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Einleitung. 

Zu den Fragen, die seit den letzten Jahren ffir die Gyn~tkologie 
im Brennpunkte des Interesses stehen, geh6ren zweifellos die men- 
suellen Zyklusver~nderungen des weibliehen Organismus. 

Den Grundstein ffir dieses Zyklusgeb~ude ]egten Hitschmann und 
Adler durch die Entdeckung der periodischen Umwandiung des Endo- 
metriums. Sie gab den Anstol~ zu zahlreichen anatomischen Unter- 
suchungen der Corpusmucosa, die eine fast uniibersehbare Literatur 
zeitigten. Auf Mle die einzelnen diesbezfiglichen Arbeiten, die den men- 
struellen Zyklus der Uterusschleimhaut sieherstellen konnten, einzu- 
gehen, soll nieht Aufgabe dieser Arbeit sein. Erwihn t  seien die Arbeiten 
R. Schr6ders und dessen Lehrbuch der Gynikologie mit seinen ausfiihr- 
lichen Literaturangaben. 

Interess~nte Beitrage zur feineren Morphologie und Histologie 
der Uterussehleimhau~ lieferten japanische Autoren. So besehreibt 
Okamoto zyklisehe Veriinderungen der mitochondrialen Gebilde in den 
Epithelzellen der Uterusschleimhaut. Ferner gela.ng es Sekiba, im 
hiesigen pathologisehen Inst i tut  durch systemagische Untersuchung 
der zykliseh sich verindernden Uterusschleimh~ut auf Gitterfasern 
eine gesetzm~13ige Kurve in der Entwicklung dieser Gebilde innerhalb 
der l~egenerationsschicht fiir das Intermenstruum festzustellen. 
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Eine Beteiligung der Tubenschleimhaut an den Menstruationsvor- 
g~ngen so]lte man a priori annehmen, und doeh ist diese Frage bis heute 
mit Sicherheit nieht entsehieden. Einige Autoren (Leopold, Czyzewicz, 
Thorn) glauben eine Tubenmenstruation ablehnen zu mfissen, w~hrend 
andere (Wendeler, Moltzer, Sehaeffer, v. Steinbi~chel, Holzbach, Delporte, 
Voinot, Jaegeroos) fiir eine Beteiligung des Efleiters an den Zyklus- 
ver~nderungen eintreten. Aus neueren Untersuehungen TrSschers 
g e h t  hervor, dab zwar das Tubenepithel in gewisser Weise an dem 

Abb. 1. Vaginalsehlehnhaut einer 29 jghrigen Frau. 1 Tag nach Beginn der letzten Menstruation. 
Mikrophoto : Winkel-Zeiss, Fluoritsystem. Brennweite 18 ram, Num. Apert. 0,88. Compens. OkuL 2. 

(H~matoxylin-Eosin.) E = Erythrocyten, B = Basalis. 

Menstruationszyklus beteiligt ist, yon einer eigentliehen Tubenmen- 
struation aber keine l~ede sein kann. R. 8chrSder bemerkt in seinem 
Lehrbuch dazu: ,,An der Tube ist ein Funktionswechsel wahrschein- 
lieh, jedoeh sind die Verhttltnisse noch nicht gentigend geklgrt." 

Wenn so die meisten Autoren eine Beteiligung des Eileiters an den men- 
struellen Zyklusvergnderungen zum mindesten fiir wahrscheinlich halten, 
so kann diese nach unserer Meinung nur soweit in Frage kommen, als die 
physiologische Aufgabe der Tube, die Eileitung, nicht gefghrdet wird. 

Neueren Arbeiten blieb es vorbehalten, nicht nur eine weitgehende 
Abhgngigkeit der zyklisehen Vorggnge an der Uterusschleimhaut in 
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~llen ihren Phasen vom Ovul~tionszyklus zu best~tigen, sondern auBer 
Zweifel zu stellen, dag die periodischen mensuellen Vorg~nge nicht 
nut  auf die Korpusschleimhaut beschr~nkt bleiben, dab also nieht 
Mlein das GenitMsystem, sondern der Gesamtorganismus an den Zyklus- 
ver~nderungen des Ovars teilnimmt. 

Wenn wir auch fiber die zyklisehen Reaktionsformen extragenitMer 
Organe und Gewebe zur Zeit noch rel~tiv wenig unterriehtet sind, so 
fehlt es nioht an klinischen Beobaehtungen nach dieser Richtung. Er- 
innert sei nur an die wahrseheinlieh auf menstrueller Hyperhmie be- 
ruhende VergrO~erung der Schilddriise, an die Schwe]lung der Brust- 
drfise und pr~menstrue]le Kolostrumbildung. Bekannt sind ferner 
die sogenannten vikariierenden und komplement~ren Blutungen, die 
Jnderungen und Sehwankungen yon Blutdruck, Pulsfrequenz, W~rme- 
str~hlung, Lungenkapazit~t, Muskelkmft, Reaktionszeit der Sehnen- 
reflexe u .a .  Hervorzuheben sind ferner die Beziehungen yon Leber 
und Milz zur Regel und der Einflu~ der verschiedenen Zyklusphasen 
~uf den Stoffweehsel. An der t taut ,  am Auge und am Ohr sind vielerM 
Erseheinungen zur Zeit der Menstruation beschrieben women. 

Der Mangel dieser Untersuehungen und Beobachtungen liegt in 
dem ]~'ehlen exakter anatomisch-histo]ogischer Untersuehungen. 

Es liegt in der Natur  der Sache, da3 eine siehere Festlegung und 
anatomiseh-histologisohe Klhrung zyklischer Phasenbilder extrageni- 
taler Organe und Gewebe beim lebenden Mensehen im Sinne der perio- 
disch sieh wiederholenden morphologisehen Zust~ndshnderungen an 
der Uterusschleimhaut aus methodologischen Grfinden auf grebe 
Schwierigkeiten s to len  mug. So ist es begreiflieh, dab beispielsweise 
yon den endokrinen Drfisen, die ja zweifellos eine sehr bedeutende 
Rolle beim Menstruationsproze~ spielen, an zyklisehen Ver~nderungen 
morphologiseher Art niehts oder nur wenig Greifbares bekannt ist. 

Immerhin liegen aus neuerer Zeit anatomisch-histologisehe Unter- 
suehungen in diesem Sinne vor. 

So untersuehte Rosenburg (1922) an Sektionsmaterial die histo- 
logisehen Grundlagen fiir die mensuellen ?r mit 
dem Ergebnis, dal~ ebenso wie bei der Uterussehleimhaut aueh bei 
der Brustdrfise ein an den Menstruationszyklus gebundener Funktions- 
weehsel festgestellt werden konnte. W~hrend der priimenstruellen 
Phase weist die Mamma einen gegen das umgebende Bindegewebe 
scharf abgegrenzten Drfisenreiehtum auf, der yon einem Sprossungs- 
vorgang um die Milehgi~nge herum begleitet wird. Die Menstruation 
leitet ihre l%tiekbildung ein. Die seharfe Abgrenzung des Drfisenfeldes 
versehwindet allmi~hlieh, die Kerne der driisigen Elemente sind wenig'er 
gut f~rbbar und die Zellgrenzen sind verwasehen. Die postmenstruelle 
Phase steht ganz im Zeiehen der Rfickbildung. Drfisenfelder sind nur 
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noch in sp~rlichen Resten vorh~nden, zeigen keine Membrana propria 
mehr und liegen ohne Grenze in dem zcllarmen Stfitzgewebe. In der 
Umgebung der Milchg~nge linden sich noch Reste yon Sprossungen. 
Den HShepunkt erreicht die Rfickbildungin der menstruellen Periode. Der 
mit der Regelblutung eingesetzte Abbau ende~ mit einem vSlligen Schwund 
der Driisenfelder. Im Gesichtsfeld findcn sich nach Rosenburg jetzt  nu t  
noch einige Milclig~nge, w~hrend die Sprossungsfiguren vSllig fehlen. 

