem auch die Katze kein periodisches Corpus 
hteum, dagegen eine, wenn auch nicht konstante, so doch 5fter aus- 
gepragte interstitielle Drtise hubert soli. 

Die Frage naeh der F u n k t i o n  der interstitiellen DrUse sieht 
A. Schae f fe r  noch als unbeantwortet bzw. die Hypothesen darttber 
nieht als exakt bewiesen an. 

Zu noch divergierenderen Resultaten kommt Ganf in i ,  welcher 
meint, dass die Bedeutung der interstitie]len Dr~tse zunimmt, je hSher 
man in der Tierreihe hinaufsteigt. Nach seinen Untersuehungen am 
B u h n  sollen die interstitiellen Zellen aus yore Keimepithel gegen das 
Zentrum wachsenden Epithelzapfert entstehen, yon denen die peripher 
gelegenen eine Umwandlnng zu Primordialeiern erfahren sollen. Die 
interstitiellen Zellen sollen demnach mit den aus den Pfliiger'schen. 
Schlguchen hervorgegangenen Markstrangen identisch sein, eine Ansicht, 
welehe yon alteren Anatomen (Pf l i lger ,  W a l d e y e r  u. a.) schon aus- 
gesprochen worden war, dagegen yon v. KS l l i ke r ,  Ebner ,  v. Win i -  
w a r t e r ,  Bouin u. a. wieder verlassen worden ist. 

Das Ergebnis Ganf in i ' s ,  dass die Bedeutung der interstitiellen 
Zellen zunimmt, je hSher man an der Tierreihe hinaufsteigt, i s t  dem 
m e i n e r  e i g e n e n  U n t e r s u e h u n g e n  genau  e n t g e g e n g e s e t z t .  

Ein zweiter italienischer F0rscher , C e s a - B i a n e h i ,  kommt beziig- 
lich des Vorkommens der interstitiellen Drfise zu dem Resultat, dass 
die glande interstitielle im strengen Sinne des Wortes als wohlbegrenztes 
drtisiges Organ mit typischer Struktur sich nur bei einer relativ kleinen 
Zahl den ve~schiedenen Ordnungen angehSrender S~ugetiere finder, und 
dass auch bei derselben Spezies ihr Vorhandensein naeh dem Alter des 
'Tieres variiert. Funktionell soil sie ,den Geschlechtstrieb und die 
sekundaren Geschleehtseharaktere zu wahren haben. Interessant ist 
sein Befund, dass die interstitielle Drtise bei Tieren im~Winterschlaf 
nut sparlich vertreten ist, dass sie dagegeu zur Zeit des Erwaehens und 
wahrend des Sommers zu grosset Bedeutung gelangt. 

Mit Rfieksicht auf die starke Abmagerung und dan grosseu Fett- 
verbraueh �9 Tiere im Wintersehlaf erseheint uns die Reduktion des 
Ovarlalfettes, also auch der FettkSrnchenzellenoder iaterstitiellen Drfise 
gs plausibel. 

Ganz inkonstantes Vorkommen d e r  interstitiellen Eierstoeksdr~ise 
bei den Saugern glaubt aueh Aim6 ~ gefunden zu haben. Beim Schwein, 
Sehaf nnd Pferd soll sie wahrend des extrauterinen Lebens fehlen und 
durch die Graaf ' schen  Follikel ersetzt werden. : 

Die FetttrSpfehen in den interstitiellen Zellen fasst er als Degene- 
rationserscheinuugen auf und glaubt deshalb auch nicht an eine Funktion 
dieses Gewebes~ viehnehr soll eine solehe nut dem Corpus hteum zu- 
kommen. 

R e g a u d  und D u b r e u i l  sprechen sich dagegen wieder ft~r die 
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funktionelle WichLigkeit der interstitiellen Zellen aus. Das yon letzteren 
produzierte Sekret sol1 aus gewShnlichem Fett und einer dutch Kupfer- 
h~tmatoxylin fiirbbaren Substanz zusammengesetzt sein. Das Sekret so]l 
ferner nicht auf dem Blut-~ sondern auf dem Lymphwege in den Kreis- 
lauf gelangen. 

Ueberblicken wir die bisher vorliegenden Untersuchungen fiber 
das Vorkommen der i n t e r s t i t i e l l e n  Ei ers to  cks drtis e b ei T ie ren ,  
so mtissen wir sagen~ dass die Anzahl der vorliegenden Arbeiten 
(Limon~ Bouin ,  F. Cohn,  L. F r a e n k e l :  A. Schaeffer~ Ganf in i ,  
Cesa-Bianehi~ Reg'aud und Dubreu i l :  Aim6) in Anbetracht des 
sehwierigen Gegenstandes eine noeh relativ geringe ist. 

Die Erkennung yon Gesetzm/issigkeiten ist nur dureh die Ver- 
arbeitung eines grossen urnfassenden Vergleiehsmaterials mSglich~ 
in der Art, wie es L. F r a e n k e l  und A. Schae f f e r  angebahnt 
haben. Abet nieht nur die Uebersicht tiber das Ganze l~tsst noch 
zu wfinsehen fibrig; es sind auch die wenigen fests~ehenden Befunde 
bei einzelnen Tiergattungen und beim Mensehen noeh welt davon 
enffernt: zur allgemeinen Kenntnis gelangt zu sein, wie etwa das 
histologische Bild anderer Dr[isen~ z. B. der Nebenniere oder der 
Schilddriise. Es ]iegt das m. E. daran, dass die meisten der den 
einsehl~gigen Arbeiten beigegebenen Text- und Tafelabbildungen 
entweder nur sehematisehe Zeiehnungen bringen oder nur einzelne 
Stellen aus dem Ovarium bei starker VergrSsserung herausgreifen. 
Grosse eharakteristisehe U e b e r s i c h t s b i l d e r ~  welche naturgetreu die 
Struktur und Verteilung der interstitiellen Zellen im Ovarium wieder- 
geben, sind seit den Arbeiten L i m o n ' s  kaum wieder zu finden 
und wo sie vorhanden sind 7 wurden sic meistens naeh Paraffin- 
sehnitten mi~ den gewShnliehen Kernplasma- und Bindegewebs- 
fKrbungen ohne j ede  F e t t f / i r b u n g  angefertigt. Sehon die L imon-  
sehen Uebersichtspr~parate mit der 0 s m i u m s / i u r e f ~ r b u n g  geben 
ausgezeiehnete eharakteristisehe Bilder yon der in Frage kommenden 
Gewebsstruktur wieder. Ungleieh mehr loriigen sieh der Auffassung 
die Bilder ein, welehe man yon diinnen G e f r i e r s e h n i t t e n  mit  
S u d a n f ~ r b u n g  und I- I~matoxyl in  als Gegenf l i rbung  erhitlt. 
Dureh ausgiebigste Verwendung soleher Abbildungen in den nun 
folgenden e igenen  Untersuehungen hoffe ieh zur Verbreitung der 
Kenntnis dieser interessanten Gewebsformati0n einiges beizutragen. 
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E i g e n e  U n t e r s u c h u n g e n .  

1. Nagetiere. 

Kaninchen. 

Das Ovarium des Kaninehans eignet sich ganz besonders gut 
zum Studium der interstitiellen Eierstoeksdriise und as ist deshalb 
zu diesam Zweek seit Limon:  gou in  und Aneel  noeh yon einer 
tleihe yon anderen Forsahern studiert worden: unter denen ieh 
Franz  Cohn, Benth in ,  L. F r a e n k e l  und A. Sehae f f e r  be- 
senders nennen mSehte. Die Entwieklung sowohl als aueh das 
Bild des fertigen Ovariums sind deshalb beim Kaninehen so gut 
bekannt, dass ieh dureh racine eigenen Untersuehungen niehts 
wesentlieh Neues hinzufiigan kann. Da abet der Kanineheneierstoek 
im folgenden h~ufig als Paradigma und Vergleiehsobjekt fiir die 
Ov-arien anderer Tierspezies herangezogan warden muss und aueh 
viele exparimentelle Beobaehtungen am Kaninehen auf die Verh~ilt- 
nisse beim Mensehen zu iiber~ragen versueht werden, wird eine 

~ausfiihrliehe Besehreibung unter Beigabe guter Uebersiehtsabbil- 
dungen~ an denen es h~uf]g fehlt, wohl am Platze sein. Wenn man 
das Ovarium eines erwaehsenen Kaninehens mit freiem Auge am 
Durehsehnitt betraehtet, so f~tllt einem sehon die gelbe F~trbung 
der Sehnittfl~iehe auf. Letztere riihrt yon niehts anderem her, als 
yon dam reiehen Pigmentgehalt der FettkSrnehenzellen, aus welehen 
sieh die interstitielle Eierstoeksdgise zusammensatzt. Die Ober- 
fliiehe soleher Ovarien ist dureh zahlreiehe, steeknadelkopfgrosse, 
wasserhelle Bl~isehen vorgebuehtet: welehe den haranreifenden 
Follikeln entspreehen. 

Fertigt man von solehen Ovarien diinne Gelriersehnitte an und 
f/~rbt sia mit Sudan III und H~imatoxylin, so bietet sieh ein iiber- 
rasehendes Bild, welches die meisten der Faehkollegen, die es zu 
sehen bakamen, noeh jedesmal in Erstaunen versetzte. So wenig 
bekannt ist das wahre Aussehen dieses Gebildes~ yon welehem in 
den letzten Jahren so h/~ufig die Retie war. 

9/10 des Ovariums sind beim erwaehsenen Tier yon diesem Gewebe 
eingenommen, welches in radi~tr angeordneten L~ppehen fiber die Rinde 
und alas Mark des Ovariums verteilt liegt. Es besteht aus grossen 
polygonalen Zellen mit bliisehenfSrmigen Kern nnd einem Protoplasma, 
welches ganz yon lipoid~ihnliehem Kgrnehen erffillt ist. Figur  2 veran- 
sehaulieht eine Par tie aus einem selehen Ovarium. Man sieht darin 
b!au eine sehmale Zone der Rindensehieht, ebenfalls blau gef~rbt die 
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Ureier und die Graaf 'schen Follikel mit Eizelle und die Granulosa- 
schicht. Die roten Felder sind z. T. konfluierende Flachen, tells lassen 
sie sieh in kreisfSrmige oder ovalare Felder auflSsen, denen man die 
Entwieklnng arts atretisehen Follikeln noch ansieht. Es sind dies jene 
Gebilde, welche man bis vor kurzem noch hSehst unzutreffenderweise als 
falsehe gelbe KSrper (Corpora lntea spuria sire atretiea) bezeichnet hat. 

Bei starker VergrSsserung sieht man ausser den oben beschriebenen 
Details der Zellstruktur noch die aberaus reiehliche Vaskularisation des 
in Rede steheMen Gewebes, welches so welt geht, dass fast jede Zelle 
an einer oder mehreren Seiten yon Kapillaren umgeben ist. 

Bei oberflgehlicher Betraehtung dieses dem erwachsenen Tiere ent- 
stammenden Pr~parates mag einem woh] der Gedanke kommen, dass 
die Nester und Zellstritnge~ welche mit cler Nebennierenrinde eine weit- 
gehende Aehnlichkeit haben, durch Versehmelzung gelber KSrper ent- 
standen sein oder gar yon den embryonalen Markstr~ngen sieh herleiten 
kSnnten. 

Yecfolgt man abet die E n t s t e h u n g  der  i n t e r s t i t i e l l e n  E ie r -  
s t o e k s d r t i s e  des K a n i n c h e n s  schon  vom n e u g e b o r e n e n  Tie r  
a n g e f a n g e n  in alien Stadien his zur Gesehleehtsreife, so drsngt sich 
einem der wahre Ursprung dieses Gewebes mit roller Gewissheit auf. 
Das Ovarium eines etwa 5monatigen Kaninehens weist neben vielen heran- 
reifenden Graaf 'schen Follikeln eine Anzahl yon massiven atretisehen 
Follike]n auf, welche sich mit Sudan lebhaft r o t  f~trben. Ein Tell 
der tibrigen Graaf 'schen Follikel zeigt Degenerationserseheinungen 
an Eistelle und Granulosa nnd in verschiedenen Abstufungen V e r - '  
. d i eknng  und V e r f e t t u n g  der  Theca  ex te rna .  Die Zellen der 
letzteren heben sich als rote Ringe oder Ha]bmonde rings um 
die blau gefi~rbte Granulosa ab. Bei noeh i~ingeren Tieren sind diese 
Zel]ringe tier Theea externa noeh recht sehma[ und umgreifen hiiufig 
nur einen kleinen Teil der Peripherie des Follikels. Bei iilteren Stadien 
etwa im 6. oder 7. Monat sieht man immer haufiger~ dass die hyper- 
plastisehe Theca externa der einzelnen atresierenden Follikel sieh mehr 
denen der Nachbarschaft niihert~ mn sehliessLieh zur Aneinanderlagerung 
und Versehmelzung zu ftihren. Dadurch kommen dann beim geschlechts- 
reifen Tier die streifen- und bandfSrmigen Ztige yon Zellen zustande~ 
Die HShle des atresierenden Follikels wird fast zum grSssten Tell durch 
die wuehernden Theea interna-Ze]len eingeengt und schliesslich deuten 
nut mehr sehol]ige Reste der Eize]le nnd der Glasmembran auf die 
Entstehung eines solehen ,,falsehen gelben KSrpers" bin. 

Treten dann zur Zeit der Brunst oder Sehwa;ngersehaft die 
C o r p o r a  l u t e a  v e r a  auf, so erfiillen sie weitaus den grSssten Teil 

des Ovariums und drXngen sehon aus r~;umliehen Griinden das 

(ibrige interstitielle @evcebe stark in den Hintergrund. Aber aucl/' 
die F~rbbarkeit der FettkSrnchen nimmt zu dieser Zeit in den 
Theea-Zellen ab. Der grosse Reichtum an Corpora lutea entsprieht 
tier grossen Anzahl lebender Junger, die diese Tiere bei ihrer 
kurzen Tragzeit (etwa 2 Monate) zur Welt bringen. Und da die 
neue Konzeption immer bald im Anschluss an die er[olgte Geburt 
stattfinde~ muss es aueh stets eine lebhafte Neuproduktion yon 
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zahlreiehen sprungreifen Graaf'sehen Follikeln geben. Hand in 
Hand damit geht aueh eine gesteigerte Atresio der Pollikel, welche 
die reiehe Ausbildung des oben besehriebenen interstitiellen Go- 
webes im Gefolge hat. 

M e e r s c h w e i n c h e n .  

Das 5Ieersehweinchenova.rium, im grossen und ganzen dem des 
Kaninchens ~ihnlieh, bietet doeh entspreehend der Eigenart dieser 
Tiere einige Besonderheiten. Mehrfaehe Kennzeichen~ wie die 
Zweizahl der Brustdrtisen bei den Meersehweinchen gegentiber der 
Vielzahl der bei den Nagetieren~ ferner die fortgeschrittene Reife 
und grosse SelbstSndigkeit der neugeborenen Neersehweinehen (diese 
laufen bekanntlieh sofort nach der Geburt umher und k6nnen sieh 
sehon ihrFutter selbstsuehen) weisen bereits aufgewisseAbweichungen 
im Sexualsystem des Meerschweinehens bin. Pigur 3 zeigt einen 
mit Sudan und H/imat0xylin gef/~rbten Gefrierschnitt dureh das 
Ovarium eines gesehleohtsreifen virginellen Meersehweinehens. Es 
f/~llt die regelmitssige Anordnung gegentiber dem interstiCiellen Ge- 
webe des Kaninehens ins Auge, indem die Sondorung in rundliehe 
Folder und L~ippehen viel tibersiehtlieher durehgefiihrt erseheint. 
Aueh am erwaehsenen Tier 1/~sst sieh bier die Entstehung aus 
atretisehen Follikeln, den sogen, falsehen gelben Ksrpern, reeht 
iibersiehtlieh verfolgen. Figur l~ welehe zwei Corpora lutea tier 
Brunst enth~ilt, zeigt den sehon beim Kaninchen erw~thnten Prozess 
yon der Zurtickdriingung des intersgitiellon Fettgewebes dureh die 
Corpora lutea~ nieht so sehr in r~umlieher, als vielmehr in tink- 
torieller Beziehung. Gegeniiber den hellroten Fliiehen der beiden 
Corpora lutea weist das in L~ppchen angeordnete noeh reiehlieh 
vorhandene interstitielle Gewebe nut wenig mit Sudan fXrbbare 
KSrnehen auf~ seheint sieh also im Zustande verminderter Aktion 
zu befinden. 

Dieses Priiparat ist aueh noeh in einer anderen Hinsieht be- 
merkenswert, da es yon einem isol ier t  aufgezogenen,  also 
sieher ganz virginellen gesehleehtsre i fen Meersehweinchen 
s tammt und t rotzdem Corpora lutea tier Brunst  enth~lt. 
Es liegt in dieser Tatsaehe eine Widerlegung der yon Bouin 
und Aneel  aufges te l l ten  Regel~ dass die Tiere mit gut 
ausgebi lde ter  in t e r s t i t i e l l e r  Drfise (also in unserem Falle 
die Nagetiere) kein sp0ntan ents tandenes  Corpus luteum 
der Brunst  (Corps jaune  p6riodique) besitzen, dass vielmehr 

A r c h l y  f l l r  GT"n~kologie.  Bd .  102, H.  3. ~1 
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bei solehen Tieren das Corpus luteum nur durch eine stattgehabte, 
wenn auch unfruchtbare Kohabitation provoziert werden kSnntc. 
Wie wir sparer sehen kSnnen, werden der yon Bouin und Ancel  
aufgestellten Behauptung durch unsere Untersuehungen noch weitere 
Sttttzen entzogen~ wobei wir auf den eben erwghnten Befund wieder 
zuriickkommen miissen. 

Maus. 

Das Ovarium der Maus ist so klein~ dass die Anfertigung yon 
Gefriersehnitten besonders bei jugendlichen Stadien gewisse teeh- 
nisehe Sehwierigkeite.n bietet. Beim erwaehsenen Tier verh~lt sieh 
sdine i n t e r s t i t i e l l e  Drase  g a n z  analog wie die der Ra t te  7 
welche sehon wegen ihrer erheblieheren GrSsse viel bequemer zu 
studieren ist. 

An Paraffinschnitten kann man trotz der Kleinheit z ah l r e i ehe  
Graaf 'sehe Follikel, Corpora lutea und a t r e s i e r e n d e  Fo l l i ke l  
mi t  ihren  Der iva t en  naehwe i sen ,  wie es aueh der grossen  
Fer t i l i t / i t  d ieser  Tiere  en t spr ieh t .  

Ratte. 

Das Ovarium der weissen Ratte, welches etwa die sechsfache 
Gr6sse des M~useovariums besitzt, enth/ilt mehr fibrillates Binde- 
gewebsstroma, als das Ovarium yon Kaninchen und Meerschweinchen. 
Es eignet sieh dieses Objekt deshalb besonders gut zum Studium 
der Ilistogenese der interstitiellen Eiers~oeksdriise, weil man aueh 
beim erwaehsenen Tier noeh deutlieh die Sonderung in die Theca- 
zellenringe der einzelnen Follikel vornehmen kann. Follikelatresie 
und Fetteinlagerung in den Theeazellen beginnen bei tier Ratte 
sehon in den ersten Lebenswoehen, also wesentlieh fr~hzeitiger als 
bei dem Kaninehen. Die D i e h t i g k e i t  der i n t e r s t i t i e l l e n  Sub- 
s tanz  und dami t  die Intensi t~t t  des Vorganges  der Fo l l ike l -  
a t r e s i e  e n t s p r i e h t  der grossen F r u e h t b a r k e i t  d ieser  Tiere.  

2. Insektivoren. 

Europttischer Igel (Erinaceus europaeus). 

Die Ausbildung der interstitiellen Dr~se bei diesen Tieren ist 
wesentlieh davon abh~ngig, zu welcher Jahreszeit das Ovarium 
untersueht wird. WS, hrend des Winterschlafes ist tier Fettbestand 
desselben ausserordentlieh reduziert, im Friihjahr gelangt die inter- 
stitielle Driise wieder zu yeller Entwieklung. Ein Ov-arium~ um die 
Zeit des Winterschlafbeginns entnommen, zeigt etwa folgendes Bild: 
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Vorherrschend sind die generativen Anteile in Gestalt yon Ureiern 
und Graaf 'schen Follikeln in allen Stadien der Reife. Das Binde- 
gewebsstroma i besonders in tier Markschicht stark entwickelt: zeigt 
verhgltnismgssig wenig mit Sudan f~:rbbare FettkSrnchenzellen, 
welehe z. T. in Zellnestern und schmalen Streifen angeordnet liegen. 
Daneben finder man vereinzelte atretische Follikel mit fetthaltiger 
Theca interna sowohl mit Hohlraum als aueh in massiver Form 
als sog. falsche gelbe KSrper. 

Borstenigel aus Madagaskar Centetes ecaudatus). 

Das Ovarium eines im Dezember eingegangenen erwachsenen 
Weibchens zeigt im grossen und ganzen dieselben Strukturverhglt- 
nisse wie das des europ/~ischen Igels, nur isr dem vorgertickteren 
Stadium des Winterschlafes entsprechend der Fettbestand noch 
geringer als bei dem vorigen, flgmatoxylin-Eosinprgparate, in 
denen die Anwesenheit lipoidhaltiger Granula nut durch das Zurfick- 
bleiben yon Vakuolen erschlossen werden kann, sind, das zeigt 
dieser Fall wieder ganz deutlich, nur wenig geeignet, nm tiber die 
Verteilung des interstitiellen Drtisengewebes eine Uebersicht zu geben. 
An Sudanprgparaten kann man auch hier trotz der Reduktion dieses 
Gewebes feststellen, dass atretische Follikel in den verschiedenen 
Stadien und verschmolzene, ausder  Tuniea externa hervorgegangene 
Zellstrgnge fiber Rinde und Mark des Ovariums wenig dieht 7 abet 
doeh diffus zerstreut sind. 

3. Chiropteren. 
Fledermaus (Vespertilio murinus). 

Das etwa stecknadelkopfgrosse Ovarium, nach der virginellen 
Besehaffenheit des zugehSrigen Uterus einem jungen Tiere angehSrig~ 
zeigt auf einem mit Sudan und H/~matoxylin gef~trbten Gefrierschnitt 
folgendes Bild: Die schmale Rindenschicht ist erffillt yon zahlreiehen 
Ureiern und Graaf 'schen Follikeln in allen Stadien der Reife. Ein 
Corpus luteum ist noch night vorhanden. Das ganze Zentrum des 
Ovariums ist eingenommen yon einem auf den ersten Bliek bet 
schwaeher VergrSsserung fast homogen aussehenden Gewebe. Bet 
starker VergrSsserung erweist sieh letzteres als reich entwiekelte 
interstitielle Drfise, in der wohl bloss die l'appchenfSrmige Anord- 
nung sehr wenig ausgesprochen ist, well breite bindegewebige Septa 
fehlen. Die einzelnen Zellen entsprechen abet genau dem Typus 
tier epitheloiden polyedrischen Theca-Luteinzelien mit grossem 
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bl~;sehenfSrmigen Kern und s~ark liehtbreehenden, mit Sudan rot- 
gef/~rbten FettkiSrnehen. 

Auffallend ist die starke Vaskularisation mit Kapillaren, welehe 
die einzelnen Zellen allseits umspinnen; unterbroehen wird die 
Ebenmgssigkeit dieser Zellanordnungen nur dureh vereinzelt lie- 
gende atretisehe Follikel, welehe ihre Umwandlung in das inter- 
stitielle Drtisenparenehym noeh nieht vollzogen haben. 

