
XXIII. 

(Aus der kgl. bayr. biolog. Versuchsstation fiir Fischerei. 
M/inchen.) 

Ueber Geschwiilste bei Kaltbliitern. 

Nach einer Demonstration im Zentralkomitee ffir Krebsforschung am 31. Mai 1906 

von 

Dr. ~ a r i a n n e  P l e h n .  

(Hierzu Tafel VII[--XI.) 

Zum ersten Male wurde eine Geschwulst bei einem Kaltblfiter im 
Jahre 1875 beschrieben (1). Sie fand sich all einem kleinen Fisch~ einer 
Ellritze oder Pfrille (Phoxinus laevis) und wurde als Riesenzellensarkom 
gedeutet. Der Fall  ist fibrigens nicht ganz unzweifelhaft, vielleicht handelte 
es sich aueh um tin Entzfindungsgranulom infolge einer Myxosporidien- 
Infektion. 

Im Laufe des folgenden Jahrzehntes sind nut ganz wenige weitere 
Geschwfilste bei Kaltblfitern zur Kenntnis gekommen, und immer war es  

bei Fischen. Es ist wohl natfirlich: dass diese Tierklasse die ersten Beispiele 
lieferte und nicht etwa die Amphibien oder Reptilien. Den Fischen, 
als nfitzlichen Kulturtieren, wird mehr Aufmerksamkeit  zugewandt als 
den anderen Kaltbliitern; wenn wir aus Molchen und Schlangen Nutzen 
zu ziehen wfissten,, so wgreT1 sie gewiss schon 5fter untersucht worden 
und so wfirden auch schon mehr Tumoren bei ihnen beobaehtet worden 
sein. - -  Hier wie bei den hSheren Tieren scheint die Hiiufigkeit des Auf- 
tretens yon Geschwfilsten zum grossen Tell yon der Wichtigkeit  abzuhangen, 
die das Tier ffir den Menschen h a t - - d ,  h. also yon der Sorgfalt, die seiner Beob- 
achtung gewidmet wird. Daher kommt es auch, dass in den letzten Jahren 
die Zahl der beobachteten Kaltbliitergesehwfilste ganz erheblich gestiegen 
is t ;  in richtiger Erkenntnis der Bedeutung der Fischerei mid Fischzucht 
hat  man neuerdings der niedrigsten Klasse der Wirbelt iere erhShte Auf- 
merksamkeit  zugewandt, man hat auch begon.nen, ihre Krankheiten syste- 
matisch zu studieren, und so sind im vergangenen Jahrfiinft an der baye- 
rischen biologischen Versuchsstation ffir Fischerei ungefiihr ebenso viele 
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Tumoren untersucht worden, wie in s'amtlichen anderen Landern zusammen- 
genommen im Laufe yon 30 Jahren. 

Freilieh ist die Zahl immer noch eine sehr bescheidene; abet  gerade 
darmn verdient bis jetzt  jeder einzeine Fal l  Interesse, sei es aueh nut: 
well sich zeigt~ dass er tiberhaupt vorkommen kann; eine gewisse theo- 
retisehe Bedeutung kommt in diesem Sinne heute noch einem jeden zu. 

Im Folgenden sollen daher s~imtliche Fisehtumoren, die in der 
)liinchener Station untersueht wurden, erw~ihnt und kurz beschrieben 
werden; nur die wichtigeren werden etwas eingehender behandelt. 

Ausserdem wird yon einem Tumor bei einem Frosch die Rode sein. 
Bis jetzt  ist erst eine einzige eehte Gesehwulst beim Froseh besehrieben 
worden (16), und so ist dieser zweite Fall, der eine ganz andersartige 
Bildung betrifft, reeht b e a e h t e n s w e r t . -  Der Frosch gehSrt nun freilieh 
nicht zu den wenig untersuehten Tieren; wenn trotzdem erst zwei Ge- 
schwiilste bei ihm gesehen wurden, so ist das recht auffallend und wird 
wohl dadureh erkl~irt werden mtissen, dass die Physiologen, denen so viele 
Tausende zum Opfer fallen: die pathologisehen Vorkommnisse mit nieht 
ganz der Aufmerksamkeit  behandeln, die sic verdienen. - -  