Abb. 2. Vaginalschleimhaut einer88jiihrigen Frau. 4TagenachBeg inn  derletztenMenstruation.  
Mikrophoto : Winkel-Zeiss, Fluoritsystem. Brennweite 13 ram, Num. Apert. 0,88. Compens. Okul. 2. 

(H~matoxylin-Eosin.) ~ = Basalis. 

W~hrend die Untersuchungen Rosenburgs an Sektionsmaterial 
vorgenommen wurden, konnte Polano in vivo durch histologische Unter- 
suchung yon Probeexcisionen aus der Brustdriise die Rosenburgschen 
Resultate stiitzen. Die Ergebnisse faint er folgenderma~en zusammen: 
,,Das Driisengewebe der weiblichen Brust bei Nulliparen und Mfittern 
vceist physiologischerweise eine zyklische Proliferation im pr~men- 
struellen Stadium auf, die mit Beginn der Menstruation bis einschliel~- 
lich des Intervalls yon einer Phase der Riickbildung abgelSst ~r 
Im Gegensatz zur Uterusschleimhaut bestehen aber so gro~e indivi- 
duelle Schwankungen hinsichtlich der St~rke yon Proliferation und 
vor allem yon Riickbildung, da{~ das AufsteIlen yon normalen typischen 

Archiv f. Gyn~ikologie. Bd. 130. 4 
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Bildern, insbesondere fiir die Phase des Intervalls bei der Mamma auf 
groge Sehwierigkeit st6gt." 

So erfahren die Ergebnisse Rosenburgs insofern eine Einsehr~nkung, 
als Polano an Hand seiner Untersuehungen eine strenge Seheidung 
zwischen der postmenstruellen Phase und dem Intervallstadium nieht 
fiir durehffihrbar h~tlt. Wenn aueh bei der weiblichen Mamma der 
individuelle und konstitutionelle Faktor  eine weir gr6gere Rolle zu 
spielen seheint als bei der Corpusmukosa, so glaubt Polano auf Grund 
seiner ]~efunde bereehtigt zu sein, den Phasenweehsel in der Riiek- 
bildung mit den mensuellen Vorg~ngen an der Uterussehleimhaut in 
Parallele zu setzen. 

Es sei darauf hingewiesen, dab Beobaehtungen dieser Art an Tieren 
bereits frfiher angestellt wurden. Loeb und Hesselberg konnten 1917 
zyklisehe Ver~nderungen in der Brustdriise yon nieht tr~ehtigen Meer- 
sehweinehen aufdeeken, die in strenger Abhangigkeit yon dem Ovarial- 
zyklus der Tiere stehen und naeh Exstirpation der EierstScke weg- 
fallen. 

In diesem Zusammenhange seien die Untersuehungen yon Loeschke 
kurz gestreift, die dureh eine VerSffentliehung yon Schief/erdecker 
fiber die tIautdrfisen des Mensehen und der S~ugetiere angeregt wurden. 
Zum Verstgndnis sei erw~hnt, dab Schiefferdecker die bekannte Ein- 
teilung der tIautdrfisen in holokrine (Talgdrfisen) und merokrine (groge 
und kleine Sehweigdrfisen) anerkennt, aber seinerseits eine weitere 
Einteilung letzterer in apokrine und ekkrine Driisen ftir erforderlieh 
hi~lt. Die ekkrinen Schweigdriisen sind nun deshalb bemerkens- 
weft, weft sie phylogenetiseh eine Neuerwerbung der Menschen und 
anthropoiden Allen darstellen, w~hrend das fibrige Tierreieh nur mit 
apokrinen Drfisen ausgezeiehnet ist. Nach den Untersuehungen 
Schie]/erdeckers tiberwiegen beim ~ensehen bei weitem die ekkrinen 
Drfisen, wi~hrend diejenigen apokrinen Charakters sieh nut  an ganz 
bestimmten Stellen des K6rpers erhalten haben. Diese l~fiekbildung 
der apokrinen Drfisen fand Schie/ferdecker am stitrksten beim Europger 
und hier bei den Gesehlechtern unterschiedlieh in dem Sinne, dab sie 
sieh beim Manne in ausgedehnterem Mage zurfiekgebildet haben als 
beim Weibe, wo sie auf den Mons pubis, die groBen Labien, den Anal- 
ring und auf die Drfisenlager tier AchselhShle, dem Achselh6hlenorgan 
SchieHerdeckers , besehr~nkt sind. Ihre Bedeutung liegt naeh SchieHer- 
decker in der F~higkeit, Duftstoffe zu bilden, die der sexuellen An- 
lockung dienen sollen. Bemerkenswert ist, dab die apokrinen Driisen 
ihre h6chste Entwieklung zur Zeit der Geschlechtsreife erlangen, w~hrend 
sie im Alter der Rfiekbildung verfallen. Dieses Drfisenlager des Sehief/er- 
declcersehen Aehselh6hlenorgans wghlte Loeschke zur Untersuehung. 
Dabei ergab sieh eine strenge Abh~ngigkeit dieses Organs in seinem 
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Aufbau yore Sexualzyklus. W~hrend des Intermenstruums zeigten 
sich nur kleine, ruhende Driisen, die bis zum Menstruum erheblich an 
Gr6Be zunahmen und lebhaft sezernierten. So maeht nach Loeschke 
auch d~s Aehselh6hlenorgun einen mensuellen Zyklus durch, der dem 
der Genitalorgane entspricht. 

AUe diese Teilbeobachtungen sind heute erkannt als Einzelakte 
eines gesetzm~gig zyklisch ablaufenden Gesamtgeschehens, das unter 

Abb. 3. Yaginalschleimhaut einer 48j~thrigen Frau. 7 Tage nach Beginn der letzten Menstruation. 
Die Funktionalis ist angedeutet und yon der Basalis dutch eine intraepitheliale Verhornungszone 
getrennt. ~-ikrophoto : Winkel-Zeiss, Fluoritsystem. Brennweite 13 ram, Num. Apert. 0,38. Com- 

pens. OkuL 2. (Hiimatoxylin-Eosin.) /~ = Funktionalis, 2 = Basalis, V =  Verhornungszone. 

der t terrschaft des Ovariums steht und diesem tribut~r ist. So spiegelt 
sich in der Synthese einer Summe yon Einzelerscheinungen die Funktion 
des Eierstockes wieder und macht seinen regulatorischen EinfluB auf 
die Generationsorg~ne und den Gesamtorg~nismus verstandlich. Ob 
nun das Corpus luteum, das Ei oder beide gemeinsam diese Ver~nderun- 
gen diktieren, ist heute mit Sicherheit nicht zu entscheiden. 

