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Z u m  A n d e n k e n  a n  R u d o l f  H e i d e n h a i n .  

Yon  

P.  @r i i t zne r  (Tiibingen). 

(A ls ]3eilage H e i d e n h a i n ~ s Bildniss.) 

Wenn ein Wanderer eine fremde Gegend betritt, so werden ibm 
bald andere Pflanzen, als er in seiner Heimath zu sehen gew~hnt 
ist~ neben seinem Wege auffallen, erst wenige, dann immer mehr 
und mehr, bis sie schliesslich der ganzen Gegend einen bestimmten 
Charakter, vielleicht sogar eine bestimmte Farbe verleihen. 

Wenn der Forscher die langen Bi~ndereihen wissenschaftlicher 
Archive suchend durchwandert, so wird er ebenfalls finden, class in 
i~hnlicher Art der Charakter der einzelnen Bi~nde sich allmi~lig oft 
ganz und gar veri~ndert. Gewisse Arten yon Arbeiten treten jetzt 
in den Vordergrund, die friiher nur sporadisch sich zeigten~ und um- 
gekehrt verschwinden andere yon der Bildfiache, die frtiher einen 
ausserordentlich grossen Raum eingenommen batten. 

Theils ist es der allgemeine Gang der Wissenschaft, welche stets 
neue Wissensgebiete erschliesst, t hells aber auch das Auftreten und 
Verschwinden yon gewaltigen Arbeitern~ welche die Veri~nderung des 
Charakters einer Zeitscbrift bedingen. 

Wer die Bande dieses Archivs his zu ihren allerersten zuriick- 
verfolgt, der wird gar hiiufig einem ~ramen in denselben begegnen, 
der ihnen zur Zierde gereicht gleich wie bunte Blumen einer Land- 
schaft. Es ist der ~ame R u d o l f  H e i d e n h a i n .  Daher ziemt es 
sich und ist nicht mehr wie recht und billig~ wenn jenem Manne in 
diesem Archiv ein Gedenkblatt zur Erinnerung geweiht wird. Ich 
will es, dem Zuge meines Herzens und zugleich einem Wunsche des 
Herausgebers folgend~ versuchen zu schreiben und wtinsche nur, dass 
Alle, welche diese Zeilen lesen~ in ahnlicher Weise erfiillt werden 

E. P f l f i g e r ,  Archly ftir Physiologie. B~. 72, 16 
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mSgen yon derjenigen Hochachtung und Dankbarkeit gegen, jenen 
Mann, welche ich ~) fi~r ihn im Herzen trage. 

Wer, wie H e i d e n h a i n  ~on jugendliehem Alter an his zu der 
Zeit, in welcher ihn der erbarmungslose Tod der Wissenschaft und 
uns entrissen hat, mit eisernem Fleisse ftir die Wissenschaft gelebt 
und so manchen Stein in ihr Geb~ude eingeft~gt hat, der verdient 
nicht bloss die Hochachtung und den Dank seiner speciellen Amts- 
genossen~ sondern auch den der medidnischen~ ja der gesammten 
wissenschaftlichen Welt. 

R u d o 1 f H e i d e n h a i n war das alteste Kind einer ilberaus zahl- 
reichen Familie. Neun Geschwister, darunter 4 Aerzte, ~tberleben 
ihn; noch mehr sind im fr~;~hesten Kindesalter gestorben. Ein Bruder 
starb als Arzt am Typhus. Scherzend erz~hlte mir H ei d e n h ai n 
oft, dass der einzig streitige Punkt in der Ehe seiner Eltern der ge- 
wesen sei, ob sie (soweit ich reich erinnere) 22 oder 23 Kinder ge- 
habt batten. 

Sein Vater war ein auch literarisch bekannter, hochgeschhtzter 
Arzt in Marienwerder, der Geburtsstadt H e i d e n h a i n s .  Er hatte 
ein gescheidtes, scharf geschnittenes Gesicht. Die noch jetzt lebende 
Mutter H e i d e n h a i n s  ist eine geborene B r a n d t .  Nahe u 
wandte gleichen b~amens nehmen hShere Beamtenstellen in Preussen 
ein. Es bestand ein inniges Verhaltniss zwischen den Eltern und 
den Kindern wie zwischen den Kindern unter sich. ~amentlich 
interessirte sich der u auch far die Ausbildung des altesten 
Sohnes l~udolf, der schon in jungen Jahren Fleiss und Begabung in 
gleich hohem Maasse an den Tag legte. 

Geboren den 29. Januar 1834 bezog R u d o l f  H e i d e n h a i n  in 
dem ablichen schulpfiichtigen Alter die sthdtische Knabenschule (B~rger- 
schule) seiner Geburtsstadt Marienwerder, die als eine Vorbereitungs- 
schule f~r das Gymnasium galt. Von Anfang an zeigte er Ernst und 
Eifer und erregte schon auf dieser Schule, noch mehr aber  in dem 
Gymnasium, in das er mit 8 Jahren eintrat, die Aufmerksamkeit 
seiner Lehrer. Bereits in dem jugendlichen Alter yon 16 ;lahren be- 

1) Ieh war zun~chst sein Sch~ler als Student, hierauf ein Semester stu- 
dentischer Assistent bei den histologischen Uebungen und dana yon Ostern 1870 
(mit Unterbrechung dutch den Feldzug yon Sommer 1870 bis ~ovember 1871) 
bis Michaeli 1881 sein Assistent, und ich darf wohl sagen - -  n~mentlich sp~ter 
auch sein Mitarbeiter. 
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stand er Ostern 1850 das Abiturientenexamen in fiberaus gli~nzender 
Weise, wie es his dahin kaum vorgekommen war. Stets zeichnete 
ihn sein ernstes Streben und sein gewissenhafter Fleiss aus, die selbst 
far den Begabten Bedingungen sind, um derartige Leistungen auf- 
zuweisen. 

Schon frah aber interessirte ihn neben den griechischen und 
rSmischen Classikern und ihren Sprachen, deren Formenreichthum 
er sich gewiss mit peinlichster Sorgfalt und andauerndem Fleisse ein- 
gepragt hat, die lebendige ~atur mit ihren Schi~tzen und Wundern. 
Namentlich fahlte er sich zur Botanik und Physik hingezogen, wurde 
in den hiiheren Ktassen Amanuensis des Lehrers der Physik und 
gewann Einblicl( in die naturwissenschaftlichen und physikalischeu 
Schi~tze des Marienwerder Gymnasiums~ die er mit genanntem Lehrer 
in Ordnung hielt. Auf weiten Spaziergi~ngen lernte er die heimath- 
liche Flora genauer kennen und legte als ein Muster yon Fleiss und 
Panktlichkeit ein umfangreiches, sauberes Herbarium an. Schon yon 
friiher Jugend an war sein Sinnen darauf gerichtet, b~aturwissen- 
schaften zu studiren und den akademischen Beruf zu ergreifen. Die 
Lust zu lehren und Anderen yon seinem Wissen mitzutheilen muss 
also schon frah in ibm rege und lebendig gewesen sein. Frah ~bt 
sich, wer ein Meister werden will. 

H e i d e n h a i n '  s vater iiberwachte diese naturwissenschaftlichen 
Arbeiten seines Sohnes mit Sorgfalt und wohl auch mit Freude 
und nahm zugleich leitend und fahrend an ihnen den lebhaftesten 
Antheil. 

Ostern 1850 trat nun an den i;lberaus jugendlichen Abiturienten 
die bestimmte Frage heran, wound  was er studiren solle. Da ent- 
schied sein Vater in sehr versti~ndiger Weise Folgendes: ,Er soil 
zuni~chst gar nicht studiren, sondern weil er noch sehr jung und 
ausserdem durch die Anstrengungen ftir die Abgangspriifung an- 
gegriffen ist, vorlaufig sich auf dem Lande erholen und sti~rken." 
Dieser vaterliche Entschluss sagte auch ihm selbst um so mehr zu, 
als er auf das Landgut eines Rittergutsbesitzers gebracht wurde, der 
nicht bloss ein Interesse far die Natur und das Land hatte~ insoweit 
sie Geld einbringen, sondern, yon Haus aus Mediciner und praktischer 
Arzt, nachdem er diese Thatigkeit aufgegeben, mit Vorliebe und 
wissen•chaftlichen Erfolgen botanischen Studien oblag. 

Hier in dieser anregenden und gesunden Luft verlebte H e i d e n- 
h a in  in innigstem und n~chstem Verkehr mit der Natur und einem 

16 * 
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liebenswtlrdigea I~aturforscher sein erstes, gewiss recht bedeutsames 
Studiem; wenn auch nicht Univ,ersiti~tssemester, recht anders als 
Vide, ja man muss sagen leider zu Viele tier deutschen Studirenden, 
die namentlich in ihren ersten. Semestern mit der:bTatur und:dea  
Menschen immer nur durch Vermittelung grosser Mengen yon Alkohol 
in Beziehung treten. 

H e i d e n h a i n ging kSrperlich gekr~ftigt aus diesem dreimonat, 
lichen Landaufenthalt hervor, so dass er yon seinemVater erst jetzt~ 
fiir ,reif" erachtet wurde, die Universiti~t zu bezleh:en. Es wurde 
KSnigsberg gewi~hlt. Einmal hatte der Vater daselbst studirt und 
so gewissermaassen die Familie mit dem Orte verkn~pft. Besonders, 
aber wurde der Vater bestimmt KSnigsberg zu wiihlen, w e i l  neben 
tiichtigen Lehrkri~ften in dem Gebiete der Naturwissenschaften und 
Medicin ein Verwandter und zugleich ein naher augendfreund yon 
ihm daselbst Professor war, freilich nicht in dem Gebiete der I~atur, 
wissenschaften~ sondern der Jurisprudenz. In dem Hause dieses 
Mannes, des Prof. jur. H e i n r i c h  J a c o b s o n ,  fand H e i d e n h a i a  
als junger Student, der soeben sein Vaterhaus ver]assen, eine zweite 
Heimath. H e i d e n h a i n beabsichtigte anfangs Naturwissenschaftea 
zu studiren, wandte sich aber bald der Medicin zu. Vor allen Dingea 
interessirte ihn, wie leicht begreiflich, die Physiologie. All' das, 
was ihn du wissenschaftlich bewegte, seine BeobaChtungen, Gedanken 
und Anschauungen besprach er in lebhaftem Briefwechsel mit seinem 
Vater. WSchentlich erhielten die Eltern an einem bestimmten Tage 
yon ihm einen Brief und er einen solchen an einem andern Tage 
yon Hause. Wenn ihn besondere wissenschaftliche Fragen bewegten 
u n d e r  ihnen bereits denkend und priifend nachging, war tier brief- 
liche Verkehr mit seinem Vater noch ein viel regerer. 

Durch diesen nahen Yerkehr mit einem helworragenden Arzte 
wurde wohl schon friih den Gedanken des jungen Forschers eine be- 
stimmte Richtung gegeben. Denn wenn auch H e i d e n h a i n  spi~ter- 
hin die Physiologie als eine selbststi~ndige und um ihrer selbst Willen 
zu treibende Wissenschaft ansah und behandelte, so hat er doch in 
der Regel sehr wohl im Auge behalten, dass tier akademische Lehrer 
der Physiologie ktinftige A e r z t e zu unterrichten und heranzubilden 
hat und desshalb vielfach in seinen u dahingehende Be- 
merkungen und Hinweise eingeflochten . . . . .  

Von ungemein lebhafter Gemiithsart und neben dem Ernste der 
Wissenschaft auch der frohen Heiterkeit ihren Tribut zollend, land 
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C r  sich aUsseri)rdenflich :wohl~ in. einer  studentischen Verbindung, 
der ,,Palmburg!':, did neben heiterer Geselligkeit die Fiirderung der 
verschiedensten geistigen Interessen als ihre Aufgabe betrachtete. 
~och bis  in sein spi~testes Alter verband ihn innige und nahe Freund- 
schaft mit einigep Genossen aus dieser Verbindung. 

~'ach zweijahrigem Studium wandte sich H e i d e n h a i n  nach 
Halle, hierin ebenfalls seinem Vater folgend, der zuerst in K0nigsberg 
and nachher in, Halle studirt hatte. In erster Linie war es wohl tier 
Kliniker K r u k e n b e r g ,  tier einst den Vater begeistert hatte,,und 
dem jetzt der Sohn als Sehaler aberwiesen werden sollte: Der 
stille Wunsch des Vaters freilich, seinen Sohn einstens in i~hnlicher 
Stellung als bertihmten klinischen Lehrer zu sehen, ein Wunsch, 
den ilbrigens K r u k e n b e r g  selbst eifrig befiirderte, ging nicht i n  
Erfhllung. 

Wie h o c h H e i d e n h a i n  yon K r u k e n b e r g  dacht%:wie sehr 
er sein Wissen und namentlich sein KSnnen als Arzt schi~tzte, der 
nicht bloss Krankheiten, sondern auch Kranke zu  behandeln verstand, 
dart~ber hat er sich mir :gegenaber haufig gei~ussert. Wie oft sei es 
da vorgekommen, dass der eifrige klinische Praktikant dutch sorg- 
same Untersuchung diese oder jene Symptome festgestellt und sich 
stolz zu der ,hieraus folgenden Diagnose emporgeschwungen habe. 
Bei genauerem Zusehen aber~ oft auch mit e i n e m  Blick bemerkte 
K r u k e n b e r g ,  dass man alas Eine oder Andere, scheinbar Neben- 
sSchliche iibersehen hatte, und welter zeigte sich, dass dieses Neben- 
s/tchlicbe zufi~lligerweise die Hauptsache war und wesentlich zur 
Charakterisirung des Krankheitsbildes beitrug. 

Neben K r u k e n b e rg zog den fleissigen Stadirenden aber auch 
der Physiologe V o l k m a n n  an, dem er~ wie auch K r u k e n b e r g  
bald persSnlich nigher trat. Auch in dem Hause des Chemikers 
H e i n t z  und in dem des Universiti~tsriehters T h t i m m e l  verkehrte 
er nicht selten. 

Nach wieder zwei Jahren verliess H e i d e n h a i n Halle und ging 
nach Berlin.: Hier schloss er seine Universitatsstudien ab, promovirte 
im Aug-ast 1854 mit einer Dissertation, die den Titel ftihrte: De 
nervis organisque centralibus cordis cordiumque lymphaticorum ranae, 
und machte bald darauf sein Staatsexamen. 

Schon der Physiologie zugewandt~ suchte und land er Ft~hlung 
mit E. Du B o i s - R e y m o n d ,  in dessen Institt~t er arb:eitete~ und 
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dessen Assistent er sp~ter wurde." Beide M~nner verband alas ganze 
Leben hindurch eine innige Freundschaft und gegenseitige Hoch~ 
achtung. 

Ausser der oben genannten Dissertation, deren weiter untea 
noeh n~her Erw~hnung geschieht, entstanden bier, wohl mit dureh 
Du B o i s - R e y m o n d ' s  Einfluss~ Arbeiten ~ber den sogenannten 
Tonus der quergestreiften Muskeln, der ihnen vollkommen abgesprochen 

wird, und aber mechanische, andauernde Reizung yon motorischen 
~erven, vermittelst welcher man, ~hnlich wie durch ausreichend 
schnell auf einander folgende elektrische Reize den zugeh0rigen Muskel 
in dauernde Zusammenziehung versetZen kann. 

Naeh etwa drei Semestern kehrte H ei d e n h a i n nach Halle 
zurllek, nahm auf kurze Zeit die ihm angetragene Assistentenstelle 
bei dem Professor der Pathologie V o g e 1 daselbst an und fasste festen 
Fuss in dem physiologischen Institut yon V ol km a n n, dessen Riiume 
und Mittel ibm in liebenswtirdigster Weise yon seinem Vorstand zur 
u gestellt wurden. u o lk m a n n fSrderte den talentvollen 
jungen Forscher auf jede Weise, und bald verknt~pfte noch ein engeres 
Band als das der Wissenschaft die beiden Forscher mit einander. 
H e i d e n h a i n  verlobte sich im December 1857 mit V o l k m a n n ' s  
lieblicher Tochter Fanny, die er im August 1859 als Gattin heimff~hrte, 
naehdem er im Anfang dieses Jahres als Mann yon 25 Jahren einen 
l~uf auf den physiologisehen Lehrstuhl in Breslau erhalten hatte. 

Schon "tother war er als Lehrer der Physiologie in Halle thafig, 
woselbst er sich 1857 mit der seinem Lehrer V o l k m a n n ,  ,,viro 
perillustri experientissimo, praeceptori carissimo summe venerando" 
gewidmeten Schrift: Disquisitiones criticae et experimentales de san- 
guinis quantitate in mammalium corpore exstantis, habilitirt butte. Der 
u yon H e i d e n h a i n  in Breslau war R e i e h e r t ,  der nach 
dem Tode yon J o h a n n e s  M i l l l e r  als Anatom nach Berlin berufeu 
wurde. 

So ward der junge Baum in schlesische Erde gepfianzt, in 
weleher er sein ganzes Leben verblieb, daselbst immer mehr und 
mehr feste Wurzeln fasste und, wie Jedermann weiss, reichliche und 
herrliche Friichte trug. 

H e i d  enh  a in ,s  Einzug in Breslau war nieht gerade besonders 
erfreulich. Ein grosser Theil der Studirenden, die sich wie auch 
viele Professoren einen Andern als 5{achfolger ,con R e i c h e r t  ge- 
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wanscht und auch sicher erhofft batten, veranstalteten einen kleinea 
Strike, obwohl Wenigstens in Deutschland, wie icb glatibe, die Strikes 
bei Studenten in jener Zeit noch wenig in der Mode waren. Sie wollten 
die Physiologie yon i h r e m  Candidaten vorgetragen hubert und nicht 
yon dem ,granen, fremden" Professor. Ein ~lterer College erupting 
Hei d e n hai n mit den nicht gerade allzu collegialischen Worten, dass 
er vor der Wissenschaft und ihren Vertretern nicht besondern 
Respect haben k0nne, in der man schon mit 25 Jahren ,Lehrer 
und Meister" sei. 