1. Myom im Magen der Regenbogenforelle (Salmo irideus). 

Von den hier beschriebenen Geschwfilsten hat eine verhS.ltnism~issig 
grosse Zahl ihren Sitz in der Muskulatur; fast immer ist es die R u m p f -  
muskulatur ,  welehe die Neubildung entstehen 1/isst~ nut ein einziger 
~luskeltumor fund sieh an einer anderen Stelle:  in der W a n d  des  
M a g e n s .  - -  

Es handelte sieh um eine alte R e g e n b o g e n f o r e l l e  (Salmo irideus)~ 
die 5 3ahre im Aquarium der biologisehen Versuehsstation gelebt hatte 
und 8 - - 9  Jahre ziihlte. Sie ging an einer Bakterieninfektion (Furunkulose) 
zu Grunde. Bei der Sektion zeigte sieh als Nebenbefund eine Geschwulst 
yon der GrOsse einer Bohne; dieselbe sass aussen, ventral dem kardiaien 
Teile des ~lagens an. _Naeh Oeffnung des ~lagens war an der Innenwand 
kaum etwas yon der Geschwulst zu sehen, es bestand nut eine ganz leiehte 
VorwSlbung; sie wird den Fisch kanm irgendwie bel~istigt haben. Auch 
ihrem mikroskopischen Bau nach erwies sie sieh als durehaus gutartig. 
Es ist ein L e i o m y o m ,  stellenweise mit Uebergang zum F i b r o m y o m .  
Mit Ausnahme soleher Partien, wo Faserstr~nge die _~Iuskelbtindel trennen; 
gleieht das Gewebe vollst'andig tier normalen Darmmuskulatur,  nut dass 
die Ziige einander in allen tliehtmlgen unregelmS.ssig durchfleehten. Viel- 
leieht sind an einigen Stellen die Kerno etwas reiehlieher, - -  bedeutend 
ist der Untersehied nieht; Mitosen sieht man nicht; die Gesehwulst mag 
~iusserst langsam ge~x'aehsen sein. Yon entzfmdlichen Prozessen ist in 
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ihrer Umgebung nirgends etwas zu erkennen. Der Tumor unterscheidet 
sieh nicht yon :,ihnlichen harmlosen Bildungen beim Menschen. 

2. M y o m  in der  R u m p f m u s k u l a t u r  de r  L a u b e  (Alburnus lucidus). 

Dieser bei uns sehr h'Xufige Fisch erreicht eine L~inge von 20 cm; 
das kranke Tier mass nut 8 cm, es war noch sehr jung, kaum ~tlter als 
zwei Jahre. Der halbkugelige Tumor hat mehr als 1 cm im Durch- 
messer, er liegt fiber der Afterflosse - -  also in der hinteren KSrperh~ilfte - -  
und nimmt fast die ganze Breite des K6rpers ein. Er ist ganz yon nor- 
maler, schuppenffihrender Haut fiberzogen, die nur etwas gespannt erscheint. 
Keinerlei Verletzung ist sichtbar. Der Tumor ffihlt sich lest an; er hat 
etwas mehr Konsistenz als die umgebende Muskulatur. Das Fischchen 
seheint gar nicht zu leiden oder in seinea Bewegungen behindert zu sein, 
es verh:,ttt sich v6llig normal, l~'ach einiger Zeit der Beobachtung wurde 
es getStet; aus der .'~litte des Tumors wurde eine Seheibe zur mikrosko- 
pischen Untersuchung entnommen. 

]m Zentrum des Knotens finden si.ch feine Muskelfasern~ die zu Bfindelu 
angeorduet sind, und sieh in allen Riehtungen durehflechten. Es ist keine 
Querstreifung an ihnen zu bemerken; auff~illig ist der grosse Kernreichtum 
dieser. Partien, auch die Kerne im Bindegewebe sind stark vermehrt. 
Stellenweise sind Bindegewebsfasern in so reicher Menge zwischen die 
l~Iuskelfasern gelagert, dass die Geschwulst dadurch ein anderes Geprfige 
erh~ilt. Iu den sffirkeren Bindegewebszfigen sieht man Vermehrung und 
Vergr6sserung der Geffisse. In ihrer Umgebung ist kleinzellige Infiltration 
zu beobachten, die besonders auf der Kuppe des Tumors den Eindruck 
einer Entzfindung hervorruft. Ganz kleine H~morrhagien siud bier und 
da zu sehe~; nirgcnds treten Zerfallserscheinungen, etwa hyaline oder 
kSrnige Degeneration auf. 