Durch die neueren Untersuchungen yon Zondek, Aschheim, Laqueur 
und seinen Mitarbeitern erf~hrt die Lehre  yon der l~egulierung des 
menstrueUen Zyl~lus durch das Corpus luteum, die in den letzten De- 
zennien immer wieder mit apodiktischer Sicherheit ausgesprochen 
wurde, scheinbar eine Stiitze. Wenn man abet bedenkt, dab die Men- 

4* 
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struationsblutung ausschlie~lieh herbeigeftihrt wird dureh das Ab- 
sterben des Eies im Sinne yon R. Meyer uud es erst naeh dem Eitode 
zur Abstoltung der Uterussehleimhaut und zur Regelblutung kommt, 
so wird die Souver~nit~t des Ovariums einigermaBen in Frage gestellt. 
Auch Aschoff betont die Bedeutung des Eies als das Primum movens 
ftir den Menstruationszyklus und sieht in dem Corpus luteum nur ein 
Speicherungsorgan. Sicher ist jedenfalls, dal~ die ]3edeutung des Ova- 
riums in der Follikelreifung und der Ausstol~ung eines befruchtungs- 
f~higen reifen Eies liegt. Diese vegetative Funktionsleistung ist aber, 
wie Ho/bauer hervorhebt, bisher nur yore engen lokalistischen Ge- 
sichtspunkte aus betraehtet  worden, indem man in dem Ovar ein mit 
hohen selbst~ndigen Potenzen begabtes Organ erbliekte und der MSg- 
liehkeit, as nur mit einem Erfolgsorgan nervSser und endokriner Einfliisse 
zu tun zu haben, zu wenig Beaehtung sehenkte. So is~ Ho/bauer der An- 
:sicht, da~ das Ovar durchaus nieht im Besitz des Privilegs vSlliger 
Eigenm~ehtigkeit und Autonomie in seiuem T~tigkeitsbereieh ist, 
~sondern von der t typophyse und dem Dieneephalon Entwicklungs- 
impulse bekommt und dureh sie regulatoriSch beeinflul~t wird. 

Einen erhebliehen Fortsehrit t  unserer Kenntnisse tiber die Morpho- 
logie der Zyklusver~nderungen brachten neben Mteren franzSsisehen 
Arbeiten (Morau 1889, Lataste 1892, Retterer 1892) Untersuchungen 
yon K6nigstein 1907 und amerikanischer Autoren, die im wesen~lichen 
yon Heape 1905, Marshall 1903, 1904, Loeb 1911, 1918, Hell and 
O'Donoghue 1914, Kirkham 1916, Smith 1917, Stockard and Papa- 
nicolaou 1917, Ishii 1920, Papanicolaou 1920, Long and Evans 1922, 
Selle 1922 und Allen 1922 an Nagetieren angestellt wurden. Auf die 
einzelnen Schriften genauer einzugehen wtirde zu welt ftihren. Ich 
verweise deshalb auf die Originalarbeiten. Von Interesse sind ftir uns 
vor ahem die Arbeiten yon Long and Evans, Selle und Allen. Long 
und Evans konnten an Rat ten  einen viert,~gigen Brunstzyklus fest- 
s~ellen, der sich u .a .  ausdrtickt in regelm~Bigen periodischen histo- 
]ogischen AuL und Abbauvorg~ngen des Vaginalepithels. Waehstum, 
Degeneration und Regeneration der Scheidenschle~mhaut liel~en sieh 
an den lebenden Tieren durch mikroskopisehe Prfifung des Vaginal- 
inhaltes in so weitgehendem Mal3e sicherstellen, dal~ der Vaginalab- 
strieh durch die unver~nderliehe Folge seiner Zelltypen zu versehie- 
denen Zeiten des 5strisehen Zyklus ein einwandfreies Spiege]bild der 
ovariell bedingten zyk]isehen Vorg~nge im Generationsapparat der 
l~atte darste]lt. 

Die MSgliehkeit, den Zyklusablauf in seinen einzelnen Phasen in 
vivo verfolgen zu kSnnen, datiert seit den Studien yon Stockard und 
Papanicolaon tiber den Vaginalzyklus beim Meerschweinchen. An 
Hand yon mikroskopischen Schnittuntersuehungen des Vaginalepi- 
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thels konnten die genannten Autoren ihre sehon aus der Beurteilung 
des Scheidenabstriches gezogenen Sehliisse einwandfrei erh~rten. 

Naeh der Besehreibung yon Long und Evans ist das Vaginalepithel 
der lgatte am niedrigsten W~thrend des Ruhestadiums, um zur Zeit 
der Vorbrunstperiode sein I-I6henmaximum zu erreiehen. Um diese 
Zeit ist nun ein eigentfimlieher histogenetischer ProzeB zu bemerken 
in Form yon Verhornungsvorggngen, die sich nieht an der Oberflgche 

Abb. 4. Vag ina l seh le imhau t  einer  87 j~ihrigen Frau.  10 Tage  nach Beginn  der  le tz ten Menst rua t ion .  
Die  t ' unk t iona l i s  h a t  an I I 6 h e  zugenommeu .  3 l i k r o p h o t o :  Winkel-Zeiss,  :Fluori tsystem. Brenn-  

wei te  13 m m .  Num.  Aper t .  0,88. Compens.  Okui.  2. (I t i imatoxil ln-Eosin.)  
/v = Funkt iona l i s ,  B = Bas~lis, V = Verhornungszone .  

des Epithels, wie zu erwarten w~re, abspielen, sondern iiberrasehen- 
derweise unter ihr. Am Ende des Vorbrunststadiums zerfgllt dieses 
hoehdifferenzierte Epithel in dem Sinne, dag zun~ehst die oberfl~eh- 
liehsten Sehiehten in das Seheidenlumen abgestogen werden, denen 
die darunterliegende ttornzone zur Zeit der Brunst folgt und so das 
ffir diese Phase des Brunstzyklus eharakteristisehe sogenannte Sehollen- 
stadium des Vaginalabstriehes verst~ndlieh wird. 

Das Auftreten dieser eigentiimliehen Hornzone unmittelbar unter 
dem Oberfl~ehenepithel, auf die wit sparer bei der Bespreehung unserer 
eigenen Untersuehungen zuriiekkommen werden, ist an der Neer- 
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schweinchenvagina bereits yon Morau 1889 und Retterer 1892 be- 
schrieben worden. 

Es bmucht  d~her nicht zu fiberraschen, wenn Allen g~nz ~naloge 
Verh~ltnisse bei der M~us ~ufdecken konnte. Auch hier ist d~s Seheiden- 
epithel im In te rwl l  oder in der ~uheperiode (dioestrum) niedrig. Es 
besteht aus 3--7 Zell~gen. Am Ende dieser Phase beginnen sich die 
Zellschiehten zu vermehren und erreichen im Vorbrunststadium 
(prooestrum) ihre m~xim~le I-IShe yon 10--13 L~gen. Ver~ndertes 
VerhMten gegeniiber Zellfarbstoffen und kuryopyknotisehe Prozesse 
weisen ~uf den Beginn degener~tiver Vorg~nge in den oberon 3 bis 
5 Zellagen hin. 