Diese Wogen des Missmuthes legten sich abet bald. Und wenn 
in unserer unvollkommenen Welt das Talent sich zwar nicht immer 
man denke nur an J u l i u s  R o b e r t  M a y e r  - ,  aberdoch wohlin 
tier Mehrzahl der Falle und sicher dann Bahn bricht, wenn es yon 
befreundeten Kraften unterstatzt wird und nur aber einige Menschen- 
kenntniss verfagt, so gelang es H e i d e n h a in bald, indem er sein 
Bestes an Khnnen und Wissen den Studirenden darbot und mit 
Vielen yon ihnen, namentlich mit denen, welche sein Institut besuchten, 
in nahen freundschaftlichen u trat ,  zugleich unterstatzt vou 
wohlwollenden Freunden; es gelang ibm, wie gesagt, sehr bald, diese 
ibm feindlichen Strhmungen zu beschwichtigen und nicht bloss eine 
geachtete, sondern eine hochgeachtete Stellung an der Hochscbule 
einzunehmen, deren Rector er im Jahre 1872/73 war. 

Freilich lachelte auch ibm nicht dauernd die Sonne des Gltickes~ 
das er sonst in seiner amtlichen Thatigkeit und in seiner Familie 
fund. Im Marz des Jahres 1867 entriss ihm der Tod seine geliebte 
Gattin. Ft~nf Knaben, yon denen nut drei am Leben blieben, waren 
aus dieser Ehe entsprossen, und als um diese Zeit ein sechster Knabe 
geboren wurde, ging innerhalb kt~rzester Zeit dieser und mit ibm 
die junge 27jahrige Mutter zu Grunde. Sein Lebensgltick schien 
zersthrt, und nur dadurch, dass die Bande der Familie noch viel 
fester geknt~pft wurden und nahe Verwandte sich des verlassenen 
Mannes und der kleinen Buben annahmen, wurde der j~he Schmerz 
einigermaassen gelindert. Etwa ein Jahr nach dem Tode seiner 
Frau verlor er seinen u und wurde nun gewissermaassen das 
Haupt der zahlreichen Familie. Ft~nf yon seinen jt~ngeren Brtideru 
studirten Medicin, einer ~aturwissenschaften, und zwar, so viel ich 
weiss, alle ktirzere oder langere Zeit in Breslau. Hier wohnten sie 
in dem Hause ihres altesten Bruders, der auf diese Weise eine Art 
Vater- und Erzieherstelle an ihnen einnahm. 
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Obw0hl er in dieser Zeit, in den sechziger und siebziger Jahren 
unseres Jahrhunderts wissenschaftlich iiberaus thi~tig und fruchtbar 
war und eine Reihe ihm nahestehender Freunde und Collegen N 
ich nenne nur den Mineralogen R S m e r ,  den Juristen S t o b b e ,  
den Theologen I~ i~ b i g e r und spater den Pathologen C o h n h e i m - -  
heiter und ungezwungen in seinem gastlichen, yon einer seiner 
Schwestern geleiteten Hause verkehrten, so fiihlte er sich doch, als seine 
S6hne ~) mehr und mehr heranwuchsen und selbst fiiigge zu werden 
anfingen, ein wenig vereinsamt und verheirathete sich nach elfji~hriger 
Wittwerschaft im Jahre 1878 zum zweiten Male, und zwar m i t  Ma- 
t h i l d e  K o h l i ,  einer Tochter des OberfSrsters K o h l i  in seiner 
Yaterstadt Marienwerder. ~Noch sehe ich ihn Yor mir, wie er Yon 
Marienwerder, wo soeben die Verlobung stattgefnnden hatte, nach 
Breslau zur[lckgekehrt, mir gliickstrahlend die Mittheilung machte. 
Er war wie verji~ngt und schaute hoffnungsvoll in eine sch0ne Zu- 
kunft. Der Himmel hat ihm diese Hoffnung gr0sstentheils erftillt~ 
denn eine iiberaus gliickliche, mit drei Mi~dchen gesegnete Ehe wurde 
erst getrennt, als der Tod sie nach fast zwanzigji~hrigem Bestand 
]6ste. Seine Frau verstand es meisterhaft, ihm ein glticldiches und 
zufriedenes Helm und den vielen in diesem Helm verkehrenden 
Freunden eine freundliche und gastliche Sti~tte zu bereiten. 

Erst die letzten Jahre dieser Ehe wurden schwer getriibt. u 
etwa 3 Jahren stellten sich bei H e i d e n h a i n  heftige, kolikartige 
Schmerzen in der rechten Seite des Abdomen, spi~ter auch in der Magen- 
gegend ein, die aber auf ]~ngere Zeit wieder ganz verschwanden, 
so dass  die bei den Aerzten auftauchende Ansicht, es kSnne sich 
vielleicht um eine bSsartige Geschwulst handeln, gliicklicherweise 
fallen gelassen werden musste. Jahrelanges Wohlbefinden sprach 
gegen diese Annahme. Indessen im Januar 1897 traten die Schmerzen 
heftiger und andauernder auf; 0fteres Blutbrechen gesellte sich dazu, 
und das Allgemeinbefinden l i t t  bedeutend. Von Mi~rz 1897 wurde 
He idenha in  mit kurzen Unterbrechungen bettlagerig und kam unter 
qualvollen Leiden immer mehr nnd mehr herunter, bis endlich am 

1) Der hlteste dieser S6hne, Lothar,  Dr. me(l. friiher a. o. Professor der 
Chirurgie in Greifswald, ist jetzt Director des st~dtischen Krankenhauses in Worms, 
der zweite, Arthur~ Dr. phil., Bibliothekar in Jena, der dritte, Martin, Dr. reed., 
Privatdozent und Prosector an der Wih'zburger Anatomie. Ihm verdanke ich 
den gr6ssten Theil obiger Mittheilungen. 
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13. October in der Frt~he ein sanfter Tod ihn yon seinen Leiden 
erlSste und die Seinigen yon der peinigenden Sorge befreite, ihn schwer 
leiden zu sehen und ibm doch nicht he]fen zu  k~)nnen. 

Die Section stellte ein ulcus duodeni nahe dem Pylorus lest, das 
zu betriichtlicher Verengerung dieses Darmtheils gefahrt hatte. 

So schied eii~ Mann aus dem Leben und aus der Wissen~chaft 
im Alter yon erst 63 Jahren, yon einer qualenden Krankheit dahin- 
gerafft, der nach menschlicher Voraussich~ noch manchen Schaler 
hi~tte heranbilden,: noch manches Gebiet unserer Wissenschaft mit  
hervorragenden Arbeiten hiitte bereichern kOnnen: 

Noch einmal mag sein Bild vor uns treten, wie er war, ffihlte 
und dachte, wie er schaffte und arbeitete; dann wollen wir Abschied 
nehmen Yon dem Menschen, Der Mann der Wissenschaft wird uns 
ja doch Tag aus 'rag ein begegnen und nicht bloss uns, sondern auch 
spaten :Nachkommen; denn die wissenschaftlichen Schhtze, welche 
er gehoben hat, sind yon dauerndem Bestand. 

H e i d e n h a i n war klein yon K6rper, i ungemein beweglich und 
tebhaft, hatte dunkles, etwas spih-liches Haupthaar and :n~ch meiner 
Meinung sehr schOne, braune Augen, deren tiefer, sinnender oder 
frOhlicher Ausdruck auch durch die Brille keine Einbusse erlitt. 
Kleine Widerwartigkeiten z. B. beim Experimentiren konnten ihn leicht 
in heftige, wenn auch schnell vorfibergehende Erregung versetzen. 

Mit dieser Lebhaftigkeit verband er merkwiirdiger Weise eine 
bewundernswerthe Geduld und Ausdauer und getreu dem bekannten 
Wahlspruch der Berner Bfirger: ,,Nit nahlach gwfinnt" (Nicht nach- 
lassen gewinnt) ~rug er durch diese Ausdauer den Sieg fiber die 
grSssten Schwierigkeiten technischer und anderer Art davon. Ging 
die Canale nicht das erste, zweite oder dritte Mal in den betreffen- 
den Canal, so ging sie doch das zehnte Mal hinein, und damit war 
die Schwierigkeit gr(isstentheils fiberwunden, Wie viel Mfihe kostete 
cs damals, ein g~'Ssseres Sttick des Magens :yon dem ganzen Magen 
zu isoliren, dana diesen wieder ft~r sich zu vereinigen und das aus- 
geschnittene Stiick als einen Blindsack, mit ausserer Oeffnung in die 
Itaut einzuheilen. Wie oft schlug die Operation fehl, ehe sie endlich 
einige Male gelang! 

Diesen peinlichen Fleiss und diese hie erlahmende Ausdauer mSchte 
ich als e ine Haupteigenschaft yon H e i d e n hai  n hinstellen. Ihr 
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wesentlich hat er - - n a t a r l i c h  neben seiner Begabung und der 
Kunst zu beobachten und das Beobachtete nach allen Seiten hin 
kritisch zu beleuchten und sicher zu stellen - -  die Haupterfolge 
seiner Wirksamkeit zu danken. Und wie im Grossen, so zeigte sieh 
diese Sorgfalt auch im Kleinen, oder, sagen wir lieber, im scheinbar 
Kleinen. Denn was ist klein in einem Versuch7 Dam Kleinste kann 
eben gerade gross genug sein, ihn vollkommen misslinger~ zu lassen. 
Das wusste H e i d e n h a i n  sehr wohl, und alle seine, namentlich in 
in den Vorlesungen vorzufiihrenden Versuche, selbst die einfachsten, 
bereitete er auf die sorgfNtigste Weise vor, beziehungsweise liber- 
zeugte sich vorher davon, dams sie in dieser Weise vorbereitet waren. 
Es pflegte daher in den Vorlesungen auch immer vorzilglich zu 
,klappen". Nur i~usserst selten schob sich ein nicht voraus geahntes 
Missgeschick ein. 

Er legte mit Recht einen ungemein grossen Werth auf diese 
Versuche und Demonstrationen und that dies um so mehr, als er 
in seiner eigenen Studienzeit so gut wie gar keine physiologischen 
Versuche gesehen hatte. Er setzte bier die gute Tradition fort, 
welche P u r k i n j e  in's Leben gerufen ha t te ,  indem dieser nach 
H e i d e n h a i n ' s  eigenen Worten in Breslau im Jahre 1824 ,,alas 
erste physiologische Experimental-Col]eg Deutschlands" schuf l ) .  

Daher konnte er sieh g a r  nicht genug wundern, wenn die 
Studirenden das ihnen Gebotene, vielfach mit grosser Mahe und 
Schwierigkeit Dargestellte gar nicht selten ziemlich gleichgilltig auf- 
nahmen und sich ihrerseits gar nicht daraber wunderten, withrend 
es ihn, den Arbeiter und Darsteller, geradezu begeisterte. Aber das 
wird wohl immer und aberall so sein; denn den Werth einer Sache 
kann doch nur Derjenige beurtheilen, weleher weiss, wie viel Zeit, 
Mfihe und Arbeit nSthig ist, um sie zu erzeugen oder aufzufinden. 
Davon wissen aber die studentischen Fiiehse noch sehr wenig. 

Mit derselben peinlichen Sorgfalt bereitete er sich auf alle seine 
Vorlesungen und auch auf jede einzelne Yor. Alle literarischen Er- 
scheinungen, soweit er ihrer habhaft werden konnte, und soweit er 
sie irgendwie far mittheilenswerth eraehtete, wurden nicht bloss auf 
das Sorgf~ltigste studirt, sondern schriftlieh ausgezogen und far das 
Colleg hergeriehtet. So lagen sie sorgfiiltig und sauber gesehrieben auf 
einzelnen Bli~ttern an ihrem genauen Platz in einem kleinen Schrank, 

1) Jahresber. der Schles. Gesellsch. fur vaterl. Cultur S. 1. Breslau 1887. 
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den ich geradezu f~r ein Unicum ansehen mSchte, da hier so zu 
sagen die gesammte Physiologie und Histologie, d. h. alle nur irgend 
wie nennenswerthen Arbeiten, in Auszagen far die Vorlesung her- 
gerichtet, aufgestapelt dalagen, ein Zeugniss staunenswerthen Fleisses 
und bewunderungswardiger Ausdauer und Ordnungsliebe. 

Freilich war die Kost, welche er den Studenten vorsetzte - -  meiner 
Meinung nach -- mitunter etwas zu reichlich. Und wiewohl er 
ein ungemein anregender Lehrer und ein Meister in der Darstellung 
war, wiewohl sein Vortrag nie schleppend wurde oder sich in Platt- 
heiten bewegte~ sondern stets in ausserster Lebendigkeit und ein- 
facher, nicht gekiinstelter FormenschSnheit dahinfloss, sich scharf 
logisch gliederte und aufbaute, so war er far die Mehrzahl der 
Studirenden, doch vielfach zu reich an Einzelheiten. Ausserordent- 
lich viel mehr a]s der Durchschnittsstudent hatte daher Derjenige 
yon diesem Vortrag, der schon etwas yon der Saehe verstand und 
die Grossartigkeit der Arbeit, den Umfang des Wissens und die 
Scharfe der Kritik bewundern musste. 

Ich wilrde es geradezu far ein Verdienst um die Wissenschaft 
balten, wenn diese u die wenigstens zu meiner Zeit und 
wohl auch jetzt noch in Form yon sogenannten ,,guten Heften" 
existirten, yon einem Sacbkenner zusammengestellt und verSffentlicht 
warden. 

So ohne Weiteres ein ,,gutes Heft" abzudrucken, dazu wiirde 
ich allerdings nicht rathen; denn man trifft da oft auf die merk- 
wiirdigsten Dinge, und wenn man sich selbst in einem solchen Heft 
sieht, so ergeht es einem fast so, wie wenn man in die bekannten 
,,Cabinets pour rire" eintritt, in denen unsere Gestalt durch allerhand 
merkwilrdig gekrtimmte Spiegel in die wunderlicbsten Formen ver- 
zerrt wird, aber doeh immer unsere Gestalt bleibt. So begegnete 
ich, um nur Einiges mitzutheilen, in derlei guten Heften der medula 
obligata statt der medulla oblongata, dem sangreichen H a n d e I statt 
des, wie ich glaube, weniger sangreichen, aber um so beriihmteren 
Anatomen Hen le ,  dem Sehpopo statt des Sehpurpurs und statt des 
Nervensystems tier Oestrus-Larven demjenigen der Anstroslaven, die, 
es ist kaum glaublich, nahezu ebenso oft in dem Heft auftauchten, 
als H e i d e n ha i  n die 0estrus-Larven erwithnt hatte. 

Obwohl He id  e n h ai n so gut wusste, wie jeder Lehrer, dass 
er gelegentlich falsch verstanden wurde - -  nebenbei bemerkt viel- 
leicht eine gute Handhabe far feine juristische KSpfe,  denen die 
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Lehrer der Universitgt aberhaupt zu viel Freiheit im Lehreri und 
auch im Denken habea, ob dieses dolus eventualis die Professoren 
unter eine scharfere Controle zu stellen und die Collegienhefte vbn 
Staats wegen hin und wieder zu revidiren - - ,  so hielt er doch und 
meines Erachtens durehaus init Recht darauf, dass, wenn auch nicht 
wSrtlich oder nahezu wSrtlich, doch aberhaupt nachgeschrieben wurde 
und sich die ZuhSrer Notizen machten. Er sah es, wie ich glaube, 
als eine Art Nichtachtung seiner Person an, wenn der ZuhSrer eben 
bloss , , Z u h S r e r "  war und wie in einem Theater dasass. 

Im Sommer begann er seine Vorlesungen aber animale Physio- 
logie panktlich um 7 Uhr, damit die Studirenden in die Vorlesung 
aber organische Chemie, die in unmittelbarer Nahe der aber eine 
Viertelstunde entfernten Universit~tt gehalten wurden, rechtzeitig ge- 
langen konntem Und so sch6n und frisch, wie oft im frtihen 
Sommer jene Morgen waren~ in denen die Nachtigallen in dem 
reichen Buschwerk eines benachbarten grossen Gartens (fraheren 
Kirchhofs) schlugen und die schSne Breslauer Promenade, an welcher 
das Institut lag, in jugendlicher SommerschSnheit prangte, so schSn 
und frisch war seine Vorlesung, trotzdem sie vielleicht manchem 
Studirenden und manchem Assistenten, der far sie noch dies und 
jenes vorzubereiten hatte, etwas frah am Tage war. Einer meiner 
Vorggnger pflegte daher jene Dienststunden stets als ,Nachtdienst" 
zu bezeichnen. 

Im Sommer wurde ebenfalls die Histologie gelesen, und zwar 
in zwei morgendlichen Stunden, und viermal des Nachmittags yon 
3--5 Uhr der mikroskopische Cursus, und zwar gewShnlich far zwei 
Abtheilungen gehalten: eine far den Lehrer und auch far den be- 
treffenden Assistenten, der sicll mit dem Lehrer mehr oder weniger 
in den Unterricht (namentlich in den histologischen) theilte~ ziemlich 
anstrengende Zeit. Abet trotzdem bei H e i d e n h a i n  immer die' 
selbe Frische und immer dieselbe Munterkeit im Lehren, Unter- 
richten und Demonstriren! Und wenn bier und da in den 
Cursen schSne Pr~parate zu Tage kamen, so wurde yon ihm immer 
die gleiche Freude laut geaussert und der betreffende Studirende, 
sowie mit ibm die weniger glacklichen zu ~ weiterer erfolgreicher 
Arbeit angespornt. 