4. earnivoren (Raubtiere). 

Hund (Canis familiaris). 

Dureh langjithriges experimentelles Arbeiten an Hunden, haupt- 
s~ehlieh auf innersekretorisehem Gebie~ habe ieh ein Material yon 
iiber 250 weibliehen Tieren dieser Spezies gewonnen und dureh 
jedesmaliges Studium des Genitales unter den versehiedensten nor- 
malen und pathologisehen Verh~tltnissen in allen miigliehen Alters- 
stufen eine ziemlieh genaue Kenntnis des Hundeovariums erworben. 
Ieh will gleieh vorweg nehmen, dass ieh im Gegensatz zu 
L. Fri~nkel  und seiner Sehfilerin Anna  Sehi i f fer  sehr bald zu dem 
Resultat gelangt bin~ dass  der  Hund  eine sehr  gut  a u s g e b i l d e t e  
i n t e r s t i t i e l l e  E i e r s t o c k s d r i i s e  bes i t z t ,  welehe besonders in der 
Zeit vor der Gesehleehtsreife an Reiehhaltigkeit der Entwiekhng nahe 
an den Zustand heranreieht, wie wir ihn bei dem Paradigma 
L i m o n ' s  bei den Nagetieren vorfinden. Allerdins liegen die ent- 
spreehenden Zellstr/inge nieht in so breiten massiven Feldern bei- 
sammen wie etwa beim Kaninehen, sondern sind in Form eines 
mehr feinmasehigen Netzwerks fiber Rinde und Mark des ganzen 
Ovariums verbreitet. Da ausserdem aueh die einzelnen Zellen nieht 
so gross und bl~tsehenfSrmig sind wie bei den Nagetieren~ trotzdem 
aber sehr viel feinkSrniges Fett enthalten, so erhellt daraus, dass 
aueh bier wieder nur d e r m i t  Sudan gefi~rbte Gefriersehnitt die ge- 
eignete Pr/iparationsmethode zum Studium dieses Objektes abgibt. 

Wenn man F igur  5 betraehtet 7 so kann man ohne Sehwierig- 
keiten erkennen, dass die mit Sudan rotgefgrbten Zellen im Stroma 
zwisehen den Ureiern and Follikeln eingelagert sind und tells in 
kreisf6rmigen Flgehen die Endstadien atretiseher Follikel repriisen- 
tieren~ teils halbmondfSrmig die degenerierte Membrana granulosa 
Graaf 'seher  Follikel umgreifen. Mehr lang gezogene spindelf6rmige 
Zellztige sind dnreh Versehmelznng obiger Gebilde und dureh De- 
formation info]ge des Waehstumsdruekes tier neugebitdeten Folliket 
und des fibrill.:tren Bindegewebes entstanden. Auf die Aehnliehkeit 
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des Gesamteindruekes, welehen dieses Bild mit F i g u r  Nr. 1, den 
Leyd ig ' s ehen  Zwischenzellen des ttodens, gemeinsam hat~ sei bier 
noehmals hingewiesen. 

Dieses so ausgepr/~gte Bild kann~ wie F i g u r  6 uns zeigt~ voll- 
st/~ndig verwiseht werden, wenn tier Fettbestan)l des 0variums 
dnrch krankhafte Vorg~nge im Organismus reduziert wird. Bei 
Hunger, bei Inanitionszust/~nden, bei manehen u und 
beim Ausfall maneher innersckretorischer Drtisen kSnnen die Fett- 
kSrnchen in den intersti~iellen Zellen des Hundeovariums so weit 
sehwinden, dass sieh in dem Gefriersehnitt fast nichts mehr mit 
Sudan rot f~rben 1/isst. 

F i g u r  6 ist das Ogarium eines Hundes yon gleiehem Wurfe 
wie das in F i g u r  5. Nut stammt das Ovarium in P i g u r  6 yon 
einem Tier, dem 2 Monate vorher die Hypophyse voilst/~ndig 
exstirloiert worden war. Wie man sieht i i s t  selbst bei dieser F/~rbe-, 
methode yon der Anwesenheit einer interstitiellen Driise niehts zu 
erkennen. I e h  mSehte trotzdem nieht glauben~ dass die intersti- 
tiellen Ze!len einfaeh verschwunden sind, sondern nut feststellen: 
dass der so eharakteristisehe am sehnellsten zu ihrer Erkennung 
ftihrende Bestandteil das mit Sudan f~;rbbare Fett sehr labil und 
grossen Sehwankungen vor allem in pathologiseher ttinsieht unter- 
worfen ist, w o h i n g e g e n  ieh die p h y s i o l o g i s e h e n  S e h w a n -  
k u n g e n ,  wie u n t e n  g e z e i g t  w e r d e n  so l l ,  a ls  z i e m l i e h  ge-  
s e t z m ~ s s i g e  b e f u n d e n  babe.  

Von obigen, den ganzen KSrper betreffenden, Sch~dliehkeiten abge- 
sehen, welehe zur Reduktion der interstitiellen Eierstoeksdrtise fahren, 
konnte ieh auf der Versammlung deutseher Naturforseher und Aerzte in 
Wien (September 1913) fiber Versuehe beriehten, welehe zeigten, dass 
man aueh dureh einen l o k a l e n  Eingriff am Ovarium einen zum min- 
desten vortibergehenden hoehgradigen Sehwund der interstitiellen Eier- 
stoeksdrtise am Ovarium erzielen kann. Wenn man n~mlieh  sowohl  
die l/~ngs der U te ruskan t e  als aueh die mit  der Ar te r ia  und 
Vena ovar iea  zum Hilus  ve r l au fenden  Nerven d u r e h t r e n n t ,  
so bietet ein etwa 2 bis 3 }r nach diesem Eingriff untersuchtes 
Ovarium ganz ahnliche Bilder wie Figur 6, d.h.  dass bei Erhaltung 
der Eifollikel die i n t e r s t i t i e ] l e  Drfise i so l i e r t  ge sehad ig t  wird. 
Es bildet dieser Versueh ein Analogon zu den Experimenten yon Bouin 
und Ancel  am Hoden des Hundes, wobei gleichfalls Dttrchschneidung 
der im Samenstrang ver]aufenden Nerven Zugrundegehen der intersti- 
tie]len Zellen bei Erhaltenbleiben der generativen Anteile zur Folge 
hatte. Die yon manchen Seiten als kaum ausftihrbare und ausserst 
sehwierig hingestellte vollst~tndige Durchschneidung aller zum Ovarium 
fCihrenden Nerven ist zwar ein subtiler Eingriff, gestaltet sieh aber doch 
relativ einfach~ wenn man so vorgeht~ dass man die Hauptstamme der 
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Arteria und Vena ovarica und uterina vet ihrer Aufteilung am Hilus 
eine Strecke welt aus ihrer Bindegewebsseheide rein herausprapariert 
und diese Gefassscheiden saint dem umliegenden Bindegewebe dutch- 
schneider resp. eine Strecke welt reseziert. Wie man sich dutch mikro- 
skopische Untersuehungen der herausgesehnittenen Bindegewebsscheiden 
sowohl als aueh der ganzen Gefasspartien in situ tiberzeugen kann, sind 
die in Betraeht kommenden Nerven in dem resezierten Gewebe enthalten. 

In erster Linie seheinen diejenigen Nerven yon Belang 
zu sein, welehe veto Uterus her an alas Ovarium heranziehen,  
und so kann man sich aueh die Veranderungen erklaren, welche in den 
nach der Uterusexstirpation zuriickgelassenen Ovarien entstehen. Diese 
Veranderungen sind zwar nieht so hochgradig wie nach Resektion aller 
Nerven, filhren aber doch, wie aus eigenen Untersuehungen und aus 
den frtiheren Experimenten yon Btirger und MandD) hervorgeht, zu 
u in gleieher Richtung, namlieh zur Reduktion der inter- 
stitiellen Eierstocksdrtise. 

Es sollte dieser Exkurs nur zeigen, dass tats~ehlich der je- 
weilige Befund an der interstitiellen Eierstocksdriise yon zahlreichen 

aecidentellen Ereignissen abMngig sein kann. Nur so i s t e s  er- 
kl~trlieh, dass verschiedene Untersucher, zumal, wenn nur wenige 
Exemplare ein und derselben Spezies untersucht werden, zu so 
divergierenden Resultaten gelangen, und ich mSchte hierbei wieder 
auf die gross angelegte Arbeit Fr / tnkel ' s  zurtickkommen, dessen 
Material z. T. offenbar mit solehen Zuf~lligkeiten zu k~mpfen hat. 
Eine Mufige Ursache des Misserfo]ges beim Suchen nach der inter- 
stitiellen Eierstocksdr~ise ist eben die, dass T~ere, die spontan ein- 
gegangen sind, verwendet werden~ bei denen infolge der voraus- 
gegangenen auszehrenden Krankheiten Mufig aueh das Fett im 
Ovarium gesehwunden ist. Ausserdem kommt  spez ie l l  beim 
t t und  noch dazu,  dass  das i n t e r s t i t i e l l e  Gewebe bei er- 
waehsenen  Tieren:  welehe berei ts  C o r p o r a l u t e a  besi tzen,  
fas t  vo l l s t~nd ig  yon l e t z t e r e n  verdrXngt  wird. Dies war 
nun, wie ieh den betreffenden Besehreibungen entnehme, sieher so- 
wohl bei dem einen yon L. F r~nke l  selbst als aueh bei den vier 
yon A. Seh/ i f fer  untersuehten ftunden der Fall. Es hatte sieh 
also bier stets um Tiere jenseits der Gesehleehtsreife gehandelt, 
bei denen die vorher so gut entwiekelte interstitielle Eierstoeks- 
driise topiseh und offenbar auch funktionell durch die Corpora 
lutea der Brunst und Gravidit~tt ersetzt worden ist. Wenn 
Fr~nkel  und A. Seh~f fe r  bei anderen Spezies dieser Ordnung 
(Wolf, Pr~riewolf, Fuehs, Marder usw.) eine interstitielle Dr[ise 

1) L. Mandl und O. Bfirger~ Die biologisr Bedeutung der EierstSoke 
nach Entfernung der Geb~rmutter. Leipzig und Wien 1907. 
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gefunden haben, so riihrt dies eben daher, dass in den F~tllen 
mit positivem Ergebnis jugendliche Tiere untersucht women sind. 
Es ist auch in den betreffenden Besehreibungen vom Vorhanden- 
sein eines Corpus luteum nichts vermerkt. 

Es war fiir mich aus diesen Grtinden sehr interessant, meine 
PrSoparate yon tier interstitiellen EierstocksdrSse des Hundes~ 
speziell Bilder wie F igu r  5, einem der besten Kenner dieses Ge- 
bie~es~ n~mlich Iterrn Prof. L. F r a e n k e l  selbst auf dem letzten 
Naturforsehertag in Wien demonstrieren zu kSnnen. Die betreffenden 
Bilder waren ibm tatS/~chlich so neu und fremdartig~ dass er sic 
auf den ersten Bliek gar nieht als interstitielle DrSse anerkennen 
wollte~ und mir fiir meine Versuehe mit der Nervendurehschneidung 
die Nagetiere empfahl, welehe doch eine ,,wirkliehe interstitielle 
Eierstocksdriise" h~tten. Wie ieh jedoch oben auseinandergesetzt 
babe, und wie auch aus der genauen Betraehtung der Figuren 5 
und 7 hervorgeht: handelt es sich um eine ganz typisehe inter- 
stitielle Eierstocksdriise, welehe allen Postulaten dieses Begriffes 
in histogenetiseher und deskriptiver H-insieht entspriaht. Es zeigt 
dies abet weiterhin~ wie sehr selbst Spezialforseher auf diesem 
Gebiete~ wie eben L. P r a e n k e l :  so stark yon dem Festhalten an 
dem urspriingliehen Schema Limon 's  beherrseht sind, dass sie 
dadurch an der Apperzeption yon Varianten dieses Gewebes ge- 
hemmt werden. Dass dies in noch viel h6herem Grade bei den 
diesem Spezialgebiet Fernstehenden der Fall ist, brauche ieh night 
erst zu versiehern. Bei L. F r a e n k e l  kommt nun ausserdem noch 
dazu, dass seine Auffassung sieh einfacher in seine jetzt wohl 
allgemein anerkannte Corpus luteum-Theorie einf~igte. Es lag sehr 
in dieser Richtung, das anseheinend inkonstante und ungesetz- 
m~ssige Vorkommen der interstitiellen Driise zu konstatieren und 
sie zugunsten tier tiberragenden Bedeutung des ungleieh konstanteren 
Corpus hteum anzufiihren. Wit wir jedoeh bereits angedeutet 
haben und im Verlauf unserer Untersuchungen noch weiter aus- 
f~ihren werden~ ist die I n k o n s t a n z  im V o r k o m m e n  tier in te r -  
s t i t i e l l en  E i e r s tocksd r i i s e  eine sowohl  on togene t i seh  als 
aueh p h y l o g e n e t i s e h  gese t zm~ss ige  dera.rt 7 dass spezie l l  
beim t tunde  die i n t e r s t i t i e l l e  Driise in der  Jugendzei t~  
das Corpus  l u t e u m  im e rwaehsenen  Zus t and  dominier t .  

Im einzelnen gestaltet sieh die En twiek lung  tier in te r -  
s t i t i e l l en  E i e r s t o c k s d r t i s e  beim t Iunde ungef~thr folgender- 
massen: Beim N e u g e b o r e n e n  finder man in der Rindenschicht zahl- 
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reiche Ureier, in der Markschicht feine~ netzartig verteilte Strange yon 
fettkSrnehenhaltigen Zellen: welche yon frtiherenUntersuehern vielfaeh 
yon den Pflt iger 'sehen Sehl/iuehen und Markstr~ngen hergeleitet 
worden sind. Es ist dies abet nichts weiter als die erste Anlage der 
interstitMlen Drtise, und man kann ihr Entstehen aus der Theca 
interna der Follikel an geeigneten Pr/iparaten verfolgen. Dieser 
Zustand halt bis ungef~hr in den 3. bis 4. L e b e n s m o n a t  an und 
ver~ndert sieh nut insofern, als die Fetteinlagerungen mit tier Zeit 
auch in die Rindensehieht eindringen und dort die Prim~trfollikel 
in Form feiner oder gr6berer K6rnehen umgeben. Um diese Zeit 
sind aueh unter den Ureiern sehon vereinzelte Graaf 'sehe Follikel 
zu erkennen und damit kommt auch der Prozess der Pollikelatresie 
bereits lebhafter in Gang. Die Nester und Str/inge fetthaltiger gellen 
werden immer dichter und fester und man bekommt sehliesslich 
Bilder, wie sie F igu r  5 zeigt. Wie oben bereits erwXhnt, kann man 
an solehen Pr@araten mit ziemlieher Deutlichkeit die Abstammung 
des interstitiellen Gewebes yon tier Theea interna atresierender 
Follikel herleiten, indem die anfangs ring- oder kreisf6rmigen 
Konglomerate yon K6rnchenzellen allm~hlich in die L~nge gezogen 
werden, miteinander versehmelzen und sehliesslich sieh als Netz- 
werk fiber RiMe und Mark des ganzen Ovariums verbreiten. Nut 
der Hilus ovarii bleibt meistenteils frei yon interstitiellen Zellen, 
man finder dort an dessen Stelle grosse, mit einsehiehtigem Zylinder- 
epithel ausgekleidete Kan/tlehen, das Rete ovarii darstellend (Reste 
der Urniere). I-I~ufig sieht man in dieser Gegend an Stelle der 
feink6rnigen interstitiellen Zellen grosse sehollige~ mit Sudan f~rb- 
bare Massen veto Typus der gewShnliehen Fettzellen des Unter- 
hautbindegewebes oder Mesenteriums. 

Der Prozess der Follikelreifung nimmt gegen Ende des ersten 
Lebensjahres: es ist dies n/imlieh die Zei t  der  G e s c h l e c h t s -  
re i fe  7 stetig zu, ohne dass damit das interstitielle Gewebe abnimmt. 
Nut ~ndert letzteres seinen Ban in einer Weise~ wie sie F igur  7 
erkennen l~sst. 

F igu r  7 zeigt das Ovarium eines gesehleehtsreifen ttundes im 
11. Lebensmonat. Es sind 2 erbsengrosse sprungreife Follikel 
vorhanden, und im iibrigen ist das ganze Ovarium, die ttilusregion 
ausgenommen~ yon rotgef~rbten FettkSrnehenzellen durehsetz~, 
welehe die Anordnung in Nester und StrXnge nur mehr sehr 
sehwer erkennen lassen. Es macht vielmehr den Eindruck: als ob 
die interstitiellen Zellen ganz diffus wie die fibrigen Stromazellen 
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fiber ginde und Mark des Orariums verstreut w/iron. Es bereitet 
dieses Stadium den v611igen Umschwung in dem Lebensprozess 
der interstitiellen Drtise vet. P l a t z t  ngmlieh einer  odor mehre re  
yon den s p r u n g r e i f e n  Fo l l i ke ln  zur Zei t  der e r s t en  Brunst~ 
so hat  die i n t e r s t i t i e l l e  Driise ihre Rol le  ausgesp i e l t ,  kus 
den geplatzten Pollikeln werden Corpora lu{ea; wenn die zugeh6rigen 
Eizellen befruehtet worden sind, Corpora  lu t ea  der Sehwanger -  
sehaf t ,  wenn sie nieht befruehtet worden sind~ Corpora  lu tea  
der Brunst~ und damit sehwindet die interstitielle Eierstoeksdrfise 
derart, dass man sie wenigstens mit der sonst angewendeten Me- 
thodik nioht mehr auffinden kann. F igur  8 zeigt einen Dureh- 
sehnitt dureh das Ovarium eines einjghrigen v i rg ine l l en  brf inst i -  
gel{ Hundes .  Es enthglt ein Corpus luteum und im iibrigen 
Ovarium ist von Fettk6rnehenzellen niehts mehr zu sehen. 

Figur  9 gibt das O w r i u m  eines g rav iden  f tundes  in der 
Mitre der Sehwangersehaft wieder; der ttund hatte 8 Junge, welchen 
aueh tatsitehlieh 5 Corpora lutea in dem einen und 3 Corpora h tea  
in dem anderen Ovarium entspraehen. Man sieht das ganze Ovarium 
yon den gelben Kiirpern fast viillig ausgefiillt. Fiir das iibrige 
Gewebe ist fast iiberhaupt kein Platz vorhanden~ und aueh die 
sehmalen Streifen Bindegewebes, welche die Corpora lutea von- 
einander trennen~ enthalten niehts yon interstitieller Driise. Es 
kontrastiert dieser Befund einigermassen mit den yon Seitz~), 
Wallart2),  Rob. Meyera), Kel le r  4) u. A. gemaehten Angaben 
fiber die Zunahme der interstitiellen Eierstoeksdrfise withrend 
der Sehwangerschaft beim Mensohen. Wie wir aber spgter sehen 
werden, kann diese for die mensehliehe Sehwangersehaft be- 
sehriebene Zunahme der interstitiellen Eierstocksdriise, bestehend 
in vermehrter Follikelatresie und Zunahme der Thekazellen, nieht 
ohne weiteres mit der interstitiellen Driise der bisher besehriebenen 

1) Seitz, Die Follikelatrosie w~hrend der Schwangerschaft usw. Dieses 
Archly. Bd. 77. 

2) Wallart~ Ueber Ovarialver~inderungen bet Blasenmole und bei nor- 
maler Schwangersehaft. Zeitsehr. f. Gob. u. Gym 1904. Bd. 53. -- Unter- 
suchungen fiber die interstitielle Eierstocksdrfise beim Menschen. Dieses Archly. 
1903. Bd. 81. -- Ueber das Verhalten der interstitiellen Eierstocksdrfise bet 
Osteom~lazie. Zeitschr. f. Gob. u. Gym 1908. -- Untersuchungen fiber das 
Corpus luteum und die interstitielle Eierstocksdrfise w~hrend dor Schwanger- 
schaft. Zeitschr. f. Gob. u. Gyn. 1908. Bd. 63. 

3) Dieses Archiv. Bd. 100. 
4) Hegar's Beitr. 1913. 
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Tiere vergliehen werden, zam mindesten was die Quantitiit an- 
belangt, Auch konnte ieh Sie, ebenso wie P raenke l ,  durehaus 
nicht regelm~ssig w~ihrend der Gravidit~t des Weibes in erhebliehem 
A usmasse finden. Und selbst Seitz ist ja geneigt, dieses Verhalten 
des Eierstoeks, der graviden Frau in erster Linie auf den ge- 
steigerten Blutzufluss zur~iekzuftihren und ihm keine wesentliehe 
funktionelle Bedeutung zuzuerkennen, eine Deutung~ der ieh reich 
auf Grund eigener Untersuehungen aueh bei anderen hyperfimisehen 
Zustgnden des GenitMes (z.B. Entziindungen der Adnexe) an- 
schliessen m6chte. 

Katze.  

Nieht nur beziiglieh der hundeartigen Raubtiere~ sondern aueh 
beziiglieh der katzenartigen enthalten die beiden~ bisher um- 
fassendsten vergleiehend-anatomisehen Bearbeitungen dieses Themas 
yon L. F r a e n k e l  und A. Sehaeffer  die gleiehen Widerspriiehe. 
Naeh A. Sehaeffer  soil weder die Wildkatze noeh die gauskatze 
eine interstitielle Driise besitzen~ dagegen wird eine solehe yon 
ihr beim Leopard und bei der Tigerkatze besehrieben. 

L. F r a e n k e l  selbs~ dagegen findet bei der Hauska, tze ein 
ausgesproehenes epitheloides Gewebe, beim LSwen aber nieht. 

Aueh hier konnten eigene Untersuehungen die Widersprfiehe 
in der Literatur damit aufklXren, dass beim jugend l i ehen  Tier  
die in te r s t i t i e l l e  E ie r s toeksdr i i se  gut e n t w i e k e l t  ist, 
beim erwaehsenen  Tier abet  g rossen te i l s  du tch  das 
Corpus lu teum verdrS~ngt wird. 

F igur  107 welehe das Ovarium einer 5 monatlichen Katze ab- 
bildet, zeig~ das Verhal ten der i n t e r s t i t i e l l e n  Driise in der 
Zeit  vor der Gesehleehts re i fe .  Wit vermissen allerdings die mehr 
gleiehm/~ssige netzartige Ver~eilung yon epitheloiden Zellstr~tngen fiber 
das ganze Ovarium, wie es beim Hunde der F~ll ist, aber man 
kann sehon mit freiem Auge erkennen, dass ein grosser Teil des 
Ovarialdurehsehnittes yon rotgef~rbten Zellringen durehsetzt wird. 
Bei mikroskopiseher Betraehtung erweisen sieh diese mit Sudan 
gef~irbten Zellanhg~ufungen wieder als kreis- oder ringfSrmige, yon 
atretisehen Follikeln bzw. deren Theea interna herstammende Ge- 
bilde, die aber unterein~nder nieht so innig verschmelzen, sondern 
deutlieh yon breiten Zonen indifferenten Bindegewebes gesehieden 
werden. Dadurch kann es eben uieht zu der fSrmliehen Dureh- 
fleehtung yon Rinde und Mark mit interstitiellen Zellstrgngen 
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kommen~ w i e  w i r e s  bei den vorangehenden Tierklassen gesehen 
haben. 