Wie bei der V~gin~lschleimhaut der t ~ t t e  ist auch bier diese ~b- 
sterbende Zone durch eine deutlich erkennb~re Hornschicht getrennt. 
Auch bier liegen Mso die verhornten Elemente nieht oberfl~ehlich, 
sondern unterhalb einer drei- bis ffinfsehichtigen kernhaltigen Zelt- 
schicht, die beim Ubergang der Vorbrunstphase in die Periode sexueller 
Erregung, dus eigentliche ]~runststadium (oestrum), abgestoBen wird, 
so dub nunmehr die verhornten Epithelzellen freigelegt sind und das 
Scheidenlumen auskleiden. Mit dem Einsetzen der Nachbrunstph~se 
(metoestrum) beginnt sich die Hornschicht ubzustogen. Bei gleich- 
zeitiger leukocyt~rer Durchwanderung nimmt das d~runterliegende 
Stratum germin~tivum ~n H6he ab bis d~s Epithel zu derjenigen der 
Ruheperiode oder des In terwl ls  zurfickgekehrt ist. 

Dieselben epithelialen Umformungen konnte Selle an der Meer- 
schweinchenwgina feststellen. Auf sie werde ich sparer noch zurfick- 
kommen. 

Angesichts der z~hlreichen Arbeiten fiber die zyklischen Ver~nde- 
rungen der genitalen und extr~genitMen 0rgane und Gewebe beim 
Mensehen mug es auffMlen, dag die Frage naeh der Existenz perio- 
diseher Wandlungen im Bau der menschliehen Vaginalsehleimhaut 
w~hrend des mensuellen Zyklus bisher unbeantwortet  blieb. 

Aus der Zyklusbiologie kennen wit die Untersuehungen Grg/en- 
bergs, der regelmMtige Sehwankungen des S~iuretiters im Vaginal- 
sehleim aufdeeken konnte in dem Sinne, dal~ der Siiuregehalt in der 
Vagina im Intervall  am geringsten ist, im Praemenstruum stark zu- 
nimmt, um w~ihrend der Menstruation seinen I-I6hepunkt zu erreiehen. 
Eine ]3est~tigung haben diese Befunde allerdings dutch Bestimmung 
der Wasserstoffionenkonzentration des Vaginalinhaltes nieht erfahren. 

In der Zyklusmorphologie dagegen ist es eigentlieh nur die in neuester 
Zeit ersehienene Arbeit yon Ntieve fiber das Schwangersehaftswaehs- 
rum und die Geburtserweiterung der mensehliehen Seheide, welehe 
die hier zur ErSrterung stehenden Erscheinungen nur kurz streift, 
aber im engsten Zusammenhang mit unseren Untersuehungen steht. 



Der norma]e mensuelle Zyklus der menschlichen Vaginal schleimhaut. 55 

Stieve nimmt zwar mit Sicherheit eine Beteiligung des menschlichen 
Scheidenepithe]s an den menstrue]len Zyk]usver~nderungen in ge- 
wissem Sinne a priori an, doeh sehe ich in seinen Ausfiihrungen einen 
Beweis dafiir nicht erbracht. 

Er  vergleicht das Vaginalepithel einer 27j~hrigen infantilen Nulli- 
para, das 10 Tage naeh Beginn der letzten Regel, also im Postmen- 
struum, gewonncn wurde, mit dem einer 41j~hrigcn Multipara, welches 

V 

- B  

Abb. 5. Yaginalschleimhaut einer 33j~hrigen Frau. 16 Tage naeh Beginn der letzten Menstruation. 
Die Funktionalis unterscheidet sich deutlich yon der Bas~lis. Mikrophoto : Winkel-Zeiss, Fluorit- 

system. Brennweite 13 ram. Iqum. Apert. 0,38. Compens. Okul. 2. (H~matoxilln-Eosin.) 
F = Funktionalis, JB = Basalis, V = Verhornungszone. 

vom 23. Tuge nach der letztcn ~enstruation,  der Zeit des Praemen- 
struums also, stammt. Die GesumthShe des Epithels der ersteren be- 
trug 115--140 Mikra und das der letzteren 115--300 Mikra. Diese 
H6hendiffercnz beruht nach Stieve nun nicht etw~ auf der verschiedenen 
Zahl der fibercinander liegenden Zellschichtcn, die bei der infantflen 
Frau 12--20 und bei dcr undcren 12--24 Lagen z~hlte, sondern darauf, 
dab die einzelncn Zellen bei beiden Individuen verschieden hoch Mind. 
D~bci wird besonders erw~hnt, dab bc ide r  infan~ilen Fran alle Zellen 
mit Ausnahme der Erythrocyten sehr klein waren. Auf Grund diescs 
unterschicdlichen Verhaltens des Epithels glaubt Stieve annehmen 
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zu dtiffen, es hier mit  den Repr~sentanten verschiedener Zyklusstadien 
zu tun  zu haben.  E r  zieht weiterhin daraus die Folgerung, dab analog 
der Uterusschleimhaut  auch das Scheidenepithel im Praemens t ruum 
dicker und  lockerer wird und  k o m m t  bei dem Vergleich der Vaginal- 
sehleimhaut  yon  Nagern  und  Mensch zu folgendem Ergebnis :  ,,Be- 
zeiehnend ffir alle diese Angaben  ist nun, dal~ das Scheidenepithel 
stets in der Bruns t  am dicksten ist und  nachher  zum grS~ten Teil 
ausgestoBen wird. Beim Menschen lassen sich keine auch nur  einiger- 
mal~en ghnliche Vorg~nge feststellen." 

Diese Stievesehen Untersuehungen,  zu denen ich sp~iter noch Stellung 
nehmen werde, und  insbesondere die 0ben beschriebenen Ergebnisse 
fiber die morphologischen Zyklusver~nderungen im Aufbau der Vaginal- 
schleimhaut  der Nagetiere waren es, die logisch und  biologisch in die 
R ich tung  wiesen, diese Verh~ltnisse bei der menschliehen Scheide 
nachzuprfifen. 

Im hiesigen pathologischen Ins~itut habe ich auf Anregung yon 
I-Ierrn Prof. Ascho// diese Untersuchungen  angestellt. Die vorliegende 
Arbeit  wird darlegen, da~ sich auch bei der menschlichen Vaginal- 
schleimhaut  in ganz ghnlicher Weise wie bei den Nagern zyklisehe 
Ver~nderungen linden. 

Material und Methoden. 

I)as Material, das mir zur Verffigung stand, stammt aus der hiesigen Erauen- 
klinik, dem Vincentius- und Diakonissenhaus und den Universit~ts-Erauenldiniken 
in Mfinster und Tfibingenl). 

Eiir die Untersuchung wurde gesunde Vaginalschleimhaut lebender Indi- 
~4duen, die,ira Anschlu• an gyn~kologische Operationen excidiert war, benutzt. 
Sie wurde sofort nach der Excision in 10proz. Eormalinl6sung fixiert, griindlich 
in fliei3endem Wasser ausgewaschen, nach der ~ethode Gaskell-Grdt H in Gelatine 
eingebettet and mit dem Gefriermikrotom geschnitten. In einzelnen Egllen wurde 
die Para{fineinbettung angewandt. Die Schnittdicke betrug 8--10 Mikra. Gef~irbt 
wurde das ~atcrial mit I-I~matoxylin-Eosin. Zur Darste]lung der Hornsubsta.nz 
wurde nach Vorf~rbung rnif Lithium-Carmin die Gramsche Anilinwasser-Gentiana- 
ViolettlSsung benutzt und in AnilinS1-Xylol differenziert. Zur Unterscheidung 

. yon anderen, sich ebenfalls nach Gram farbenden Elementen warden die Schnitte 
au~erdem noch etwa 1~2 Stunden zur Differenzierung in Salzs~ure-Alkohol 
gebracht. Weiterhin wurde die Oxydasereaktion angestellt. Die Mikrophoto- 
gramme wurden nach eigenen Pr~paraten mif dem mikrophotographischen Apparat 
yon Winkel-Zei~ hergestellt. Optik: Fluoritsystem, 13 mm, num. Apert. 0,38, 
Compens-Okul. 2, bei einer Tubusl~inge yon 155 ram. Kondensor: Winkel 20, 
Lichtquelle: Liliput-Bogenlampe, Platte: Silber-Eosin-Perutz. 