So  wurde e r  yon Allem, mit:~dem er sich gerade beschfiffigte, 
und  vornehmlieh yon seinen ~issenschaftlichen Arbeiten ganz und 
gar erfasst.  Er ging ganz in ihnen auf, so dass er vielfach auch 
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bei beliebigen anderweitigen Gespr/~chen immer wieder auf die ihn 
gerade beschaftigenden Gedankeng/~nge zurackkam und sie mit Andern 
besprach. Da ihn seine eigenen Arbeiten so ganz mit Besehlag be- 
legten, so erkl~trte es sieh wohl, dass er auf die Gedankeng/~nge 
Anderer, wean sie sich nicht mit den seinigen deckten oder ihnen 
nahe standen, oft nicht so leicht einging und sich, wenn auch nicht 
ablehnend~ doch oft ziemlich ktihl dagegen verhielt. 

Es ist ja gewiss sehr schwer, wenn aberhaupt mi~glich, in die 
innere geistige Arbeit des Schaffens yon Menschen, namentlich yon 
bedeutenden Menschen, einzudringen; denn ein wesentlich kanstlerisch 
veranlagter Mensch produzirt sicher ganz anders als eine ihrem 
Wesen nach mehr kritische, sammelnde Natur. H ei d e n h ai n ge- 
hi~rte meiner Meinung nach mehr zu der Art tier letzteren. Ich 
mSchte ihn in dieser Beziehung mit einem guten Kletterer vergleichen, 
der sich, yon Thatsache zu Thatsache weiter kletternd~ in die ItShe 
arbeitet, aber wie dieser immer erst weiter geht, wenn er sicheren 
Stand und Griff hat. Dies oder Jenes fiel ihm bei irgend einer 
mikroskopischen oder experimentellen Beobachtung auf; es war ihm 
entweder ganz neu oder stiminte doch nicht so recht mit den land- 
laufigen Vorstellungen. Dann wurde weiter gebohrt und, wenn selbst 
das h/~rteste Holz zu bohren war, mit dam Bohren nicht nachgelassen, 
Schritt far Schritt lgeues entdeekt und auf jede nur mSg'liche Weise 
sichergestellt, indem man es immer mit neuen und andern Methodeu 
prafte und sich auf jede nur m6gliche Weise vor Fehlern oder 
Trugschl~lssen sicherte. In dieser Selbstkritik war H ei d e n hai n gross. 

Wenn er nun auch in Folge dieser andauernden scharfen Selbst- 
kritik stets sicheren Boden unter den Ftissen batte, so war es ihm 
doch mitunter unangenehm, wenn er plStzlich einen ganz andern 
Ausblick gewann, als den er erwartet hatte, und wenn er sich mit 
herrschenden Anschauungen, namentlich mit solchen~ die yon den 
maassgebenden Forschern vertreten wurden, in Widerspruch setzen 
musste. So war es ihm sicher peinlich, als er einige Male zu andern 
Ergebnissen kam, als L u d w i g  und seine Schule lehrte. In dieser 
Beziehung war or alles Andere eher als eine Kampfnatur, die eben 
wesentlich in dem Kampf und gerade in dem Kampf als solchen ihre 
Freude findet. 

Im Gegentheil gewisse als gesichert angesehene und yon ge- 
wiehtigen !~'amen vertretene Lehren und Meinungen galten ihm als 
ziemlich unantastbar und in gewissem Sinne geheiligt. So glaube 
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ich sicher, dass, als einst in einem medicinischen Vereinsfest witzige 
KSpfe eine Quadrille auffahrten, deren Tanzerinnen die verschiedenen 
elektrischen Molekel yon D u B o i s- R e y m o nd darstellten und sich 
auf Commando verschieden gruppirten, so wie diese sich nach der 
Theorie drehen und wenden Sollten, H e i d e n h a i n  zwar herzlich 
darttber lachte, aber es im Stillen doch ft~r eine Art Blasphemie 
ansah. Er hatte zu viel Respect vor den  durch grosse geistige 
Arbeit gesicherten oder scheinbar gesicherten Glaubenss~tzen und 
gab sie wohl erst dann auf, wenn er durch e i g e n e  Arbeit und 
durch e ig  e n e experimentelle Untersuchungen eines Besseren be- 
lehrt worden war. 

Diese, seine im Wesentlichen conservative Natur --  ich spreche 
nicht yon der Politik -- ,  welche eben das Bestehende achtete, well es 
sich durch seinen Bestand als lebenskrifftig erweist, wirkte auch (wie 
ich glaube) natilrlich ausser den ihm vorliegenden sachlichen Griinden 
ein wenig mit, als er seiner Zeit sehr energisch ftlr die Gymnasial- 
bildung der Mediciner 1) eintrat, und i~usserte sich auch in manchem 
Kleinen, so z. B. darin, dass er FremdwSrter in den Casus der 
fremden Sprache setzte. Er li~sst in L u d w i g ' s  Laboratorio funda- 
mentale Arbeiten entstehen, findet im letzten Stadio der Vergiftung 
andere Erscheinungen als im Anfang und hi~lt die Zeit eines Quadri- 
ennii zu kurz far das medicinische Studium ~u. s. f. 

Wie fest er schliesslich in dem schlesischen Boden Wurzel ge- 
fasst hatte, das ging nicht bloss aus der ttochachtung und u 
yon vielen Aerzten hervor, die ihn als ihren pflichttreuen, kaum zu 
abertreffenden Lehrer in einem der wichtigsten F~tcher der medi- 
cinischen Wissenschaft verehrten, sondern auch aus der Stellung, 
welche er an der Universitat, in der Stadt und in der ,schlesischen 
Gesellschaft ft~r vaterli~ndische Cultur", einer wissenschaftlichen~ tiber 
ganz Schlesien ausgebreiteten Gesellschaft mit ihrem Sitz in Breslau, 
mit der Zeit einnahm. Hier hielt er seine bekannten Vortri~ge i~ber 
diejenigen Gegenstande, die er gerade bearbeitete oder bearbeitet 
hatte. Und immer, wenn H e i d e n h a i n  sprach, gab es ein aus- 
verkauftes Haus~ denn Jedermann wusste, dass e r d a  interessante, 
neue Thatsachen in klarem, scharf durchdachtem und schSnem 
u zu hSren bekam. 

1) Deutsche meal. Wochenschr. Mr. 5. 1879. 
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Als daher im Jahre 1884 der langjahrige Vorstand der Gesell- 
schaft, der bekannte ,,alte G 6 p p e r t " ,  das Zeitliche segnete, wurde 
H e i d e n h ai  n an seine Stelle gewablt und liess es sich angelegen 
sein, die 6esellschaft nicht bloss wissenschaftlich nach jeder Richtung 
zu fSrdern, sondern ihre Wirksarakeit auch raehr in die Provinz zu 
ilbertragen. Diese wesentlich yon ihra in Scene gesetzten allgeraeinen 
,,Wanderversamralungen", die in den verschiedenen S'tadten des 
Schlesierlandes tagten, sollten der bei der Grandung der Gesell- 
scbaft im Jahre 1803 ausgesprochenen Aufgabe gerecht werden, ,,das 
Land und seine Be~,ohney in allen wichtigen Beziehungen zu er- 
forschen, auf naturwissenschaftlichem, historischera, socialera Gebiete, 
und durch Verbreitung der gewonnenen Kenntnisse beizutragen zur 
F6rderung der geistigen wie raateriellen Interessen seiner Bewohner". 
Diese Aufgabe hat H e i d e n h a i n in vollkoraraener Weise gelSst. 
Und gerade hier wirkte er durch seine anregende, lebhafte PersSn- 
lichkeit, durch die packende Gewalt seiner Retie, wie nur sehr wenige 
Menschen es im Stande sind. Er war far diese Stelle wie geschaffen. 

Diese allgeraeine Theilnahrae zeigte sich denn auch bei seiner 
Krankheit, sowie bei seinera Hinscheiden. Denn neben der Alraa 
u und der Wissenschaft, neben der grossen Zahl seiner wesent- 
lich durch die Wissenschaft mit ibm verkniipflen Co]legen und 
Schiller trauerten ausser den Mitgliedern seiner Farailie auch eine 
grosse Menge yon Freunden und Bekannten ura den bedeutenden 
M e ns che  n,  dera sie unendlich Yieles verdankten. Diesen Gefahlen 
lieh ira Namen der vaterl~tndischen Gesellschaft tier stellvertretende 
Vorsitzende Oberbilrgermeister B e n d e r ,  im •araen der Faculti~t 
Prof. P o n fi c k,  filr das Institut der derzeitige Assistent tier physio- 
logischen Abtheilung Prof. H il r t h 1 e und far die zahlreichen Schiller 
Prof. B o r n  warraen und beredten Ausdruck. Am 15. October Nach- 
mittags bewegte sich der lange Leichenzug' nach dem Bernhardin- 
Kirchhof bei Rothkretscham, wo H ei d e nh ai n '  s Leiche bestattet wurde. 

H e i d e n h a i n war unstreitig einer der vielseitigsten der neueren 
Physiologen, da er nicht bloss in den verscbiedensten Gebieten der 
Physiologie zahlreiche und zura Theil babnbrechende Arbeiten ver- 
~ffentlicht hat, sondern ganz dasselbe auch yon dera grossen Gebiete 
der Histologie gilt, welche er praktisch und theoretisch lehrte. Es 
ist dies, wie jeder Urtbeilsfahige einsieht, ein ausserordentlich grosses 
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und umfangreiches Gebiet, zu dessen Beherrschung nicht bloss eine 
grosse Summe yon Wissen, sondern auch eine eben so grosse, wenn 
nicht noch grSssere Summe yon KSnnen, von technischer Leistuags- 
f~higkeit gehSrt., Ehe heutzutage ein thierisches Gewebe So weir 
vorbereitet ist, dasses mit dem Deckglas bedeckt werden kann und 
ein ,mikroskopisches Pr~parat" darstellt, dauert es etwas l~nger und 
ist es etwas umstandlicher, als zu jener Zeit, in welcher man nach 
H e n 1 e'  s Ausspruch nut mit dem Rasirmesser aber ein frisches 
Gewebe zu streichen brauchte, um wichtige Entdeckungen zu machen. 
Allerdings ist es mir hierbei immer aufgefallen, class nur die be- 
deutendsten Forscher bei diesem Streichen etwas entdeckt haben, 
wie P u r k i n j e ,  S c h w a n n ,  die SchSpfer der modernen Zellenlehre, 
H e n l e  und Andere. Zum Entdecken gehSrt eben heute wie da- 
reals die ,,Verwunderung am rechten Orte", nicht bloss das Sehen. 

Der besseren Uebersicht halber will ich die A r b e i t e n H e i d e n- 
h a i n ' s  und seiner Schaler nicht in ihrer Zeitfolge, sondern nach 
ihrem wissenschaftlichen Inhalt besprechen, oder besser gesagt kurz 
skizziren; denn den Lesern dieses Archivs d~rften sie ja alle, nament- 
lich die in diesem Archiv verSffentlichten, mehr oder weniger be- 
kannt sein. - -  

Ueber B l u r  und B l u t k r e i s l a u f  hat H e i d e n h a i n  eine 
Reihe wichtiger Untersuchungen angestellt. Gleich eine seiner ersten 
Arbeiten, seine Habilitationsschrift in Halle 1), handelt abet die im 
thierischen KSrper befindliche B l u t m e n g e .  Nach einer ausftihr- 
lichen historischen Einleitung, aus welcher mitgetheilt sein mSge, 
dass H e r b s t auf Grund yon Injectionen menschlicher Leichen mit 
Wachs oder wachsartigen Massen die menschliche Blutmenge durch- 
aus zutreffend zu 10--1~ Pfund (entgegen ~dteren Angaben, die sich 
bis auf 30 Pfund versteigen) abgesch~tzt hatte, behandelt H e i d e n- 
h a in  die verschiedenen Methoden, die Blutmenge zu bestimmen, und 
entscheidet sich schliesslich f[lr die W e 1 c k e r '  sche, welche bekannt- 
lich aus der Fhrbekraff des Blutes dessen Menge bestimmt. Wean 
1 ccm Blur auf das Hundertfache mit Wasser verdannt bei be- 
stimmter Schichtdicke eine bestimmte Farbe hat, so ist es klar, dass, 
wenn 10000 ccm einer w~tsserigen Blutmischung unter denselben 
Bedingungen die gleiche Farbekraft zeigen~ dann in dieser Menge 

1) Siehe oben S. 226 und Archiv far physiol. Heilkunde N. F. Bd. 1 
S. 507. 1857. 
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eben 100 ccm Blut enthalten sein miissen, vorausgesetzt, dass alles 
Blur die gleiche Farbekraft besitzt. Das ist nun aber nach H e i d e n -  
h a i n  nicht der Fall, sondern das venSse Blur farbt starker; ira 
Durchschnitt etwa 1~12 Mal, als das arterielle. Hiernach ware die 
W e l c k e r ' s c h e  Methode leicht zu corrigiren, wenn uns das Ver- 
hi~ltniss der beiden Blutarten zu einander bekannt wi~re, wenn man 
beispielsweise wfisste, die Menge des ven0sen Blutes im menschlichen 
KSrper sei 1,5, 2 oder 3 Mal so gross wie die des arteriellen. Es 
ist merkwtirdig~ dass fiber diese doch gewiss recht wichtige Frage 

- -  soviel ich wenigstens weiss - -  in neuerer Zeit gar nieht ge- 
arbeitet worden ist. H a l l e r  schatzt im menschlichen KSrper das 
Verhi~Itniss der Menge des arteriellen Blutes zu derjenigen des 

venSsen wie 4 : 9. 
Da nun dieser Unterschied in der Farbekraft~ je nachdem man 

das gesammte Blut als arteriell oder venSs betrachtet und in Rech- 
nung zieht, Fehler yon e~wa + 6, beziehungsweise - -  5 % zur Folge 
hat, so hat H ei d e n h a i n, um wenigstens diesen Fehler zu verkleinern, 
die Mitte aus zwei solchen Bestimmungen genommen. Es wurde 
also zunachst die Farbekraft des arteriellen, dann die des venSsen 
Blutes an zwei kleinen Proben bestimmt, bierauf gewSbnlich das 
Thier dutch Verbluten getSdtet, das ganze Gefasssystem yon der 
Aorta aus mit Wasser ausgespi~lt und die Farbe der Spi~lfli~ssigkeit 
mit den Stichproben dutch entsprechende Verdtinnungen in's Gleich- 
gewicht gesetzt. Da auch, wenn die Sptilflfissigkeit aus den Venen 
farblos oder nahezu farblos abfliesst, immer noch Blut iff den Ge- 
fassen steckt, zerkleinerte H e i d e n h a i n  nach dem Vorgange yon 
W e l e k e r  und B i s c h o f f  das ganze Thier mit Ausnahme des 
Darmes und der Gallenblase, versetzte die Masse mit Wasser und 
presste die Fl~ssigkeit ab. Aus der Menge der gesammten Spi~l- und 
Pressflfissigkeit, sowie ihrer Farbekraft wurde die Blutmenge be- 
rechnet. So findet H e i d e n h a i n  bei Kaninchen einen mittleren 
Blutgehalt yon 5,5% des K0rpergewichtes (Min. 4,88, Max. 6,7 %), 
bei Hunden einen solchen yon 7f12% (Min. 6,62~ Max. 8,11). Be- 
merkt sei ausserdem noch die wichtige Thatsache, dass ein langer 
dauernder Hungerzustand (bei Hunden) das relative Gewicht des 
Blutes zum KSrper nicht anderte, wodurch entgegenstehende altere 
Angaben vofi C h o s s a t und Anderen berichtigt wurden. Diese 
H ei d e n h ain'~Sche Methode war nahezu vollkommen. Nur die 
Aussptilung mit Wasser, durch welche das Thier sehr bald in hohem 

E. P f l f ige  r ,  Archly fiir Physiologie. Bd. 72. 17 
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:Grade 5deraatSs wird, ersetzt man zweckmassig durch eine solche 
rait physiologischer KochsalzlSsung. Ausserdem erapfiehlt es sich, 
wie G s c h e i d 1 e n zeigte, das gauze Blur und seine LSsungen rait 
Kohlenoxyd zu behandeln~ wodurch gleichraiissige Fi~rbung und 
grSssere Haltbarkeit der LSsungen erreicht wird. 

He i d e n h ai n's allererste Arbeit beziehungsweise VerSffentlichung, 
ni~mlich seine Dissertation, welche er seinem Vater (patri carissimo, 
dilectissirao~ duci in literarura via peritissirao) gewidmet hat, handelt 
yon der n e r v S s e n  R e g u l a t i o n  de r  H e r z t h i i t i g k e i t .  hls 
wesentliches Ergebniss derselben sieht er entgegen den Anschauungen 
yon S c h i f f  und ira Anschluss an diejenigen yon V o l k m a n n  die 
Thatsache an~ dass die Nervi vagi nicht die Bewegungsnerven des 
Herzens sind, well nach ihrer Durchschneidung die Herzschli~ge fort- 
dauern, sondern dass sie, so wie W e b e r  behauptet~ die Thi~tigkeit 
der specifischen motorischen Herznerven einschr~nken, weil nach der 
Beseitigung der Vagi das Herz nicht bloss welter schliigt, sondern 
sogar in rascherera Tempo welter schlhgt. Diese Beseitigung des 
Vagus ward auch in der zuerst yon E c k h a r d  angegebenen Art 
durch einen den Nerven durchsetzenden constanten Strom erreicht. 
Leitete man einen solchen yon sechs Daniells durch die beiden (un- 
durchschnittenen) Vagi eines Hundes, so wurde die Zahl der Herz- 
schlgtge nahezu verdoppelt. 