Es erinnert dieser Zustand an ein sehr frtihes Stadium des 
Nagetierovariums, entspreehend den ersten Woehen und Monaten 
des Lebens, einer Zeit also, we die Versehmelzung zu den als 
Drt~senl~tppehen imP0nierenden massigen Gebilden noch nieht statt- 
gefunden hat. Wit werden bei dan Ovarien der sp~iter zu be: 
schreibenden Tierklassen und beim Mensehen yon nun an gleieh- 
falls dieses Isoliertbleiben der einzelnen Follikelderi~-ate konstatieren 
k6nnen. Nut weist die Ratze als ein Tier, welches viele aunge 
~mf einmal zur Welt bringt, eine Diehtigkeit in der Anordnung 
der atretischen Follikel auf, wie sie bei den griSsseren S/iugern und 
beim Nenschen unter normalen Verhgltnissen niemals vorkommt. 

Wghrend  der  Bruns t  und S e h w a n g e r s e h a f t  wird alas 
Bild des Ovar iums,  so  wie beim Hunde  7 dureh die zahl-  
re iehen  g r o s s e n O o r p o r a  lu tea  beher rseh t .  Auchausserhalb 

dieser Zeit hat das e r w a e h s e n e  Tier keine oder nut verhgltnis- 
mgssig wenig zahlreiehe epitheloide Zellen im Ovarium~ wodureh 
eben die knsehauung yon tier Inkonstanz der interstitiellen Driise 
zustande gekommen ist. 

5. Huftiere. 

Schwein .  

Einen Uebergang zu den anderen ttuftieren und damit zu den 
grossen S/iugetieren bildet das Sehwein insofern: als es noeh bei 
jedem Geburtsakt zahlreiehe Junge zur Welt bringt und ausserdem 
sehr h/iufig wirft. Der Bau seines Ovariums ist g!eiehfalls ein 
yon dem der iibrigen hier besprochenen Tierspezies ein e~was ab- 
weiehender, indem dasselbe sehon sehr frtihzeitig, und zwar bereits 
in den ersten Woehen des Lebens, zahlreiehe, his zur Erbsen- 
grCisse eystiseh erweiterte Follikel zeigt. Ieh kann noeh nieht mit 
Bestimmtheit angeben, ob es sich hierbei urn eine cystische Follikel- 
atresie (L. Seitz) oder am eine iiberstiirzte Foltikelreifung handelt~ 
jedenfalls nimmt dieser Prozess in den ers~en Lebeusmona~en schon 
so zu~ dass das gauze Ovarium yon aussen fast nur aus steek- 
nadelkopf- his erbsengrossen Cysten zu bestehen seheint, wie man 
es unter gewissen pathologischen Verh/iltnissen bei Xindern: seltener 
beim Weibe finder. Am Durehschnitq besonders bei mikroskopiseher 
Betrachtung, finder man - dann allerdings in den Bindegewebssepten 
zwischen dan einzelnen Pollikelh~Shlen zahlreiehe, in die I,~i.nge ge- 
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zogene Zellringe und fl/tehenf6rmige Anhaufungen yon FettkOrnchen- 
zellen, deren Provenienz yon der Theea interna atretiseher Fo!likel 
wir nunmehr ohne Sehwierigkeit feststelten kiSnnen. Eine Ver- 
sehmehung dieser @ebilde im eigentliehen Sinne findet kaum mehr 
statt~ trotzdem ist die G e s a m t m a s s e  dieses  als i n t e r s t i t i e l l e  
E i e r s t o e k s d r i i s e  a n z u s e h e n d e n  Gewebes~ b e s o n d e r s i n  An- 
betraohg des sohmalen  dafiir  iibrig b /e ibenden P~aumes, 
noch r e l a t iv  gross.  Es entspricht dies wieder der mit der 
grossen Fruchtbarkeit dieser Tiere verbundenen Steigerung der 
Follikelproduktion und -atresie, allerdings nur w~hrend  tier Zeit  
vor der Geseh l eeh t s r e i f e .  

Bereits in der zweiten I-Ig.lfte des ersten Lebensjahres dagegen 
treten sehon die ersten Corpora lutea auf und damit ist aueh bet 
diesen Tieren der Entwicklung der interstitiellen Drtise ein Ziel ge-  
setzt. Beim e r w a c h s e n e n  Tier  finder man wohl ebenfalls den 
Eierstock yon grossen eystiseh erweiterten Follikeln durchsetzt, aber 
dazwisehen breitet sich ein diehtes fibrill~ires Bindegewebe aus, 
welches vorzugsweise die Marksehiehte des Ovariums bildet. In 
diesem Bindegewebe liegen hgufig mehrere Corpora lutea. Von 
t y p i s e h e m  i n t e r s t i t i e l l e n  Gewebe ist  fas t  n ieh t s  mehr  zu 
sehen.  

Rind. 

Die Untersuehung der Ovarien des Rindes in allen Stadien 
des Lebens ergibt ein yon dem fr/iher beschriebenen wesentlich 
abweiehendes Bild. 

In dem friihesten mir zur Verfiigung stehenden Stadium~ dem 
Ovarium eines llt~gigen Kalbes, finder sieh nur /iusserst wenig 
fettige Substanz. Solche Eierst6cke f~irben sieh am CTefriersehnitt 
aueh bet noeh so langer Einwirkung des Fettfarbstoffes nisht da- 
mit, sondern nehmen fast nur die blaue Farbe des Hamatoxylins 
an. Das Detail hat eine weitgehende Aehnlichkeif~ mit der Struktur 
des Ovariums beim mensehliehen Neugeborenen. Zahlreiche Pri- 
m/ir~oltikel liegen in der Rinde 7 ganz wenig feinste staubf6rmige 
Granula sind zwisehen ihnen verstreut~ alas aus Bindegewebsstroma 
bestehende Mark enth~ilt gar kein Felt. 

Ein Kalb yon 2 Monaten zeigt bereits Bildung yon Graaf -  
sehen Follikeln und cystisehe Erweiterungen derselben his zu 
Erbsengr6sse~ doeh nieht in soleher Intensit~lt wie das Schwein. 
Das bindegewebige Stroma enthftlt nut sp~irliche 7 ~usserst fettarme 
atresierende Follikel. 
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Zur Ausb i ldung  einer  b e m e r k e n s w e r t e n  i n t e r s t i t i e l l e n  
Driise k o m m t  es nicht.  Zur Zeit der Geschlechtsreife, etwa mit 
1--11/2 Jahren stellt sich das erste Corpus luteum ein. Die gelben 
gSrper bei tier Kuh~ gew~hnlich nur in der Einzahl, h@hstens 
Zweizahl vorhanden, sind, wie bekannt, auffallend gross and fast 
ganz massiv. Gebilde yon Kirschgr6sse sind keine Seltenheiten. 
Das iibrige Ovarium enthalt ausser ganz sparlichen Resten atreti- 
seher Follikel heine interstitiellcn Zellen. 

Wenn man K•he auf dem Schlachthof untersucht, so finder 
man, dass durchsehnittlich jedes 4. Ovarium ein Corpus luteum 
enthglt. Die Ovarien, welehe keine gelben K~rper besitzen, k6nn~e 
man ohne weiteres mit den Ovarien des erwachsenen Weibes ver- 
wechseln~ da aheh sie zum grossen Teil aus fibrill~rem Bindege- 
websstroma mit verh/~ltnisma.ssig wenig Follikeln bestehen und 
nahezu keine interstitiellen Zellen enthalten. 

Wenn wir uns daran erinnern, dass die guh  zu denjenigen 
Tieren geh~rt, welche in der t~egel nut ein Junges zur Welt 
bringen, so linden wit die m a n g e l h a f t e  Ausb i ldung  der  in te r -  
s t i t i e l l en  Driise erklgrlich. 

Schaf. 

Beim Schaf finden wit dasse lbe  Verha l t en  wie beim Rind,  
bloss ira verkleinerten Massstabe wieder. Es seheint bloss als ob 
in der zweiten HSlfte des ersten Lebensjahres etwas mehr yon 
atresierenden Follikeln herstammende Thekazellen auftreten. Im 
~ibrigen ist aueh das Schafovarium sehr arm an fettiger Substanz 
sowohl im Jugendstadiura als insbesondere im geschlechtsreifen 
Zustand, ob nun gerade ein Corpus luteum vorhanden ist oder nicht. 

Pferd. 

Meine Untersuehungen tiber das Pferdeovarium erstrecken sich 
vor l~nf ig  bloss auf e r w a c h s e n e T i e r e .  WieausderLiteratur  
hervorgeht, sollen Fettk~rnchenzellen nur im intrauterinen Leben 
vorkommen, beim ~eugeborenen sollen sie sehon versehwunden sein. 
Das Ovarium des e r w a c h s e n e n  P fe rde s  j e d e n f a l l s  zeigt  
ke ine  i n t e r s t i t i e l l e  Driise,  nur ~usserst sp~rliehe verstreute 
Fettzellen, herriihrend yon zugrunde gegangenen Corpora lu~:ea vera. 
Letztere erreiehen oft die GrSsse einer Wallnuss. Auch alas Pferd 
bringt bekanntlich nur wenige Junge zur Welt and hat nnserer Auf- 
fassung nach deshalb eine wahrseheinlieh nut auf die FStalzeit be- 
sehrgnkte rudimentS~re Driise. 
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6. Affen. 

Se idena f f chen .  

Es handelte sieh um Bin Tier: welches noeh nieht ganz das 
erste Lebensjahr erreieht hatte und an einer Pneumonie raseh zu 
Grunde gegangen war. Figur 11 zeigt einen, in natiirlieher GrSsse 
fiber erbsengrossen Gefriersehnitt dureh das Ovarium: welches in 
denkbar sehSnster Weise alle die versehiedenen Elemente zeigt, aus 
deren Versehmelzung auch bei den niederen S~ugern die interstitielle 
Driise hervorgeht. Ring- und kreisfSrmige Zellanh/i.ufungen yon 
obliterierenden und eystisch atresierenden Follikeln heben sieh 
deutlieh dutch ihre starke Sudanf~rbung yon dem tibrigen Binde- 
gewebsstroma und yon den Graaf 'schen Follike'ln ab. Zu einer 
Versehmelzung der einzelnen Elemente kommt es abet nieht. Es 
stellt dieses Verhalten in re ins te r  Form den Zustand der 
in t e r s t i t i e l l en  E ie r s tocksdr i i se  dar: wie man ihn im Jugend-  
s tad ium der hSheren S5,uger, die nut  wenige Junge ge- 
bXren und des Menschen finder. 

Macacus  rhesus. 

Einj•hriges Tier, langsam an Tuberkulose zugrunde gegangen. 
Das Ovarium ist bohnengross und zeigt zahlreiehe Graaf'sehe 
FoIlikel~ in soteher Anh/iufung: dass der Sehnitt fast wie siebartig 
durehlSehert aussieht. Vom i n t e r s t i t i e l l e n  Gewebe keine Spur. 
Ieh mSehte auf Grund dieses einen Exemplares noch nieht ent- 
scheiden, ob die anszehrende  Krankhe i t  die Ursaehe des 
Fe tgmange ls  ist, oder ob am Ende des ersten Lebensjabres das 
Rudiment der interstitiellen Drfise seine Entwieklung sehon passiert 
hat. Erstere Erkl~irung halte ieh far die wahrseheinliehere: da die 
Gesehleehtsreife bei diesen Affen erst im 3. bis 4. Lebensjahre e r -  
reieht wird 1). 

Ein Ueberblick fiber das hier besproehene vergleiehend ana- 
tomische Material 1/isst folgende Grundzage  in der En twiek lung  
und Verbre i tung  der i n t e r s t i t i e ! l en  Eiers toeksdr f i se  er- 
kennen: Wir haben am ausgesprochensten bei Nagern:  Insek t i -  
voren und Chi rop te ren ,  sehr deutlich aueh bei den Raubt ie ren  

1) WS.hrend der Korrektar hatto ieh .Gelegenhei% nooh weitoro 8 Exom- 
plate dieserGattung zu untorsuchen. Bei jugendlichen Tieren fand sich jedesmM 
eine relativ gut ausgebildet% bei erwachsenen keine interstitielle Driise mehr. 
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gefunden, dass die in te rs t i t i e l le  Eiers toeksdr i ise  in der aller- 
ersten Zeit des Lebens ihre Entwieklung aus der Theea interna 
atresierender Follikel beginnt~ und dass sie his zur er langten 
Geseh leeh t s re i fe  stet ig zunimmt. Sie erf/illt das Ovarium 
mehr oder minder gleiehm~ssig verteilt in Form yon L~ppehen und 
Str/~ngen fetthaltiger, mit Sudan gut f~rbbarer Zellen. Mit dem 
Auf t re ten  des ersten Corpus luteum der Brunst t r i t t  die 
in te rs t i t i e l le  Drtise bereits bei den Nagetieren~ mehr noeh bei 
den anderen, am meis~en bei den Raubtieren in den Hinter-  
grund, so dass man annehmen muss, dass yore gesehleehtsreifen 
Alter an die interstitielle Eierstocksdriise in ihrer allerdings noeh 
etwas hypothetisehen Funktion dutch alas Corpus luteum abgelSst 
wird. Ieh erkl~re mir die reiehe Ausbildung der interstitielIea 
Driise bei den oben genannten Tierordnungen so 7 dass ieh einen 
Para l le l i smus  zwisehen der Fer t i l i t~ t  bzw. der mit jedem 
Geburtsakt zur Welt gebraehten Anzahl der Jungen und der In- 
tensit~t der Follikelproduktion und der damit Hand in Hand 
gehenden Follikelatresie~ der Vorstufe der i n t e r s t i t i e l l e n  
Eiers toeksdr i ise  annehme. Diejenigen Tiere also, welehe 
zah l re i ehe  Junge gleiehzei t ig geb/iren~ haben eine gut 
ausgebi ldete  in te rs t i t i e l le  Eiers toeksdri ise  w~hrend tier 
ganzen Zeit vor der Gesehleehts re i fe ,  teilweise aueh noeh 
dariiber hinaus. 

Im Gegensatz dazu stehen die Huft iere ,  die Affen 
und der Menseh. Wenn man yon den oben besehriebenen eigen- 
tiimliehen u beim Sehwein absieht, flnden wir hier mit 
jedem Geburtsakt nut 1--2 lebende Junge zur Welt kommen und 
tats~ehlieh dementspreehend eine bei weitem sehw~ehere Follikel- 
produktion. Infolgedessen ~st aueh die Pol l ike la t res ie  derar t  her- 
a bge set z t~ dass man ein drfisenf6rmig angeordnetes~ fiber das ganze 
Ovarimn gleiehm~ssig verteiltes interstitielles Gewebe iiberhaupt 
nieht mehr finder. Die in ters t i t ie l le  Eiers toeksdrt ise  be- 
finder sieh bei diesen S~ugerordnungen in einem rudi- 
ment~iren Zustande~ wie er dem ersten Auftreten dieser Driise 
kurz naeh tier Geburt etwa bei den Nagetieren entsprieht. Affe 
und Menseh, weniger noeh die Huftiere haben als Aequivalent  
der in te r s t i t i e l l en  Drtise besonders in tier ersten H~lfte 
d e r Z e i t  yon de rGeseh leeh t s re i f e  eine deutl iehe Zunahme 
ve r f e t t e t e r  a t r e s i e r t e r F o l l i k e l  aufzuweisen. Letztere liegen 
in Form yon Ringen oder Kreisfl~ehen vereinzelt im Bindegewebs- 
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stroma und konfluieren fast nie zu parenehymat6sen Gebilden. 

N i t  dem A u f t r e t e n  des  e r s t e n  C o r p u s  l u t e u m  zur  Ze i t  d e r  

P u b e r t i i t  wi rd  aueh  d i e se s  R u d i m e n t  e i n e r  i n t e r s t i t i e l -  

l en  Dr i i se  his auf  s p ~ r l i e h e  t l e s t e  v o m  C o r p u s  [ u t e u m  
de r  M e n s t r u a t i o n  verdr~ tng t .  Je  h 6 h e r  man  in d e r  T i e r -  

r e i h e  h i n a u f s t e i g t ~  d e s t o  m e h r  d o m i n i e r t  n i e h t  n u r  p h y -  

l o g e n e t i s e h ~  s o n d e r n  auch  o n t o g e n e t i s c h  das  C o r p u s  lu-  
t e u m  zu U n g u n s t e n  de r  i n t e r s t i t i e l l e n  E i e r s t o e k s d r i i s e .  

Die interstitielle Eierstoeksdriise beim Menschen. 

Naeh den vorangegangenen vergleichend anatomisehen Er- 

6rterungen ergibt sich unsere Stellungnahme zur Frage der inter- 

stitiellen Eierstoeksdrtise des Mensehen yon selbst. Es existiert 
aueh hieriiber trotz der kurzen Zeit eine bereits nieht unerhebliehe 

Literatur, und wit wollen zun/iehst auf Grund des neugewonnenen 

Standpunktes den gegenw~trtigen Stand der einsehl~,gigen Forsehungen 
fixieren und hierauf die eigenen Untersuehungen bespreehen. 

S t o e c k e l  1) (1901) und W a l l a r t  (1904) haben auf die Wuehe- 
rungen der Theea externa unter pathologisehen Verh~tltnissen (bei der 
Blasenmole) aufmerksam gemach~, und W a l l a r t  hat in solehen F/illen 
yon einem Vorkommen tier interstitiellen Eierstoeksdrtise beim Mensehen 
gesproehen. Wa 11 a r t untersuehte ferner die Ovarien yon 5 an interkurrenten 
Krankheiten (unter anderem aueh an Sepsis) gestorbenen W6ehnerinnen 
und sehliesst aus seinen Befunden: dass in der Gravidit~tt normalerweise 
eine Umwandtung tier Theea interna vieler Follikel in ein epitheloides 
Gewebe stattfindet und sehliesst ferner daraus, dass w/ihrend der 
Sehwangerschaft eine Massenproduktion yon Luteingewebe tiberhaupt 
vor sieh gehe. 

Aueh B~shagen  2) tand an Ovarien yon Frauen aus versehiedenen 
Lebensaltern, dass fast nut bei Sehwangeren die Wueherungen der Theea 
interna an den in Rtiekbildung begriffenen Follikeln so stark seien, dass 
selbst kleine Follikel einen diehten Kranz yon Luteinzellen besitzen. 
Aueh die in den Resten vSllig znrtiekgebildeter Follikell d .h .  der 
Corpora atretiea, fibrosa und albieantia tibrig gebliebenen Lttteinzellen 
sollen in der Sehwangersehaft besonders deutlieh hervortreten. Von Be- 
deutung ist die Beobaehtung BiJshagen's, class die erw~tlmten Lutein- 
zellen am Ende des Rnekbildtmgsprozesses einzeln odor in I-Iaufen in 
das normale Stroma eingelagert erseheinen. 

L. F r a e n k e l  hat zahlreiehe mensehliehe Ovation aus versehie- 

1) W. Stoeckel ,  Ueber die eystische Degeneration der Ovarien bei 
Blasenmole. Zugleioh ein Beitrag zur Histogeneso der Luteinzellen. Festschrift 
ffir Fr i tsch.  

2) BSshagen, Ueber die verschiedenen Formen der Riiokbildungspro- 
dukte der Eiorstocksfollikel und ihre Beziehungen zu den Gef~issver~nderungen 
des Ovariums usw. Zeitsehr. f. Geb. u. Gyn. 1904. Bd. 53. H. 2. S. 323. 
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denen Lebensaltern unter normalen und pathologischen Verhiiltnissen 
untersucht und berichtet, dass sie n i r g e n d s  A n h ~ u f u n g e n  yon  
t y p i s c h  g e l a g e r t e n  i n t e r s t i t i e l l e n  Ze i l e n  oder Kapillaren~ wie 
sie manchen Tierspezies eigen sind, zeigen. Nur beim FStus land er 
zwischen den Eiba]len und Pflt iger 'schen Schliiuchen die interstitiellen 
Zellen recht gross und in einer gewissen 0rdnung aufgestellt, doch nicht 
so gut und gleichm~tssig kapil]arisiert wie bei den Tieren. Beim Neu- 
geborenen war das interstitielle Gewebe der Rinde verdriingt durch 
~usserst zahlreiehe Primordialfollikel. 

Auch im 0varium der Graviden land er das grosszellige ]nterstitielle 
Parenchym nicht, dagegen starke Auflockerung und Verbreiterung mit 
vermehrter Blutversorgung der Theca interna vieler halbreifer, reifer und 
atretiseher Follike]. Aehnliches war auch an den Elementen der Theea 
externa zu sehea. Niemals jedoch ahnelte dieses Gewebe den intersti- 
tiellen Zel]formationen der Tiere, besonders auch wegen des Fehlens 
der Kapi]larversorgung. 

Bei Blasenmole und Chorioepithe]iom fand er gleichfalls miichtig 
gewucherte Luteinzel]en in Form yon Biindern und Ausstreuungen ein- 
zelner Zellen ~[ber grosse Teile des Ovariums, er erkennt aber ihre 
Analogie mit den entspreehenden Bildungen der Tiere nicht ohne 
weiteres an. 

L. F r a e n k e l  kommt demnaeh zu dem Sehlusse, dass beim er-  
waeh senen  Weibe die i n t e r s t i t i e l l e  Driise n i e h t  e inmal  an- 
d e u t u n g s w e i s e  v o r h a n d e n  sei. 0b man die Zellen der atretischen 
oder sprungreifen Follikel des gesunden Eierstocks mit oder ohne 
Sehwangerschaft oder die sog. Luteinzellenhyperplasien ats Aequivalent 
ftir die interstitiel]e Eierstocksdrfise ansehen soil, hiilt F r a e n k e l  zum 
mindesten ftir sehr fraglich. Auch das hi~ufigere Auftreten yon verein- 
zelten luteinartigen Zellen im Eierstock der schwangeren Frau gibt 
F r a e n k e l  zu, ist aber nicht geneigt, sie mit der interstitiellen Eier- 
stoeksdriise der Tiere in Parallele zu setzen. Er empfindet allerdings 
selbst das Unbefriedigende dieser Auffassung und kann die Kluft zwisehen 
den VerhMtnissen beim Menschen und den tibrigen Siiugern nicht fiber- 
brticken. 

In der Folge wird das Suehen nach der i n t e r s t i t i e l l e n  
E i e r s t o c k s d r f i s e  be im M e n s e h e n  f a s t  s t e t s  i d e n t i f i z i e r t  
m i t  de r  F e s t s t e l l u n g  d e r  F o l l i k e l a t r e s i e  ~und der damit ein- 
hergehenden Hypertrophie und Hyperplasie der Theea interna-Zellen. 
L. S e i t z  hat ftir letztere den Namen Theca-Luteinzellen gepri~gt 
und ihre Beziehungen zum Corpus luteum untersueht. 

Die Frage der Follikelatresie an und fiir sieh war aueh sehon 
vorher hitufig untersueht worden. Die Morphologie dieses Vorgangs 

ebenso wie die Frage, ob es sich dabei um einen physiologisehen 
oder pathologischen Prozess handl% spielte dabei die Hauptroite. 

Es steht nunmehr fest~ dass die Follikelatresie auch an ganz 
normalen Ovarien regelmgssig zu beobaehten ist, und dass sie yon 
der Zeit. naeh der Geburt his zum AufhSren der Geschlechtst/~tig- 
keit anh~ilt. B e s o n d e r e  B e d e u t u n g  e r l a n g t  de r  g e n a n n t e  

A x c h i v  f l i r  G v n ~ i k o l o ~ i a .  B d .  102.  I-I. ~. ~ 



4:76 Asehner,  Uebor Morpho]ogie Und Funktion des Ovariums. 