Die Zeichnungen verdanke ich I-Ierrn Universit~ttszeichner Dettelbacher. Sic 
wurden mit der Optik yon Leitz Okul. 2, Obj. 5, in Tischh5he angefertigt. 

*) Herrn Geheimrat Opitz, Herrn Prof. Sonntag, Herrn Prof. Borell, Herrn 
Prof. Esch sowie Herrn Prof. Mayer bin ich ~iir die Uberlassung des Materials 
zu besonderem Dank verpflichtet. 
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Eigene Untersuchungen. 
Wenn ich reich im Folgenden den Zyklusver~nderungen im histo- 

logischen Aufbau der menschlichen Vaginalschleimhaut zuwende, so 
mug ich hervorheben, dab durch die Unm6ghchkeit, bei dem gleichen 
Individuum zu verschiedenen Zykluszeiten die morphologischen Vor- 
g~nge zu untersuchen, die Frage der individuellen Verschiedenheit 
im Aufbau der Vaginalschle'imhaut notwendigerweise often bleiben mul~. 

Abb. 6. Vaginalsehleimhaut einer 87j~hrigen Frau. 22Tage nach Beginn der letzten Menstruation. 
Die Dreischiehtung des Epithels in Funktionalis, intraepitheliale Verhornungszone und Basalis ist 
deutlieh erkennbar. Mikrophoto : Winkel-Zeiss, Fluoritsystem. Brennweite 18 mm, Num. Apert. 0,88. 
Com-pens. Okul. 2. (RKmatoxylin-Eosin.} _P = Funktionalis, ~ = Basalis, V = Verhornungszone. 

Von 30 verschiedenen Frauen im geschlechtsreifen Alter unter- 
suchte ich die Scheidenschleimhaut mit dem Resultat, dab in charak- 
teristischer Weise den verschiedenen Zyklus~erminen verschiedene 
histologische Befunde entsprechen, die regelmi~Bige, periodische Auf- 
und Abbauvorg~tnge an der Vaginalschleimhaut auch beim Individuum 
sicherstellen. 

Abb. 1 zeigt die Vaginalmucosa einer 29j~hrigen Frau, die zweimal 
geboren hat. /)as Scheidenstiick wurde am ersten Tage nach Be- 
ginn der Menstruation entnommen. Mikroskopisch zeigt das Pr~parat 
das bekannte mehrschich~ige Pla~tenepithel der Vaginalschleimhaut. 
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Der Oberfl~ehe aufgelagert linden sieh entspreehend dem makroskopi- 
sehen Befund Kliimpchen roter Blutk6rperehen, die Reste des Menstrual- 
blutes aus dem Uteruseavum darstel]en. Der vierte Tag naeh t~eginn 
der letzten Regelblutung ist dutch Abb. 2 wiedergegeben. Dieses 
Pr~tparat, das yon einer 38j~hrigen Frau mit 4 Geburten stammt, zeigt 
im wesentliehen dasselbe Bild wie das vorhergehende. In der Zylinder- 
zellenschieht liegen die Zellen wie in Abb. 1 sehr dicht aneinander 
und ]assen ihre Grenzen nur sehwer erkennen. Die Zellen der dartiber- 
liegenden Schiehten sind deutlich gegeneinander abgegrenzt und ihre 
Kerne gut sichtbar. In den oberen Lagen p]atten sieh die Zellen in 
ausgesproehenerem Mage ab, a]s das in Abb. 1 der Fall ist. Die Ober- 
fl~che des Epithels ist yon Blutresten gesgubert. 

Auffallen muB in den geschilderten beiden Fhllen die Differenz 
in der HShe des Epithels. Es geht aber aus meinen Untersuchungen 
hervor, dal~ das Vaginalepithel hinsichtlich seiner Dicke individuellen 
Sehwankungen unterworfen ist, worauf auch Stieve in seiner Arbeit 
hinweist. Wir werden sp~ter sehen, dal~ diese Tatsaehe unberfick- 
sichtigt bleiben kann, da sie fiir unsere ]~efunde ohne Bedeutung ist. 

Ein ganz anderes Bild bietet nun Abb. 3. Hier handelt  es sich um 
Vaginalsehleimhaut einer 43jghrigen Frau, die dreimal geboren hatte.  
Der Exeisionstermin lag am 7. Tage nach dem Einsetzen der letzten 
Regel. Im Gegensatz zu den vorigen Prgparaten zeigt das Epithel 
eine eigentiimliehe Umformung und lggt schon in diesem Stadium 
deutlieh eine Dreischiehtung erkennen. Die oberfl~ehliehste, dem Vagi- 
nallumen zugekehrte Schieht besteht aus 2--3 Zellagen, hat eine HShe 
yon 13 ~likra und zeigt weniger intensive Affinitgt gegenfiber Farb- 
stoffen. Im Ganzen sieht sie glasig und gequollen aus. Ihre einzelnen 
Zellen haben an Umfang zugenommen. Die Zellkerne sind fund. Die 
zweite Schicht nmfaBt 4--5 Zellagen, ist intensiv gefgrbt und zeigt 
den Beginn eines Verhornungsprozesses. t t ier  sind die einzelnen Zellen 
aul~erordentlieh stark abgeplattet, die Kerne stark geschrumpft und 
an einzelnen Stellen kaum zu erkennen. In der Abbildung ist diese 
intraepitheliale Verhornungszone deutiich als dunkler Streifen siehtbar. 

Wesentlieh klarer sind die Verh~ltnisse in Abb. 4. Das Prgparat  
s tammt yon einer 37j~hrigen Frau, die einmal geboren hat. Es wurde 
10 Tage nach dem letzten Menstruationsbeginn gewonnen. Die ober- 
flgehliehste Schieht hat noch mehr an Dieke zugenommen. Sie besteht 
jetzt  aus 5--7 Zellagen und miBt durchsehnittlich 30,6 Mikra. Nit  
dem I-Ieranrfieken der praemenstruellen Phase nimmt sie allm~hlich 
abet st~ndig an ItShe zu. Am 16. Tage naeh der Menstruation, also 
etwa zur Zeit der Ovulation, finden sich Verhgltnisse, wie sie in Abb. 5 
wiedergegeben sind. Diese Sehleimhaut s tammt yon einer 33j~hrigen 
Primipara. Die oberfl~ehliche Sehieht ist besonders gut in ihren 
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Einzelheiten zu erkennen, mis t  45 Mikra und besteht aus 9--11 Zel]- 
lagen. Besonders markant ist das Bild im Praemenstruum (Abb. 6 und 8). 
Das Pr~parat s tammt yon einer 37j~hrigen Frau, die vier Geburten 
durchgemacht hut. Die oberfl~ch]ichsten Zellschichten sind deutlich 
yon den tieferliegenden durch die Verbornungszone abgesetzt, haben 
stark an HShe zugenommen, messen jetzt 155 Mikra und bestehen 
aus 30--34 Zellagen. Abb. 8 zeigt ferner, dal~ in den letzten Tagen 