Welter werden ira Anschluss an die ersten dahin gehenden Ver- 
suche yon V o lk ra a n n und die sp~teren allgeraein bekannten yon 
S t an ni u s verschiedene Durchschneidungen und Durchschniirungen 
des Herzens v0rgenoraraen und aus deren Folgen geschlossen, dass 
ira Herzen selbst gangliSse Central-Apparate vorhanden sind, welche 
den regelmi~ssigen Schlag des Herzens, den Wechsel yon Systole und 
Diastole veranlassen. So tegte H e i den  h ai n einen der ersten Bau- 
steine mit zu jenera Gebi~ude, welches sich in unserer Zeit zu einem 
Bau yon geradezu schwindelnder H5he erhoben hat, das aber, wenn 
wir ganz unbefangen urtheilen, doeh noch nicht ganz unter Daeh ist. 
Denn noeh iramer ist die Rolle der Ganglienzellen ira Herzen nicht 
vSllig klargestellt; sie werden zwar iraraer raehr in ihren Herrscher- 
,thaten und Pfiichten eingeschrankt, aber ganz und gar abgesetzt 
'sind sie noch nicht. 

Wie oben erwi~hnt, hatte sich H e i d e n h a i n i n  dieser seiner 
Erstlingsarbeit und, wie ich weiss, auch sp~terhin stets auf das Ent- 
schiedenste gegen jede motorische oder erregende Wirkung des Vagus 
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auf das Herz ausgesproehen, wiewohl dieselbe zu wiederholten Malen 
yon S c h i f f  (und auch yon M o l e s c h o t t )  behauptet wurde. I~nd 
wie merkwfirdig! Achtzehn Jahre spi~ter kommt H e i d e n h a i n ~ )  
durch verhSltnissmrtssig einfaehe Versuche, d. h. durch einfache 
elektrische und chemische Reizung des Vagus beim Frosche und Auf- 
zeichnung der Herzschl~ge Zu der Anschauung, dass neben den bem- 
menden Fasern im Vagusstamm thatsachlieh auch andere vorhanden 
sind, welche die nahezu entgegengesetzte Wirkung bei ihrer Reizung 
entfalten. Wahrend die ersteren, die sogenannten Hemmungsfasern, 
die PulsgrSsse und die Pulsfrequenz herabsetzen und die diastolische 
Erscb]affung des Herzens ergiebiger machen, steigern jene,  die 
H e i d e n h a i n ,,Verstarkungsfasern" zu nennen vorsehliigt, die Puls- 
grSsse und die Pulsfrequenz Und verringern die diastolische Er- 
schlaffung. H e i d e n h a i n meint, dass es sich hierbei wirklich um 
zweierlei verschiedene Fasern handelt und nicht etwa um ein und 
dieselbe Faser, die je nach der Art ihrer Erregung verschiedene Zu- 
stftnde in dem yon ihr versorgten Muskel wachrufen kOnne. Neuere 
Untersuchungen haben es wahrscheinlich gemacht, dass man noch 
mehr derartige verschiedene Fasergattungen beziehungsweise Erregungs- 
arten derselben Faserart anzunehmen babe. 

Wieso mages  wohl kommen, class H e i d e n h a in  erst nach so 
langer Zeit zu dieser Besti~tigung yon Sch i f f ' s chen  Angaben ge- 
laugt ist? Nun ich glaube, die Mode herrscht in der Physiologie, 
wie iiberall anderswo. S c h i f f  und seine Arbeiten standeu in jener 
frtiheren Zeit etwas auf dem Index der tonangebenden, sozusagen 
den wissenschaftlichen Markt beherrschenden Partei. , ,Ce n'est pas 
nn homme s6rieux," soll Napoleon (freilich einige Jahre vor 1870) 
fiber B i s m a r c k  gesagt haben, als ibm dieser seine Zukunftspl~ne 
often darlegte. So fthulich wurde auch S c h i f f  in jener Zeit, um 
Kleines mit Grossem zu vergleichen, nicht so recht ftir ernst ge- 
nommen und seinen Angaben aus Grtinden, die ich nicht zu iiber- 
sehen vermag, Misstrauen entgegengebracht. H.e i d e n h a in  stand 
auch (wie wohl Aehnliches mehr oder weniger bei einem Jeden yon uns 
tier Fall ist) ein wenig unter dem Banne jener Mode and hat sich 
erst, wie ich das aus vielfachen Unterredungen und Besprechungen 
mit ibm weiss~ durch vorurtheilslose Priifung und sorgfaltige Arbeit 
aus demselben befreit. 

1) Pfliiger's Archly Bd. 27 S. 383. 1882. 
17" 
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In seiner Dissertation behandelte g e i d e n h a i n auch die I n n e r - 
r a t i o n  de r  L y m p h h e r z e n .  Wie bekannt hat das beliebte Ver- 
suchsthier der Physiologen, der Frosch, deren vier, zwei vordere und 
zwei hintere~ welche ahnlich dem Blutherz pulsiren und die bei jenem 
Thiere gewaltige Lymphmenge in bestimmter Richtung pumpend vor- 
warts bewegen. Sie stehen in nervSser Verbindung mit dem Rilcken- 
mark, wie namentlich W al d e y e r 1) durch sorgfi~ltige anatomische 
Untersuchungen festgestellt hat, und werden durch ZerstSrung des 
Riickenmarkes, beziehungsweise Abtrennung yon demselben in ihrem 
Schlage beeinflusst, Zerstiirung des Rilckenmarkes, in welchem 
V o l k m a n n  die automatischeu Centra ftir diese Herzen Sah, sollte 
sie auf immer in Ruhe versetzen. Das geschieht nun abe5 wie zu- 
erst S c hi ff  ~) und E c k ha  r d 8)~ sp~ter G o 1 tz 4) und Andere fanden, 
nicht, sondern das seines angeblichen Centrums beraubte Herz schlagt 
weiter fort. Bei genauerem Zusehen aber sind jene Bewegungen 
nicht den fri~heren gleichwerthig, sondern schwi~cher, unregelmassiger 
und erfassen nicht das ganze Herz. Einfache elektrische Reizung 
der zu dem Herzen tretenden ~erven (durch Schliessung eiaes Stromes) 
lasst das Herz zucken, wie einen gewShnlichen Muskel; dauernde 
DurchstrSmung desselben vermittelst eines constanten Stromes (also 
Ausschaltung der I<erven), li~sst dagegen dasselbe im Diastole still 
stehen. Hiernach nimmt H e i d e n h a i n  die obige u  
Anschauung im Wesentlichen wieder auf und betrachtet die zu den 
Lymphherzen hingehenden Nervenfasern nicht, wie es yon anderer 
Seite geschehen war, als Hemmungsnerven, die wie der Vagus die 
Herzthatigkeit herabsetzen, sondern im Gegentheil als motorische 
bTerven, welche die Thatigkeit dieser Organe anregen. 

Weiter ausgeftihrt hat dann 1865 in H e i d e n h a i n ' s  Institut 
diese Angelegenheit W a 1 d e y e r ~)~ der um jene Zeit Assistent am 
physiologischen Institut zu Breslau war und das enge Freundschafts- 
biindniss knilpfte, welches seitdem jene beiden Manner dauernd 
umschlungen hielt. W a l d e y e r  dehnte seine anatom{schen Unter- 
suchungen aueh auf die L y m p h h e r z e n  de r  S e h i l d k r S t e n  aus 
und konnte im Allgemeinen die H e i d e n h a i n ' s c h e n  Angaben be- 

1) Zeitsehrift fiir rationelle Medicin Bd. 21 Reihe 3 S. 103. 1864. 
2) Ebenda Bd. 9 S. 259. 1850. 
3) Ebenda Bd. 8 S. 211. 1849. 
4) Centralblatt fiir die reed. Wissensch. ~r. 2 und 32. 1863. 
5) Studien des physiol. Instituts zu Breslau Heft 3 S. 71. 1865. 
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statigen. Vor allen Dingen wurde eine genauere Beobachtung da- 
durch mSglich gemacht, dass man yon den zwei neben einander 
gelegenen Herzen eines Thieres das eine durch Durehschneidung 
seines :Nerven (Nervus coccygeus) yon dem R~ckenmark trennte, das 
andere dagegen in seinen normalen Verbindungen beliess. Das un- 
versehrt gelassene Herz ,,pulsirte in vollen, kr~dtigen Schl~gen, die 
immer durch eine Zusammenziehung des ganzen Organs bewirkt 
wurden", bei dem operirten dagegen erfolgten die Bewegungen zeit- 
weise zwar auch in einem gewissen Rhythmus, waren aber rascher, 
"r durch l~ngere Pausen unterbrochen und ,,umfassten nie das 
ganze Organ, sondern stets nur einzelne Theile desselben" in un- 
regelmassiger Reihenfolge und Abwechselung. 

Diese unregelm~ssigen Pulsationen werden nun, da W a 1 d e y e r 
in unmittelbarer N~he der Lymphherzen Ganglienzellen nachweisen 
konnte, eben diesen Zellen, jenen ,,Nervencentren" zugeschrieben, da 
es nicht wohl anginge, ,,den Muskelfasern der Lymphherzen eine 
Irritabilitat zuzuschreiben, die so welt aber die Grenze und die Be- 
deutung der seit Kurzem sichergestellten Muskelreizbarkeit hinaus- 
geht ", wahrend S ch i f f ,  tier yon diesen Ganglienzellen nichts wusste, 
die restirenden pulsatorisehen Zusammenziehungen der Lymphherzen 
lediglich myogenen Ursprungs sein lasst. Dem R~lckenmark aber 
wird eine ,,Coordinirung der Bewegungen", also das einheitliche Zu- 
sammenwirken aller Muskelfasern tier Herzen zuerkannt. 

Es sei ferner noch auf einige Arbeiten H e i d e n h a i n ' s  
welche die P h y s i o l o g i e  des  K r e i s l a u f s  betreffen, an dieser 
Stelle ganz besonders hingewiesen, weil gerade aus ihnen am aller- 
deutlichsten hervorgeht, wie H e i d e n h a i n Schritt far Schritt sich 
m~hsam auf~varts und vorw~rts arbeitete. Oft verzweifelt er an der 
Erreichung des vorgesteckten Zieles, trotzdem abet packt er den- 
selben Gegenstand immer wieder an und gewinnt schliesslich ganz 
unerwartete Ausblicke, welche ihm zeigen, dass gewisse, als unumst6ss- 
lich angesehene Glaubenssatze nicht mehr zu Recht bestehen k6nnen. 

H e i d e n h a i n hatte mit K 5 r n e r 1) Studien ~ber die versehiedene 
Temperatur einzelner Organe (linkes und rechtes tterz, Leber 
u. s. w.) angestellt, und es lag ibm ungemein nahe, da er auch die 
W~rmebildung des thatigen Muskels in classischer Weise untersueht 

1) H. KSrner, Beitrage zur Temperaturtopographie u. s. w. Dissertation 
:Breslau 1871. 
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butte, die Temperatur des thatigen, beziehungsweise ruhenden Gehirns 
zu priffen. Die Temperatur des zustrSmenden Blutes sollte mit der 
Temperatur des Organes selbst verglichen werden, je nachdem es 
ruhte, oder je nachdem es durch Reizung eines sensiblen ~erven ,,in 
lebhafte Empfindungsthatigkeit versetzt" wurde. Die Versuche fielen 
so aus, wie man es erwartet butte, d. h. das thi~tige Gehirn wurde 
offenbar warmer, oder genauer ausgedri]ckt (denn es wurde auf thermo- 
elektrischem Wege vorgegangen), der Temperaturunterschied zwischen 
th~tigem Hirn und zutretendem arteriellen Blur stieg erheblich in 
die HShe. Das Him musste also wohl wie alle, thatigen Organe 
warmer geworden sein~ denn die Temperatur des arteriellen Blutes 
konnte sich doch kaum geandert haben. Aber was lehrte den 
kritischen Forscher der Versuch ? ,,Ich fahrte," so sagt H e i d e n h a i n 1), 
,rein empfindliches Thermometer in den arteriellen Blt{tstrom ein und 
sah zu meiner nicht geringen Ueberraschung bei jeder Reizung des 
R~ervus ischiadicus das Quecksilber desselben in 1 bis 11/2 Minuten 
0,1 bis 0,2 o C. sinken." Dieses Sinken der Bluttemperatur be- 
ziehungsweise des KSrperinnern bei Reizung eines sensiblen Herren 
(wenn natiirlich jegliche willkiirliche Bewegung durch Curarevergiftung 
unmSglich gemacht ist) wirkte wie das Steinchen bei der Lawine. 
Eine gauze Fi~lle yon Untersuchungen schloss sich an diese That- 
sache an, die zunachst nach jeder Richtung hin gepriift und fiber 
allen Zweifel sicher gestellt wurde. Es liess sich welter zeigen~ dass 
i~hnlich der Reizung eines sensiblen Herren, welche bekanntlich den 
Blutdruck steigert, auch andere Blutdruck steigernde Mittel, wie un, 
mittelbare Reizung des Kopfmarkes (medulla oblongata) auf elektri- 
schem Wege oder dutch Athmungssuspension die gleiche Wirkung 
hubert. Alle bewirkten ein Sinken des KSrpertemperatur. 

Hach den landlaufigen, namentlich ,con L u d wi g und seiner 
Schule vertretenen Anschauung ist diese Steigerung des Blutdrucks 
bedingt durch einen Krampf der kleinen Arterien, verbunden mit 
einer Blutstauung in den Arterien und einer Verlangsamung der 
Stromgeschwindigkeit ia den Capillaren und Venen. Setzt man nun 
aber auf andern Wegen die StrSmungsgeschwindigkeit des Blutes 
herab (wie durch Reizung des peripheren Vagus, plStzliche starke 
Blutentziehung), so tritt nicht eine Herabsetzung~ sondern eine Er- 
hShung der Temperatur im Innern des KSrpers ein. Hat also wirk- 

1) Pfli~ger~s Archly Bd. 3 S. 504. 1870. 
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lich die Reizung der vasomotorischen Nerven durch obige Eingliffe, 
die mit einer Steigerung des Blutdruckes verkniipft ist, eine derartige 
Wirkung oder vielleicht gar eine andere? Der Versuch entscheidet 
gegen die herrschende Annahme. Es wird nicht nur nicht die 
StrOmungsgeschwindigkeit in den Venen herabgesetzt~ sondern sie 
wird unerwarteter Weise recht bedeutend erhSht, wie unzweifelhafte 
Versuche mit Ludwig ' s  Stromuhr erweisen. (Nebenher wird hier- 
bei festgestellt,, dass bei fiebernden Thieren die Reizung eines sen- 
siblen Nerven zwar Blutdrucksteigerung, aber keine tterabsetzung der 
Temperatur des KSrperinnern zur Folge hat.) 

Die eben skizzirte Arbeit schliesst also im Wesentlichen 
mit einem Fragezeichen ab, wiewohl die thatsachlichen A~lgaben in 
weiteren, mi~hsamen Untersuchungen als zu Recht bestehend befunden 
und gegenaber entgegengesetzten Behauptungea aufl~ 1) erhalten 
werden. 

Wenn in Folge obiger, den Blutdruck steigernder Eingriffe die 
Innentemperatur sinkt, so wird (das liegt sehr nahe und war auch 
schon yon anderer Seite ausgesprochen worden) eine bedeutendere 
Abktihlung durch die Oberfli~che des KOrpers stattfinden, indem durch 
dieselbe mehr Blut als unter gew5hnlichen Umstanden fliesst und 
diese reichlichere, mit der ki~hleren atmosphiiri.schen Luft inittelbar 
in Beriihrung kommende Blutmenge sich selbst und schliesslich auch 
das KSrperinnere abkilhlt. 

Die zuni~chst zu 15sende Frage ist also die. Wie verhi~lt sich 
die Hauttemperatur bei den genannten Eingriffen? Nun, es ist leicht 
zu zeigen, dass dieselbe betri~cht]ich in die Hi)he steigt. So also 
wirkt das vasomotorische Nervensystem m i t ,  wenn auch keineswegs 
allein auf die Regulirung der KOrpertemperatur. Die Hautgefitsse 
nehmen eine Sonderstellung ein; sie ziehen sich bei dieser allge- 
meinen Blutdrucksteigerung lange nicht in dem Maasse zusammen, 
wie andere Gefasse, lassen verhaltnissmiissig mehr Blur durch sich 
hindurchtreten und kiihlen auf diese Weise den KSrper in seinem 
Innern ~b. 

Inzwischen erschienen verschiedene Arbeiten fiber die Erweite- 
rung yon Gefi~ssen durch Reizung gewisser an sie herantretender 
Nerven. Das classische Beispiel fi'lr diesen Vorgang war bisher die 
yon C1. B e r n a r d  entdeckte gewaltige BlutdurchstrSmung tier Unter- 

1) Pfltiger's Archiv Bd. 5 S. 78. 1872. Ebenda Bd. 6 S. 20. 1872. 
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kieferdri~se des Hundes bei Reizung der Chorda tympani und die 
Erectio penis bei der Reizung der yon Eckhard  gefundenen ~qervi 
erigentes. ,,Diese Thatsachen galten aber immerhin als vereinzelt, 
trotzdem dass bereits vor langer Zeit S e h i f f  auf Grund wichtiger 
Beobachtungen, die merkwiirdiger Weise wenig beriicksichtigt worden 
sind, sich veranlasst gesehen hatte, eine allgemeinere Verbreitung 
gefi~sserweiternder Nerven oder wenigstens activer Gefi~sserweiterung 
als zweifellos anzusehen." 1) Die Gefi~sserweiterer waren noch nicht 
modern; erst Vulp ian  und Goltz,  spater He idenha in  und Andere 
machten sie curfi~hig. 