P r o z e s s  b e i m  e r w a e h s e n e n  W e i b e  p h y s i o l o g i s e h e r  W e i s e  

j e d o e h  n u r  w X h r e n d  d e r  S e h w a n g e r s e h a f t .  Es h~ngt damit 

innig die Frage zasammen, ob die Ovulation w~hrend der  Sehwanger- 

sehaft bestehen bleibt~ ob neue Follikel sieh bilden und ob sie Fort-  

sehr i t te  in ihrer Entwieklung allenfalls bis zur Reife durehmaehen. 

Den ersten Tell der Frage anlangend, l~sst sich heute wohl mit ziem- 
lieher Sicherheit behaupten, dass eine Ovulation w~hrend der Schwanger- 
:schaft nicht stattfindet. Dagegen spricht alles daffir, dass wahrend 
der Sehwangerschaft zwar die Eireife, aber nieht die Eibi]dung aufhSrt, 
sondern dass vielmehr eine fortw~thrende Neuproduktion yon Eiern statt- 
findet, welche, wenn sie eine gewisse Gr5sse erreicht habem der Atresie 
verfallen. Es atresieren zuerst die grSsseren Follikel, selbst dann~ wean 
sie sehon die Beh'uchtungsf~ihigkeit erlangt haben, daml werden die mitt- 
leren und kleineren Follikel yon der Degeneration ergriffen. Es geht dies so 
weir, dass man [mit Stratz~)] sagen kann: ,,Finden wir in einem 
Ovarium, yon pathologisehen Zust~tnden abgesehen, alle Follikel atretisch, 
so kSnnen wir annehmen, dasses  sieh um Schwangersphaft handelt." 
Dieses "con frfiheren Autoren nur ffir die Tiere aufgestellte Gesetz hat 
S~ra tz  aueh ffir den Mensehen erwiesen. Der histogenetische V0rgang 
dabei ist folgender: Dutch Resorption des Liquor follieuli wild der 
intrafollikul~re Druek herabgesetzt, die W~tnde des Follikels sinken Zu- 
sammen und stfilpen sieh ein. Naeh Sei tz  gesehieht dies zum Teil 
rein passiv, z.T. w~tehst das OvariaIstroma aktiv gegen alas Follikel- 
lumen vet, dabei verdiekt sieh die Wand 1. dadureh, dass die Zel!en 
der Theea interna in einander versehoben werden und 2. dadureh, dass 
die Zellen selbst sieh dureh Fettaufnahme etwas vergrSssern. An tier 
inneren Grenze der Theea interna finder man die sogen. Glasmembran, 
die fast nie an atresierenden Follikeln fehlt und in sieh die Reste des 
Eies und der Granulosazellen sehliesst. Von den Zellen der Theea 
interna steht dureh die Arbeiten yon P f l f ige r  und His nunmehr sieher 
fest, dass sie aus den fixen Bindegewebszellen, aus den Stromazellen 
hervorgehen, so zwar, dass man gelegentlieh den Uebergang der einen 
Zellart in die andere beobaehten kann. Aueh die rfiekl~ufige Verwandlung 
der Theea interna-Zellen in spindelfSrmige Stromazellen konnte S e i t z  
bei seinen Studien fiber die Corpus luteum- Bildung direkt beobaehten. 

Ein strittiges Ggbiet bilden aueh beim Ova rium des Mensehen die 
sog. Markstrange , deren Zellen morphologiseh mit den epitheloiden 
Zel!en der Theea interna die grSsste Aehnlichkeit haben. Namentlieh 
in alteren Bearbeitungen des Gegenstandes wird bei mensehliehen FSten~ 
neugeborenen and jungen Kindern des 6fteren Markstranggewebe be- 
:sehrieben. v. K S l l i k e r  unterseheidet 2 Arten derselben, d ie  hohlen 
Marksehlauehe und die soliden Markstr~nge. Beide Bildungen werden 
iedoeh veto Keimepithel hergeleitet Und als homolog zu den versehie- 
de;isten Kan~lehen des Hodens angesehen. Beim Erwaehsenen ver- 
schwinden die Markstr~nge, wogegen die Marksehl~uehe ziemlieh h~ufig 
in Form des Rete ovarii persistieren. Die Marksehlauehe kOnnen sehon 
wegen ihrer KanMehenform nicht miX dem interstitiellen Gewebe ver- 
weehselt werden. 

1) Zit. nach Seitz. 
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Von diesen Voraussetzungen ausgehend, mttssen wir Sei tz  recht 
geben, wenn er in den Ovarien schwangerer und puerperaler Franen 
(37 Fa]le) zu dem Ergebnis kommt, dass w'ahrend der Graviditat wohl 
noch ein Follikelwachstum, jedoch keine Follikelreifung mehr statt- 
finder. Die Follike] sollen fiber ErbsengrSsse erreichen und dann der 
Atresie verfallen. Schon mit freiem Auge kann man an ihnen die gelb- 
]iche Farbe ihrer Wandung! sehen. Wichtig ist die Unterscheidung in 
zwei Formen der Atresie. Die cystische Form und die obliterierende 
Form. Bei der cystischen Form, wie sie h.auptsachlich bei den mittleren 
und gr5sseren Follikeln auftritt, unterbleibt die Resorption der Follikel- 
fltissigkei I Ei- und Granulosaepithel gehen zu Grunde und dann tritt erst 

d i e  Hypertrophie und Hyperplasie der Theca interna hervor. Bei der 
obliterierenden Form erfolgt zuerst die Resorption des Liquor folliculi, 
die Wande der HShle kollabieren nnd bilden dabei die verschieden- 
artigsten Figuren yon der Sternform bis zur platt gedriickten Sichel- 
form. Auch bier ist die Wucherung der Theka-Luteinzellen f~ir die 
Schwangersehaft charakteristisch, und zwar um so intensiver je welter 
die Sehwangerschaft vorgeschritten ist. Sei tz  fand sie bereits im zweiten 

Monat  und beobachtete ihr Wachstum his kurz vor der Geburt. Im 
Wochenbett geht alsba]d die Rtickbi]dung der Theca interna vor sich, 
und zwar meist in Form der hyalinen Degeneration. Ein gewisser Teil 
tier Theka-Luteinzellen bildet Sieh aber sieher zu gew5hnlichen Stroma- 
zellen zuriick. Sei tz  h a l t  es s e h l i e s s l i c h  ffir w a h r s c h e i n l i c h ,  
dass  die h a u p t s a c h l i c h  nur  wi ihrend der S c h w a n g e r s c h a f t  
a n g e t r o f f e n e n  L u t e i n z e l l e n  k e i n e  W u c h e r u n g e n  mi t  P ro -  
d u k t i o n  e ines  s p e z i f i s c h e n  S e k r e t s ,  s o n d e r n  nur  eine un t e r  
dem E i n f l u s s  der  S c h w a n g e r s c h a f t s h y p e r a m i e  e n t s t e h e n d e  
H y p e r t r o p h i e  und t I y p e r p l a s i e  der  F e t t k S r n c h e n z e l l e n  da r -  
s t e l l en .  

In viel ausgedehnterem Masse will W a l l a r t  das Vorkommen einer 
interstitiellen Drtise beim Mensehen gefunden haben. Sein Material 
e~:streckte sieh aneh auf j u g e n d l i e h e  Individuen nnd s01che nach 
Absch]uss der Geschlechtstatigkeit. Der Entwicklungsgang der intersti- 
tiellen Driise beim Menschen wiirde sich nach W a l ] a r t  ungefahr folgender- 
massen darstellen: Beim Neugeborenen feh]t in der Regel in den Ele- 
menten der Theea interna die fettige Protoplasmaeinlagerung. Die 
Zellen selbst sollen jedoch sonst in allen fibrigen Punkten denjenigen 
der Glande interstitielle bei Tieren gleiehen. Die charakteristische 
Fettein]agerung beginnt abet schon in den ersten Lebensmonaten des 
Kindes, was auch yon Runge~) best~itigt wurde. Progressiv finder sich 
dann eine Zunahme desselben bis zur.Puberti~t nnd sogar fiber diese 
hinaus bis an das Ende des zweiten Dezenniums. Nach konsumierenden 
Krankheiten soil das Fett der interstitiellen Eierstocksdrfise zum grossen 
Teil verschwinden. Wiihrend also das interstitietle Drtisengewebe in 
den ersten Lebensjahren bis zur Pubertat am st~irksten entwickelt und 
am dichtesten gelagert is~, tritt es sparer gege~ die fibrigen Teile des 
Ovariums zurfick. Eine Ausnahme maeht nur die Graviditat, wahrend 
we]cher die interstitielle Dr~ise tiberhaupt zur hSchsten Entwicklung 
gelangt; in zwei  F a l l e n  wi rd  auch  e ine  a n d e u t u n g s w e i s e  Ver- 
g r S s s e r u n g  der  ~ in t : e r s t i t i e l l en  Drfise bei der M e n s t r u a t i o n  
b e s c h r i e b e n .  

1) Dieses Archiv. 1908. 
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Im Klimakterium findet man noch Reste der Drfise in Form yon 
Strangen und Gruppen grosser fettbeladener Zellen mit charakteristischer 
Anordnung. In physiologischer Beziehung interessant ist das Vorkommen 
yon gelben PigmentkSrnern im Protoplasma, die mikrochemiseh Eisen- 
reaktion geben. Der Hinweis auf die MSglichkeit, dass das Luteinpigment 
vom Blutfarbstoff abstammen kSnnte und dass ersteres auch in der Milch 
gefunden wird, erSffnet interessante Ausblicke auf die biologischen 
Fragen, die sich daran ankntipfen. 

F. Cohn best~ttigt auch ffir das menschliche Ovarium die Befunde 
yon Seitz  und Wal l a r t  und neigt der Ansicht zu, dass die Lu te in -  
z e l l e n w u c h e r u n g e n  un te r  dem E in f lus s  der H y p e r a m i s i e r u n g  
e n t s t a n d e n  seien. 

Anna Schae f f e r  Ieugnet im Sinne ihres Lehrers L. F r a e n k e l  das 
Vorkommen einer interstitiellen Eierstocksdrtise beim Menschen his auf 
die Wucherungen der Theka-Luteinzellen wiihrend der Schwangerschaft. 
In ~ihnlichem Sinne ~ussern sich R. Meyer und R. Keller~ w~thrend 
B e n th in  1) sich mehr an W a l l a r t  anschliesst. 

Endlich nimmt E. Wolz 2) auf Grund ihrer Befunde an, dass das 
wiihrend der Graviditiit so reich entwickelte Theka interna-Gewebe nicht 
auf die alleinige Wirkung der ttyperiimie zurfickgeffihrt werden kSnne. 
Da auserdem seine Bedeutung fiir die Granulosa und das Ei bei der 
Follikelatresie nicht mehr in Betracht kommen kann, kSnnte es sich 
unm5glich um etwas anders handeln, als um eine innersekretorische 
Drtise. Diese interstitielle Eierstocksdrtise soll allerdings nicht konstant 
wie bei den Tieren vorhanden, sondern vielen zeitlichen und indivi- 
duellen Schwankungen unterworfen sein. 

Ueberblicken wir die vorhandene Literatur fiber die Art und 

das Vorkommen der interstitiellen Eierstocksdriise beim Mensehen~ 
so kSnnen wir nur eine Tatsaehe als feststehend betraehten, es 

ist dies die Steigerung der Pollikelatresie mit Theka-Luteinzellen- 
wueherungen w~hrend der Gravidit/it und unter gewissen patholo- 

gisehen Verh~ltnissen wie Blasenmole, Chorionepitheliom 7 bei welehen 
die Ovarialveri~nderungen wahrseheinlieh ebenfalls auf fStale bzw. 

plazentare Reizstoffe zurtiekzuffihren sin& 
Um fiber die interstitielle Eierstoeksdriise des FStus, des Neu- 

geborenen und des Kindes etwas Absehliessendes zu sagen, dazu 
ist das vorliegende Material noeh viel zu liiekenhaft und vielfaeh 
pathologiseh. Wenn man aueh mit W a l l a r t  und R u n g e  die typi- 
sehe Lagerung von interstitiellen Zellen bei Neugeborenen aner- 
kennen will: die sonst zur Auffindung der Eierstoeksdrfise so ver- 
li~ssliehe Fettf~rbung mit Sudan li~sst bei diesen Altersstufen oft 

im Stich. 
Bei ~lteren Kindern und Ms zur Zeit der Pubertiit ist 

normales Material begreiflieherweise sehwer zu bekommen, da man 

1) Benthin,  Follikelatresie in kindlichen Ovarien. Dieses ArChly. 1910. 
2) Dieses Arch, 1912. Bd. 91. 
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ja kaum je in die Lage kommt, bei solehen Individuen Ovarien 
operativ zu entfernen und da andererseits die yon Obduktionen 
herstammenden Ovarien in der Regel dureh konsumierende Krank- 
heiten pathologiseh ver/indert sind. 

Giinstiger stellen sieh sehon die Umst//nde fiir die Beurteilung 
des Ovariums tier erwaehsenen Frau in der Zeit der vollen Ge- 

sehleehtstgtigkeit und im Klimakterium~ aueh ausserhalb der Ora- 
vidit/Lt. Hier sind es wieder nur ganz bestimmte Zust/tnde, wie 
z. B. das Myom, bei denen man vielleieht andeutungsweise yon 
einer Luteinzellenvermehrung spreehen kSnnte. Eine ganze Reihe 
yon Fragen, wie das Ve rha l t en  der  i n t e r s t i t i e l l e n  Drtise 
bei Mens t rua t ion ,  bei ova r i e l l en  Blu tungen ,  bei Ent -  
z i indungen , bei der  Ch lorose  u n d  der  Os teomalaz i e  sind 
e n t w e d e r  noeh nieht  oder  doeh nur  an ger ingem Mater ia l  
u n f e r s u c h t  worden.  

Die bestehenden Liicken wollen wir auf Grund e igener  
U n t e r s u e h u n g e n  vorl~ufig an einem Material yon 78 F~llen aus- 
zufiillen trachten, in dem weniger, als dies in friiheren hrbeiten 
der Fall war, auf die Graviditat Riieksicht genommen werden 
sell, sondern vielmehr auf die no rma len  und pa tho log i s ehen  
Verh~l tn i s se  zu ande ren  Epoehen  des weib l ichen  Ge- 
seh leeh t s l ebens .  

Die erste Entstehung der interstitiellen Eierstoeksdrtise beim 
Mensehen reicht bis ins FS ta l l eben  zurtick. Bereits im ffinften 
Embryonalmonat, deutlieher jedoch im 7. und 8. Lunarmonat, kann 
man an dem Ovarium Waehstumserscheinungen der Follikel und 
sogar RiiekbildungsvorgXnge mit den entspreehenden eharakte- 
ristisehen Ver~nderungen in der Theea interna feststellen. Es 
treten in letzterer zuerst vereinzelte und deshalb besonders seharf 
umgrenzte Fettksrnchenzellen auf, welehe sparer, /ihnlieh wig wir 
es bei der Entwieklung des Nagerovariums gesehen tiaben, zuerst 
halbmondf6rmige, dann kreisfSrmige.Ringe nm die degenerierende 
Membrana granulosa der Foilikel bilden. IndividuellG Versehieden- 
heiten im Zeitpunkt und in der IntensitXt des Auftretens obiger 
Erseheinungen sind nieht zu verkennen. Eine GesetzmXssigkeit 
hierin sell sp/~ter an einem noeh grSsseren Material zu eruieren 
gesucht werden. 

Beim Neugebo renen  finden wir noeh ganz /ihnliche Ver- 
hi[ltnisse WiG bei den friihgeborenen Kindern, nut sind in der 
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Regel die Reifeerseheinungen an den Follikeln schon viel welter 
vorgeschritten. 

Im Al t e r  yon 2 - - 4  Monaten nimmt nicht nut die GrOsse 
des kindliehen Ovariums rapid zu (es erreicht um diese Zeit oft 
gaselnuss- bis Kirschgr~Jsse), sondern es ent~,ickeln sieh auch die 
Giaaf 'sehen Fol]ikel und damit die i n t e r s t i t i e ] t e  E ie r s tooks -  
driise in ganz a u s g e s p r o c h e n e m  Masse. Der FettgChalt soleher 
Ovarien schwankt jed0ch in so weiten Grenzen und scheint mehr 
noch als vom Lebensalter veto Ern~thrungszustand bzw. den dureh- 
gemachten Erkrankungen und der Todesart abhgngig zu sein. Wit 
konnten darin die Erfahrungen frtiherer kutoren bestgtigen und fest- 
stellen,' class auszehrende Krankheiten den Fettbestand his aufs 
gus~serste reduzieren k{Snnen: so dass man mit Hilfe der 8udanf/irbung 
eine interstitielle Driise nicht mehr nachweisen kann. Hingegen sind 
Krankheitsprozesse, welche Hypergmie der Bauchh~Shle hervorrufen, 
imstande~ einerseits iiberstiirzte Follikelreifung his zur kleincystisehen 
Degeneration zu erzeugen, writhe dem Ovarium sehon mit freiem 
Auge ein geradezu siebartig durehliSehertes Aussehen gibt, und 
andererseits gesteigerte Follikelatresie hervorzurufen ~ welehe sieh 
in einer gleiehfalls mit freiem Auge sehon wahrnehmbaren Zunahme 
der Sudanfgrbung kundgibt. Die beiden letzteren Prozesse k@nen 
an ein und demselben Objekt vorkommen, abet auch einzeln i n  
Ersoheinung treten. Haupts/iohlioh bei Darmkatarrhen und bei 
Diphtherie wurde dieses Vorkommnis yon fr~iheren Autoren be- 
schrieben~ wit fanden es aber anch bei allen miSglichen anderen 
Erkrankungen (Ekzem 7 Tuberkulose, Osteomyelitis usw.). Wie oben 
erwghnt~ ist es gerade bei Kindern schwierig~ nicM pathologisoh 
vergnderte Ovarien zu gewinnen: so dass wit uns einstweilen mit 
der Annahme begntigen mfissen~ dass der Durchsehnit{ der bei den 
versohiedenen Erkrankungen erhobenen gemeinsamen Befunde un- 
gef~thf der Norm entspricht. 

Die Birder ,  welche  wir yon der i n t e r s t i t i e l l e n  Eier-  
s tocksd r t i s e  veto 2. bis 5. L ebensmon a t  e rha l t en :  s t ehen  
an Ausb i ldung  de r j en igen  beim Affen  katlm naeh. Die 
Driise setzt sieh aus den versohiedensten Formen atretiseher Follikel 
zusammen~ eine Versohmelzung der letzteren untereinander finder 
allerdings kaum mehr statt (vgl. Fig. 12 u. 13) . . . .  

In der zwei ten  H/iifte des 1. L e b e n s j a h r e s  /indert sich 
ausser der fortschreitenden GriJssenzunahme im Ovarium im einzelnen 
nur wenig. �9 
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Ovarien aus dem 3., 5, 7,  9. und 1~. Lebensjahre~ welche 
ich zu beobachten Gelegenheit hatte, zcigen~ dass a l lmghl ieh  
immer  b re i t e re  Massen yon i n d i f f e r e n t e m  S t r o m a g e w e b e  
sieh zwischen  die a t r e s i e r e n d e n  F o l l i k e l  e insch ieben  und 
so allm/~hlich zu dem Zustand hiniiberleiten~ wie wir ihn beim 
erwaehsenen Weibe finden. �9 

Die wiederholt yon manchen Autoren ansgesprochene nnsieht, 
dass die interstitielle Eierstocksdriise beim Menschen ihren HShe. 
punkt zur Zeit der G e s c h l e e h t s r e i f e  erlange 7 kann ich an der 
Hand meines allerdings noeh nieht sehr umfangreichen Materials 
keineswegs bestgtigen, l c h  muss  v i e lmehr  annehmen ,  class 
die i n t e r s t i t i e l l e  E i e r s t o e k s d r i i s e  ihre hSchs te  E n t w i e k -  
lung in den a l l e r e r s t e n  L e b e n s j a h r e n  zeigt ,  vor der  
Puber t / i t  sehon m e r k l i e h  abn immt  und mit  dem E i n t r e t e n  
der  Mens t raa t ion~ d.h.  des e r s t en  Corpus  l u t e u m ,  auf ein 
Minimum r e d u z i e r t  wird~ wie wit dies auch bei den h6heren 
Sgugetieren (Ituftiere, Karnivoren, Affen) gesehen haben. 

Als Beweis dafiir m5chte ieh die Besehreibung vom Ovar ium 
eines 16 j~hr igen  M/~dehens anfiihren, welches nicht lange naeh 
Eintritt ihrer ersten Menstruation an Seheidenatresie operiert und 
raseh zngrunde gegangen ist. Im Ovarium dieses zweifelsohne im 
Beginn der Pubertgt stehenden M/idehens ist ausser den gesten 
eines in Riiekbildung begriffenen Corpus luteum yon a t r e t i s e h e n  
P o l l i k e l n  oder  sons t igen  A e q u i v a l e n t e n  der  i n t e r s t i t i e l l e n  
E i e r s t o e k s d r i i s e  nu t  sehr  wenig  zu sehen. W/ihrend die 
Zahl  der a t r e t i s e h e n  F o l l i k e l  am D u r c h s c h n i t t  des kind- 
l i chen  O v a r i u m s  oft 10- -20  betr / igt ,  s ind auf  dem Viel 
g rSsse ren  O v a r i a l d u r c h s e h n i t t  des 16j/~hrigen Mb;dchens 
kaum 2--3  mit  Sudan  fgrbbare  a t r e t i s e h e  Po l l ike l  zu f inden.  

Nebst der Pubertgt wird als weitere Epoehe for die Zunahme 
der interstitiellen Eierstocksdrtise die Gr avid it g t bezeichnet. Aueh 
hier entsprachen die an den Ovarien yon 2 Tubargravidit~tten, 
einem septisehen Abort und einer Graviditgt im 5. Monat (plgtz: 
iicher Ted dutch Ersehiessen), erhobenen Befunde durehaus nicht 
den Erwartungen, welehe naeh den Besehreibungen in der Literatur 
anzunehmen gewesen w/~ren. E r s t  Ovar ien  am Ende  der Gravi"  
d i t a t  (Seetio eaesarea mit Sterilisation) zeigen eine wi rk l i eh  
nennenswer t e  Zunahme  der  T h e k a - L u t e i n z e l l e n ~  k S n n e n  
sich aber  auch n i ch t  im E n t f e r n t e s t e n  mi t  den Befunden  
bei Kinder -  oder T i e r o v a r i e n  messen .  
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Das eine yon den beiden Ovarien in der Schwangerschaft, 
welches das Corpus h teum enth~lt, wird yon dem letzteren zum 
grSssten Tefi ausgeftillt. Der Rest zeigt, ebenso wie das andere 
Ovarium, etwas mehr FettkSrncheneinlagerungen in das Ovarial- 
stroma Und auch eine kleinere oder grSssere Anzahl yon mit Sudan 
fs atretischen Follikeln. Dieselben [iegen aber so welt aus- 
einander und fassen so breite Zonen indifferenten Stromas zwisehen 
sieh, dass man unwillkiirlieh an die Sei tz 'sehe Annahme denken 
muss, welche der Follikelatresie in der Sehwangersehaft keine 
wesentliehe funktionelle Bedeutung zuerkennen will, sondern sie nut 
Ms sekundiire, dureh den erhSh~en Blutzufluss bedingte Erseheinung 
auffassen will 1). 