Abb. 7. Vaginalschleimhaut einer 33j~hrigen Frau.  Unmittelbar  nach  der Menstruation. Die 
Funktionalis  isb abgesto•en. Starke Ityper~mie der Schleimhaut. l~Iikrophoto: Winkel-Zeiss, 

Fluoritsystem. Brennweite 13 ram, Num. hper t .  0,88. Compens. Okul. 2. (tI~matoxilin-Eosin.) 
= Basalis. 

des Praemenstruum, d. h. unmittelbar vor der Regelblutung Zerfalls- 
erscheinungen an der obersten Zellschicht eintreten, die in karyo- 
pyknotischen und chromatolytischen Vorg~ngen bestehen. Eigenartig 
ist auch ihr tinktorisches Verhalten. Plasma und Kerne der obersten 
Zellagen sind bl~ulich gef~rbt und unterscheiden sich deutlich yon der 
unter ihnen gelegenen, dutch die b]aue Verhornungszone getrennten 
und leuchtend rot gef~rbten Zellschicht. 

Zur Zeit der Menstruation werden nun die obersten Ze]lagen bis zur 
Verhornungszone abgesto~en. Das Vaginalepithel bietet dann das 
Bild, wie es durch die Abb. 7 und 9 wiedergegeben ist. I)as diesen 
Abbildungen zugrundeliegende Material wurde zur Zeit der Menstruations- 
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blutung entnommen und stammt yon einer 33j~hrigen Frau, die zwei- 
mal geboren hat. 

Besonders bemerkenswert ist die starke Ffillung der Sehleimhaut- 
capillaren. ]~ei der ]~etrachtung der Bilder der einzelnen Zyklusstadien 
zeigt sieh, daft in der gleichen Weise wie die Uterusmucosa auch die 
Vaginalschleimhaut eine allm~hlich zunehmende Hyperamie aufweist, 
die im Praemenstruum und w~hrend der Regelblutung ihren I-[She- 
punkt erreicht. 

Diskussion der Be/uncle. 

Die Analyse der geschilderten Bilder ergibt zusammenfassend, daft 
aueh dieVaginalschleimhaut eine strikte Abhi~ngigkeit yon den zyklischen 
Funktionsvorggngen im Sexualapparat aufweist. Auch sie befindet 
sich innerhalb des vierwSchentlichen Zyklus in stgndiger, gesetzmgl~iger 
Wandlung und muft, wie aus dem zeitlichen Para]le]ismus der uterinen 
und vaginalen Schleimhautveranderungen ohne Weiteres hervorgeht, 
unter dem EinfluB des Ovariums stehen. Im Gegensatz zu den Be- 
funden, durch die Stieve die Zyklusver~nderungen des Vaginalepithels 
zu begrtinden sucht, sind wir zu anderen Ergebnissen gelangt. 

Ob das Epithel im Sinne Stieves ohne besondere Differenzierung 
in toto in der praemenstruellen Phase an HShe zunimmt, ist wegen 
der bereits erwghnten individuellen Sehwankungen mit Sieherheit 
nieht zu sagen. Fiir die Zyklusver~nderungen des Vaginalepithels 
ist nach unserer Ansicht diese Frage nieht allein aussehlaggebend. 
Es ist vielmehr ein besonderes Di//erenzierungsprodu/ct des Epithels, 
das zyklisehem Weehsel unterworfen ist und in Analogie mit den 
uterinen Schleimhautverh~ltnissen als Funktionalis, Weehse]-, Pro- 
liferations- oder l~egenerationsschicht bezeiehnet werden soll. Sie ist 
es, an der sieh regelmi~ftige Auf- und Abbauvorg~nge wahrend des 
Menstrualzyklus abspielen. Ihr allm~hliches Wachstum, das in unseren 
F~llen durchschnittlich 4,9 Mikra pro die betragt, erreicht im Prae- 
menstruum seine maximale HShe. In den letzten Tagen vor der Regel- 
blutung zeigen sich in vSlliger Ubereinstimmung mit den Vorg~ngen 
an der Funktionalis der Uterussehleimhaut auch in der Weehselschicht 
der Vagina karyopyknotische und ehromatolytische Prozesse. Wie 
die Proliferationssehieht der Uterussehleimhaut, so wird mit der ein- 
setzenden l~egelblutung aueh die Regenerationsschicht des Vaginal- 
epithels abgestoften. Diese Sequestration der Wechselschieht reicht 
bis zur intraepithelialen Verhornungszone, die mit abgestol~en wird, 
so daft naeh der Menstruation die Basalis, wie wir diese Sehicht be- 
zeichnen, naekt an der Oberfl~che liegt. 

Es ist ohne weiteres verstandlieh, daft das abgestoftene Vaginal- 
epithel einen Bestandteil des Menstrualblutes darstellen mu~. Leider 
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hat te  ich keine Gelegenheit, yon meinen Fgllen gleichzeitig Vaginal- 
abstriche daraufhin zu prfifen. Diese Untersuehungen sollen einer 
sp~teren Arbeit vorbehalten bleiben. Bei der Durchsicht der Literatur  
ergibt sich nun die bemerkenswerte Tatsache, daf3 mikroskopische 
Untersuchungen der physiologischen Menstrualabgange in vivo relativ 

Abb. 8. Vaginalschleimhaut einer 87 jahrigen Frau. 22 Tage nach  Beginn der letz~en Menstruation. 
Im Bereich der Funktionalis karyopyknot ische und  chromatolytische "~'org~tnge, die ihre Abstol~ung 
einleiten. Optik:  Leitz Obj. 5, Okul. 2. Yergr6~erung 220fach (Tischh6he). (G~amsche Anilin- 

wasser-Gentianaviolett-F~rbung.) 

selten vorgenommen wurden. Die wenigen Arbeiten, die an dieser Stelle 
anzufiihren sind, s tammen im wesentliehen yon v. derLeyen 1907, 
Lindner 1922 und neuerdings aus dem Asc/~o[[schen Ins t i tu t  yon Se]ciba 
1924. Sie st immen d~rin fiberein, dab yon Plattenepithelien als Be- 
standteit des Menstrualblutes niehts erw~hnt wird. 

Aueh R. Schroeder l~13t in der Besehreibung der Regelflfissigkeit 
in seinem Lehrbuch der Gyn~kologie diese Tatsaehe unberiihrt, wenn 
er sehreibt: ,,AuBer Blur finder sich in der Menstrualfliissigkeit viel 
beigemengter Schleim aus der Cervix und Sekret der Vagina und bei 
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mikroskopischer Un~ersuchung kann man h~ufig kleine Fetzen yon 
Sehleimgewebe in autolysiertem Zustand erkennen." Auffallen mul3 
es daher, dal3 sich in den Ausstrichpr~par~ten der verschiedenen 
Reinheitsgrade des Vaginalinhaltes naeh Schroeder kernhaltige Platten- 
epithelien finden, die zweifellos yon der Vagin~lsehleimh~ut stammen 
miissen. Im ersten ~einheitsgrad linden sieh nach Schroeder nur ver- 
einzelte Plattenepithelien, im zweiten sind sie vorherrsehend, urn, 
wie aus seiner Abbildung (Abb. 93) hervorgeht, im drit ten l~einheits- 
grad ganz zu fehlen. 