Wie verhielten sich nun die Hautgefasse bei Reizung der an 
sie herantretenden ~erven? Zeigten sie ebenfalls eine Ausnahme- 
steUung und war ihr Verhalten den oben mitgetheilten Erscheinungen 
entsprechend oder befanden sich in ihren ~qerven etwa gar Erweiterer, 
wie es S c h i f f  behauptet hatte.9 

In einer in Gemeinschaft mit 0 s t r o u m of f  angestellten Unter- 
suchung konnte H e i d e n h a i n zuni~chst unschwer feststellen, dass 
in den Hilftnerven des Hundes Fasern verlaufen, durch deren Reizung 
die Hautgefi~sse verengt werden (Vasomotoren im engern Sinne des 
Wortes oder Vasoconstrictoren), sowie andere Fasern, deren Reizung 
eine Erweiterung der Gefi~sse herbeifilhrt (Gefi~sserweiterer, Vaso- 
dilatatoren oder, wie sie He idenha in  meines Erachtens nicht zweck- 
mi~ssig nennt, ,Hemmungsnerven"). HSchst beachtenswerth ist nun 
das u dieser Gefasserweiterer bei reflectorischer Reizung 
sensibier I~erven. Durchschneidet man z. B. bei einem curarisirten 
Hunde einen Hiiftnerven, misst an beiden Hinterpfoten die Tempe- 
ratur der Haut~ so wird man finden, dass bei Steigerung des Blut- 
druckes' durch periphere Reizung des Splanchnicus sich beide Pfoten 
nicht wesentlich verschieden yon einander verhalten. Reizt man aber 
einen sensiblen ~erven, e twa den Vagus central, so geht die Tempe- 
ratur in der normalen Pfote bedeutend in die HShe (wie schon frt~her 
gefunden), steigt dagegen nicht in der gelahmten, deren Gefasse doch 
in Folge tier Nervendurchschneidung schlaff sein und dem gesteigerten 
Blutdruck gar keinen Widerstand entgegensetzen sollten. ,,Die Ge- 
fasserweiterung ist also nicht passive Folge der Drucksteigerung, 
sondern ein activer, an die Integriti~t der Gefi~ssnerven gekni~pfter 

1) H e i d e n h a i n ' s  Worte in P f l i i g e r ' s  Archiv Bd. 12 S. 221, 1876 in tier 

Arbeit yon O s t r o u m o f f .  
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Vorgang." Ja, selbst wenn der Blutdruck, wie es bei centraler 
Vagusreizung nicht selten geschieht, herabgesetzt wird, wird die 
normale Pibte viel warmer als die ihres Nerven beraubte. 

Das ist nun auch im Wesentlichen der oben angedeutete Ver- 
such yon S c h i f s  Wenn man namlich bei einem Kaninchen den 
Halssympathicus einer Seite durchscbneidet, so wird bekanntlich alas 
Ohr der operirten Seite in Folge Erweiterung seiner Gef~sse viel 
rSther und warmer als das der normalen Seite. Regt man jetzt 
das Thier irgendwie auf: so kann man nahezu regelmassig beobachten, 
dass nun das normale Ohr viel rSther und warmer wird als das 
andere. Durchschneidung der Verengerer setzt also nicht grSsste 
Erweiterung der Gefasse, sondern Reizung der Erweiterer. 

Weiter wird aber den Verlauf dieser beiden Nervenfasern far 
die Hinterpfote des Hundes ermittelt, dass sie beide im Sympathicus 
gelegen sind und zu dem Ischiadicus herantreten, wo man ihrer sehr 
bequem habhaff werden kann. Diese Nerven und namentlich die 
Erweiterer der Hautg'efasse sind es also wesentlich, welehe bei der 
Regulation der Warme betheiligt sind. Somit hatte also jene oben 
angedeutete Erscheinung, aus der man gar leieht auf eine Erwarmung 
des thatigen Gehirns hatte schliessen kSnnen, zu allen diesen inter- 
essanten und wichtigen Beobachtungen und Folgerungen Anlass ge- 
geben, und der mahsam auhteigende Kletterer hatte einen durchaus 
befriedigenden Ausbliek. Alle Thatsachen liessen sich leicht unter 
den gesehilderten Gesichtspunkten verstehen. Aber der Berg - -  das 
konnte man ohne Weiteres sehen - -  war noch lange nicht erstiegen. 
Die nachstliegende Frage war die: wie verhielten sich die andern 
Gefasse des KSrpers, z. B. die tier Muskeln? etwa ebenso wie die 
Hautgefasse oder vielleicht wie die Darmgefasse, die sich bei reflec- 
torischer 1~eizung sensibler Nerven verengen, w~hrend jene sich er- 
weitern ? 

Eine Reihe :in Gemeinschaft mit mir 2) angestellter Versuche 
ergab - -  kurz gesagt --, dass die Muskelgefasse der Extremit~ten 
sich im Wesentlichen so wie die Hautgef~tsse verhalten. Also auch 
ibnen muss man Gefftssverengerer und -Erweiterer zuschreiben. Da 
sich aber die Muskelgef~sse in gleichem Sinne (wenn auch nicht in 
gleichem Grade) wie die Hautg'efasse verhielten, so blieben far die 
Erklarung der Blutdrucksteigerung bei sensibler Reizung nur noch die 

1) Pflfiger's Archly Bd. 16 S. 1. 1878. 
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Gefiisse des Darmes t~brig; sie mussten sich so weit verengern, dass 
der Gesammtinhalt der KSrperarterien trotz der sich erweiternden 
Haut- und Muskelgefasse doch noch kleiner wurde als vor der 
Reizung. War das wirklich der Fall? Iqun es war hSchst merk- 
w~rdiger Weise ni  ch t der Fall. Man konnte auf die verschiedenste 
Art die Gefasse des Unterleibes ausschalten, Reizung eines sensiblen 
~erven erzeugte immer noch Steigerung des Blutdrucke~. Wetche 
Gefhsse sollten sich da noch zusammenziehen und dadurch den Blut- 
druck erh6hen, zumal sich ja die Gef~tsse der Haut und der Muskeln 
erweitern? Jener vorhin gewonnene Ausblick war uns also durch 
weiteres Steigen wieder genommen und zwar vollkommen genommen 
worden. Wir standen und stehen noch vor einem Rathsel~ oder 
besser gesagt, wir gelangen zu dem Schluss, dass die bisher ablichen 
Anschauungen ~ber die Betheiligung der Gef~sse an der Regulirung 
des Blutdruckes unmSglich ausreichend sein kSnnen. Wenn ich freilich 
sagen sollte, welche Krhfte trotz Ausschaltung der Darmgef~sse und 
trotz Erweiterung anderweitiger grosser Gefassgebiete bei sensibler 
Reizung den Blutdruck dennoch in die HShe treiben, so kana ich 
darauf eine bestimmte Antwort nat~rlich nicht geben. Aber nur 
folgende Ursachen bleiben - -  so weit ich sehe - -  zur Erkl~rung fibrig. 
Die Muskeln der Gefasse arbeiten ganz anders, als es gewShnlich 
dargestellt wird~ oder das Herz selbst bat bei all' diesen Versuchen 
immer noch das entscheidende Wort, so wie es v. B e z o 1 d gegeni~ber 
Ludwig  schon seit lange behauptet hatte. Die Triebkrafte des Herzens 
geben, gleichg~ltig ob sich die Gef~sse des KSrpers verengern oder 
erweitern, den Ausschlag. Oder drittens, es finder Beides statt, die 
Gef~sse unterst~tzen auf eine uns noch nicht gent~gend bekannte Art 
die Th~tigkeit des Herzens. 

Eine zweite grSssere Gruppe yon Arbeiten H e i d e n hai n' s bezieht 
sich auf die Physiologic de r  M u s k e l n  u n d  ~ e r v e n .  Gleich in 
dem ersten I-Iefte der Studien des physiologischen Instituts zu Breslau 
aus dem Jahre 1861 findet sich eine wichtige~ verh~ltnissmi~ssig wenig 

/ 

beachtete Arbeit ilber das Aussehen der c o n t r a c t i l e n  F a s e r -  
z e l l e ~  w~hrend ihrer Ruhe und Th~tigkeit und nach ihrem Tode. 
Als -eorzflgliches Object benutzte t te  i d e n h a i n die gewaltigen glatten 
Muskelzellen des Blutegels, namentlich diejenigen, welche die Gefhsse 
dieses Thieres zusammensetzen, und konnte dabei feststellen, dass 
dieselben bei ihrer Zusammenziehung gleicbzeitig und gleichmassig 
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in allen ihren Theilen dicker werden be i  entsprechender Abnahme 
ihrer Li~nge, also im Ganzen i~hnlicb wie die Faser des quergestreiften 
Muskels. Bei sehr starker Zusammenziehung sieht man ,,feiae dunkle 
Querlinien entstehen, die zu einem Theil auf Rechnung einer feinen 
Faltung der Zellwand kommen, zum andern Theil sicher yon der 
Anordnung der Ki~rnchen der Marksubstanz in Querreihen herri~hren". 
Ermfidet die Muskelzelle~ so zieht sie sich nicht im Ganzen zusammen, 
sondern die Zusammenziehung geht fiber sie gleichsam peristaltisch 
hinweg. Erstarrt sie schliesslich im Tode, so zeigt sie oft eigen- 
thfimliche, grobe Querstrichelungen, die auf 5rtlichen Gerinnungen 
ibres contractilen Inhaltes beruhen. 

Erw~thnt sei an dieser Stelle ferner die fiberaus sorgfaltige Unter- 
suchung H e i d e n h a i n ' s  fiber den sogenannten T o n u s  d e r  q u e r -  
g e s t r e i f t  e n M u s k e 1 n 1). Gewisse Muskelgruppen des Frosches, 
die noch mit dem Centralnervensystem zusammenhingen, wurden 
mit mi~ssigen Gewichten beschwert und ihre Li~nge auf das Genaueste 
gemessen. Hierauf durchschnitt man den zutretenden ~erven  und 
bestimmte wiederum die Li~nge des Muskels. Es trat keine Ver- 
]angerung ein, was doch offenbar hiitte geschehen mfissen, wenn der 
Muskel vorher unter einem hSheren Grad yon Spannung in Folge 
nerv0ser Erregung sich befunden hi~tte. Wenn H e i d e n h a i n frei- 
lich aus seinenlVersuchen folgerte, ,die animalen Muskeln besitzen 
keinen yore bTervensystem abhangigen Tonus!', so g i n g e r  mit dieser 
Behauptung, wie wir heute wissen, etwas zu weir; ' denn auch die 
quergestreiften Muskeln haben einen Tonus, der yon sensiblen Bahnen 
aus (wie nach neueren Versuchen vielleicht jedwede Bewegung), wenn 
auch in den verschiedenen Muskeln in sehr verscbiedenem Maasse 
ausgelSst wird. Dass die glatten Muskeln 2) und gewisse quergestreifte 
Schliessmuskeln einen Tonus besassen, das war auch H e i d e n h a i n 
bereits bekannt; doch sprach er,  wie gesagt, allen andern quer- 
gestreiften Muskeln den nerv6sen Tonus ab. 

Bei weitem die wichtigste Arbeit H e i d e n h a i n ' s  auf 'dem Ge- 
biete der Muskelphysiologie, man kann wohl sagen eine classische Arbeit, 
handelt yon tier m e c h a n i s c h e n  L e i s t u n g ~  W a r m e e n t w i c k -  
l u n g  u n d  d e m  S t o f f u m s a t z  be i  d e r  M u s k e l t h a t i g k e i t S ) .  

1) Physiologische Studien yon R. Heidenhain.  Berlin 1856. 
2) Archly ftir Physiologie 1858 S. 437. R. Heidenhain  und A. Col- 

berg, Tonus der Blasenschliessmuskels. 
3) Mechanische Leistung u. s. w. yon R. t teidenhain.  Leipzig 1864, 
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Sie ist ,dem hochverehrten Lehrer und Freunde Emi l  du Bo i s -Rey -  
m o n d" gewidmet. Der Grundgedanke, yon welchem genannte Arbeit 
ausging, war das Verhi~ltniss der im Muskel bei seiner Thatigkeit ge- 
bildeten Warme und der yon ihm geleisteten Arbeit zu bestimmen. 
H e i d e n h a i n glaubte die Gesammtsumme der durch den Stoffumsatz 
frei werdenden lebendigen Krafte (n~mlich Arbeit und freie Wftrme) 
constant herstellen zu kSnnen, wenn er den Iqerven des Muskels auf 
immer gleiche Weise reizte~ wi~hrend er die Gr6sse der Arbeit durch 
Aenderung der Belastung verandern wollte. Er stellte sich also (wozu 
er auf Grund der vorliegenden Thatsachen durchaus berechtigt war) 
vor, dass ein Nervenreiz yon bestimmter GrSsse in der Muskelmaschine 
stets dieselbe Menge yon Brennmaterial zur Zersetzung bringen warde. 
Wie gross war aber sein Erstaunen, als etwas ganz Anderes, nahezu 
das Entgegengesetzte yon dem Erwarteten eintrat! Der Muskel heizte 
sich um so sti~rker und verbrannte um so mehr Material~ je grSssere 
Anforderungen an ihn gestellt wurden. Erh6hte man kurz vor seiner 
Reizung oder auch wi~hrend derselben seine Spannung, so stieg hier- 
mit - -  innerhalb gewisser Grenzen - -  nicht bloss seine Leistungs- 
fi~higkeit, sondern auch die entwickelte Wi~rme, und zwar letztere 
langsamer als erstere. Der Muskel ist also einer Dampfinascbine 
vergleichbar, ,,welche eine Vorrichtung besasse, in jedem Augenblick 
die Kohlenverbrennung nach der zu verrichtenden Arbeit zu reguliren". 
,Wahrlich," ruft H e i den h a i n mit Recht aus~ ,sparsamer konnte mit 
dem Spannkraftsvorrathe des Organismus nicht umgegangen werden." 
Und in tier That ist diese Selbstregulirung der Muskelmaschine bei 
ihrer Arbeit (die sich, nebenbei bemerkt, in i~hnlicher Art an guten 
Gaskraftmaschinen findet) eine der wichtigsten Thatsachen auf dem 
gesammten Gebiete der Muskelphysik, ja wie der competenste Be- 
urtheiler dieser Fragen, wie A. F i c k  1) mit Recht sagt, ,,eine der be- 
deutsamsten physiologischen Entdeckungen der ~Neuzeit". Des weiteren 
sei bemerkt, class der Muskel immer sparsamer arbeitet, je erml~deter 
er ist. Seine mechanischen Leistungen sind hierbei oft wenig oder 
noch gar nicht gesunken, wi~hrend die Wi~rmebildung lange nicht 
mehr so bedeutend ist~ wie im Anfang. Er arbeitet so 5konomisch 
wie mSglich. Dass alle diese und i~hnliche Funde nicht bloss das 
Ergebniss scharfer Beobachtung und ebenso scharfen Denkens waren, 

1) ]VIechanische Arbeit und Wi~rmeentwicklm~g bei tier Muskelthhtigkeit 
S. 179. Leipzig 1882. 
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sondern auch auf Grund ungemein feiner experimenteller Technik 
festgestellt werden konnten~ darauf sei bier besonders hingewiesen. 
Denn H e i d e n h a i n batte das rechte Schatzungsmaass far die Technik. 
Er wusste sehr wohl, ,,dass mit complicirt aussehenden physikalischen 
Apparate n und mathematischen Forme]n sich viel werthlose Spielerei 
treiben und unter scheinbar exacter Form grosse Lockerheit der Ge- 
danken, wie Uebereilung in Voraussetzungen und Folgerungen ver- 
stecken l~sst ~ 1); er wusste aber ebenso gut, was gute und feine 
Apparate unter gewissen Bedingungen werth sind. Unter einem 
a]teren Bilde yon ibm (einem Stahlstich, wenn ich nieht irre) finden 
sich von seiner Hand geschrieben die Worte aus dem novum organon 
yon J. B a c o: Nec manus nuda, nec intellectus sibi permissus multum 
valet; instrumentis et auxiliis res perficitur, quibus opus est non minus 
ad intellectum, quam ad manure. 

Der eng mit dem Muskel verknapfte N erv  fesselte, wie leicht 
begreiflic5, ebenfalls seine Aufmerksamkeit. Er praft seine Erreg- 
barkeit durch den elektrischen Strom, den er zum ersten Mal in 
seiner Starke methodisch abstuft~), ~berzeugt sich davon, dass 
er durch haufig auf einander folgende mechanische Erschatterungen 
in eine andauernde Erregung versetzt werden kann, welche den zu- 
gehSrigen Muskel in Tetanus versetzta), er findet durch iiberaus 
sorgfaltige histologische und experimentelle Untersuchungen, dass ein 
sensibler Nerv (tier Lingualjs) niemals motorisch wird, auch wenn 
seine Reizung nach Durchschneidung des betreffenden motorischen 
Nerven (des Hypoglossus) die Zunge zu einer sehr langsamen Be- 
wegung veranlasst. Die Ursache dieses merkwiirdigen Verhaltens 
wird in der gleichzeitig mit dem Lingualis gereizten Chorda gefunden, 
welche hierbei die Gef~sse der Zunge gewaltig erweitert und die 
ihres nervSsen Einflusses beraubten Muskeln der Zunge wahrschein- 
lich durch die hierbei in ihnen stattfindende starke Lymphbildung 
chemisch reizt ~). - -  

Die T h a t i g k e i t  des G e h i r n s  und namentlich gewisse Zu- 
stande des menschlichen Gehirns zu nntersuchen, dazu wurde H ei d e n- 

1) :Physiol. Studien u. s. w. S. 5. 
2) Studien des physiol. Instituts zu Breslau Heft 1 S. 1, 1861 und Arch. 

s physiol. Heilkunde S. 442. 1857. 
3) Physiolog. Studium S. 127, Berlin 1856 und Molesehott's Untersuch. 