Eine Stfitze fiir diese Auffassung finde ieh in den Unter- 
suehungen zahlreieher bei Operationen gewonne.ner Ovarien~ 
welehe von e n t z i i n d e t e n  Adnexen  herstammen. Wit linden 
in ihnen fast genau dieselben Bilder atretiseher Follikel in der 
gleichen Anordnung nut in geringerer Intensitb;t, wie bei den Ovarien 
der Sehwangeren, und mSehten daher ebensowenig wie fiir diese eine 
besondere Funktion in der Sehwangersehaft~ so far jene einen Ein- 
fluss tier atretischen Follikel etwa auf die sogen. Adnexb~tungen an- 
nehmen. Aenlieh verh/ilt es sieh mit der Menstruation (vgl. An- 
merkung). 

Die Frage der ova r i e l l en  B l u t u n g e n  iiberhaupt anlangend, 
geben uns Untersnchungen an der interstitiellen Eierstoeksdriise 
gleiehfalls ke ine  A n h a l t s p u n k t e  fiir eine ak t ive  Rol le  tier 
i n t e r s t i t i e l l e n  Driise bei d iesen  P rozes sen .  Diedabeih/[ulig 
kleineystiseh erweiterten Follikel sind vielfaeh yon einer fettkSrnehen- 

1) In Nr. 12 des Zentralbl. f. Gyn. 1914, S. 430, widerspriGht S c h o t t -  
l a e n d e r  meiner Ansehauung~ dass die interstitielle Drfise nash der Pubertgt 
enorm reduziert werde und ffihrt als Gegenbeweis Befunde yon Zunahme der 
interstitiellenDr[ise wiihrend derMenstruation an. Er beruft sich dabei aueh auf 
Se i t z  und W a l l a r t .  Abgesehs, n davon, dass S e i t z  und W a l l a r t  die Ver- 
mehrung nut  andeutnngsweise und nur an ganz wenigen Fitllen beschreiben~ 
land S c h o t t l a  e n d e r  selbst die Thekaluteinzellenvermehrung nieht nur ante- 
menstruel]~ sondern aueh ausserhalb dieser Zeit. Quantitativ kSnnen sieh solehe 
iibrigens bei allen mSglichen hyperiimisehen Zast~nden am Genitale auffind- 
bare Luteinzellenvermehrungen jedenfalls nicht im Entferntesten mit der Gravi- 
ditgtszunahme, geschweige denn mit dem Zustand vor tier Pubertiit vergleichen. 
D i e A u s b i l d u n g  d e r i n t e r s t i t e l l e n  D r i i s e b e i m  e r w a e h s e n e n  Weibe 
i s t  d e m n a e h  ( G r a v i d i t i f t  a u s g e n o m m e n )  im V e r g l e i e h  zu dem Be- 
fund ve t  der  P e r b u t i i t  w i r k l i e h  e ine  m i n i m a l e .  Belege dafiir an der 
Hand yon Abbildungen sollen demni~chst erbracht werden. 
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haltigen Theea interna umgeben, dazwisehen abet finder man 
keine Anhgufungen yon interstitieller Substanz. Das Gleiehe gilt 
fiir 0varien, welehe wegen 7~ehlorotiseher B lu tungen  a entfernt 
worden sind. 

Die Ovarien m y o m k r a n k e r  Frauen Xhneln in vieler Hinsieht 
den eben beschriebenen bei ovarieller Blutung~ nur ist bei den 
Myomovarien, weil es sieh dabei doeh meist um S.ltere Individuen 
handelt, die Pollikelproduktion sehon merklieh herabgesetzt und 
daher aueh die Zahl der allenfalls vorkommenden atretisehen Follikel 
eine noch geringere. Yon einer n e n n e n s w e r t e n Z u n a h m e  tier 
i n t e r s t i t i e l l e n  Eie rs toeksdr i i se  beim Myom kann infolge-  
dessen n ieht  gesp roehen  werden. 

Dass nach dem Gesagten das 0varium der k l i m a k t e r i s c h e n  
Frau  noeh weniger  an i n t e r s t i t i e l l e r  Eiers tocksdr i i se  ent-  
hal ten  wird,  versteht sleh yon selbst. Es hiil~ ore sehwer~ an 
solehen Sehnitten aueh nut eine einzige mit Sudan gef~rbte Stelle 
zu finden. Aueh das Ute rusea re inom und Tumoren  des 
Ovar iums der anderen  Seite beeinf lussen die in t e r s t i t i e l l e  
E ie r s toeksdr i i se  n ieht  wesent l ich.  

Wit kommen demnaeh vorlgufig zu dem Schluss% dass die 
in t e r s t i t i e l l e  E ie rs toeksdr i i se  ausser bei Blasenmole und 
Chorionepithelio m (Wallart, BSshagen,  F raenke l ,  StSekel~ 
Seitz,  R. Meyer n. a.) keine pa tho log i sehe  Bedeu tung  besitzt. 

In phys io log i sehe r  Hins ieh t  ist  ihre reiehe En twiek-  
lung w/~hrend der e rs ten  Lebens jah re  des Kindes bemer-  
kenswer t .  Z u r Z e i t d e r P u b e r t g t  wird sie enorm reduz ie r t  
und offenbar  dutch  das Corpus lu teum verdrgngt .  Eine 
sche inbare  Ausnahme von diesem Verdr~ngungsgese tz  
bi ldet  nur  die Gravid i tg t ,  w~hrend weleher  neben dem 
Corpus luteum eine Zunahme der in te r s t i t i e l l en  E ie r s tocks -  
driise gegeni iber  der Norm s ta t t f inde t .  

Mit Rtieksieht auf das ghnliehe Verhalten bei anderen hyper- 
Xmisehen Zust~;nden am Genitale dfirfte abet diese Zunahme der 
in~erstitiellen Drttse bei der Gravidit/~t keine wesentliehe funktionelle 
Bedeutung haben. 

Alles in allem f inden wir aueh am Mensehen  alas yon 
uns au fges t e l l t e  onto- und phylogenegisehe  Gesetz be- 
st.~ttigt, dass nS~miieh die in t e r s t i t i e l l e  Eiers tocksdr i i se  
bei S~ugern~ die viele Junge g le iehzei t ig  g e b g r e n , : g u t ,  
bei solehen~ die nur wenig geb~ren~ rud imen tg r  en twicke l t  
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ist., Sic ist  bei d e r l e t z t e r e n K a t e g o r i e  nur  i n d e r J u g e n d -  
zei t  wohl  ausgeb i lde t  und s t eh t  such hier  an E n t f a l t u n g  
h in te r  der  bei n i ede ren  S~ugern welt  zurfick. D i e s e s  
p h y l o g e n e t i s e h e  Pr inz ip  t r i t t  mit  Beginn der  Puber tXt  
such on togene t i s eh  in E r s e h e i n u n g ,  indem nunmehr  d i e  
i n t e r s t i t i e l l e  E i e r s tocksd r f i s e  yon dem Corpus lu teum der  
Mens t rua t ion  bis auf min imale  Reste  ~rerdr/~ngtwird.  

C. K l i n i s c h e r  T e l l .  

Wir haben im ersten Tell der :4rbeit versucht 7 auf morpho- 
logischem Wege die jeweiligen Beziehungen zwisehen Funk~ion und 
morphologischer Beseflaffenheit des 0variums zu ergrfinden und 
dabei besonders auf die interstitielle Eierstoeksdriise unser Augenmerk 
geriehtet. In dem nun folgenden zweiten Tell soil die A bh/ tngigkei t  
v e r s c h i e d e n e r  k l in i sche r  E r s e h e i n u n g e n  vom 0 v a r i u m  und 
der serologische Nachweis derselben dureh die Abderha lden ' sche  
Reaktion 1) versucht werden. Wir haben, in. dem A b d e r h a 1 d e n'schen 
Verfahren ein Hilfsmittel bekommen, welches uns ges~attet, nicht 
nur wie bisher die innersekretorisehen Leistungen der Blutdriisen an 
den yon ihnen verursach~en Erscheinungen der Ueber-  und Unte r -  
f unk t ion  in Klinik und Tierexperiment kennen zu lernen, sondern 
welches es uns auf eine bisher unbekannte Art ermSglieht, "such 
die D y s f u n k t i o n  der Blu tdr f i sen  direkt im Serum der Kranken 
naehzuweisen. Die Anwendung dieses Prinzips nieht nut auf geburts- 
hilfliehe, sondern insbesondere such gyn~kologisehe Pragen ist 
bisher nut vereinzelt [A. l~layer2), Lamp6S)~ Fausera)]  ge- 
sehehen~ und es soil daher im folgenden ein solcher Versueh 
unternommen werden. Wean such ein absehliessendes Urteil fiber 
den Grad der Anwendbarkeit der Abderha lden ' schen  Reaktion 
auf ein derart neues Arbeitsgebiet noeh nieht reeht mSglich ist, 
so war ffir uns doeh die iibereinstimmende positive oder negative 
Reaktion in einer grSsseren Anzahl yon Fiillen gleieher Kategorie 
sehr ermutigend~ und wenn sehon nicht yon diagnostisch-thera- 
peutisehem, so doch bereits yon heuristisehem Weft. 

1) E. Abderhalden~ Abwehrfermente des tierischen Organismus. 
Berlin 1913. II[. Aufl. 

2) Zentralbl. f. Gym 1913. 
3) Miinehener reed. Woehenschr. 1913. 
4), Deutsche reed. Woehensohr, 1913. 
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1. 0varium mid Sehwangerschaft .  

Es bestehen seit langem Meinungsverschiedenheiten darfiber, 

ob das Ovarium, nachdem es einmal das zur Befruchtung gelangte 

Ei ausgestossen hat, w~hrend der Dauer der Schwangersehaft in 
eine Art van Ruhezustand verf~llt oder nicht. Es ist diese Frage 

yon praktischer Wichtigkeit wegen des Fortganges der Sehwanger- 

schaft nach allenfalls notwendig werdender En~fernung der Ovarien; 

theoretiseh wegen tier sich daraus ergebenden Folgerungen for die 
Xtiologisehe Aufkl/~rung pathologiseher Schwangerschaften (Blasen- 

mole~ Chorioepitheliom, Schwangersehaftstoxikosen, Abor~us usw.). 

Relativ am einfaehsten ist noch die m o r p h o l o g i s c h e  Sei te  dieses 
Problems zu beantworten. Entgegen der frfiheren Auffassung yon L e o p old 
und Ravano  1) u. a., welche eine Fortdauer der Ovulation wahrend der 
Schwangerschaft annehmen, kann man heute nach den Untersuchungen 
yon L. Se i tz  (1. c.) u. a. mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass eine 
Re i fung  und Auss to s sung  yon E ie rn  in der  S c h w a n g e r s e h a f t  

n i c h t  s t a t t f i nde t .  Wir haben im ersten Abschnitt bei Besprechung 
der interstitiellen Eierstocksdriise gesehen, dass bei Menschen sowohl 
als insbesondere bei Tieren eine N e u p r o d u k t i o n  yon F o l l i k e l n  
w a h r e n d  der S e h w a n g e r s c h a f t  s ta t t f inde t .  Diese entwickeln sich 
aber nut bis zu einem gewissen Stadium und maehen dann den als 
F o l l i k e l a t r e s i e  beschriebenen Vorgang durch. Bei Tieren mit kurzer 
Tragzeit kommt es allerdings zur Ausbildung Graaf'scher Follike1 mit 
VorwSlbung tiber die Oberflache, was insofern ,~erstaudlich ist, als bei 
ihnen die Befruchtung sofort nach der Geburt wieder stattfinden kann 
(Kaninchen). Beim Menschen aber sind reife Follikel wahrend und am 
Ende der Schwangerschaft nicht zu finden. Die atresierenden Pollikel 
ergeben mit ihrer Wucherung yon Zellen tier Theca interna das oben 
beschriebene Bild tier interstitiellen Eierstocksdr~ise des Mensehen, soweit 
man beim erwachsenen Weibe ~iberhaupt yon einer solehen sprechen kann. 

Die konstanteste und charakteristische Schwangerschaftsveranderung 
im Ovarium ist aber das Auftreten des Corpus luteum. 

Nachst der lokalen hyperamisierenden und dezidualen Einwirkung 
des Ovariums auf den Uterus steht ersterem noch ein bedeutender Ein-  
f luss  au~ W a e h s t u m  und F u n k t i o n  der  Brus td r t i s e  zu. Man kann, 
wie ich seinerzeit zeigen konnte (dieses Arch. Bd. 95), durch subkutane 
!njektionen yon Ovarialextrakt bei virginellen Tieren nieht nut Wachs- 
turn der unentwickelten Bhtdrtisen bis zur vSlligen Reife, sondern auch 
Milchabsonderung hervorrufen. 

ttyperamisierung des Uterus und protektive Wirkungen auf die 
Milehsekretion hat das Ovarium aber mit dem wachsenden Ei (Plazenta-~- 
F6tus) gemcinsam. 

Es ist mir ferner gelungen, durch Einverleibung yon Ovarial- vder 
Plazentarextrakt nieht nur Milchsekretion, sondern aueh Hyperiimie am 
Genitale, also brunstartige Erscheinungen zu erzeugen (dieses Arch. 
Bd. 97). S o w e i t  d i e E i n w i r k u n g d e s O v a r i u m s a u f d a s G b n i t a l e  
se lbs t  und  se ine  Anhiinge w~ihrend der Schwangerschaft. 

1) Dieses Arch. i905. 
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Es gibt aber auch noch eine Anzahl yon Tatsachen, welche auf 
eine B e z i e h u n g  des Ovar iums zum G e s a m t o r g a n i s m u s  w~hrend 
der Schwangerschaft hinweisen. V ie l f ach  n immt  man auch  h i e rbe i  
U n t e r f u n k t i o n  oder  Aus fa l l  der F u n k t i o n  des Ovar iums  an 
und  such t  so manche  an K a s t r a t i o n  e r i n n e r n d e n  Ver/~nde- 
rungen  des KSrpers  zu e r k ] a r e n  (Fettsucht, gesteigertes Knochen- 
wachstum jugendlicher Individuen, Anftreten yon Behaartmg der Linen 
alba, Ver~nderungen des morphologischen Blutbildes, Zunahme der 
Lipoidsubstanzen im B]ut und namentlich analoge Schwangerschafts- 
ver/~nderungen der innersekretorischen Drtisen in Form yon VergrSsserung 
oder Fetteinlagerung der Schilddrfise, Hypophyse, Nebenniere, Pankreas 
nnd Leber). L i n n e r t  1) konnte auch eine S e h w a n g e r s c h a f t s v e r a n -  
d e r u n g  der  Milz zeigen, nachdem ich M i l z v e r g r 6 s s e r u n g  nach  
K a s t r a t i o n  schon vorher gesehen hatte. 

In gleicher Weise zeigt auch die yon mir zuerst beschriebene 
S c h w a n g e r s c h a f t s v e r ~ n d e r u n g  der Z i rbe ld r t i s e  den Parallelismus 

zwischen Kastration und dem supponierten Ausfall der Ovarialt/itigkeit 
in der Schwangerschaft. 

Es ist demnach nicht zu verwundern, wenn man v e r s u c h t  hat ,  auch  
manche  k r a n k h a f t e n  S tS rungen  im Ver l au fe  der S ch w an g e r -  
sehaf t  mit  dem Ovar ium in V e r b i n d u n g  zu b r ingen .  

Obenan steht die Annahme o v a r i e l l e r  S tS ru n g en  bei der  
B l a s e n m o l e  und bei C h o r i o n e p i t h e l i o m ,  indem ja bei den genannten 
Zust/inden Luteinzellenwucherungen und Bildung yon Corpus hteum- 
Cysten fast zur Regel gehSren. Ob abet nieht die StSrung im Keim 
das Primare und die Ovarialveranderung das Sekund/~re darstellt, ist 
noch nicht erwiesen. 

Ob bei diesen Ver/inderungen die in neuester Zeit yon Bouin und 
Ancel  und L. F r a e n k e ]  2) beschriebene Glande  m y o m 6 t r a l e  endo- 
c r ine  (bisher nut beim Kaninehen besehrieben) mit hinein spielt, und 
ob man mit F e l l n e r  demzufolge auch eine inne re  S e k r e t i o n  des 
Ute rus  anzunehmen hat, ist noeh zweifelhaft. In letzter Linie kann 
nattirlich immer die befruchtete Eizelle ftir alle genannten Verande- 
rungen verantwortlich gemacht werden. 

Veto ktinischen Standpunkt war ffir uns das Wichtigste, eine 

etwaige M i t b e t e i l i g u n g  der  O v a r i a l f u n k t i o n  bei dem Zustande- 
kommen der H y p e r e m e s i s  und  E k l a m p s i e  zu eruieren. Ver- 
einzelte organo-therapeutische Erfolge dabei naeh Darreichung yon 
Ovarial- oder Corpus lu teum-Subs tanz  kSnnten eine solche Auf- 
fassung mSglieh erseheinen lassen. Ieh habe es des halb versueht, 
mit tlilfe tier A b d e r h a l d e n ' s e h e n  Nethoden dieser Frage n~iher 
zu treten und zun~ichst das S e r u m  yon n o r m a l e n  und  p a t h 0 -  
l o g i s c h e n  S e h w a n g e r e n  nicht nur wie bisher auf Plazenta, 
sondern aueh auf O v a r i u m  und C o r p u s  l u t e u m  e i n w i r k e n  

t a s s e n ,  wie folgt: 

1) Versamml. Doutschor Naturf. u. Aerzte. Wien. Sept. 1913. 
2) Diesos Arch. 1913. 
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Tabelle 1. 

77.4 

8 
9 

10 
1l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24 

~o5 
26 

Diagnose 

Normale 
Gravid. 

d o e  

do. 
do. 
do. 

d o .  

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Eklampsie 
do.  
do. 
do. 

O v a r i u m  

Sp+ + 

Sehwanger- 
sehaftsniere 

do. 

do, 
Schwanger- Spur + 
schaftsniere 
u. vorzeitige 
PlazentarlSs. 
gyperemesis Spur-4-/ 

do. / 

Corpus 
luteum 
menstr. 

r 

F 

Spur + 

: ++ 

Corpus 
luteum Plazenta Hoden 

gray. 

-- + 

- + 
Spur+ Spur@ 

+ 
+ 

++ 
- -  seh@h-d- 

i 

Spur -4- Spur -4- 

sehwaeh + 

Spur -I- sehw~h-~- 

Spur + sehwa~h + 

Milz Uterus 

Es ergibt  sich daraus  

+ 
Spur -t- 

sehwaeh+ 
+ 
+ 

+ 

schwaeh -~- 

I Anmerkung 

I 

+ : 

Spur 

Z 

Spur -4- 

dass  in d e r n o r m a l e n  S e h w a n g e r -  
sohaft  ein Abbau yon Ovarium oder Corpus  l u t e u m  nicht  
zu k o n s t a t i e r e n  ist. Ein solehes Ergebnis w//re auch nicht yon 
vornherein zu erwarten, da ja hSobstens eine Unterfunktion, abet 
keinesfalls eine Ueberfunktion oder Dysfunktion des Ovariums dabei 
in Frage kommen kann. 

Merkwiirdig ist dagegen der Abbau yon Ovarium bezw. 
Corpus lu teum in vere inze ] t en  F~ l l en  yon S c h w a n g e r -  
s c h a f t s t o x i k o s e n .  Trotzdem mSchte ich daraus noch nioht den 
Schluss' auf eine primgre Schgdigung des Ovariums ziehen , sondern 

| 

I - 

I Oedem der 
Beine. 

I - 

Sohwere 
Eklampsie. 

+ - 

Viel Eiweiss 
im Harn. 
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naeh wie vor StSrungen im Stoffaustausehe zwischen Mutter und 
Frucht ins Auge fassen. Das Ovarium diirf te v i e l l e i eh t  
sekundi t r  dureh innersekretorisehe Wechselwirkung gesehi td ig t  
sein und so zum Abbau gelangen. 

ttodensubstanz konnte vom Serum normaler Schwangerer nieht 
abgebaut werden, was im Hinbliek auf die Versuehe yon Wald-  
s te in  und Ek le r  1) yon Wiehtigkeit erseheint. 

2. Ovarium und Menstruation. 

Wenn aueh in neuester Zeit wieder die Ansicht auftaueht, dass 
die Menstruation in der Periodiziti~t der Lebensvorg/inge des weib- 
lichen Organismus begriindet set und das Ovarium dabei nut eine 
mehr protektive Rolle spiele [Halban2)], so steht doeh so viel fest, 
d a s s e s  ohne Ovar ium keine  Mens t rua t ion  gibt. Ausbleiben 
der Menses naeh Kastration, Erhaltenbleiben der Menses naeh ge- 
lungener Transplantation der Ovarien~ endlieh in neuester Zeit 
wi l lk i i r l i ehe  I - Iervorrufung m e n s t r u e l l e r  B lu tungen  b e t  
Mensehen und Tie ren  durch Zufuhr  yon O v a r i a l e x t r a k t  
sind Beweise da.fiir. Eine seheinbar sehr alte und einfaeh vor- 
stellbare Erkenntnis. Fragen wit uns aber nach dem morpho-  
log i sehen  S u b s t r a t  ftir die Mens t rua t i on  im Ovarium~ so 
beginnen schon die Schwierigkeiten. Wir kennen seit den Unter- 
suehungen yon H i t s e h m a n n  und A d l e r  genau die  zyklisehen 
Veritnderungen tier Uterussehleimhaut in der Zeit vor, wi~hrend und 
naeh der Menstruation und ebenso die analogen Veritnderungen im 
brtinstigen Uterus der Tiere [K. Kel le r  a) u. a.]. 

Finden Mens t rua t ion  und Ovula t ion  gleichzeitig s~att, sind 
sic fiberhaupt yon einander abh~tngig~ und weleher yon beiden Vor- 
g~ngen ist  dann Ursache, weleher Wirkung. Den Kernpunkt dieser 
Streitfrage biidet auch bier wieder das Corpus  luteum. 

Als auffallendes, wohl umgrenztes Gebilde mit der Struktur ether 
interstitiellen Driise wurde ibm insbesondere yon L. F r a e nk el die Fiihig- 
keit zugesehrieben, die zyklisehe Hyperiimie und menstruelle Umwand- 
lung der Uterussehleimhaut herbeizuftihren, wi~hrend eine andere Rich- 
tung (Prenant,  Sandes~ Tandler ,  L. Loeb u. a.) der Ansicht ist, dass 

1) Versamml. Deutscher Naturf. u. Aerzte. Wien. Sept. 1913. 
2) Wiener klin. Woehenschr. 1912. 
3) K. Keller~ Ueber den Bau des Endometriums beim Hunde. Anat. 

ttefte. 1909. Mr. 118. 
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das Coi'pus luteum, so lange es bestande, das Eintreteu der naChsten 
Menstruation verhindere. Als interessautes Beweisstttck dafiir werden die 
Falle yon Corpus ]uteum persistens bei amenorrhoischen Kiihen ange- 
fiihrt, bei welchen die ausgebliebene Brunst nach Zerdrticken 
des abnorm lung pers is t ierenden (cystischen?) Corpus lu teum 
e in t r i t t  [Tandlerl), Biedl2)]. 

Bei der t ier ischen Brunst, bei der es zu blutigen Absonderungen 
oft gar nicht kommt (die zyklische Schleimhautwandlung ist dabei das 
Wichtigste), sell tiberhaupt in vielen Fal len kein Corpus ]uteum 
entstehen. Nach Bouin und Ancel ist dieses Verhalten bei Kaninchen, 
Meersehweineheu und Katze der Fall. Es existiert ang'eblich bei diesen 
Tieren kein periodisches Corpus ]uteum der Brunst, und der Follikel- 
sprung sol1 nur bei stattgehabter, wenn auch unfruchtbarer Kohabitation 
erfolgen. Ansonsten finder man bei diesen Tieren die reichlich zugrunde 
gegangenen, nicht geplatzten, atretischen Follikel zu grossen fiachen- 
haften Gebilden ~Terschmolzen, welehe in ihrer Gesamtheit die bei diesen 
Tierspezies eben besonders machtig entwickelte interstitielle Eierstocks- 
drtise bilden (vgl. Figur 2--5). 