Wenn es auch nicht ang~ngig ist, aus diesen Plattenepitheibefunden 
Rfickschlfisse zu ziehen ~uf die jeweilige Zyklusph~se des betreffenden 
Individuums, so glaubte ich doch, sie in diesem Zus~mmenhange nieht 
unerw~hnt l~ssen zu sollen. 

Finden sich nun, wie bei den 2qagern, ~ueh beim Mensehen zu den 
versehiedenen Zyklusphasen differente Zusammensetzungen des Vagi- 
nalabstriehes im Sinne yon Stockard und Papanicolaou und wie steht es 
dann mit ihrer diagnostischen Verwertung ? 

Diese Fragen sollen nur angedeutet sein. Sie sind zu wenig sprueh- 
reif, als dal~ sie zur Diskussion stehen kSnnten. 

])as Wichtige unserer Befunde ist zweifellos der eigentfimliehe 
und his~ogenetisch hSchst interessante Vorgang der intraepitheli~len 
Verhornung. Eine schwache Andeutung dieser Erscheinung finder sieh, 
wie mir scheint, bei genauerer Betraehtung auch in einer Abbildung 
(Abb. 6) der Stieveschen Arbeit, Das Eigen~rtige ist nur, d~l~ Stieve 
diese Verh~ltnisse zwar abbildet aber nieht beschreibt. Ganz in der- 
selben Weise, wie wir diese intraepitheli~le Verhornungsschicht an der 
menschliehen Vaginalschleimhaut aufdecken konnten, ist dieser Prozeit 
mit fiberraschender Ahnhehkeit bei der Maus yon Allen in seinen Mikro- 
photogrammen (Tafel IV, Abb. 8 und 9) und bei dem Meerschweinehen 
von Selle auf Tafel 1, Abb. 4 wiedergegeben. 

Damit komme ich zum Vergleich der vaginalen Epithelverhi~ltnisse 
und ihren Zyklussehwankungen beim Mensehen und Tier. 

Wi~hrend die Menstruation eine Eigentiimliehkeit des Menschen- 
geschleehtes und der Allen ist, findet sich bei den Tieren die Brunst. 

Menstruation beim Menschen und Brunst beim Tier sind nun nicht 
etwa Synonyma. Die Menstruation des Menschen ist der sinnf~llige 
Ausdruek des Eitodes, die Brunst der Tiere dagegen der der Eigeburt, 
der Ovulation. Auf der einen Seite findet sieh ein Menstruations- 
zyklus, auf der anderen ein Brunstzyklus. Und doch zeigen sich im 
Aufbau der Vaginalsehleimhaut ganz die g]eiehen Verhi~ltnisse. Die 
Funktionalis des Scheidenepithels erreieht beim Menschen ihre maxima]e 
~She im Praemenstruum, bei den Nagern im Prooestrum. Ihre Ab- 
stol~ung erfolgt beim Menschen w~hrend der Menstruation, bei den 
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Nagern, wie dus dutch Allen an der Maus und Selle am Meerschwein- 
chen einwandfrei nachgewiesen wurde, zur Zeit der Brunst. Rein ph~no- 
menologisch ist also der Ablauftypus beider Vorg~nge durehaus gleich- 
artig und doeh will es bei flfiehtiger Betrachtung so seheinen, als ver- 
langten beide Prozesse eine durchuus verschiedene biologisehe Er- 
klgrung. Zur Kl~rung dieses Problems bedarf kS zungchst einer Ant- 

Abb, 9. Vaginalschleimhaut einer 83j~ihrigen Frau.  Unmittelbar  nach der letzten Menstruation.  
Die Absto~ung der Funktionalis  is$ erfolgt. Die ]3asalis mi t  ~es ten  der intraepithelialen Ver- 
hornungszone liegt oberfl~ichlich. Optik : Leitz Obj.5, OkuL 2. Vergr5iterung 220lath  (TischhShe). 

(Gramsche Anilinwasser-Gentianaviolettfi~rbung.) 

wort auf die Frage nach der menschlichen Brunst. Beim menschlichen 
Wdbe  ist diese Brunstzeit verwiseht. Versteht man unter Brunst den 
Zustand h6chster sexueller Erregung, so wird sein Termin oft in die 
Z d t  kurz vor und naeh der Regelblutung angegeben. Vieles slarieht 
aber auch dafiir, dal~ sie beim Menschen in das Intermenstruum fgllt, 
also etwa 14--16 Tage naeh der Menstruation. Wenn das zutrifft, 
so wiirde also tatsgchlich die Brunst beim Mensehen wie beim Tier 
mit der Ovulation zusammenfallen. Der Unterschied beider liegt dann 
nur darin, dab das brfinstige Tier in den allermeisten Fallen besprungen 
und gedeckt wird, wghrend eine Kohabitation und Befruehtung beim 



64 K. Dierks : 

Menschen zu dieser Zeit nicht stattzufinden braucht. So erreicht die 
Brunst des Tieres nach ihrem Auftreten in wenigen Tagen ihr Ende, 
w/~hrend die des Mensehen in die Lange gezogen ist und langsam in der 
zweiten Hi~lfte des Intermenstruura endet, um gew6hnlieh der Men- 
struation, d .h .  den Folgeerscheinungen des Eitodes Platz zu machen, 
einem Vorgang, der beim Tier aus oben angef/ihrten Griinden fehlt 
oder nicht geniigend beobachtet ist. Ganz analog verhalt sich auch die 
Weehselschicht des Vaginalepithels. Beim Tier erreicht die Proli- 
feration der Regenerationsschieht ihren H6hepunkt und Abschlul~ 
unmittelbar vor dem ersten Auftreten der Brunst, beim Menschen erst 
vie1 sparer. Hier erlangt sie ihre maximale Ausdehnung kurz vor der 
Menstruation; ihr Entwieklungsgang ist gehemmt oder - -  besser gesagt - -  
verz6gert. In der Permanenz des mensehlichen Brunststadiums und 
der Persistenz eines seiner morphologischen Stigmata, der Funktionalis 
des Vaginalepithels, liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen Menseh 
und Tier. In dieser Weise gefaSt, seheint uns das Problem reieher und 
inhaltsvoller, und vielleicht wurzelt aueh der Unterschied dieser Er- 
scheinungen in dem Bolkschen Retardationsprinzip der Mensehwerdung 
und wirft ein unerwartetes Licht auf sie. 

Wie ist nun die biologisehe Deutung der zyklischen Umformung 
des Vaginalepithels und seiner AbstoGung in das Scheidenlumen ? 

Nach amerikanischen Autoren besfeht sie bei den Nagern darin, dab 
die abgestol~enen Epithelzellen bei der Kohabitation das im Scheiden- 
lumen liegengebliebene Sperraa einhfillen und mit ihm einen Verschluft- 
pfropf bilden, um weitere erfolgreiche Bespringungen zu verhindern. 
Dadurch wird erreicht, daG das Weibehen nur im eigentlichen Brunst- 
stadium, in dem das Ei befruchtungsreif ist, belegt werden kann. 