Bd. 4 S. 125. 1858. 
4) Ueber pseudomotor. Nervenwirkungen. Archly ffir Physio]. 1883, Suppl.- 

Band S. 131. 
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h a i n  auf ganz besondere Weise veranlasst, hn Januar 1880 zog 
der bekannte Magnetiseur H a n s e n  in Breslau ein und erregte bier, 
wie an allen Orten~ wo er bisher aufgetreten war, das allergrSsste 
Aufsehen. Die grossen Sale konnten die Menge tier Zuschauer nicht 
fassen, die Erregung stieg yon Tag zu Tag. Kein Mensch konnte 
sieh dem Banne des Zauberers entziehen. Irgend eine Stellung 
musste Jeder gegenaber jenen wunderlichen Schaustellungen ein- 
nehmen, in denen wOrdige Leute mit grSsstem Hochgenuss Kartoffeln 
statt Aepfel assert oder auf Stahlen reitend sich an einem Wettrennen 
betheiligten, auf Befehl ihren Namen vergassen und die unglaub- 
lichsten Dinge ~on der Welt vor vielen Hunderten yon Zuschauern 
auffOhrten und dann durch einen Ruf des Magnetiseurs aus ihrem 
Traumzustande erweckt~ selbst im h6chsten Maasse fiber die Lage 
erstaunten, in welcher sie sieh befanden. Jeder, selbst tier Gleich- 
gfiltigste, musste, wie gesagt, hierzu Stellung nehmen. Die Einen 
sagten nat~rlieh (das war das A]lerbequemste), ,das ist Alles 
Schwindel, abgekartetes Spiel und dergleichen ~', andere mehr mystisch 
veranlagte Gemather sahen darin wunderbare Erscheinungen und 
freuten sich innerlich, dass die stolze Wissenschaft einen Hieb bekam, 
weil sie hierbei nichts zu sagen hatte und nichts zu sagen wusste. 
Die ruhiger Denkenden hielten mit dem Urtheil zur~ck; denn um 
ein Urtheil ~ber irgend ein sogenanntes ,Kunstst~ck", und sei es 
alas gemeinste Kartenkunstst~ck, zu hab.en, muss man dasseibe sehr 
genau studiren und daft am allerwenigsten die Schilderungen Anderer 
als ausreichend ansehen. Sie zeichnen sich nhmlich gewShnlich da- 
durO~ aus, class sie alle Nebenumstande haarklein wiedergeben, aber 
die Hauptsache unerwahnt lassen, weil die Erz:~hler die ttauptsache 
selbst eben nicht beobachtet haben. 

Dass es sich bei den H a n s e n ' s c h e n  Versuchen nicht um 
,Schwindel" handelte, wurde uns Allen sofort klar, als H a n s e n  vor 
Aerzten eine besondere Schaustellung gab und unter ihnen verschiedene 
gute ,,Medien" land, welche sich vortrefflich ,,magnetisiren" liessen. 
In ein ganz anderes Fahrwasser aber kam plStzlich die ganze An- 
gelegenheit, als H e i d e n h a i n  in einer Gesellschaft~ in welcher er, 
wie das hhufig geschah, als liebenswardiger und munterer Wirth 
seinen G~sten einen Scherz vorfiihrte und zum Spass eine Reihe 
jfingerer Leute magnetisirte, welche dann irgend eine u ver- 
abredete komische Handlung vornehmen sollten. Denn siehe da, als 
e r  einen seiner jangeren Brader mit den magnetischen Strichen 
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behandelt hatte, gerieth derselbe in einen wirklichen, magnetiscben 
Schlaf, aus dem er, soweit ich mich erinnere, gar nicht so leicht zu 
erwecken war. Nun hatte H e i d e n h ai n ein sehr bequemes Medium, 
und nun begannen jene mannigfachen hypnotischen Studien in dem 
Breslauer physiologischen Institut, an denen auch ich lebhaften An- 
theil nahm. Auch unser bem~tchtigte sich eine leicht begreifliche 
Anfregung, und an jedem Morgen, an welchem wir uns im Institute 
sahen, batten wir uns wieder gegenseitig neue, merkwfirdige und aber- 
raschende Mittheilungen zu machen. Ich trat damals,, den vielfach 
an reich ergehenden Auiforderungen Folge leistend, so wie H a n s e n 
in verschiedenen Stadten als Magnetiseur auf, besprach den ,,thierischen 
Magnetismus" in einem Vortrage und konnte stets - -  mit Ausnahme 
eines einzigen Falles - -  hinterher die verschiedensten Erscheinungen 
an mir vSllig fremden, meist jangeren Personen vorfahren~ was neben- 
bei bemerkt~ nicht leicht ist. Far reich gab es damals nur zweierlei 
Arten yon Menschen, so]che, die sich magnetisiren (oder wie man 
dann sp~tter sagte hypnotisiren) liessen, und solche, bei denen meine 
Kunst vergeblich war. Und H e i d  e n h a i n  gino' es nicht viel anders. 
So wurde eine Menge Material gesammelt und wissenscbaftlich ver- 
werthet. Und letzteres halte ich ft~r das Wesentliche und Wichtigste; 
denn eine Reihe v(underbarer u und Eigenscbaften des mensch- 
lichen Hirns, die gleich wichtig far den Physiologen, wie fa r  den 
Psychologen waren, wurden aus dem mystischen Dunkel kleiner ge- 
schlossener Kreise und dasterer~ geheimnissvoller Kammern in das 
hSchst nachterne, offene Licht des Experimentirzimmers gezogen. 
Man konnte sich unzweifelhaft davon aberzeugen, dass geeignete 
Personen durch jene maonetischen Prozeduren in eine Art Sch]af- 
zustand zu versetzen waren, in welchem sie, je nachdem mhn es 
wollte, starr wie ein Stack Holz wurden, oder vollstandig willenlos 
alle, auch die thSrichtesten Befehle ausf~hrten~ Alles das leibhaftig 
sahen und hSrten, was man ihnen einredete und sich dementsprechend 
benahmen. In neuerer Zeit hat man sich davon hberzeugt, dass 
diese Beeinflussungen noch viel unmittelbarer ausgelSst werden kSnnen, 
und dass nicht gerade diese oder jene Manipulation mit :Notbwendig- 
keit eine bestimmte hypnotische Erscheinung zur Folge haben masse, 
sondern class alas unmittelbare Wort oder der unmittelbar aus- 
gesprochene Wille des ~Magnetiseurs" die verschiedenen Erscheinungen 
ohne zwischengeschaltete Manipulation ausliisen~ dass man dies oder 
jenes den Medien ,suggeriren" kSnne. Das ist unzweifelhaft richtig 
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und Zeigt nur, wie das Gehirn jener Medien noch leichter beeinflusst 
werden kann, als wi res  uns dachten. 

Wie oft wurde damals, wenn ieh hypnotische Versuche zeigte, 
die Frage an reich gerichtet: ,,Wie erkl~ren Sie sich diese wunder- 
baren Erscheinungen? Wie ist es mSglich, dass diese oder jene 
Person so leicht in den Zustand versetzt werden kann u. s. w.?" 
Die beste Antwort auf diese oft peinigenden Frager war meines Er- 
achtens die: ,,Wie erklaren Sie sich denn den Schlaf, in welchem 
Sie auch vollkommen oder nahezu vollkommen Ihr Bewusstsein ver- 
lieren und auch Dinge sehen und hSren kSnnen, die nicht vorhanden 
sind? Das Wunder ist hier so gross, wie da. Nur vollzieht es sich 
hier alle 24 Stunden ein oder auch ein paar Mal, dort aber seltener 
und in etwas anderer Art. Das ist der ganze Unterschied." 

H ei d e nh ain  stellte in seinem Biichlein ,tier thierische Magne- 
tismus ~ die eben besprochenen Vorgange als Hemmungserscheinungen 
in de r  Grosshirnrinde dar, ,herVorgebracht durch sehwache an- 
haltende Reizung der Hautnerven des Antlitzes oder der GehSrs- 
oder der Sehnerven", die auf das Him wirken sollten, wie tier Vagus 
auf das Herz. Nun letztere Reizungen sind, wie wir heute wissen, 
nicht unbedingt nothwendig zur Erzeugung der Hypnose, aber doch 
sicherlich in vielen Fallen das auslSsende Moment. 

Sei es nun, dass man sich dieser Manipulationen bedient oder 
nicht, die ,,Medien" sind meiner Meinung nach Menschen, in deren 
Gehirn man sich sozusagen durch eine Hinterthi~r hineinschleichen 
und dasselbe, und zwar seine allerhSchsten BehSrden~ unmittelbar be- 
einflussen kann. Das normale Hirn verbietet sich diesen unerlaubten 
Eingang~ das hypnotisirte kann es nicht. Eine Reihe unter normalen 
VerhMtnissen nothwendig eintretender associativer Verkntipfungen 
vollziehen sich im hypnotisirten Gehirn so wenig wie im schlafenden, 
und da demzufolge bestimmte Meldungen an die hSehsten BehSrden 
nicht erfolgen, kann man sich wie durch eine Kette unaufmerksamer 
Posten, die nicht melden, was sie sehen, his zu jenen hSchsten Be- 
hSrden einschleichen. Das sind meiner Meinung nach jene oben er- 
w~hnten Hemmungen oder, wie man vielleieht besser sagen kSnnte, 
Ausschaltungen. 

Ueber das Wesen dieser centralen Hemmungen und Erregungen 
arbeitete H e i d e n h a i n  1) im Verein mit B u b n o f f ,  indem er an 

1) P f l i l g e r ' s  Archly Bd. 26 S. 137. 1881. 
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mit Morphium narkotisirten Hunden die yon F r i t s c h  und H i t z i g  
entdeckten sogenannten motorischen Centren elektrisch reizte Und 
unter Anderm feststellen konnte, dass an und far sich unwirksame 
Reize wirksam werden, wenn man die betreffende Pfote, welche 
bei sti~rkeren Reizen ihres Centrums zuckt~ leise streicht oder 
berahrt. Ist aber andererseits dutch elektrische oder anderweitige 
Reize die Hirnrinde in einem Zustande hoher Erregbarkeit, so 
dass die betreffende Pfote nicht eine einfache Zuckung ausftihrt, 
sondern in eine dauernde tonische Spannung geriith, so ist man im 
Stande, dm'ch einen gleichen sensiblen Reiz, also Streichen tier Pfote, 
diese Spannung sofort zu 10sen. Dasselbe gelingt anch, wenn man 
das betreffende Centrum~ welches sich offenbar in starker Erregung be- 
findet, selbst mit schwachen Reizen behandelt. Die ruhende Ganglien- 
zelle wird also durch einen Reiz in Thi~tigkeit versetzt, die thatige 
durch denselben Reiz zur Ruhe gebracht, oder wie sich He idenha in  
ausdrackt, in ihrer Thi~tio~keit gehemmt. ,,So laufen in dem Gehirn 
bei der centralen Innervation neben den eigentlichen Erregungsvor- 
gi~ngen afidere Vorgi~nge hemmender Natur ab; die relative Intensitiit 
der letzteren bestimmt die zeitliche Dauer und die ri~umliche Aus- 
breitung der Erregung." 

Etwa um dieselbe Zeit, in welcher die hypnotischen Studien in 
Breslau angestellt wurden, erregte ein Bachelchen ungemeines Auf- 
sehen, in welchem ein gewisser E r n s t  v. W e b e r ,  Ritter hoher 
Orden, Inhaber der K. K. Oesterreichischen Medaille far Kunst und 
Wissenschaft u. s, w., die ,,Folterkammern der Wissenschaft" verSffent- 
lichte. In diesem Buche beschrieb jener Folterkammerherr, der dann 
spi~ter als ein Ehrenmann yon sehr dunkler Schattirung erkannt 
wurde, verschiedene mit mSglichst grossen Schmerzen verkntipfte 
Thierexperimente theils richtig, theils falsch und erlhuterte sie durch 
entsprechend schaurige Abbildungen. Die ganze Darstellung ist in 
Bezug auf den Zweck, den sie erreichen will, eine musterhafte; sie 
hat sicherlich eine grosse Menge unerfahrener oder urtheilsloser Leute 
zu fanatischen Gegnern des Thierversuches gemacht und ihnen einen 
gltihenden Hass oder eine souveriine u gegen alle diejenigen 
eingefli)sst, welche derartige ausgesucht grausame, geradezu metho- 
dische QuMereien berufsmi~ssig an ,,hochempfindlichen Thieren" aus- 
aben. Die Agitation nahm immer gr~sseren Umfang an~ und mancher 
Physiologe fahlte sich in seiner Haut nicht mehr ganz wohl, sei es, 

E. P f l f i g o r ,  Archiv ffir Physiologie. Bd. 7'2. 18 
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dass ihn jene ,,Thierschiitzer" fiir einen ber.ufsmi~ssigen herzlosen 
Schinder ansahen und danach behandelten, sei es, dass er geradezu 
das staatliche Verbot des Thierversuches filrchtete. Denn selbst bis 
in die Volkskammern drang der agitatorische Li~rm gegen ,den 
Schandfleck in unserem Jahrhundert"~ gegen die Vivisection. 

H e i d e n h a i n  wurde yon dieser ganzen Angelegenheit auf das 
Tiefste bewegt; er ging in ihr ganz und gar auf. Tag fiir Tag wurde 
fiber die Vivisectiondiscutirt und namentlich alle diejenigen That- 
sachen hervorgesucht, deren Kenntniss lediglich und allein durch 
das Experiment am lebenden Thief gewonnen worden war. Denn 
der Haupteinwand der Gegner, mit welchem sie die Vivisection yon 
der Erde wegblasen wollten, war eben der, dass dieselbe auch nicht 
den geringsten bTutzen weder for die Wissenschaft, noch far die 
Menschheit gehabt, sondern nur dazu gedient babe, die Ansichten der 
Forscher zu trtiben und sie selbst auf Irrwege zu leiten. Aber bei ge- 
nauem, vorurtheilsfreiem ]~achforschen ergab sich, dass nahezu die gauze 
physiologische Wissenschaft und Alles, was mit ihr zusammenhi~ngt 
und auf sie als sti~tzende Unterlage aufgebaut ist~ durch deft Versuch 
am lebenden Thier geschaffen worden ist. 

Gem folgte daher H e i d e n h a i n  einer ,Veranlassung" yon 
Seiten des Cultusministeriums und verfasste sein vortref~liches Buch 
,Die Vivisection". In demselben wird zuni~chst unter meisterhafter 
Herbeiziehung gerade der yon gegnerischer Seite erw~hnten ,Beweise" 
deren Haltlosigkeit und Falschheit klar gelegt und vor allen Dingen 
gezeigt, dass die Kenntniss yon den Eigenschaften der b~erven, die- 
jenige des Blutlaufs, der Secretionen und so zu sagen die gauze 
Physiologie auf dem Thierversuch beruht, dem wir auch die Erkennt- 
niss vieler Krankheiten (Tuberkulose, Infectionskrankheiten u. s. w.) 
und Giftwirkungen verdanken, und der fiir die Entwicklung und das 
Gedeihen der gesammten medicinischen Wissenschaft so unentbehrlich 
ist, wie der Versuch iiberhaupt far die Naturwissenschaft. 

Es wird weiter gezeigt, dass unendlich viel mehr Schmerzen 
- -  quantitativ und qualitativ w den Thieren yon ganz anderer Seite 
zugefiigt werden, als yon den Physiologen. So werden~ um nur Eines 
zu nenneni in Deutschland in einem Jahre und zwar ohne ~ r k o s e  
castrirt 65 000 Pferde, 65 000 Rinder, 2 Millionen Bockli~mmer, 
8 Millionen Schweine. Wie viel Thiere, fi~ge ich weiter hinzu, bei 
einer einzigen grossen Jagd - -  und Jagden zi~hlen ja bekanntlich zu 
den nobelsten Passionen - -  angeschossen werden, um dann spi~ter 
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mit angeschossenen Knochen oder sonstwie schwer verwundet elendig- 
lich zu verenden oder vom Hunde todtgebissen zu werden, das iiber= 
trifft( wie ich glaube, ~ bei Weitem die Summe der Scbmerzen, welche 
lm Mittel in einem physiologischen Institut in einem ganzen Semester 
den Versuchsthieren zugeftigt wird. 

In jetzter Linie erwahnen wir nun noch die bedeutungsvollen 
und Grund legenden Arbeiten H e i d e n h ai n '  s und, wie wir glauben, 
iiberhaupt seine wichtigsten Arbeiten, ni~mlich diejenigen abet' d ie  
p h y s i o l o g i s c h e n  L e i s t u n g e n  t ier  D r i i s e n  und ander- 
weitiger secretorischer Apparate. Gerade in diesen Arbeiten zeigte 
sich H e i d e n h a i n '  s volle Meisterschaft, indem er auf diesem Ge- 
biete nur dadurch so Grosses leistete, weil er zu gleicher Zeit ein 
Vollkommener Histologe und ein gliinzender Experimentator war. Es 
zog ihn auch immer wieder zur Erforschung jener wunderbaren 
Leistungen tier thierischen Zelle bin, deren Leben und Thiitigkeit; 
wie er mir oft versicherte, einen ganz besonderen Rei~ far ihn hatte. 

Diese seine Studien begann er im Jahre 1867 und setzte sie 
his zu seinem Lebensende fort, widmete ihnen also ein volles Menschen- 
alter roll Miihe und Arbeit. Daftir ist er aber auch belohnt worden; 
denn in dieser Beziehung di]rfte er nur yon sehr wenigen jetzt 
lebenden Physiologen erreicht, yon keinem iibertroffen werden. 