Mitosen sind ~tusserst selten; sie unterseheiden sich nicht yon normalen. 
Da der Fisch lebensfrisch konserviert wurde, darf man daraus schliessen, 
dass die Geschwulst sich in einer Periode langsamen Wachstums befand. 
Trotzdem muss sie als malignes Myom bezeichnet werdeu, denn es besteht 
keine Greuze zmn gesunden Gewebe, an der ganzeu Peripherie dri/lgen die 
feinen Fasern des Tumors fief hinein in die groben, deutlich quergestreiften 
der normalen Muskulatur, sie auseinanderdr~tngend und verschiebend. Yer- 
einzelte gesunde Fasern ]iegen weir abgespreugt im Geschwulstgewebe bis 
nahe zur Mitte des Knotens. 

3. F i b r o m e  und  S a r k o m e  bei K a r a u s c h e n  (Carassius vulgaris). 

In einem Tiimi)el wurden ca. 10 Karauscheu gefangen~ yon denen 
nicht weniger als drei auffallende pathologische Yer':inderungen zeigten. 
Ob die anderen normal waren, steht auch nicht lest. Die Tiere wurden 
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in die Kfiche gebracht, die K6chin entdeckte beim Ausnehmen in einem 
eine grosse Gesehwulst; sie rief ihren Herrn~ einen Tierarzt, herbei~ der 
die fibrigen Tiere~ soweit sie nicht schon in der Pfanne lagen, anschaute 
und noch bei zwei anderen.Neubi]dungen sah~ welche er ftir Ovarialge- 
schwfilste hielt. Er packte yon jedem ein Stfick mit dem zuerst erw~ihnten 
Fisch zusammen und sandte sie ein. So ist das Material leider sehr un- 
vollstfindig. Das erste Tier war grOsstenteils ausgenommen, die Neubildung 
allerdings an ihrer Stelle belassen; yon den anderen beiden kam nur je 
ein etwa walnussgrosses Gewebsstiick zur Untersuehung. 

E r s t e  K a r a u s c h e .  

Ein hfihnereigrosser Klumpeu sitzt an kurzem Stiel der Leibeswand 
an~ er ragt frei in die LeibeshShle. Die Insertionsstelle liegt ganz vorn 7 
links~ in der Gegend der Kopfniere; der Schluud wird stark zur Seite ge- 
dr~ingt. So weit man noeh urteilen kann~ haben nur leichte Yerwachsungen 
mit dem Verdauungstraktus bestanden~ die sich beim Ausnehmen ohne 
weiteres 15sten. Die Geschwulst ist ~iusserlich glatt~ das Peritoneum fiber- 
zieht sie. Die Konsistenz ist sehr derb und ganz gleichm~issig~ die Schnitt- 
fl~iehe glatt und fest, von weisslicher Farbe; hellrStliche oder gelbliche 
Faserung. 

Wie zu erwarten, zeigt das Mikroskop ein F ib rom~ Zfige yon feinen 
Bindegewebsfasern, die sieh in allen Richtungen durehfleehten. Sie f~rben 
sieh naeh van  G i e s o n  mit dem typisehen tiefroten Ton. Die kleinen 
ellipsoidisehen Kerne sind wohlerhalten; Mitosen sieht man nieht. Die 
Gesehwulst wird neuerdings nieht gewaehsen sein, wahrseheinlieh wuehs 
sie tiberhaupt sehr langsam. An ganz wenigen Stellen sind Erseheinungen 
you Nekrose - -  kSrniger Zerfall der Kerne - -  wahrzunehmen. 