Auf Grund meiner Experimente musste ich mieh zun~chst 
auch der Meinung derjenigen anschliessen, die dem Ovarium als 
so lchem,  nieht dem Corpus luteum die m e n s t r u a t i o n s a u s l a s e n d e  
Wi rkung  zuschre iben.  Denn i c h h a b e m i t O v a r i a l s u b s t a n z  
s te t s ,  mit  Corpus lu t eum niemals  H y p e r a m i e  und Hgomor- 
rhagie  am weibl ichen Geni ta le  he rvo r ru fen  kannen.  Es 
sprechen in diesem Sinne auch die Versuche yon L a n d s b e r g  und 
Okintsehitz3),  welehe Biutungen mit Corpus luteum-Extrakt zum 
Stillstand bringen konnten. Wenn Sehieke le  4) zu anderen gesul- 
taten gelangt ist: so liegt das vielleicht darin, dass er nieht witssrige 
Extrakte, sondern Presss~tfte oder heisse alkoholische Extrakte ver- 
wendet hat, eine Gewinnungsart. die den natiirlichen Verhaltnissen 
sieher weniger entsprieht~ ats die wiissrigen Extraktionsmethoden. 

Eine Umwalzung nnserer bisherigen Ansehauungen fiber den Zu2 
sammenhang zwischen Ovulation nnd Menstruation und tiber die Rolle 
des Corpus luteum dabei ist dureh die Arbeiten yon R. Meyera), 

C~ t tngea)und  R. Sehroeder 5) angebahnt worden. Durch ausser- 
ordentlieh Zahlreiehe und sorgfaltige morphologisehe Untersuehungen 
konnten die genaunten Autoren einen weitgehenden Parallelismus zwisehen 

1) J. Tandler, Ueber den Einfluss der innorsekretorisehen Anteile der 
Geschleehtsdriisen auf die gussere Erseheinung des Mensehen. Wiener klin, 
Woehensehr. 1910. 

2) Biedl~ Innero Sekretion. Wien 1913. II. Aufl. 
3) Dieses Archly. Bd. 102. H. 2 .  
4) Dieses Arehiv. 1912. 
5) Dieses Archiv. 1913. 
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dem jeweiligen Stadium des Corpus luteum und den verschiedenen 
Etappen der zyklischen menstruellen Schleimhautwandlung im Sinne 
yon L. Fraenkel  nachweisen. Sie fanden, dass das frtiheste Stadium 
des Corpus ]uteum und damit die Ovulation dem Schleimhautintervall 
entspricht, dass also die Ovulation 14--15 Tage vor der zu erwartenden 
Menstruation stattfinden muss. Das binnen den niichsten 2 Wochen sich 
rasch zu voller Bltite entwickelnde Corpus ]uteum soll dann die men- 
struellen Schleimhautveranderungsn und schliesslish die menstruelle 
Blutung selbst hervorrufen. 

Damit w~re die Fraenkel'sche Theorie, die yon ihm selbst experi- 
mentell zu sttitzen versucht worden ist, aueh auf rein morphologischem 
Wege bewiesen. Es bleibt  noch d e r  Widersprueh zwisshen den 
Versuchen mit Injekt ion yon Ovar ia lex t rakt  und dem Beispiel 
vom Wiedere in t r i t t  der Menses naeh ZerstSrung des Corpus 
luteum persistens bei der Kuh. Man wird annshmen miissen, dass im 
tetzteren Falle sin neusr Follikel sieh zum Corpus lutsum heranbildet, was 
ja nach den Angaben yon Sobotta, R. Meyer u. a. bereits binnen 4 Tagen 
geschehen sein kann Die Injektionsversuche mit Ovarium- bzw. Corpus 
luteum-Extrakt bedtirfen wohl einer nochmaligen Revision, wobei die Me- 
thodik auf den jetzigen Stand der Frage besonders Riicksicht nehmen muss. 

Ftir die Brunst tier Tiers (z. B. Hund, Katze) kann alas 
Corpus ]uteum jedenfal ls  nicht die Bedeutung als t re ibender  
Faktor  ftir die menstruel len  Veriinderungen haben, da letztere 
schon vorhanden sind, bevor noch der erste sprungreife 
Fol l ike l  pla tz t  (vgl. Fig. 7 und Text dazu). 

Das tryptische Ferment tier Uterusmukosa nimmt, wie iah 
gemeinsam mit O. F r a n k l  1) nachweisen konnte, vor der Men- 
struation an Quantit~t zu und diirfte vielleicht auch zu den ge- 
rinnungshemmenden Punktionen in Beziehung stehen. 

Endlieh bilden aueh Ver~nderungen im Blutbild, Blutdruek~ 
Stoffweehsel~ Psyche und sonstigen Punkt-ionen der ]~rau wahrend 
der l~Ienstruation Gcgenstand lebhafter ErSrterungen. Wiewohl ein 
soleher Einfluss auf die gesamten vitalen Funktionen der Prau un- 
verkennbar ist~ wird ein messbarer Einfluss auf die genannten 
FunktionsXusserungen nieht allseits zugegeben und damit aueh die 
periodisehe Wellenbewegung in den Lebensvorg~ngen des Organis- 
mus in den versehiedenen Phasen des Nenstruationsintervalls in 
Zweifel gezogen. Fiil uns war die Frage yon besonderem Interesse~ 
ob man die w/~hrend der ~Ienstruationszeit mSglieherweise im Blute 
kreisendsn Ovarialsubstanzen serologisch naehwsisen kann oder nieht. 
Ich babe zu dissem Zweeke alas Serum einer  Anzah l  yon  men-  
s t r u i e r e n d e n  F r a u e n  mit  der A b d e r h a l d e n ' s e h e n  Dia lys i e r -  
me thode  gepriift und dassslbe vor allem auf Ovarien- und Corpus 
luteum-Substanz einwirken lassen. 

1) Gyn~koI. Rundschaa. 1911. 
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Tabelle 2. 
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Corpus Corpus 
Z"  Diagnose 0varium luteum luteum ~ 
~ menstr, gravid. ~ ~ ~ ~ ~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

R, etroflexio 
Prolaps 

do. 
Hernie 

Retroflexio 
Chron. Parametri~is 

m 

Spur -]- 

Spur -I- 

Spur -}- 

. . . .  I - -  

E 

i 

Das Ergebnis der Versuche war, wie aus den Protokollen 
hervorgeht, Bin negatives, und wir gewinnen daraus  keinen 
A n h a l t s p u n k t  f~r oder gegen die Corpus l u t e u m - T h e o r i e  
der Menstruat ion.  Wir finden eben auoh hier, dass unter physio- 
logisehen Verhgltnissen (die Sehwangerschaft ausgenommen) Ab- 
wehrfermente nicht naehweisbar sind, werden aber im folgenden 
Kapitel sehen, dass bei atypisehen menstruellen und intermenstruellen 
Blutungen Abbau yon Ovariaisubstanz stattfindet. 

3. Die ovariellen Blutungen. 

Es ist eine der Errungensehaften der letzten Jahre, erkannt 
zu hubert, dass der nichtgravide Uterus in Wachstum und Funktion 
so vollkommen unter der Herrschaft des Ovariums steht, dass 
alle typ i schen  und a typ i schen  Ute rusb iu tungen ,  insofern  
sic nicht  neop la s t i s ehe r  Natur  sind, odor mit der Gravi- 
dit/~t zusammenh~tngen~ veto Ovarium ausgehen.  Die sog. 
metritisehen und endometritisehen Blutungen, die klimakterischen 
und Pubert/~tsblutungen~ die Blutungen bei Adnextumoren und 
anderen entziindlichen Prozessen an den Genitalien suchC man jetzt 
s~mtlich auf das Ovarium zuriickzuf~ihren. 

Wir finden solche pathologisehen Blutungen ovarieller Natur 
in allen Phasen  des weibl ichen Gesch lech t s lebens  in Form 
yon profuser Menst rua t ion  mit regelm~ssigen oder unregelm/~ssigen 
Intervalien und in Form yon atypisehen i n t e rmens t rue l l en  
Blutungen. 

Sie setzen als sog. P u b e r t ~ t s b l u t u n g e n  oft schon im ersten 
Lebensdezennium Bin, hgufig, aber durchaus nioht immer verbunden 
mit Chlorose ,  zu welcher, wie wir im folgenden Kapitel zeigen 

A r c h l y  f f i r  G y n ~ i k o l o g i e .  B d .  1 0 2 .  H .  3 .  33 
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m6ehten, noeh ein zweites ~itiologisehes Moment hinzukommen 
.muss. 

Wir wollen bier auf dis relativ sekenen m ens t ruat ions~;hn-  
l ichen Blutabg/~nge bei S/~uglingen and bei Kindern in 
den e r s t en  L e b e n s j a h r e n  sowie auf die Mens t rua t io  
p r a e c o x  nicht n~ther eingehen, letztere ist ja bekanntlieh mit vor- 
zeitiger K6rperentwieklung iiberhaupt nnd StSrungen aueh anderer 
innersekretoriseher Dr~sen (Zirbeldrase, Nebenniere) verbunden. 

Im m i t t l e r e n  L e b e n s a l t e r  linden wir solehe ovarielle 
Blutungen naeh iiberstandener Chlorose~ aber aueh bei sonst ge- 
sunden Frauen, die viele Geburten hintereinander durehgemaeht 
hubert. 

Endlieh im 5. Lebensdezennium als sog. k l i m a k t e r i s c h e  
B l u t u n g e n  bei verdiektem (metritischem) Uterus. 

Den Begriff der E n d o m e t r i t i s  h a e m o r r h a g i c a  hat man s o  
ziemlieh aufgegeben und nimmt Nr diese F/tlle aueh das Ovarium als 
Ursache der Bhtungen an~ desgleiehen ffir die Blutungen bei Ent- 
ziindung der Adnexe~ die sog. Adnexb lu tungen .  

Es kann kein Zufa l l  sein, dass  es gerade  zur Zei t  
des  E r w a e h e n s  und des Er lSsehens  der O v a r i a l t g t i g k e i t  
(Pubert~tt und I(limakterium) so h~iufig zu verstS, rk ten  Blu tun-  
gen kommt.  Wir finden ja zu diesen Zeiten h~ufig aueh andere 
vegetative StSrungen~ Struma, Talgdr/isenerkrankungen~ Neoplasmen, 
Neurosen~ Psychosen usw, so dass das Auftreten einer voriiber- 
gehenden FunktionsstSrung des Ovariums (Dysfunktion) keine 
alleinstehende pathologisehe Erseheinung darstellt. 

Niehts war naheliegender als in all diesen Fallen yon ovarieller 
Blutung naeh einem gemeinsehaftliehen anatomisehen Merkmal an 
den Ovarien zu suehen. Tatsaehlieh ist aueh ungemein haufig klein- 
cystisehe oder eystisehe Degeneration der Ovarien tiberhaupt dabei ge- 
funden worden. Veit und Kaji haben solehe Falle eingehender be- 
sehrieben. Ihre Befunde wurden sp/ittr yon A. PSlzla), Theilhabtr2), 
G. Klein3), Sehiekele~), Kelltra) u. a. bestatigt, z.T. abet etwas 
anders gedentet. 

An der Hand yon Operationsbefunden konntt ich reich ebenfalls 
vom Zutreffen dieses anatomisehen Verhaltens oft iiberzeugen und fand 
haufig sogar tints oder beide Ovarien ganz in kirschgrosse bis pflaumen- 
grosse Cysten umgewandelt. 

1) Wiener klin. Woehensehr. 1910. 
2) Zit. nach Hitsehmann und Adler. 
3) Mtinchener reed. Woehensohr. 1911. 
4) Dieses Archiv. 1913. 



Aschner, Ueber Norphologie und Funktion des Ovariums. 493 

Folgender interessanter Befund, den ieh vor ganz knrzer Zeit er- 
heben konnte, verdient besondere Erw~thnung: Das Ovarium einer an sehr 
starken Blutungen leidenden Frau enthielt vier hase lnusskerngrosse  
Corpus lu teum-Cys ten  yon ziemlieh gle iehem Entwieklungs-  
stadium, welehe in ihrer Mitte einen mit Fliissigkeit erftillten Hohlraum 
und 1--2 mm dieke aus Luteinzellen bestehende Wand besitzen. 

Ob man s i ea l s  eystiseh atresierende Follikel auffassen will oder 
als Corpora lutea menstruationis~ es dentet jedenfalls beides auf fiber- 
sNrzte Follikelreifung hin und sehliesst sieh erg~nzend den Befunden 
yon Veit und ga j i  1) yon tier kleineystisehen Degeneration der Ovarien 
bet ovariellen Bhtungen an. 

Dass aueh F~lle yon kleineystiseher Degeneration der Ovarien 
ohne Blutungen gefunden werden und Blutungen ohne kleincystisehe 
Degeneration der Ovarien~ darf nicht gegen die ~tiologisehe Be- 
deutung dieser Befunde verwendet werden. 

Fttr j u g e n d l i c h e  Ind iv iduen  i n s b e s o n d e r e  mSehte  ich 
nach meiner  E r f a h r u n g  das Vorkommen der k l e i n e y s t i -  
sehen  D e g e n e r a t i o n  bet ova r i e l l en  B lu tungen  als Regel  
au f s t e l l en .  

Bet ovariellen Blutungen im Klimakterium allerdings findet 
m a n  des 5fteren anch Sklerose des Ovariums mit auffallender 

Follikelarmut, hyaline Gef/issdegeneration und reichliche Corpora 
albieantia ohne jede Cystenbildung. 

Bet al len F o r m e n  d ieser  ovar ie l l en  B lu tungen  muss  
es uns a b e t  auf fa l len ,  wie se l ten  man dabei  Corpora  lu tea  
im Ovar ium findet .  Unser oben besehriebener Fall mit den 
vier Corpus luteum-Cysten gehSrt sieher zu den Ausnahmen. 

Es schein t  dies wiede r  bis zu einem gewissen  Grade 
gegen die hype r / imi s i e r ende  und M e n s t r u a t i o n  aus lSsende  
F u n k t i o n  des Corpus  lu teum zu spreehen.  

Sehr gut deeken sieh damit aueh die therapeutisehen Erfolge 
] , a n d s b e r g ' s  an der Veit'sehen Klinik, der in mehreren F/illen 
yon ovariellen Blutungen~ insbesondere bet Pubert~tsblutungen im- 
stande war, durch subkutane Injektionen eines nach seinen eigenen 
Angaben hergestellten Extraktes des Corpus luteum graviditatis 
(Hoffmann-La Roche u. Co.) die Blutungen zum Stillstand zu 
bringen. 

Wit kommen also dazu~ bet ovarieller Blutung entweder eine 
ttyperfunktion oder eine Dysfunktion des Ovariums anzunehmen. 
Den Beweis fur diese zum Teil noeh immer als hypothetiseh an- 

1) Monatsschr. f. Geburtsh. Bd. 19. 

33* 
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gesehene Behauiotung habe ieh aueh hier dureh den Naehweis Ovarial- 
subs~anz abbauender Fermente mit tier Abderhalden 'sehen Me- 
rhode zu fiihren unternommen. Die Versuehsanordnung war fol- 
gende: 

Das zu untersuehende Serum wurde naeh Massgabe des vor- 
handenen Materials mit Ovarialsubstanz, Corpus ]uteum, koagulier- 
tern Follikelinhalt~ gelegentlieh aueh mit Plazenta, Sehilddriise und 
Milz zu Kontrollzweeken zusammengebraeht. 

Tabelle 3. 

Name und 
- Alter 

I 
1 ! F.H.,  23J.  

! 
2 I G.H., 23J.  
3 I A . H ,  21J.  
4 I o.• . ,  2oJ.  
5 I ~ . w . ,  2oJ .  
6 1 E .  N., 18J.  
7 M.M., 33J.  

8 M.F., 24J i  
9 F.H.,  39 J. 

10 g. I t ,  98 J. 
11 E. ~., 39 J. 
12 A.B., 23 J. 
13 E. 0., 44J .  

14 A.L.,  46 J. 
15 B.K., 48 g. 
16 W.W., 52 J. 
17 H.B., 41 J. 

18 W.F., 48J.  

19 A.M., 39 J. 

20 M.B., 43 J. 
21 F.W., 24 J. 
22 A.B., 43 J. 
23 

Diagnose Ovarium F01likel- Corpus luteum ~ Sehild- 
driiso inhalt menstr. ~, 

Ovarielle -}- . . . . .  

Blutung Spurt -'~ - 
do. Spar -J- 
do. 
do. Spur -I- 
do. Spur @ 
do. sehwaeh -~ 

Dysmenorrh. Spur + -j- 
NervositS,~ 

ProfuseMenses --~ - -  Spur - 
Ovarielle - -  -~- 
Blutung 

do. Spur -[- schwaeh -]- 
do.  - -  Spur -t- + 
do. + 

B l u t u n g  
Klimakter. -+- @ 

do. sehwaeh-}- - -  -{- 
do. + - -  Spur + - -  -- 

do. - -  - -  - -  - -  
do. -+- -1- - -  

u. Struma 
Klimak~er. + Spur @ Spur -~- - -  

Blutung 
u. Psyehose 
0ophoritis u. - -  . . . .  

Blutung 
do. -1- -- Spur -}- -- -- 

do. -- -- -- -- 

g .T . ,  26 J. do. @ - -  - -  

Das Ergebnis  zeigt~ dass in der  i iberwiegenden Mehr- 
zahl dieser  F/ille Ovar ia l subs tanz  abgebaut  wird. Corpus 
luteum wurde nut vereinzelt abgebaut. Aueh die Versuehe mit 
Follikelinhalt ergaben niehts Charakteristisehes. 

Welehen Gewebsbestandteil des Ovariums also dieser auf Dys- 
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funktion beruhende Abbau betrifft, l~sst sich nach obigen Versuchen 
noch nicht mit Sieherheit naehweisen. Wir miissen uns vor-  
l~ufig dami t  begntigen: die D y s f u n k t i o n  des 0 v a r i u m s  
i ibe rhaupt  auf Grund der  A b d e r h a l d e n ' s e h e n  Reak t ion  
zu k o n s t a t i e r e n ,  worauf ieh auch sehon in einer frtiheren Arbeit 
(Berliner klin. Woehensehr. 1913. Nr. 27) kurz hinweisen konnte. 

Inzwischen sind solehe Versuehe auch yon A. Mayer-Tfibingen 1) 
ausgeffihrt und damit meine Ergebnisse best~tigt worden. Es wird 
vielleicht mSglich sein, auf diese Weise ovarielle Bhtungen yon 
Blutungen bei Uterusearcinomen oder Graviditat (Abortus) zu unter- 
scheiden. Eine gewisse Schwierigkeit besteht allerdings in der Be- 
schaffenheit yon mSglichst normaler Ovaria]substanz, da pathologisch 
Yer~nderte Ovarien leicht zu Feh]reaktionen Anlass geben kSnnen. Wenn 
es mSglieh w~ire, Ovarialpeptone herzustellen und die optische Methode 
ftir die Diagnostik dieser Erkrankungen heranzuziehen, warden solehe 
Untersuchungen sicher yon noeh besserem Erfolge begleitet sein. 

Wie aus dem I. Teile der Arbeit hervorgeht, scheint die in- 
t e r s t i t i e l l e  E i e r s tocksd r i l s e  am Z u s t a n d e k o m m e n  der ova- 
r i e l l e n B l u t u n g e n  n i c h t w e s e n t l i c h  be te i l ig t  zu sein. Dass 
auch die Fol l ike l f l~ i ss igke i t  als solehe oder der Inha l t  yon 
grSsse ren  O v a r i a l e y s t e n  nicht die ovariellen B[utungen aus- 
15sen d~irfte, mSehte ieh daraus schliessen: class wiederholte In- 
jektionen soleher Fl[issigkeiten selbst in grossen Quantit~ten nieht 
imstande waren~ bei Meerschweinchen Hyper~mie und tt~morrhagie 
des Uterus zu erzeugen. Am w a h r s c h e i n l i e h s t e n  bleibt  noch 
die Annahme~ dass die F o l l i k e l e p i t h e l i e n  se lbs t  e s  sind~ 
we lehe  zu den no rma len  und pa tho log i schen  B lu tungen  
Anlass  geben. 

4. Die Chlorose. 

Die Erforsehung des den Internisten und Gyn~kologen in glei- 
cher Weise interessierenden Krankheitsbildes der Chlorose befindet 
sich gegenw~rtig in einem gewissen Stagnationszustande. Insbe- 
Sondere cter Gyn~tkologe beschr~nkt sieh meist darauf, die men- 
struellen Beschwerden (Amenorrhoe, Dysmenorrhoe)durch Medi- 
kation yon Eisen, Arsen oder Ovarialpr@araten zu bek/~mpfen. 
Die interessante Frage naeh der Ae t io log ie  der Chlorose  hat 
trotz der Einfiihrung des Begriffes yon der inneren Sekretion wenig 
Fortschritte gemacht. 

Die zwei Kardinalsymptome B l u t a r m u t  und Mens t rua t ions -  
s tS rungen  wurden bereits in die versehiedensten kausalen Zu- 

1) Zentralbl. f. GynS~kol. 1913. 
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sammenh/tnge gebraeht, ohne dass man sich far den einen oder 
dan anderen entsehied oder gar strikfe Beweise erbringen konnte. 

Am wahrschein l iehs ten  ist die Annahme, Blutarmut  und 
mens t rue l le  StSrungen als koordinier te  Polge yon anderen 
gemeinsamen Ursaehen anzusehen. Naeh v. Noorden 1) hat man 
sieh dabei eine funkt ionel le  Sehw~iehe der b lu tb i ldenden  Organe 
ausgelSs~ dureh pa tho log i sehe  Stoffweehselvorg~nge in den 
weibl iehen Genital ien speziel l  in den Ovarien w~ihrend der 
En twiek lungsper iode  vorzustel len,  v. Noorden glaubt, dass 
vielleieht der Reifungsprozess der Eier sowohl die StSrungen in der 
Blutneubildung als aueh die menstruellen Anomalien herbeiftihren kann. 
Dabei brauehen die beide Symptome veranlassenden Vorgange durehaus 
nieht identiseh zu sein. 

Auffailend ist nun, wit wenig eingehende pathologiseh-anato- 
misehe Befunde dar/iber vorliegen. Sie s~ammen meist aus der 
Zeit yon R o k i t a n s k y  und g i r e h o w  und berichten fiber mangel- 
hafte Entwieklung des Genitales iiberhaupt, Infantilismus des Uterus 
und fiber Kle inhe i t  und F o l l i k e l a r m u t  der  Ovarien.  Er- 
kl~rlieh ist die Sekenheit dieser Beriehte dadureh, dass die Chlo- 
rose als solehe wohl hie zum Tode fiihrt und Obduktionen ein- 
sehl//giger F~lle daher selten vorkommen. 