Zunachst wendete er sich der Erforschung der Sp ei ch el d rfis e n 
zu, die er geradezu als ideale Experimentirdriisen betrachtete, d~ 
sie nicht bloss leicht zugi~nglich sind, sondern da man nach Ludwig ' s  
und C 1. B e r n a r d '  s Wichtigen Entdeckungen auch ihre Nerven, 
welche ihre secretorische Thatigkeit und ihren Blutlauf beherrschen, 
ziemlich leicht reizen konnte. In dem 4. Heft der Studien des physiolo: 
gischen Instituts zu Breslau vom Jahre 1868 wurden die ersten wichtigen 
Thatsachen ver6ffentlicht, die sich auf den Bau der Speicbeldrasen 
verschiedener Thiere und auf die bei der Thi~tigkeit der Unterkiefer- 
driise des Hundes eintretenden histologischen Yeri~n~lerungen beziehen. 
Sie alle des Genaueren zu beschreiben, ist hier um so weniger der 
Ort, als H e i d e n h a i n  das Wesentliche aller dieser seiner Arbeiten in 
seh0ner abgerundeter Form in H e r m a n n' s Handbuch der Ph ysiologie 
niedergelegt hat. Nur sei Folgendes als das Wichtigste hervorgehoben. 

Das Aussehen der Drtise und die Beschaffenheit des Secretes 
i~ndert sich mit der Starke und Art der Reizung. Ihre secretorisOie 
Thi~tigkeit wird verh~dtnissmassig wenig beeinflusst durch den Blut- 

18 * 
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strom, wenn dieser nur fiberhaupt zur Erni~hrung der Dri~se aus- 
reicht. So kann man beispielsweise durch passende Gifte (htropin} 
bei Reizung der Chorda die gewaltige Steigerung des Blutstromes 
in ungeschwiichter Kraft bestehen sehen !), wahrend auch nicht e i n 
Tropfen Secret aus dem Gange fiiesst. Die Untersuchung der ver- 
schiedenen, namentlich auch serSsen Speicheldriisen bei verschiedenen 
Thieren, wie der Parotis ~) ergibt, dass~ abgesehen ~on gefassverengernden 
und gef~sserweiternden Nerven, noch zweierlei versehiedene secreto- 
risehe Nerven an die Driise herantreten, deren eine Art (die secreto, 
rischen im engeren Sinne des Wortes) bei ihrer Reizung wesentlich 
die Absonderung yon Wasser zur Folge hat(was ohne nachweisbare 
Veri~nderung der Dri]senzellen vor sich geht), deren andere dagegen 
(yon H e i d  e n h a i n  leider mit dem unzweckmi~ssigen Namen trophi- 
scher Fasern belegt) das in der ruhenden Zelle gebildete und auf- 
gehi~ufte organische Material zur Abscheidung bereit macht, so dass 
es durch nachherige oder gleichzeitige Reizung der wesentlich Wasser 
absondernden ,secretorischen" Nerven ausgespi~lt werden kann. Hier- 
durch wird das mikroskopische Bild der Zelle in hohem Maasse ver- 
i~ndert. Die sogenannten ,trophischen" Fasern sind wesentlich im Sym- 
pathicus, die ,,secretorischen" in den cerebrospinalen Nerven entha!teu. 
Je nach ihrem relativen Mischungsverhaltniss in den gleichartigen 
Nerven verschiedener Thiere fi~llt die l~eizung dieser •erven ver- 
schieden aus, indem bald ein diinnflilssiges, bald ein dickflilssiges Secret 
abgesondert, oder wie bei der Parotis des Hundes nach Sympathieus- 
reizung das auszuscheidende Material far eine nachfolgende Aus- 
spiilung so zu sagen nur parat gelegt, aber nicht ausgeschieden wird. 

Von gleicher Wichtigkeit und gleichem Interesse waren die 
Untersuchungen i~ber die Magendr i~senS) .  I t e i d e n h a i n  finder 
(zu gleicher Zeit mit R o 11 e t t), dass die Schli~uche der Magendrt~sea 
nicht bloss mite  i n e r Art yon Zellen besetzt sind~ die, wie die friiheren 
Forscher annahmen, bei der Secretion massenhaft zu Grunde gehen, 
sondern dass sie zweierlei Arten yon Zellen fflhren, yon denen --  
wie weitere Untersuchungen in seinem 4) und in andern Instituten lest- 

1) Pf l fger 's  Archly Bd. 5 S. 309. 1875. 
9) Ebenda Bd. 17 S. 1. 1878. 
3) Archiv fox mikrosk. Anatomie Bd. 6 S. 371, 1870. Ebstein, Ebenda 

Bd. 6 S. 521, 1870 und Pflfger 's  Archiv Bd. 18 S. 169, 1878 und Bd. 19 
S. 118, 1879. 

4) Pf l fger ' s  hrchiv Bd. 6 S. 1, 1872. Ebstein und Grftzner, Bd. 20. 
S. 411, 1879 und Gr ftz n e r, :Neue Untersuchungen fiber Pepsin~ Breslau 1895 u. a. 
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stellten --  die einen das Ferment bilden, wi~hrend die andern h5chst 
wahrscheinlich mit tier S~urebildung betraut sind. Auch hier Sind 
die'Drt'lsen in hohem Maasse mikroskopisch verschieden, je nachdem 
sie in der Ruhe Material aufgespeichert oder bei tier Thatigkeit 
ausgegeben haben. Von grosset Wichtigkeit ist (]ann ferner eine 
n u t  mit Ueberwin.dung sehr grosser technischer Schwierigkeiten 
durchgefrlhrte Untersuchung 1), in welcher ein Stack Magen ganz und 
gar aus dem verband mit dem abrigen Magen gel(ist und in einen 
nach aussen mtindenden abgeschlossenen Fistelsack verwandelt wird, 
wiihrend der abrige Magen, um dieses Stack verkleinert, seine 
Functionen fortsetzt. Die Thi~tigkeit dieses isolirten Schleimhaut- 
stilckes ist nun im hSchsten Maasse interessant, well es nicht un- 
mittelbar durch eingefahrte Speisen - -  denn es kommen eben keine 
in dasselbe hinein - -  zur Secretion angeregt wird, sondern nur mit 
tier tibrigen Schleimhaut so zu sagen mitthut, aber (wie Aehnliches 
bereits S c h i f f  far den ganzen Magen behauptet, abet wohl nicht 
streng bewiesen hatte) seine Thi~tigkeit nut dann weiter fortsetzt, wenn 
wirklich verdauungsfi~hige, resorbirbare Stoffe in den Magen gebracht 
werden, gleichwie die Fleisch fressenden Pfianzen nach D a r w i n  auch 
nur dann wirksamen Salt absondern und ihren Verdauungskiifig ge- 
sehlossen halten~ wenn man ihnen wirklich etwas zu essen gibt, ihn 
aber bald 5ffnen und keinen Salt weiter absondern, wenn man sie mit 
einem Kieselsteine t~uschen will. 

Gleich den Speicheldrasen und dem Magen wird d as P a n k r e a s 1) 
Yon drei Seiten in Angriff genommen. Das Mikroskop lehrt den 
eigenartigen Bau seiner secretorischen Zellen, die noch vielseitiger 
siad als diejenigen des Magens - -  weil eine einzige Zellenart hier 
Alles machen beziehungsweise ausscheiden muss, drei Fermente und 
die anorganischen Salze -- ,  der chemische Versuch zeigt die Bildung 
des tryptischea Fermentes, welches~ wie Aehnliches vorher schon yon 
dem Pepsin bekannt war, in dem Zustand tier Ruhe sich in einer 
Vorstufe in den Zellen ansammelt und bei der Thi~tigkeit unter 
typischer Veranderung der Zellen ausgeschieden wird, und das Ex- 
periment am lebenden Thier unterrichtet drittens von der Art l wie 
Und unter welcher/B6~lingungen der Bauchspeichel abgesondert wird. 

In iihnlicher Weise wird die L e b e r  :) in Arbeit genommen, die 

1) Pflfiger"s Archly Bd. 10 S. 557. 1875. 
2) Studiem des Breslauer Physiol. Instituts Heft 2, 1863 und Heft 4, 1868. 
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Art und Meng e der unter verschiedenen Bedingungen gebildeten 
Galle, die Aufsaugung der Galle oder anderer Fli]ssigkeiten bei ge- 
hemmtem Abfluss 1) und vor allen Dingen auch das verschiedene 
mikroskopische Aussehen der Leber festgestellt~), je nachdem sie wie 
bei reichlicher Fi]tterung der Thiere sich mit Glykogen vollpfropft 
oder wie im Hungerzustand daran verarmt; wie sich ihre Gallen- 
capillaren mit Galle verstopfen, wenu gewisse (Blut auflOsende)Gifte 
den Thieren einverleibt werden und dadurch, wie A f a n a s i e f f  des 
Genaueren feststellt, kiinstlich eine intensive Gelbsucht erzeugt wird. 

Auch die B r u s t d r i i s e  8) wird in Gemeinschaft mit P a r t s c h  
in ihren verschiedenen physiologischen Zusti~nden untersucht und die 
bisher bestehende irrthiimliche Auffassung widerlegt, dass bei der 
Secretion, etwa ahnlich wie bei den Talgdr[lsen der Haut, ganze 
Zellen fettig zerfallen. Es stossen sich vielmehr nur die inneren Ab- 
schnitte der bedeutend nach dem Lumen des Alveolus zu vergriSsserten 
Drt~senzellen ab, theils ohne, theils mit Kern (der dann das phosphor- 
haltige Casein liefert), aber immer erfiillt mit einigen Fetttrtipfchen. 
Dies alles zusammen gelangt also in das Secret. Hierdurch werden 
die Zellen wieder ttach und iiberziehen, fast einem Endothelbelag 
i~hnlich, die Alveolen. 

So blieb yon grOsseren Driisen nur noch die N i e re  llbrig. Aber 
auch sie wurde wiederum histol0gisch und experimentell zugleich 
durchforscht. H e i d e nh ai n findet, dass das Epithel der gewundenen 
Cani~lchen in eigenartiger Weise gestrichelt ist gleich dem der Aus- 
fiihrungsgange der Speicheldriisen, und iiberzeugt sich a) durch eine 
Reihe zum Theil im Verein mit N e i s s e r  angestellter sinnreicher 
Versuche, dass die secretorische Th~ttigkeit der Niere eine doppelte 
ist. Das Wasser und einige Salze des Harnes .werden durch die 
Glomeruli in die M i~ 11 e r'schen Kapseln abgesondert, die specifischen 
ttarnbestandtheile jedoch (Harnstoff, Harnsaure) durch die Epithelien 
der HarncanMchen. Diese schon yon B o w m an ausgesprochene An- 
schauung, welche der L u d w ig'schen schnurstracks entgegen lief, 

1) Studien des Breslauer Physiol. Instituts Heft 2, 1863 und Heft 4, 1868. 
2) Afanas i e f f ,  P f l t i ge r ' s  Archly Bd. 30 S. 385. 1883 und R. Kayser ,  

Breslauer arztl. Zeitschr. Nr. 19. 1879. 
3) H e r m a n n ' s  ttar~dbuch Bd. 5 H. 1 S. 380 und C. Par t sch ,  Ueber den 

feinen Bauder ~Milchdri~sen. Dissertation Breslau 1880. 
4) P f l i i g e r ' s  Archiv Bd. 9 S. 26. 1875 und S e h u l t z e ' s  Archiv Bd. 10 

S. 4. 1874. 



Zum Andenken an Rudolf I-Ieidenhain. 259 

weil dieser alle Bestandtheile des (iberaus wi~sserigen Harnes in die 
Kapseln filtriren liess und den Harncani~lchen nur die sehr unter- 
geordnete Rolle der Aufsaugung des Wassers zuscbrieb, liess sich 
unter Anderem in eleganter Weise durch Einftihrung yon Indigcarmin 
in das Blut erweisen. Man konnte sich unmittelbar davon t~berzeugen, 
dass (tie gewundenen HarncanNchen diesen blauen Farbstoff in sich 
aufsl~eichern, wi~hrend in den Kapseln Nichts yon ihm zu sehen ist. 
Wohl aber wird er in das Lumen der gewundenen CanNehen ent- 
leert und dann yon oben her herabgeschwemmt. St0rt oder ver- 
hindert man die in den Kapseln stattfindende Wasserabscheidung in 
der ganzen Nierenrinde oder in einzelnen Abschnitten derselben, so 
bleibt der Indigo an Oft und Stelle liegen und wird nicht nach 
unten in die Sammelcan~de hinabgespiilt. Dass ferner nicht der 
erh0hte Blutdruck als solcher es ist, welcher die Harnsecretion in 
die HOhe treibt, sondern nut die dutch ihn erhOhte Geschwindigkeit, 
mit welcher das Blut dutch die Nieren fiiesst, alas konnte ebenfalls 
leicht sicher gestellt und gegen die L u d w ig'sche Filtrationstheorie 
herangezogen werden. 

Im Anschluss an diese Arbeiten fiber die Absonderungsvorgange 
begann H e i d e n h a i n im Jahre 1883 seine bekannten Untersuchungea 
i~ber die A u f s a u g u n g  im Df inndarm~) ,  auch hier, wie er selbst 
sagt, ,,das Mikroskop als wesentliches Forschungsmittel andauernd 
zu Rathe ziehend% Ihnen schlossen sich, weil unmittelbar mit ihnen 
in sachtiehem Zusammenhange stehend, diejenigen fiber die B i 1 d u n g 
de r  L y m p h e  an. Leider haben Krankheit und Tod ihn diese 
Arbeiten nicht voll enden lassen, doch enthalten sie eine solche Falle 
wichtiger und interessanter Thatsachen, dass wir sie mit zu dem 
Besten rechnen miissen, was er geschaffen. 

Wie musterhaft ist zuni~chst gleich die anatomische Grundlage 
dieser ganzen Arbeit, die mit den inzwischen gewaltig veranderten 
und umsti~ndlicheren technischen Hiilfsmitteln durchgeffihrte mikro- 
skopische Untersuchung der Dfinndarmschleimhaut, der Zotten und ihrer 
Epithelien! Wir  erfahren aus ihr den ungemein complicirten Bau 
der Epithelzellen und ihres Sti~bchensaumes, sowie die wichtige That- 
sache, dass die sogenannten L i e b e r k ii h n 'sehen Driisen aller Wahr- 
scheinlichkeit nach ungef~thr dieselbe Bedeutung haben, wie das Rete 
Malpighi der Haut. In ihnen findet eine fortw~rende Neubildung 

1) Pfltiger's Archly Bd. 43, Suppl.-Bd. 1888. 
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v0n Epithelzellen statt. Was nun die physiologische Thi~tigkeit dieser 
Organe, was insonderheit die Aufnahme der in dem Darm gelSsten 
Stoffe anlangt, so findet H e i d e n h a i n zum Theil in Uebereinstimmung 
mit Angaben fri~herer Forscher~ dass Wasser und wi~sserige LSsungen 
yon Salzen u. s. w. durch die Epithelzellen hindurch und zwischen den- 
selben dem Blute zugefilhrt werden. Eben dahin gelangen auf dem 
ersteren Wege ZuckerlOsungen; Peptone dagegen - -  worauf schon die 
bekannten Versuche I~ e u m e i s t e r 's  hinwiesen - -  werden bereits in 
tier Darmschleimhaut selbst in EiweisskOrper umgewandelt~ da man 
sie nach eiweissreicher Kost weder im Blute noch im Chylus nach- 
weisen kann. Das Fett tritt durch die Epithelzellen hindurch~ gelangt 
daml auf ungebahnten Wegen (nicht wie H e i d e n h a i n  friiher an- 
nahm, auf gebahnten Wegen) in das Gewebe der Zotte und yon bier 
in das centrale Chylusgefass. An allen diesen Vorgi~ngen sind die 
weissen BlutkSrperchen verhi~ltnissmi~ssig unschuldig. 

Dieser Durchtritt der Fli~ssigkeit erfolgt, was far die Auffassung 
und das Verstandniss tier Resorptionsvorgiinge yon grosser Wichtig- 
keit ist, recht langsam. In etwa 5 Minuten durchsetzen sie die 
Epithelzellen ihrer Lange nach, durchwandern also einen Weg gleich 
tier Li~nge yon 4--5 rothen, hinter einander gelagerten BlutkSrperchen. 
Ersetzt man die Epithelien durch eine thierische (todte) Membran, 
so geht unter sonst gleichen Bedingungen die StrSmung etwa 30 Mal 
langsamer. Diese, sowie viele andere yon L e u b u s c h e r l ) ,  RSh-  
mann~),  G u m i l e w s k i  8) und t t e i d e n h a i n  t) selbst festgestellte 
Thatsachen~ vornehmlich tier Umstand, dass ,,aus KochsalzlSsungen, 
deren endosmotische Spannung weit hSher ist als die des Blutserums, 
Wasser, und aus solchen, in welcher die Spannung des K0chsalzes 
geringer ist als ira Blute, Salz resorbirt wird", also in beiden Fallen 
gerade das Umgekehrte geschieht, was durch osmotische Processe 
allein geschehen mi~sste, beweisen auf das Unzweifelhafteste, dass die 
l~esorption nicht a l l  ein durch osmotische Krafte erkl~rt werden 
kann. ,,Die wirksamen Krafte sind vielmehr, nach H e i d e n h a i n ' s  
eigenen Worten, an den lebenden Zustand der Zelle gebunden." 