Die Eingeweide fehlen, wie erw~ihnt, gr6sstenteils, doch liegen noch 
einige Fetzen yore Mesenterium da, die beim Ausnehmen nicht mit entfernt 
wurden, und an dieseu Fetzen bemerkt man einige knotige Verdickungen. 
Diese erweisen sich ebenfalls als echte Geschwfilste, und zwar sind es z. T. 
Fibrome, z. T. aber sind sie zellreicher, und einige enthalten iit)erhaupt 
keine Bindegewebsfasern, sondern nur rundliche Zellen mit grossem Kern 
und wenig Protoplasma. Man wird diese Knoten als S a r k o m e  bezeichnen 
dfirfen. Der Fisch wies also nebeneinander reines Fibrom, reines Sarkom 
und verschiedene Zwisehenformen yon beiden auf. 

Vielleicht ist das Fibrom aus einem Sarkom hervorgegangen? u 
leicht sind die kleinen Sarkomknoten trotz ihres Zellreichtums und ihres 
wachstumsfreudigen Aussehens nicht eigentlich bSsartig, sondern zeigen, 
nur solange sie jung sind, ein verdachtiges Bild? 

Es ist noch zu bemerken~ dass bei diesem Fisch der Hoden~ yon dem 
ein kleines Stiick erhalten war, sich zum Tell entartet zeigte, der Schnitt 
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15sst nekrotische Regionen sehen, die sich i. A. in der Nahe yon Gefassen 
finden. Sie pr':isentieren sich als H~iufchen abgestorbener Zellen yon 
kugliger Gestalt und homogener~ brsunlichgelber Farbe; viele fiihren noch 
einen kleinen pyknotischen Kernrest. 

Aehnliche Gebilde trifft man bei Fischen gelegentlich in vielen Or- 
ganen, ihro 3ienge nimmt mit dem Alter zu~ man braucht aus ihrem Vor- 
kommen nicht auf eine Krankheit zu schliessen. Auch hier liegt kein 
entzfindlicher Prozess zu Grunde~ das umgebende Gewebe ist gesund, von 
Infiltration oder anderen verwandten Symptomen ist nichts zu bemerken. 

Ein direkter Zusammenhang mit den Geschwfilsten ist also nicht an- 
zunehmen~ doeh wird deutlich, dass es sich um ein seni]es Individuum 
gehandelt hat, welches den grossen Fibromknoten wohl schon jahrelang in 
sich trug. 

Z w e i t e  K a r a u s c h e .  

Einer der beiden Geschwulstklumpen, die mitgeschickt wurden, yon 
dem leider weiter niehts bekannt ist, als dass er seiner Lage nach ffir 
einen Teil des Gsschlechtsorgans gehalten werden konnte, zeigt sieh eben- 
falls als ein F i b r o s a r k o m ;  der Fiseh~ yon dem er stammte~ war~ wie 
der vorige, ein M~innchen. 

An einigen Stellen sieht man die Substanz des Hodens in das Ge- 
schwulstgewebe fibergehen; die Neubildung wird also woh] am Mesorehium 
gesessen haben. Sie unterseheidet sieh yon der vorigen dadurch, dass sie 
ganz yon grossen und kleinen Cysten durchsetzt ist. Diese Cysten sind 
mit F]fissigkeit~ z. T. mit klarer~ ko]loider Masse erffillt; es fanden sich 
keinerlei Parasiten oder Reste yon Parasiten darin~ auf welche sich der 
Verdacht natfirlich zun~ichst riehtete. Denn Cysten, die ihre Entstehung 
Parasiten verdanken, kommen bei Fisehen in allen Organen unz~hlige 
Male zur Beobaehtung. Wir haben es hier mit einem C y s t o f i b r o s a r k o m  
zu tun. Die innere Wand der Cysten ist glatt, sie wird meist yon einer 
dfinnen Lage yon Bindegewebe gebildet. Hier und da sieht man eine 
Reihe epithelartig angeordneter Zellen als Auskleidung. Naeh aussen 
sehliessen sich an diese Lage vielfach Klumpen yon nekrotisehen Zellen 
an, iihnlieh wie sie beim vorigen Fiseh im Hoden erwahnt wurden. Die 
mikroskopisehe Struktur der Gesehwulst variiert vom Typus eines fiberaus 
zellreiehen Gewebes mit wenig Zwisehensubstanz bis zu einem solchen mit 
reiehlieller Zwisehensubstanz und derben Fasern, die sehon zum Fibrom 
tiberleiten; die Uebergango kann man im gleiehen Sehnitt beobaehten. 
Stellenweise h~iufig sind mehrkernige Riesenzellen; aueh sieht man hie 
und da eine Zelle yon ganz abnormer GrSsse, bei der der Kern noeh un- 
geteilt ist, die wohl binnen kurzem zu einer solchen Riesenzelle geworden 
ware. Mitosen findet man kaum; ieh vermute~ dass sie postmortal abge- 
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laufen sind, wie das ja bei Kaltbltitern die Regel ist; das Tie,' war mehr 
als 24 Stunden tot, als das Gewebe koaserviert wurde. 