Mehr Schwierigkeiten bereitet die Deutung der zyklisch alter- 
nierenden Auf- und Abbauvorgi~nge in der Vagina des Mensehen. Wir 
miissen gestehen, daG wir eine befriedigende Antwort nieht zu geben ver- 
m6gen. Start  ihrer l~$t sich vorli~ufig nur sagen, dal~ die Proliferations- 
sehicht abgestoGen wird, um wieder neu gebildet werden zu kOnnen. 

Ein weiteres Moment, das in diesem Zusammenhange einer Er- 
6rterung bedarf, ist die Beeinflussnng der Funktionalis durch die 
Kohabitat ion beim Menschen. Wir wissen dariiber niehts. Auch wird 
es nicht leicht sein, sichere Untersuchnngen nach dieser l~iehtnng 
anzustellen. Wir halten es nicht far ausgeschlossen, dai~ es zu einer 
solch hochgradigen Entwicklung der Wechselsehicht, wie sie Abb. 6 und 
8 wiedergeben, nnr kommt unter Ausschlul~ yon Kohabitationen. Doeh sind 
das nur Vermutungen, die durch keinerlei Untersuchungen gesttitzt sind. 

Zum Schlui3 sei ein Befund yon nnperiodiseher Blutung oder so- 
genannter Pseudomenstruation nnter gleiehzeitiger Beteiligung der 
Vaginalschleimhaut kurz mitgeteilt. 
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Es h~ndelt sieh um ein 16j~hriges Mgdehen, das 14 Tage naeh aus- 
gedehnter Verbrennung des Oberfl~ehenepithels der K6rperhaut in- 
folge toxiseher Nephritis und akuter Herzl~hmung ad exitum kam. 
Auf der Haut der reehten Thoraxseite im Bereieh der vorderen und 
hinteren Axillarlinie fanden sich groBe, dutch Brandblasen bedingte 
Epitheldefekte. Xhnliehe derartige Brandwunden zeigten sieh auf 
der Innen- und l~iiekseite beider Obersehenkel. Die Einwirkung der 

Abb. 10. Toxische l~seudomenstruation der Uterusschleimhaut eines 16jahrigen M~dchens (Ver- 
brennungstod) .  Mikrophoto : Winkel-Zeiss, Fluoritsyste m. ]~rennweite 13 ram, Num. Apert. 0,38. 

Compens. Okul. 2. (tI~tmatoxylin-Eosin.) 
M = Membran, K N  = Koagulatio5snekrose,  O E  = Oberfliichenepithel. 

Verbrennnng ~uf die einzelnen Organe und ihre pathologiseh-ana- 
tomisehen Befunde sind ffir unsere Betraehtungen belanglos. Sie sollen 
daher tibergangen werden. Von Interesse sind dagegen im Rahmen dieser 
Arbeit die Ver~nderungen am Genitale. 

Obwohl die letzte Menstruation 15 Tage vor dem Tode stattgefunden 
hatte, befindet sieh der Uterus entspreehend seinem makroskopisehen 
Bilde im Zustand der Menstruation. Das mikroskopisehe Bild (Abb, 10) 
dagegen zeigt in 1Jbereinstimmung mit den anamnestisehen Daten 
keine praemenstruelle Drtisensehwellung, sondern das Bild einer Uterus- 
sehleimhaut am Ende der proliferativen Phase, also zur Zeit der Ovu- 
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lation. Die GefgBe der Oberfl~iehe weisen starke Hyper~mie auf und 
zeigen beginnende Koagulationsnekrose. lJ'ber dem zum Teil v611ig 
intakten Oberfl~chenepithel liegt eine ~us Blur und Fibrin bestehende 
Membran. Die Vaginalsehleimhaut bietet das typisehe Bild der nor- 
malen Menstruation, was aus dem Vergleich der Abb. 7 und 11 ohne 
weiteres hervorgeht. Die Schleimhaut weist eine auBerordentlieh 
starke Hyper~imie auf. Die Funktionalis ihres Epithels ist restlos 

Abb. 11. Vaglnalschleimhaut eines 16j~hrigen M~tdchens bei toxischer Pseudomenstruat ion (Ver- 
brennungstod).  Die Yaginalschleimhaut zeigt dasselbe Bild wie zur Zeit der normalen /~egel- 
b lutung (vgl. hbb.  7). Mikrophor : Winkel-Zeiss, :Fluoritsystem. Brennweite 13 mm, :Num. Apert. 0,38. 

Compens. OkuL 2. (H~trnatoxylin-Eosin.) B = Basalis. 

abgestoBen und die Basalis liegt naekt an der Oberflgehe. Der Fall 
zeigt, dab die Vaginalschleimhaut an der toxisch bedingten Pseudo- 
menstruation in derselben Weise beteiligt ist wie an der normalen 
Regelblutung. 

Zusammen/assung. 
1. Die systematische Untersuchung der Vaginalschleimhaut beim 

Mensehen konnte einen gesetzmg~igen Auf- und Abbauvorgang des 
Scheidenepithels wghrend des normalen mensuellen Zyklus aufdeeken. 

2. In den ersten Tagen nach Beginn der letzten Regelblutung finder 
sioh eine Dreiteilung des Vagin~lepithels, die besonders auffgllig zur 
Zeit des Praemenstruums in Erscheinung tritt.  
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3. Durch  das  fr i ihzeit ige Auf t r e t en  einer intraepithelialen Ver- 
hornungszone  l~l~t sieh an  dem menschl ichen Vagina lep i the l  eine 
Funk t iona l i s ,  Regenera t ions-  oder  Wechselschicht  yon  einer Basal is  
unterscheiden.  

4. P ro l i fe ra t ion  und  Seques t ra t ion  spielen sieh an  der  F u n k t i o -  
nal is  ab. 

5. Zur  Zei t  der  Mens t rua t ion  wird die Funk t iona [ i s  und  zum Teil 
die in t raep i the l i a le  Verhornungszone abgestol~en, so dab  die nack te  
Basal is  obeff l~chlich liegt.  

6. E ine  Deu tung  dieses regelm~$igen biologischen Vorganges  konn te  
n ich t  gegeben werden.  

7. Die B lu tve r so rgung  der  Vagina l sch le imhaut  s chwank t  w~hrend 
des normalen  Mens t rua lzyklus  in  dern Sinne, dal~ sic im P o s t m e n s t r u u m  
a m  ger ings ten  ist ,  zur  Zei t  des P r a e m e n s t r u u m  s t a rk  z u n i m m t  u n d  m i t  
der  Mens t rua t ion  ihren  HOhepunkt  erreicht .  

8. I n  e inem Fa l le  yon  toxiseher  Pseudomens t rua t i on  (Verbrennungs-  
rod) zeigte die Vagina l sch le imhaut  dasselbe histologisehe Bi ld  wie bei  
der  no rma len  P~egelblutung. 

9. Die Bruns t  des Tieres ver l~uf t  konzent r ie r t ,  die des M e n s e h e n  
p ro t r ah ie r t .  

10. Die Pe rmanenz  des menschl iehen Bruns t s t ad iums  und  die Per-  
sistenz eines seiner  morphologischen  Stignaat~, der  Funk t iona I i s  des 
Vaginalepi thels ,  l i nden  viel leicht  eine Erk l~rung  in der  Bolksehen 
R e t a r d a t i o n s h y p o t h e s  e 
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