Aus diesser Auffassung glaubten manche Forscher entnehmen 
zu mtlssen, H e i d e n h a i n  nehme ausser den uns mehr oder weniger 

1) Studien iiber Resorption u. s. w. Jena 1885. 
2) P f l a g e r ' s  Archiv Bd. 39 S. 556. 1886. 
3) Ebenda Bd. 41 S. 411. 1887. 
4) Ebenda Bd. 56 S. 579. 1894. 
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bekannten chemischen und physikalischen Kraften noch eine ganz 
besondere, einzigartige, gewissermaassen aber diesen stehende Kraft~ 
die Lebenskraft an, welche zu der Erklarung mechanischer Lebens- 
vorgange herangezogen werden m0sse. Nun so klar es einerseits ~st, 
dass ouch, wenn es hundert verschiedene Lebenskffffte gabe, diese 
immer nur durch die unsern Sinnen zug~nglichen physikalischen und 
chemischen KrMte wirken 0der, besser gesagt, sich for Uns in dieser 
Weise bemerkbar machen kSnnen und den allbekannten mechanischen 
Gesetzen folgen massen, so merkwOrdig ist es andererseits, dass man 
diese wunderbar complicirten Vorgange der Resorption und Secretion 
durch eine einzige physikalische Kraft, die Osmose erklaren zu kSnnen 
glaubt. Macht man sich denn klar, was man damit thut? Man er- 
setzt die flachenartige Ausbreitung tier ~iberaus complicirten Epithel- 
zellen mit ihrem zierlichen St~bchensaum, ihrem netzfSrmigen Proto- 
plasma, ihrem eigenartigen Kern und Kernattributen durch ein Stack 
Papier oder vegetabilisches Pergament. Als Du B o i s - R e y m o n d  
durch classische, neue und geistvolle Methoden dos stolze Gebaude 
tier thierischen Elektrizit~tt errichtete und neue, nngeahnte Thatsachen 
entdeckte, da glaubte so Mancher, dos Rathsel des Lebens sei gelSst~ 
man kSnne z. B. ein Rockenmark ganz gut durch eine Vol ta ' sche  
S~ule ersetzen; denn in beiden spielen sicla elektrische Processe ab. 
So ~hnlich scheinen mir diejenigen Leute zu handeln, die durch die 
neuerdings geschaffenen, geistvollen Anschauungen ~ber dos Wesen 
yon LSsungen und yon osmotischen Vorgangen~ und zwar durch sie 
al  1 e i n wom~glich alle Lebensvorgange erklaren wollen. Schon wenn 
in einer solch' ,halbdurchlassigen Membran" kleine Pumpen th~ttig 
waren, welche die eingedrungenen Stoffe nach bestimmten Richtungen 
fortschafften, wie die Epithelzelle des Darmes dos Fett in den Zotten- 
raum und die Salze in die Blutgefasse, oder wenn immer neue 
ehemische Stoffe in die Zelle hineingebracht warden~ welche die alten 
eingedrungenen verandern~ wenn so zu sagen die Membran chemisch 
und physikalisch ~n jedem Augenblick eine andere wird~ so ware es 
mit der ganzen osmotischen Herrlichkeit vorbei. Die Zelle ist 'eben 
nicht eine todte Membran, sondern in ihr gehen chemische und 
physikalische Processe der verwickelsten Art vor sich, welche die 
Leistungen einer einzigen physikalischen Kraft vollstandig aufheben 
oder verdecken kSnnen. 

Zu ganz de r gleichen Anschauung, namlich, dass eine oder zwei 
physikalische KrMte allein nicht die betreffenden Vorgange erkl~tren 
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kSnnen, gelangte H e i d e n h a i n  betreffs der L y m p h b i l d u n g l ) .  
Die Bildung der Lymphe sollte im Wesentlichen eine Filtration sein. 
Auch die Bildung des Speichels und Magensaftes sah man in jener 
Zeit, als die Physiologie Fahlung mit der Physik und Chemie ge- 
warm und man mit tier Mathematik zu kokettiren anfing, als eine 
Filtration an. Doch sagten die ruhiger Denkenden sich bald, dass 
das jedenfalls sehr merkwardige Filter sein reassert, aus denen etwas 
ganz Anderes abtropft, als was man auffiillt, aus denen z. B. Siiure 
abtropft, wenn man eine alkalische Flassigkeit aufgiesst. Auf Grund" 
dieser und anderer Ueberlegungen and Versuche liess man diese 
wunderliche Anschauung fallen. Aber bei der Lymphe war die Sache 
doch etwas anders. Es waren im Wesentlichen die Bestandtheile 
darin, die sich auch im Blute finden, und es zeigte sich, dass Er- 
t~Shung des Blutdruekes, wie man ihn dutch Unterbindung abffihren- 
der Venen erzeugte, thatsachlich mehr Lymphe bildete wie ErhShung 
des Druckes beim Filtriren. 

H e i d e n h a i n ' s  Untersuchungen ergaben~ dass in diesem Fall 
wirklichJFiltration stattfindet, und dass sogar rothe BlutkSrper- 
chen dutch die zarten Filter der kleinen Venen und Capillaren hin- 
durchtreten. Unter normalen Verhi~ltnissen aber, selbst bei gewaltiger 
ErhShung des Blutdruckes wird die Lymphmenge nicht vermehrt~ 
ja es kann Lymphe abgesondert werden bei verschwindend kleinem 
arteriellen Blutdruck (z. B. aus dem Ductus thoracieus nach Unter, 
bindung der Aorta). Es gibt ferner Stoffe wie Peptone und pepton- 
gthnliche Kiirper, die schon, in geringen Mengen den Thieren einver- 
leibt, ohne den Blutdruck zu erh0hen, die Lymphbildung in erstaun- 
licher Weise in die HShe treiben. Mit e i n e m  Worte die normale 
Lymphe wird s e c e r n i r t ,  d. h. an ihrer Bildung ist nieht bloss eine 
einzige physikalische Kraft, die Filtration, oder zwei, vielleicht noch 
die Osmose, sondern es sind deren mehrere und daneben sicher auch 
noch chemische Krafte betheiligt. 

Ob diese Anschauungen in aller Strenge riehtig sind, das ist 
durch neue Versuehe anderer Forscher, ich erwi~hne nur diejenigen 
yon C o h n st  e i n e), zum Mindesten zweifelhaft geworden. MSglicher- 
weise reichen Filtration und Osmose far die Erzeugung der Lymphe 
aus. MSgen aber die Ansichten yon H e i d e n h a i n  oder diejenigen 

1) P f l f i g e r ~ s  Archly Bd. 49 S. 299. 1891 und Bd. 56 S. 632. 1894. 
2) P f l i i g e r ' s  Archiv Bd. 59 S. 508. 1895, Bd. 60 S. 291. 1895, Bd. 62 

S. 58. 1896, Bd. 63 S. 587. 1896 u. a. a. O. 
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seiner Gegner zutreffend sein~ so muss doch dagegen sehr entschieden 

Yerwahrung eingelegt werden, wenn C o h n s t  e in in seinen hrbeiten 

zu wiederholten Malen davon spricht, als babe er bewiesen, ,dass bei 
der Lymphbildung ausschliesslich physikalische Kriffte wirksam sind" 

und dadurch den Schein erweckt, als habe sich H e i d e n h a i n u n t e r  

seinen secretorischen Krifften andere als physikalische beziehungsweise 

chemische Kriffte vorgestellt, welch' letztere iibrigens ja auch C o h n-  
s t e in  zu wiederholten Malen zur Erklarung herbeizieht. Ein prin- 

cipieller Gegensatz besteht bier, wie gesagt, nicht, sondern nut  ein 

gradueller. H e i d e n h a i n  ist oder war der Meinung, dass bei der 

Bildung der Lymphe nicht bloss zwei~ sondera mehrere physikalische 

beziehungsweise chemische Kriffte wirksam sind, deren Ineinander- 

greifen ihm allerdings nicht bekannt war~ seine Gegner glauben mit 

einer oder zweien auszukommen. 

Als H e i d e n h a i n  wie gewShnlich ganz und gar yon diesen 
Arbeiten erftillt war und jede freie Stunde dazu verwendete~ neue 

Yersuche zu ersinnen und anzustellen, welche seiner Ansicht oder der- 

jenigen seiner Gegner zum Siege zu verhelfen, mit einem Worte die 

Wahrheit ans Licht zu bringen bestimmt waren, warf ihn die bSse 

Krankheit nieder und entriss ihn uns und der Wissenschaft der un- 

barmherzige Tod. Von dem Menschen H e i d e n h a i n  nehmen wir 

Abschied~ der Forscher mit seinen Arbeiten wird uns und spate 

Generationen noch lange, lange Zeit ftihren und begleiten. Sein 

Name ist in unserer Wissenschaft unsterblich. 

Ich lasse noch die Titel aller derjenigen wichtigeren Abhandlungen Heiden- 
haines und seiner Schiiler folgen, welche nicht in diesem Archiv verSffentlicht, 
beziehungsweise in vorstehender Arbeit besonders erwi~hnt sind. 

Ueber Wiederlangung tier erloschenen Erregbarkeit der ~Iuskeln durch constante 
galvanische StrSme. Physiologische Studien S. 51. Berlin 1856. 

Beitr~g zur Kenntniss des Zuckungsgesetzes. Archly fiir physiolog. Heilkunde 
~. F. Bd. 1 S. 442. 1857. 

Ueber eine eigenthiimliche Einwirkung der Kohlensiiure auf das Hi,matin. 
Ebenda S. 230. 

Zur Physiologie des Blutes. Ebenda S. 507. 
Symbolae ad anatomiam glandularum Peyeri. Yratislaviae 1859. 
V. F r i ed l~nder  und C. Bar isch,  Zur Kenntniss der Gallenabsonderungo 

Archly ftir Physiologie S. 644. 1860. 
Th. Ji irgensen,  Ueber die Bewegung fester in Fltissigkeiten suspendirter 

KSrper unter dem Einfluss des elektr. Stz'omes. Ebenda S. 673. 
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Davi 'dsohn und D i e t e r i c h ,  Zur Theorie der Magenverdauung. Ebenda S. 688: 
S auer ,  Durch welchen Mechanismus wird der Verschluss der Harnblase bewirkL? 

S. 112. Ebenda 1861. 
R. H e i d e n h a i n , :  Die Erregbarkeit tier Nerven an verschiedenen Punkten ihres 

Verlaufes. Studien des Bresl. physiol. Institutes Heft 1 S. 1 .  1861. 
S chw eig g er-  S ey d el, Ueber den Uebergang kSrperlieher Bestandtheile aus dem 

Blut in die. Lymphgef~sse. Ebenda S. 67. 
T h. ~li~ r g e n s e n, Ueber die in den Zellen der Vallisneria spiralis Stattfindenden 

Bewegungserscheinungen. Ebenda S. 87. 
F I N a  v r o c ki,  Der S t a n n i u s' sche Herzversuch und die Einwirkung constanter 

StrSme auf das Herz. Ebenda S. 110. 
Th. J i~rgensen,  Ueber den Tonus der willki~rlichen Muskeln. Ebenda S. 139. 
S c h 1 o ck o w, Einige Wirkungen des schwefelsauren Chinins. Ebenda S. 163. 
i t .  H e i d e n h a i n ,  Histologische und physiol. Mittheilungen. Ebenda S. 177. 

(Siehe oben S. 246.) 

D e r s e l b e ,  Zur Kenntniss des hyalinen Knorpels. Ebenda Heft 2 S. 1. 1863. 
K r a u s e, Untersuchungen i~ber einige Ursachen der peristaltischen Bewegungen 

des Darmcanals. Ebenda S. 31. 
R i i g e n b e r g ,  Ueber den angeblichen Einfluss der nervi Vagi auf die glatteu 

Mtiskeifasern der Lunge. Ebenda S. 47. 
it. H e i d e n h a i n ,  Notizen i~ber die Bewegungserseheinungen, welche das Proto- 

plasma in Pflanzenzellen zeigt. Ebenda S. 52. 
D e r s e lb e, Weitere Beitr~ge zur Kenntniss der Gallensecretion. Ebenda S. 69. 

1) F r e u n d t  und Graupe ,  Aendert sich die Gallenseeretion bei kilnst- 
lichem Diabetes? 

2) G o l d s e h m i d t ,  H a u s m a n n  und L i s sa ,  Ueben die N. vagi einen 
Einfluss auf die GaUensecretion aus ? 

31 K S r n e r  und S t r u b e ,  Ueber den Einfluss yon Wasserinjectionen iu 
das Blut und yon Blutentziehungen auf die Gallensecretion. 

it. H e i d e n h a i n  und L. M e y e r ,  Ueber das Verhalten tier Kohlens~ure gegen 
LSsungen yon phosphorsaurem Natron. Ebenda S. 103. 

S o lge r ,  Ueber die W~trmeentwicklung bei der Muskelth~tigkeit. Ebenda S. 125. 
F. N a v r o e k i ,  Ueber die Methoden, den Sauerstoff im Blute zu bestimmen: 

Ebenda S. 144 
L o t h a r  M e y er, Notiz, fiber einige Bestandtheile des Schweisses. Ebenda S. 168. 
Th. KS r n e r ,  Anatom. und physiol. Untersuchungen i~ber die Bewegungsnerven 

der Geb~rmutter. Ebenda Heft 3 S. 1. 1865. 
W. W al d e y e r, Anatom. Untersuchung eines menschlichen Embryo yon 28--30 

Tagen. Ebenda S. 55. 
D e r s e lb e, Zur Anatomie und Physiologie tier Ly mphherzen Yon Rana und Emys 

europaea. Ebenda S. 71. (S. oben S. 240.) 
H. N e u f e l d ,  Ueber die Wirkungen des Upas Antiar. Ebenda S. 97. 
R. H e i d e n h a i n ,  Ueber den Einfluss des N. accessorius Willisii auf die Herz- 

bewegung. Ebenda S. 109. 
D e r s e l b e ,  Beitr~ge zur Lehre yon tier Speichelsecretion. Ebenda Heft ~ S, L 

1868. (Siehe~ oben S. 255.) 
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F. N a v r o c k i ,  Die lnnervation des Parotis. Ebenda S. 125. 
S. L am an sk y, Untersuehungen fiber die Natur der Nervenerregung durch kurz- 

dauernde Str6me. Ebenda S. 146. 
R. H e i d e n h a i n, Weitere Beobachtungen, betreffend die Gallensecretion. Ebenda 

S. 226. 
D e r s e l b e ,  Ueber die Reaction der thi~tigen Nerven, Ebenda S. 248. 
D e r s e l b e ,  Ueber die Verbreitung der Fase~n des N. accessorius Willisii in den 

Aesten des N. vagus. Ebenda S. 250. 
D e r s e I b e, Eine Abanderung : der Farbung mit ttiimatoxylin und chromsauren 

Salzen. Archly for mikrosk. Anatom. Bd. 27 S. 383, 1886. 

Namen der Assistenten, welche an dem unter t t e  i d e n h a i n '  s Leitung 
stehenden physiologischen Institut tbatig waren: 

1. Im Sommer-Semester 1859 bis Sore- 13. Im Sommer-Semester 1882 bis Som- 
mer-Semester 1861. mer-Semester 1884. 

a) Dr. Lothar Meyer, 
b) Dr. Schweigger-Seidel. 

2. Im Winter-Semester 1861/62. 
a) Dr. Lothar Meyer, 
b) Dr. Rindtleisch. 

3. Im Sommer-Semester 1862 his Win- 
ter-Semester 1863/64. 

a) Dr. Lothar ~/1eyer, 
b) Dr: Harpeck. 

4. Im Sommer-Semester 1864 bis Win- 
ter-Semester 1865/66. 

a) Dr. Lothar  Meyer, 
�9 b) Dr. Waldeyer. 

5. Im Sommer-Semester 1866. 
Dr. Lothar Meyer. 

6. I m  Winter-Semester 1866/67. 
a) Dr. Nawrocki~ 
b) Dr. med. C. Pilz. 

7. Im Sommer-Semester 1867 bis Win- 
ter-Semester 1867/68. 

a) ])1". Werner Scbmid, 
b) Dr. reed. C. Pilz. 

8. Im Sommer-Semester 1868 his Sore- 
met-Semester 1869. 

a) Dr. Werner Schmid, 
b) Dr. reed. Carl Friedlhnder. 

9. Im Winter-Semester 1869/70. 
a) Dr. Gscheidlen, 
b) Dr. reed. Carl Friedli~nder. 

10. Im Sommer-Semester 1870 bis Win- 
ter-Semester 1880/8I. 

a) Dr. Gscheidlen. 
b) Dr. reed. Paul Grfitzner. 

11. Im Sommer-Semester 1881. 
a) Dr. Grfitzner. 
b) Dr. R5hmann. 

12. Im Winter-Semester 1881/82. 
Dr. RShmann. 

a) Prof. Dr. Gierke, 
b) Dr. RShmann. 

14. ImWinter~Semester 1884/85 bis Win- 
I ter:Semester 1885/86. 

a) Dr. Dreser, 
b) Dr. RSbmann. 

15. Im Sommer-Semester 1886. 
a) Dr. SehOnlein, 

�9 b) Dr. RShmann. 
16, Im Winter-Semester 1886/87 bis Win- 

ter-Semester 1887/88. 
a)'D?. SehSnlein, 
b) Dr. R(ihmann, 
c) Dr. Biondi. 

17. Im Sommer-Semester 1888. 
a) Dr. A. Ht~rthle, 
b) Dr. RShmann, 
e) Dr. Biondi. 

18. lmWinter-Semester I888/89bisSora- 
mer-Semester 1890. 

a) Dr. ttfirthle, 
b) Dr. RShmann, 
c) Cand. meal. Oskar Tornier. 

19. Im Winter-Semester 1890/91 nnd 
Sommer-Semester 1891. 

a) Dr. Htirthle, 
b) Dr. RShmann, 
c) .Dr. Kasimir v. Kostanecki. 

20. Im Winter-Semester 1891/92 his Som- 
met-Semester 1895. 

a) Dr. Karl Hfirthle, 
b) Dr. RC)hmann, 
c) Dr. Rudolf Krause. 

21. Im Winter-Semester 1895/96. 
a) Prof. Dr. Karl Hfirthle, 
b) Prof. Dr. RShmann, 
c) Dr. Reinhold Glitsch. 

22. Im Sommer-Semester 1896 bis Sam- 
met-Semester 1897. 

a) Prof. Dr. Karl Hiirthle, 
b) Prof. Dr. ROhmann, 
c) Dr. Walter Gebhardt. 