Die A u t o p s i e  in viva bei der Operation wird wohl nut aus 
Anlass yon starken,~ dureh keine anderen MiLtel zu s~illenden 
ehlorotisehen Biutungen vorgenommen und wird in der allerletzten 
Zeit durch die ROntgentherapie immer mehr eingesehr/inkt. In 
den wenigen F~tllen~ die ieh Selbst gesehen habe, kam ieh zu der 
Ueberzeugung, dass die oben besehriebenen Befunde R o k i t a n s k y ' s  
und Vi rehow ' s  yon der Kleinheit und Follikelarmut der Ovarien 
bei der Chlorose wohl fiir amenorrhoisehe Xranke gelten mSgen: 
fiir Ch lo ro t i sche  mit s t a r k e n  B lu tungen  s t i m m e n  sie s i ehe r  
nieht .  Wit  f inden  hier,  wie aueh bei a l len ande ren  ova-  
r ie l len  B lu tungen  eher Verg rSsse rung  der Ovar i an  mig 
i ibe rs t i i r z te r  Fo l l i ke l r e i fung :  k l e i n e y s t i s e h e r  D e g e n e -  
r a t ion  und C y s t e n b i l d u n g  bis zu K i r s chg rSs se  und dar-  
iiber. 

Wenn man aber daran festhglt, dass MenstruationsstSrungen 
und Blutarmut nicht dutch denselben Vorgang im Ovarium veran- 
lasst werden miissen~ so kSnnte man fiir die Angmie  den aus- 
sehliesslieh innersekretorisehen Anteil der Ovarien, n~mlieh die 
interstitiellen Zellen veran[worglieh maehen. Untersuehungen daraber 
liegen his jetzt nieh~ vor. 

1) v. Noorden und v. Jagie~ Nothnagel's Suppl. 1912. 
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In zwei solehen yon mir beobachteten Fiillen mit kleineystiseher 
Degeneration konnte ich keinerlei Zunahme oder sonstige Verlinderung 
der interstitiellen Drtise nachweisen. 

Wie wir im Folgenden sehen werden, hat die serologisehe 
Prfifung auf FunktionsstSrungen der Ovarien bei Chlorose mit der 
Abderha lden ' s ehen  Methode etwas nigher zum Ziele gefiihrt. 
Anatomisehe Untersuehungen an einem gr6sseren _Material w~trer~ 
j edenfalls yon hohem Interesse. 

Wenn es rieh{ig ist, dass die Ovarien bei Chlorose sieh im 
Zustande dec Dysfunktion befinden, dann miissen sieh naeh der 
Abderha lden ' sehen  Theorie im Serum der Chlorotisehen Fer- 
mente einstellen, welehe Ovarialsubsianz abzubanen imstande sind. 
Ieh habe deshalb eine grSssere Anzahl yon Chlorotisehen darauf- 
hin untersueht und ihr Serum mit Ovarialsubstanz zusammen der 
Dialyse unterworfen. 

Tabelle 4. 
(Ch lo rose  und  A m e n o r r h o e  aus  a n d e r e n  U r s a c h e n . )  

Fall Name und 
Nr. Alter Diagnose 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

nis, 

I~.A., 19 J. 
J .W.,  21,J. 
A.D., 21J .  
1~{. H., 13 J. 
~1. N., 13 J. 
L. h.I., 16J .  
E .g . ,  18J .  
E.E., 16J .  
H.D., 17J .  

N.N.,ea.20 J/ 
reed. glinik 
N.N., 18J .  
reed. Klinik 
M.G., 19J.  
G.B., 18J .  
J .K. ,  19J .  
F.B. ,  17J.  
J. 6., 23 J. 
B. It., 19J .  
M. ]~I., 29J .  
E.L.,  16J .  

L. R., 18 J. 
J .S. ,  16J .  
C.W., 18 J. 
X. F., 21 J. 

C h l o r o t i s e h e  Blutung 
Oh 11o r o s e ,  Dysmenorrhoe 

Chlorose~  Biutung 
do. 
do. 
do. 

C h l o r o s e ,  profuse Nenses 
Ch l o r o s e, Dysmenorrhoe 

do. 
do. 

do. 

Amenorrhoe, Chlo  rose  
do. 

Amenorrhoe, keine Chlorose 
Atresia hymenalis 

Sterilit~t 
Amenorrhoe, zerebr. S~5rung 

Amenorrhoe, Adipositas 
C h l o r o s e ,  Amenorrhoe, 

Hypoplasie 
Ch 1 o r o s e, Amenorrhoe 

do. 
do. 

C h l o r o s  e, Amenorrhoe, 
Hypeplasie 

Ovarium Milz 

++ + 

d- 
spu_ + + 

+ Spur+ 

stark -~ 

Spur -4- Spur d- 

- S p + +  

- -  s ch w a-~-ch -4- 

Spur d- 
Spur d- 

Schild- Pla- 
drfise zenta 

- -  Spur -~- 

Spur -I- - -  

spF + - 

Spar -~- - -  

Spur d- - -  

- -  Spur -I- 

Die Versuche fiihrten also zu dem hSchst interessanten Ergeb- 
dass die bisher vermuttmgsweise aufgestellte Behauptung, das 
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Ovarium wS;re als Xtiologischer Faktor an der Entstehung der 
Chlorose beteiligt, dureh den Ausfall der A b d e r h a l d e n ' s e h e n  
Reaktion best~itigt wird, besonders bei mit Blutung einhergehenden 
F~tllen. 

Naeh dem Prinzip yon der Wechselbeziehung der inner- 
sekretorisehen Driisen untereinander war aber anzunehmen, dass 

die pathologisch ver~inderte Funktion der Ovarien noeh ihre Riiek- 
wirkung auf andere endokrine Drttsen ~iussern werde~ und man 

musste zun~iehst mit l~iicksicht auf die An~;mie an eine B e- 
t e i l i g u n g  d e r  b l u t b i l d e n d e n O r g a n e  denken. Die zweiMlosen 
therapeutisehen Erfolge mit der Eisenmedikation liessen reich zu- 
n~ichst an einen Zusammenhang mit dem vorziigliehsten Eisendepot 

des menschliehen KSrpers, mit der Milz denken. 
Dieser meiner Vorstellung kam aueh die Tatsaehe zu Hilfe, 

dass yon vielen Autoren bei Chlorose k l i n i s e h  e ine  Vet= 

g r / 3 s s e r u n g  d e r  Milz f e s t g e s t e l l t  worden wary was auf eine 
Beteiligung derselben an dem Krankheitsprozess unzweifelhaft 

sehliessen 1//sst. 

Nun ist gerade tiber den Z u s a m m e n h a n g  zwisehen  Milz und 
G e n i t a l e  so gut wie niehts bekannt. 

L i n n e r t  hat ktirzlieh (39. Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte in' 
Wien) alas konstante gorkommen yon M i l z h y p e r p l a s i e  in der  
S e h w a n g e r s e h a f t  demonstriert and gefunden~ dass sieh anch histo- 
logiseh V e r g r S s s e r u n g  der  M a l p i g h i ' s e h e n  KiSrperehen w~thrend 
tier Sehwangersehaft naehweisen lasst. 

Ieh selbst habe wiederholt naeh  K a s t r a t i o n  sowohl bei mann- 
lichen als aueh bei weibliehen Tieren gleiehen Wurfes (tIunde, Katzen, 
Kaninehen, Meersehweinehen nnd Ratten) M i l z v e r g r S s s e r n n g  bei 
operierten Tieren gegent~ber den nicht operierten Kontrolltieren gesehen. 

Von besonderem Interesse sind abet 2 Befunde, die ieh naeh Milz- 
e x s t i r p a t i o n  im j u g e n d l i e h e n  A l t e r  (6--8 Woehen) bei 2 Hunde- 
paaren beobaehten konnte. Von ie 2 Weibehen wurde je e inem T i e r  
die Milz e x s t i r p i e r t ;  alle 4 Hun@ wnrden dann in gleieher Weise 
vom Mannehen isoliert aufgezogen und kurz vor der Zeit, in der sieh 
die Gesehleehtsreife einzustellen pflegt (ira Alter yon 8 Monaten), ge- 
tStet. Es zeigte sieh in beiden Fallen, dass das G-enitale des 
s p l e n e k t o m i e r t e n  Hundes  sehon we l t e r  in der  E n t w i e k l n n g  
v o r g e s e h r i t t e n  war  als das jen ige  des n o r m a l e n  Hundes.  In 
dem einen Falle war der Uterus des splenektomierten Hundes sogar 
sehon im Brunststadimn und das Ovarium enthielt jederseits mehrere 
frisehe Corpora lutea. Es e r i n n e r t e  d ieser  Zn s t an d  unwi l lk~ l r l i eh  
an die g e s e h l e e h t l i e h e  F r i i h r e i f e  m a n e h e r  e h l o r o t i s e h e r  
M~dehen mit  p r o f u s e r  Mens t rua t ion .  

Der auf den ersten Bliek etwas befremdende Befund~ dass der 
AusL'all einer innersekretorisehen Drase nieht hemmend, sondern sogar 
f6rdernd auf die Entwieklung des Gerlitales wirkt, steht jedoeh in der 
Lehre yon der inneren Sekretion nieht vereinzelt da. 



Aschner,  Ueber l~[orphologie und Funk~ion des Ovariums. 499 

Noel  und Pa ton  ~) konnten ebenso wie Klose ,  Lamp6 und 
u  zeigen, dass die T h y m u s e x s t i r p a t i o n  zur Hypertrophie der 
ttoden ftihrt. 

Abet aueh die Z i r b e l d r t ~ s e n e x s t i r p a t i o n  tuft naeh den inter- 
essanten Versuehen yon Foa a) Hypertrophie der Hoden und tier sekun- 
daren Gesehleehscharaktere hervor. 

Dass die Z i r b e l d r a s e  und die Thymus  so wenig experimentell er- 
forscht worden sind, erkl~irt sieh aus der sehwierigen Technik, die bei 
ihrer Exstirpation angewandt werden muss. Ftir die Milz treffen diese 
Sehwierigkeiten abet nieht zu, und um so mehr muss man sieh darfiber 
wundern, wie wenig bekannte physiologisehe Tatsaehen fiber dieses 
Organ vorliegen. 

Thymus und Milz sollen im jugendliehen Organismus vielfaeh ffir 
einander vikariierend eintreten. So wird MilzvergrSsserung naeh Thymus- 
exstirpation besehrieben. Das umgekehrte Verhalten wurde noeh nieht 
studiert. Es sind diese Verhaltnisse fttr uns yon Wiehtigkeit, weil ein 
der Chlorose in vieler Hinsieht nahestehendes Krankheitsbild, n~imlieh 
tier B as e d o w, hiermit eng zusammenh~ngt. 

Aueh bei der Basedow'sehen Krankheit sind m e n s t r u e l l e  
S t S r u n g e n  an der Tagesordnung, und die Mitbeteiligung der Ovarien 
ist dutch die Versuehe yon Abderha lden~ Lamp6,  A. Mayer und 
ihren Mitarbeiteru festgestellt worden, indem das Serum basedow- 
k r a n k e r  F r a uen  O v a r i a t s u b s t a n z  abbau~e. Ausserdem konnte 
Lamp6 aber aueh die Beobaehtung maehen, dass neben Ovarien und 
Sehilddrtise aueh Thymussubstanz bei Basedow haufig abgebaut wurde. 

Dadureh ist die Analogie' mit der Chlorose zu einer noeh voll- 
kommeneren geworden. Rein kliniseh lasst sieh der P a r a l l e l i s m u s  
zwi sehen  Ch lo rose  und Basedow noeh welter ausbauen, indem bei 
tier Chlorose naeh den neuesten Untersuehungen ebenso wie beim 
Basedow tier respiratorisehe Stoffweehsel und tier Stoffweehsel tiber- 
haupt ein erhShter ist (v. Noorden  und v. Jagie).  Manehmal kommen 
beide Krankheiten sogar bei ein und demselben Individuum gleiehzeitlg 
vo rund  es is t  kaum da ran  zu zwei fe ln ,  dass die Verkn t ip fung  
in den b e s o n d e r e n  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  zwischen  Ovar ium 
und Seh i ldd r t i s e  zu suehen ist. 

Far  die Therapie ergibt sieh darius der Fingerzeig, es nieht 

bloss bei der bisher iibliehen und nieht immer wirksamen Eisen- 

Arsentherapie bewenden zu lassen, sondern aueh energische 
O r g a n o t h e r a p i e  zu betreiben. 

Versuche mit Darreiehung von Ovarialsubstanz haben sieh 

mir und anderen nieht nut bei Amenorrhoe, sondern aueh bei 
Dysmenorrhoe oft sehr wirksam erwiesen. Bei Amenorrhoe sind 
insbesondere subkutane Injektionen yon Ovarin (Biovar) P o e m  
sehr zu empfehlen (vgl. aueh L. A d l e r ,  O k i n t s e h i t z ) .  Bei 

1) Zitlert nach Biedl. 
2) Beitr. z. klin. Chir. 1912. 
3) Patologica. Turin 1912. 
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Puber~/itsbhltungen Chlorotiseher haben sich dagegen~ wie bereits 
erwghnt~ Injektionen yon Corpus luteum-Ex[rakt bewghrt. 

Als ein neues Mit tet  zur Behand lung  der Ohlorose 
mSchte ieh auf Grund meiner Tierversuche und auf Grund des 
Ausfalles der A bderhalden 'schen Reaktion die Verabreichung yon 
Mi lzeable t ten  (Lienin Poeh]) empfehlen. Ich habe dieselben in 
mehreren F~,llen in nnserer poliklinischen Sprechstunde verwende~, 
In der Dosis yon 5 Tabletten tXglieh wird das Mittel sehr gut 
vertragen und fiihrte in 3 F/illen yon Amenorrhoe mit Adipositas 
das prompte Eintreten der vorher 0fret 6--12 Woehen aus- 
gebliebenen Menses zum riehtigen 4: wSehentlichen Termin ein. 

Auf die Angmie und die menstruellen Besehwerden wirkt das 
Lienin gleiehfalls g/instig ein. Jedenfalls sind die Versuehe dami~ 
so ermunternd~ dass die Be0baehtangen welter fortgesetzt werden 
solten. 

In weleher Weise man sieh die n~there Wirkungsart der Milz bei 
der Chlorose vorzustellen hat, soll noeh kurz besproehen werden. Nit 
Rfieksieht au[ den yon kliniseher Seite, besonders bei sehweren FNlen, 
haufig besehriebenen, oft sehmerzhaften Milztumor (naeh Chvostek 1) 
unter 56 F~llen von Chlorose 21mal) ist anzunehmen~ dass die Milz 
an den lebhaften Regenerationsvorg~ngen im Blute der Chlorotisehen 
beteiligt ist. Es wtirde sieh aueh sehon deshalb sehr verlohnem nieht 
nur dem Verhal~en der Ovarien, sondern aaeh dem der Milz bei Chlorose 
mehr Beaehtung zu widmen, well die lV[ilz auf Grund yon Yersuehen 
fiber die Eisenausseheidung bei normalen und entmilzten Tieren (bei 
letzteren ist die Eisenansseheidung erheblieh vermehrt) yon L. Asher 
und Grossenbaeher2) als Organ des Eisenstoffweehsels (zar' t$oz~ ) 
erkl~rt wird. Sie hat unter anderem aueh die Funktion, das Eisen aueh 
im Hungerzustand dem Organismus zu erhalten. Dass die in vielen 
F~llen effolgreiehe Eisentherapie dureh Verwertung des zugeffihrten 
metallisehen Eisens (bei Eisenmangel im Organismns) auf dem Wege 
fiber die Milz geht, ist dutch Abderhalden festgestellt worden. 

Auf Grund obiger ErwXgungen wurden aueh klinisehe Unter- 
suehungen dariiber angestellt, ob man bei Chlorose eine StSrung 
der Milzfunktion mit der Abderha lden ' sehen  Methode naehweisen 
kSnnte (vgl. Tabelle 4). 

Ergebnis :  Der Ausfall der Abderha lden ' schen  l%eaktion in 
Form yon 0 v a r i a l a b b a u  und Nilzabba.u in der Mehrzahl  
der Chlorosef~il le best~itigt unsere Annahnae yon der Dysfunktion 
beider Organe. Andere Organe wurden in tier Regel nieht ab- 
gebaut. Die Leber 7 welche neben tier Milz allerdings aueh noeh 

1) Zitiert nach v. Noorden und v. Jagic. 
2) Arch. f. exper. Pathol. 1911. 
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als Eisendep0t und ZerstOrungsort fttr die roten Blutk6rpercher~ 
/~tiologiseh in Betracht kommen kSnnte, wurde nicht untersueht~ 
da sie sehr sehwer blutfrei zu bekommen ist. Es w/~re nieht un- 
denkbar, dass aueh dieses an der BlutkSrperehenregeneration und 
der Eisenverwertung sieh bet/~tigende Organ in ghnlicher Weise 
wie die Milz reagiert. Wird doch yon den Franzosen die Milz als 
~glande parah6patique" aufgefasst. Bei eh lo ro t i s ehen  Blu tun-  
gen wurde  in der  Regel  Ovar ium abgebau t ,  bei Amenorrhoe 
infolge yon Chlorose wurde Ovarium nicht abgebaut. Es treten 
also bei der Dysfunktion im letzteren Falle die Symptome der 
Unterfunktion hervor, im ersteren Falle die der Ueberfunktion. 
Bei C h l o r o t i s e h e n  be ider  g a t e g o r i e n  wurde  Milz rege l -  
mXssig abgebau t .  Es scheint also die FunktionsstSrung der 
Milz an der Pathologie der Ghlorose sehr wesentlich beteiligt zu 
sein, und ieh mSchte deshalb aueh in therapentischer Hinsicht die 
Verwendung yon Milztabletten (Lienin Poehl) zur Behandtung der 
Chlorose noehmals aufs angelegentliehste empfehlen. 

5. Myom und 0varium. 

Das Studium der Wechselbeziehungen zwischen Ovarium und 
Uterus hat in eindeutigster Weise ergeben, dass der Uterus in 
seinem Waehstum vom Vorhandensein und yon der Funktion des 
Ovariums abhXngig ist. 

Es ist nun schon lange aufgefallen, dass ~hnlieh wie tier Uterus 
selbst, so aueh die Myome in ihrem Waehstum dutch die 
Funkt ion der Ovarien in hohem Maasse beeinf luss t  werde• 
kSnnen. So zwar, dass die Entwieklung der Myome an diejenigen 
Lebensperioden gebunden ist, in welehen funktionsfahige Ovarien vor- 
handen sind [L. Seitzl)]. 

Es kommt abet noeh hinzu, dass man imstande ist, innerhalb der 
gesehleehtsreifen Zeit dureh operative Maassnahmen, deren Angriffspunkt 
das Ovarium ist, alas Wachstum der Myome ktinstlieh zum Stillstand ztt 
bringen. A. I-Iegar hat bereits deu innigen Zusammenhang zwisehen 
Ovar ia le rk rankung  und Myom hervorgehoben und die Vermutung 
ausgesprochen, dass in einzelnen Fallen die Nyombildung Folge eines 
krankhaften Reizzustandes der EierstScke sei, 

Aueh Olshausen ha~ sehon die Verbindung einer Ovarialerkran- 
kung mit der Gesehwulstbildung am Uterus als sehr haufig hingestellt 
und scheint die Verlinderungen an der Keimdrtise als die prim~tre an- 
gesehen zu haben. 

Die tiberrasehenden Erfolge der Kastration auf das Waehstum der 
Myome haben manche Au~oren dadureh zu erklaren versucht, dass nach 
der Operation die Blutversorgung der Myome eine ungentigende sei. 

1) Mfinchener med. Woohenschr. 1912. 
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Diese Ansehauung wurde aber dadureh widerlegt, dass Unterbindung 
der zuftihrenden Gefasse allein nicht immer und vor allem keinen dau- 
ernden Erfolg gehabt hat. 

Dasselbe wie dutch die operativ e gastration wird, wie schon er- 
w~hnt, jetzt durch die RSntgenkast ra t ion erreieht, und es gewinnt 
desha]b die Hegar'sche Auffassung ffir uns neues Interesse. 

Aber nieht nur die Abh~ngigkeit. des Uterus vom 0varium~ 
sondern aueh umgekehrt, die Abh~ng igke i t  tier Ovar ien yon 
der Anwesenhe i t  des Uterus  verdient naeh den neueren Er- 
fahrungen eingehendere Betraeheung. Es gibt Autoren~ welehe 
meinen~ dass die Exstirpation des Uterus die Funktion der Ovarien 
nicht seh~tdigt. Die Ova.rien gelten ihnen als das dominierende 
Organ der weib]iehen Genitalien. J~ingeren Datums ist die An- 
sieht~ dass die F u n k t i o n  des Ovar iums ebenso an die An- 
wesenhe i t  des Uterus gebunden sei, wie umgekehr t .  

Trotzdem ist es doeh ungleieh wahrseheinlieher, die verlangerte 
Funktion der Ovarien bei Myomkranken nieht auf eine Riiekwirkung des 
Uterus oder gar des Myoms auf das Ovarium zuriiekzuffihren~ vielmehr 
ist es das Wahrseheinliehste, dass tatsaehlieh ein Wei ter funkt ionieren 
des Ovariums das prim~ire Moment  ist, und dass yon ihm der 
Impuls zum Waehstum des Hyoms und zmn Erhaltenbleiben der Men- 
struation ausgeht. 

Naeh al ledem ist es so gut wie sieher, class es sieh um 
einen urs~iehliehen Zusammenhang zwisehen Ovar ia lsekre t ion  
und Myomwaehstum handel t ,  wenigstens in dem Sinne~ class die 
vom Ovarium gelieferten Sekrete den Impuls zum Waehstum der Myome 
abgeben. Die Analogie mit den ilbrigen innersekretorisehen Drasen 
maeht es aueh wahrseheinlieh, dass es sieh nieht um das ganz normale 
Ovarialsekret, sondern um eine Dysfunktion mit hervor t re tender  
Ueberfunktio n handelt .  

In diesem Zusammenhauge seheinen die fast regelm~issig gefundenen, 
aber relativ wenig beobaehteten und pr~izisierten Veritnderungen an 
den Ovarien yon Myomkranken yon Wiehtigkeit. 

Die ,Myomhormone ~ (L. Seitz) stammen also aus dem abnorm 
funktionierenden Ovarium. AU[ Grund der morphologisehen Be- 
fume an den Ovarien bleibt der Sehluss auf die abaorme Funktion 
immer noch hypothetiseh. Gestt~tzt wird derselbe jedoeh dutch 
die neue Methode der Untersuehungen auf pathologisehe Organ- 
sekretion, Mmlieh dureh die Abderhalden ' sehe  Reaktion. Da 
mit Myom h/iufig Strum~ verbunden ist, wurden aueh Versuehe 
mig SchilddrSse angesetzt. Tats~ehlieh ist aueh bei einigen Plillen, 
selbst wo keine Struma vorhanden war, Sehilddrtise abgebaut worden, 
was wieder auf die enge Korrelation zwisehen Ovarium und Sehild- 
drtise hinweist (vergl. den Abbau yon Ovarium und Sehilddrilsen- 
substanz bei Basedow'scher Krankheit). 
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Fall Name und Diagnose Ovarium Schild- 
Nr. Alter driise 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

A.S., 52J.  

B. M., 45 J. 
P.W., 49 J. 
Ni. H., 42J .  
F.W., 59 J. 
B.B., 51J. 
E.B., 48J. 
J.N., 45J. 
Th. M., 44J. 
1~{. N., 41J.  
M.W., 36J. 
M.R., 34J. 

E.S., 38 J. 
L.W., 48 J. 
E. A., 43 J. 

Myom der hinteren Lippe, 
Blutung 

5{yom, ini~erstik Blutuug 
l~{yoma subser. 

Nultiple Myome 
do. 

Uterus myomatosus 
do. 

Submuk. Myom, Blutung 
do. 
do. 

PolypSses llIyom, Bluig. 
Myom und grav. extraut. 

Blutung 
Myom 

Myom u. 20varialeysten 
Myom 

@ 

+ 
seh~ach~ 

sehwaeh -t 
+ 

sehw~fh-t 

Sp~@ 

sta~+ 
- ,  

S p u r t  

sehwaeh@ 

7 

S p u r t  

aehw;eh@ 

Pla- Milz zenta 

Spurt 

sohwaeh+ + 

6. Die Erscheinungen des 0varialausfalles im natiirlichen und 
kiinstliehen Klimakterium. 

Wir haben sehon im Kapitel ,Ovarielle Blutungen" darauf hin- 
gewiesen, dass zur Zeit des Klimak~eriums das Ovarium, bevor es 
seine Funktion einstellt, etwa wie ein vor dem ErlSsehen auf- 
flaekerndes Lieht sieh im Organismus dutch kr~tftigere Aussehli~ge 
naeh den beiden Riehtungen der Ueber- und Unferfunktion bin be- 
merkbar m~ehen kann. Die , ,kl imakterischen Blutungen"  sind 
nur ein Teil dieser ovariellen St6rungen. Sie gussern sieh rein 
lokaL In ihrer Wirkung auf den Gesamtorganismus rufen 
sie aber jenen Symptomenkomplex hervor, den man als kl imak-  
terisehe Ausfal lserseheinungen sehleehtweg bezeiehnet. Viel- 
faeh fallen dieselben mit den StSrungen zusammen~ welche man 
naeh der Kastration beobaehtet. Dahin gehSren Fettsucht, Herab- 
segzung des respiratorisehen Stoffweehsels und der Stiekstoffaus- 
seheidung [g. Zuntzl)], ErhShung des Sympathikustonus (Cristos 
folett i ,  Adler~ Stolper)~ Herabsetzung der Toleranz fiir Kohle- 
hydrate, steigerung der Adrenalinglykosuri% vasomotorisehe Er- 
seheinungen, Schweissausbriiche, Zittern usw. 

Wenn'diese Symptome naeh Sehiekele 's  und g. Keller 's 2) 
Untersuehungen aueh nieht konsiant gefunden werden, so ist ihr 

1) Dieses Archly. 1912. 
2) Dieses Archly. Bd. 95. 
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Mufiges Vorkommen naeh der Kastration doeh nieht zu leugnen. 
Im Klimakterium wird man sieh die Saehe so vorzuste]len haben, 
dass hgufig zun/ichst /ihnlieh wie in der Pubertgt eine voriiber- 
gehende Dysfunkti0n des 0variums, welehe Symptome der Hyper- 
und ttypofunktion vereinigen kann~ besteht. So erklgrt sich aueh 
alas Nebeneinandervorkommen yon vasomotorisehen und nerv6sen 
Erseheinungen yon seiten des vegetativen Systems, welehe sowohl 
Re i zzns tgnde  yon sei ten des Vagus als auch des Sym- 
pa th ikus  d a r s t e l l e n  kSnnen. 

Ieh habe versueht, dieser Fragestellung experimentell aueh mit 
der Abderha lden ' sehen  Methode n~ther zu treten und eine An- 
zahl yon Frauen mit einfaeher Amenorrhoe, solehe mit klimakteri- 
schen ,  Ausfallserseheinungen ~ auf allenfalls naehzuweisende ovarielle 
S~Srungen untersueht. 

Tabelle 6. 

Fall Diagnose Ovarium Plazen{a 
Nr. 

NervSse Ausfallserseheinungen 
und Adipositas 

do. 
do. 

Klimakberisehe Besehwerden 
do. 

Xas~rationsbeschwerden 
do. 

Amenorrhoe und Adipositas 
im Alter yon 39 aahren. 

Spur @ 

Corpus Schild- 
I uteum driise 

Spur -]- 
+ 

Spur @ 

Sp -4- Spur -I- 

Spur -Jr- 

klimakterisehen A m e n o r r h o e  nieht um eine Dysfunktion handelt 7 
sondern um eine Hypo-  bzw. Afunk t ion ,  was ja aueh yon 
vornherein wahrseheinlieh war. Fiir die Therap ie  lgsst sieh 
daraus die Berech~igung  der O v a r i a l m e d i k a t i o n  gegen 
k l i m a k t e r i s e h e  B e s c h w e r d e n  ableiten, deren tats~iehlieher 
Effekt in vielen Fitllen ja aueh dieser Annahme entspricht. Dia- 
gnos t i seh  k6nnte man daran denken, die manehmal schwierige 
E n t s c h e i d u n g  zwischen  beg innende r  k l i m a k t e r i s e h e r  
A m e n o r r h o e  und Grav id i tg t  f e t t l e i b i g e r  F r a u e n  nahe dem 
k l i m a k t e r i s c h e n  Al te r  mit  der A b d e r h a I d e n ' s e h e n  g e a k t i o n  
herbe izuf i ihren .  

Ueber die klinisehe Bewertung der , ,Ausfal lserseheinungen" 
im glimakterium nnd naeh operativer Kastration ist sehon viel ge- 

Die Versuche ergaben, dass es sich im Gegensatz zu den 
klimakterischen ovariellen Blutungen (vergl. Kapitel III) bei der 
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sehrieben worden. Ein Teil der Autoren vertritt den Standpunkt, class 
sie nieht allzu hoeh eingeseh~tzt werden sollten und vielfaeh nur 
neurastheniseher Natur seien. Man wird sieh aber doeh hiiufig der An- 
sieh~ nieht versehliessen kSnnen, dass tatsiiehlieh ovarielle Ausfalls- 
erseheinungen vorkommen, und dass sie dutch Ovarialpr i iparate  
besser  als dureh Nervina und andere Mittel bek~impft werden 
k5nnen. Wiehtig w'are die Frage zu entseheiden gewesen, ob Corpus 
hteum-Tabletten oder Tabletten aus der iibrigen Ovarialsubstanz geeig- 
neter sin& Ueber beide Priiparate werden gute Resultate beriehtet. 
Die Abderhalden'sche Reaktion hat diese Frage bisher nicht ein- 
deutig entseheiden kSnnen. 

Da die A m e n o r r h o e  auch mit anderen Organpri~paraten 
(Thyreoidin~ P i t u i t r i n )  giinstig beeinflusst werden kann [Bah1), 
I - lofs te t te r  1) u.a.], und wie ieh dureh eigene Untersuchungen 
feststellen konnte, aueh dureh Mi l z t ab l e t t en ,  so ist der Gedanke 
naheliegend, ob n ieh t  eine in v ie len  i n n e r s e k r e t o r i s e h e n  
Dri isen v o r k o m m e n d e  S u b s t a n z  die b i she r  haup t s~ch l i eh  
den O v a r i a l p r ~ p a r a t e n  z u g e s c h r i e b e n e  Wirkung  aus lSsen  
kanIl. 

Nattirlieh muss man aueh an die Wechselwirkung der Blut- 
driisen untereinander denken, welche dutch Zufuhr eines oder des 
anderen Hormons stets Versehiebungen erleidet. Vielleieht sind es 
endlieh aber nur einfaehe Lip o idwi rk  un gen ~ welehe in der Serologie 
ia allgemein lange Zeit spezifisehe Reaktionen vorget~useht haben. 
Jedenfalls w~ren Untersuehungen dar(iber noeh sehr wiinsehenswert. 

7. Ovarium und Infantilismus. 

In dec Pathologie der mitnnlichen Keimdriise begegnen wir 
Mufig dem grankheitsbild des Kastraten und des Eunuchoidismus 
in seinen verschiedenen Abstufungen~ vom einfachen Kryptorchismus 
bis zur hochgradigen Hypoplasie und Aplasie der ttoden mit den 
eharakteristischen Folgeerscheinungen im Gesichtsausdruck~ Knochen- 
waehstum~ Fettpolster~ Behaarung~ Stimme usw., Typen~ wie sic 
T and le r  und Gross  in ihren Studien tiber die Skopzen und Eunuchoide 
im Archly f. Entwicklungsmechanik genauer besehrieben haben. 

Sehen wit uns nach solchen Individuen beim weiblichen Ge- 
schlechte urn, so kSnnen wir diesen Typen etwas Gleichwertiges 
eigentlich nicht an die Seite stellen. Die Aplas ie  bzw. H y p o -  
p l a s i e  der Keimdr i i sen  ~usse r t  sich beim weib l ichen  Ge- 
sch lech te  in ganz andere r  Weise. 

Wenn wit yon den krassen F~llen~ in denen ein fSrmliches 

1) Zentralbl. f. Gyn. 1911. 
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Umsehlagen in die sekundgren Mer.kmale des anderen Gesehleehtes 
stattfindet~ absehen~ so l~isst sieh der dem Eunuehoidismus ent- 
spreehende Zustand beim Weibe zum mindesten nieht auf solehe 
Distanz wie beim Manne erkennen. Es harrt iibrigens die feste 
Umgrenzung des weiblichen Analogons zum m/~nnliehen Eunuehoi- 
dismus noeh ihrer genaueren Bearbeitung. AnsXtze dazu sind yon 
Per i t z ,  B. Wolff und F r o m m e  unternommen worden. 

Wenn wit versuehen, das I-IierhergehSrige zu sammeln, so 
miissen wir unter diesem Begriff die Falle yon Infantilismas, yon 
ovarieller Pettsueht, yon Chlorose, den asthenisehen enteroptotisehen 
Habitus und ghnliehes einreihen, t(urz das, was man unter dem 
Namen der m a n g e l h a f t e n  Anlage  iiberhaupt zusammenfasst. 
Naeh der yon Anton 1) gegebenen Einteilung des Infantilismus in 
generelle und partielle Infantiiismen wt~rde sieh der yon uns -~er- 
suchsweise zusammengefasste Begriff auf beide Gruppen verteilen. 

Es ergibt sich nun die Frage, ob man die ganze Entwieklungs- 
stSrung auf Reehnung der Keimdriise setzen soll oder auf allge- 
meine StSrungen zurCiekfiihren muss. Die Entseheidung ist nieht 
leieht; da Hypofunktion innersekretoriseher Driisen sieh durehaus 
nieht immer anatomiseh feststellen ]/tsst. Versuehe, aueh diese " 
Frage mit der A bderhalden 'sehen Reaktion aufzukl~tren, haben 
begreiflicherweise nieht viel zutage gefSrdert, ttandelt es sieh 
doeh mit Ausnahme der ehlorotisehen Dysfunkti0n der Ovarien um 
Hypofunktion des Organs, bei welcher ein Abbau nieht zu er- 
warren ist. 

8. Die Beziehungen des Ovariums zum Nervensystem. 

Die Beziehungen des Ovariums zum Nervensystem sind doppeRer 
Art. Einerseits wird die T~tigkeit des Ovariums vom Nervensystem 
reguliert, andererseits beeinflusst das Ovarium in weiegehender Weise 
sowohl das vegetative, Ms aueh das zentrale Nervensystem. 

Ob es sensible Nerven im Ovarium gibt~ daraber ist, wie bei 
den meisten inneren Organen, lange diskutiert worden. In neuester 
Zeit sind sens ib le  N e r v e n e n d i g u n g e n ,  welche  bis an die 
P o l l i k e l e p i t h e l i e n  he r an re i chen ,  tats~tehlich nachgewiesen 
worden. Bei neurotisehen Personen, welehe ja eine pathologiseh 
gesteigerte Sensibilitgt tier inneren Organe fiberhaupt besitzen~ wird 
nieht nut spontane Schmerzhaftigkeit der Ovarien angegeben~ sondern 

1) Mtinch. reed. Wochensehr. 1911. 
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diese sind aueh objektiv als drucksehmerzhaft zu erkennen und es 
scheint mir auch damit tats/ichlieh ein physisehes Substrat fiir die 
Ovarie der gysterisehen vorzuliegen, wobei man nieht bless auf 
rein psyehiseh eingebildete Sehmerzen zu rekurrieren braueht. 

Anhaltspunkte, um die Hysterie als eine StSrung in der inneren 
Sekretion des Ovariums aufzufassen, hubert wir vielerlei. 

Der infantile Habltus, die hi~ufig vorhandene Amenorrhoe, Dys- 
menorrhoe und Sterilitgt, die Drueksehmerzhaftigkeit der Ovarien und 
tier Mammae, der fast immer sexuelle Untergrund der nervSsen und 
psychischen StSrungen deuten darauf hin. Auch die h y s t e r i s c h e V a g u s- 
neurose (v. Noorden) in Form der Areflexie der Kornea, Fehlen des 
Raehenreflexes, Spasmen im Oesophagus und im Darmtrakt usw. lassen 
sieh naeh unserer heutigen Auffassung zwanglos dutch eine innersekre- 
r StSrung des Ovariums mit deren Folgeerscheinungen im vege- 
tativen Nervensystem erklaren , wenn wir gewiss auch die p s y c h o g e n e 
Komponente nicht verkennen wollen. Wie stark letztere auf die 
Sexualvorgange eiuwirken kann, das beweisen die Falle, in denen der 
Menst ruat ions termin auf hypnot ischem Wege wil lkt i r l ich ver- 
schoben werden kann. 

Es wiirde sieh nun durum handeln, die supponierte ovarielle 
StSrung durch die Konstatierung yon Ovarialabbau naehzuweisen~ 
iihnlich wie Fause r ,  Wegener ,  B inswange r  und andere Psychiater 
ovarielle St5rungen bet Psyehosen: insbesondere bei der Dementia 
praecox, mit der A b d e r h a 1 d e n'schen Methode naehgewiesen haben. 

Therapeutisch wiire dann je nach dem Ausfall der Reaktion 
Zufuhr von Ovarialextrakt oder partielle Kastration etwa auf rSntge- 
nologischem Wege zu versuchen. 

Gerade mit Riieksieht auf die viel weniger sexuelle Symptome 
aufweisende D e m e n t i a  praecox~ deren /itiologischer Zusammen- 
hang mit der abnormen Keimdriisenfunktion aufgedeckt wordei1 ist, 
liegt eine solehe Annahme aueh fiir die Hysterie durchaus im Be- 
reich der M5g]iehkeit. Hier gibt es sicher noeh viele unerforschte 
Zusammenh/i, nge. 

Gyniikologisehe Behandlung~ aber nicht im Sinne Boss i ' s ,  der 
den Uterus zum Angriffspunkt seiner Tiitigkeit maeht~ sondern Ein- 
wirkung auf das Ovarium mit den uns zur VerfSgung stehenden 
Mitteln der Radiotherapie und der Opotherapie wird vielleicht aueh 
hierdem Gyn/~kologen ein neues Feld erSffnen. Mit Zuhilfenahme 
yon allgemein di~tetischen Massnahmen (z. B. gegen die begIeitende 
Enteroptose) werden wir dann manehe neurotischen Symptome be- 
seitigen kSnnen. Die kardinalen Fehler der mangelhaften Anlage 
natiirlieh zu heben~ wird uns niemals gelingen. 

Arehiv far Gyn~.kologie. Bd. 102, H. 3. 3 ~  
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Die Frage, weleher Gewebsbes~:andteil des Ovariums derTr~iger 
der a.uf da.s Nervensystem und die Psyche einwirkenden Substa.nz 
ist~ kann derzeit a.ueh noeh nieht ann~hernd bea.ntwortet werden.. 
Immerhin drgngt sieh einem die Ansieht a.uf~ da.ss die interstitielle 
Eierstoeksdriise~ welehe a.uf rage Vermutungen bin immei: noeh 
yon vielen Autoren a.ls ha.upts/~ehliehster innersekretoriseher Anteil 
des Ogariums bezeiehnet wird~ wenigstens beim erwaehsenen 
Mensehen reeht wenig Anha.ltspunkte da.fiir bietet. Fast seheint 
es~ a.ls ob der Follikela.ppa.ra.t nieht nur der '~usseren~ sondern aueh 
der inneren Sekretion des Ovariums vorstehen wiirde. Meine ger- 
suehe fiber die Durehschneidung der Ova.ria.lnerven, in welehen 
zun/ichst die interstitielle Eierstoeksdr~tse zugrunde geht, dagegen 
der Follikela.ppara.t erha.lten bleibt, ebenso wie die Tra.nspla.ntations- 
versuehe a.nderer Autoren spreehen in diesem Sinne, da. bei den 
gena.nnten Versuehen trotz t~eduktion der interstitiellen Eierstoeks- 
drfise der Uterus wohl erha.lten blieb. 

Die interessanten Versuehe Ste inaeh 's l ) ,  welehe geeignet 
wS~ren~ gleiehfa.lls zur A ufkl~trung dieser Verh~ltnisse beizutragen~ 
bringen leider keine Abbildungen da.rt~ber, wie sieh die bei seinen 
erfolgreiehen Transpla.ntationen dominierende interstitielle Eierstoeks- 
driise pr/~sentiert. Es seheint a.ueh sehr a.uf den Zeitpunkt an. 
zukommen, in welehem der Versuch unterbroehen wird, ebenso 
wie a.uf die Tierspezies~ welche man da.zu verwendet. 

9. Das Verhalten des Ovariums bei konstitutionellen Krankheiten. 

Im u wurden die normalen und pathologischen 
Funktions~usserungen des Ovariums besproehen~ soweit sie den 
G-yngkologen und Geburtshelfer zun~tchst interessieren. Naehzutragen 
wgre hierbei noch die Rol!e des 0variums bei der Osteoma.lazie.  
Man ist sich ziemlieh dariiber einig~ dass die a.uff~lligen Ersehei- 
nungen dieses Krankheitsbitdes dureh eine primate oder sekund/tre 
Ueber funk t ion  des 0va.r iums hervorgerufen werden. Da. da.s 
Ova.rium naeh neueren Untersuehungen in erster Linie aueh erregend 
auf den Vagus wirk~ kann man bei der Osteoma.lazie yon einer 
Steigerung des Va.gustonus und einer Herabsetzung des Sympathikus- 
tonus spreehen. 

Im weiteren Sinne wird da.s Ovarium a.ber a.ueh mit allen 

1) Pfltiger's Arch. f. Physiol. '1912. Bd. 114. 
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m5gllehen anderen K0nstitutionskrankheiten in Zusammenhaug ge- 
braeht und entweder .als ausl6sende Ursaehe fiir das Zustande- 
kommen solcher Erkrankungen oder doeh Ms sekur/d/ir geseMdigtes 
~Erfolgsorgan L: betraehtet. Wir erw/~hnten bereits voriibergehend 
die beiden~ manehe Aehnliehkeit aufweisenden Symptomenkomplexe 
der Ch lo rose  und der  Basedow'schen Krankheit,-welehe beide 
Anomalien der Ovarialt~tigkeit erkennen lassen. Dass aueh andere 
Sehilddriisenerkrankungen, wie Kre t in i smus  und Myx6dem, 
St~irungen in der Entwieklung und Funktion des Ovariums auf- 
weisen~ ist bekannt, ebenso wie die Beziehung zwisehen Struma 
und Myom. 

Mit dem Basedow vielfaeh vergliehen wird aueh die Akro-  
megal ie ,  deren erstes Symptom bei Frauen oft die Amenorrhoe 
ist. Dieses Symptom~ sowie andere Ausfallserseheinungen yon 
seiten des Ovariums gaben den Anlass dazu. dass eine Anzahl yon: 
Autoren die Entstehung der Akromegalie und des damit verbundenen 
Hypophysentumors auf eine prim~re Sti~rung der Keimdrtisent~tig- 
keit zurt~ekftihren. 

Die ii brigen Ityp o phy senerkranku ngen~ wie D y s p 1 a s i a a d i p o s o - 
geni ta l i s  7 Zwergwuehs ,  g i e s e n w u e h s  usw.~ zeigen gleiehfalls 
mangelhafte Entwieklung und Funktion des Ovariums im u 
grund ihrer Krankheitserseheinungen. 

In mutmassliehen Zusammenhang mig 'der Hypophyse werden 
neuestens aueh die Sk le rode rmie  und die De reum ' sehe  Krank-  
heit  (Adiposi tas  dolorosa)  gebraeht. Aueh diese verlaufen bei 
Frauen in der Regel nie ohne ovarielle StSrungen und sehliessen 
sieh sogar vielfaeh an Pubert~t~ Menstruation~ Sehwangersehaft, 
Klimakterium und dergleiehen an. 

Dass die Addison'sehe Krankheit~ und der Diabetes  mit 
ihren sehweren Intoxikations- und Inan~tionszustXnden die Keim- 
dr~isen sehwer sehiidigen miissen, i st wohl selbstverst~ndlieh. Trotz- 
dem hat man aueh hier versueht~ die Keimdrt~sen als auslssendesl 
Moment fiir die En~stehur~g dieser Krankheiten verantwortlieh zu 
maehen. 

H~Sehst in~eressant sind aueh die n0eh wenig erforsehten Zu- 
sammenhXnge zwisehen den E r k r a n k u n g e n  der Zirbeldr i ise  
und dem Genitalsystem. Die vorzeitige Gesehleehtsentwieklung 
(Menstruatio praeeox) bei Hyperpinealismus, die Kastrations- und 
Sehwangersehaftsver~nderung tier Zirbeldr~ise~ endlieh die Hyper- 
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trophie der Keimdrfsen und der sekund/iren Gesohlechtscharaktore 
nach Exstirpation der Zirbeldr/ise im Tierexperiment sind die 

wesentlichsf, en bisher bekannt gewordenen Tatsachen dariiber. 

ErklErung der Figuren auf Tafel VII--IX. 
Figur 1. Hoden des Hundes. Interstitieile Zellen rot gef&rbt. (50faeh vergr.) 
Figur 2. Ovarium eines lj&hrigen gesohleohtsreifon Kaninohens. Interstitielle 

Dr/ise rot, (12faeh vergr.) 
Figur 3. Ovarium eines Meersehweinchens, j/ingeres Tier (gesehleehtsreif), 

Interstitielle Dr/ise rot. (12faoh vergr.) 
Figur 4. Ovarium eines brfinstigen virginellen Meersehweinohens, zwei Corpora 

lutea d'er Brunst enthaltend. Interstitielle Drtise sehwaeh gef~rbt. 
(12faeh vergr.) 

Figur  5. 0varium eines jungen Hundes~ interstitielle Dr/ise ro~ gef~rbt. 
F igur 6. Itundeovarium 2 Monate naeh Hypophysenexstirpation. ]nterstitielle 

Drfise gesehwunden. 
Yigur 7. Ovarium eines gesehleehtsreifen Hundos mit sprungreifen Follikeln. 

Interstitielle Drtise rot. 
Figur 8. Ovarium eines brfinstigon Hundes~ ein Corpus luteum der Brunst (rot). 

Interstitiello Dr/iso nieht mohr vorhanden. 
Figur  9. Ovarium eines graviden Hundos, I/inf Corpora lutea enthaltend. Da- 

neben nur sp~rlioh atretisehe Follikel als Reste einer interstitiellen 
Driise. 

Figur  10. Ovarium einer 5monatigen Katze. Interstitielle Dr/ise rot. (20faeh 
vergrSssert.) 

F igur  11. Ovarium oines Seidon~iffchens, junges Tier. Intorstitiello Drfiso aus 
einzelnen atretisohen Follikel bestohond (rot). 

F igur  19. Ovarium eines 14 Woohen alten Kindes, an Darmkatarrh gestorben. 
Cystisehe Erweiterung zahlreieher Follikel, interstitielle Dffise rot. 
(9lath vergr.) 

F igur  13. Ovarium eines 3 Monate alton Kindes. Thekatuteinzellen (inter- 
stitielle Dr/ise) rot. (7fach vergr.) 

Weitere Abbildungen betroffond das Verhalten der interstitiellen Eier- 
stooksdr/ise dos Mensehen im spateren Lebensalter konnten aus ~usseren 
Griinden in dieser Arbeit nieht mehr untergebracht werden, kommen aber 
demn~,r zur VerSffentliehung. 