D r i t t e  K a r a u s c h e .  

Der zweite der isoliert iibersandten Klumpen erwies sick als ein Stack 
einer riesigen C y s t e n n i e r e .  Hohlr~iume v o n d e r  Gr0sse einer Linse und 
kleiner% his zu mikroskopischer Kleinheit, durehsetzen das Gewebel sie 
sind mit klarer oder wenig getrfibter Fliissigkeit geffillt, in einigen ist tie 
dfinn gallertig. Auch hier ist yon Parasiten nichts zu sehen~ was um so 
auffallender ist, als parasitenfreie Nieren bei Karpfenartigen geradezu zu 
den Seltenheiten geh0ren. Da abet bei den unzithligen mehr oder weniger 
stark infizierten 5Tieren, die mir im Laufe der Zeit dureh die H:tnde ge- 
gangen sind, sieh nie eine ~ihnliche Cystenbildung befand, lag der Gedanke 
an eine andersartige Erkrankung von vornherein nicht fern. Die Cysten 
sind yon Bindegewebslagen umgebenl bei den gr0sseren unter ihnen fehlt 
ein auskleidendes Epithel vollstiindig, bei einigen sieht man Zellen~ die 
als die Reste eines solehen gedeutet werden kSnnen, bei noch anderen ist 
eine dfinne Lage platter Zellen vorhanden, ~-on denen meist nur die Kerne 
zu sehen sind. Endlieh befindet sich auf meinen Priiparaten der Quer- 
schnitt eines sehr stark erweiterten Sammelganges, dessen Epithel wohl 
erhalten, abet sehr stark in die Breite gedehnt und abgeplattet erscheint 
und der ~'on Bindegewebe umhtillt ist. Vielleieht war er auf dem Wege, 
sich zu einer Cyste umzubilden, vielleieht sind aueh die grossen Cysten 
durch Erweiterung yon Harnkaniilchen und Leitungswegen entstanden; es 
l~sst sick nicht bei allen mit Sicherheit sagen. Einige yon ihnen sind 
h0ehst wahrscheinlich aus Gefiissen hervorgegangenl die elastisehe Sehieht 
der Wand ist daun oft enorm stark entwickelt. Aueh um die erweiterten 
Harnkan~ile hat sich eine solehe gebildet; normalerweise sollte sie nur an 
den grossen Sammelr0hren vorhanden sein, dort findet man sie bei diesem 
Fisch auffallend verdiekt. Vielleicht hat der Flfissigkeitsdruck diese Re- 
aktion ~'eranlasst. Im Bindege~ebe~ das den Raum zwischen benaehbarten 
Cysten ausfiillt, finden sich sehleimig entartete Partien. 

Wie erwlihn L i s t  die Ausbeute des Fischzuges, der diese drei Fische 
lieferte, nur sehr flfiehtig untersueht worden; die Objekte kamen unroll- 
st~indi~, in meine Hand und die Ergebnisse sind daher auch hOehst mangel- 
haft. Es ist nur wahrseheinlieh, class andere Abnormit';tten vorhanden 
waren, die iibersehen wurden. Aber auch so schon ist das Vorkommen 
yon drei stark pathologischen Individuen unter zehn ht~ehst merkwfirdig. 
Niihere Naehfragen naeh der Lebensgesehichte der Tiere ergaben, dass sie 
aus einem flaehen~ schmutzigen Tiimpel stammten, in den seit Menschen- 
gedenken keine Fisehe eingesetzt waren, und dem nie die geringste Sorgfalt 
zugewendet wurde. A-usser Karauschen, die unglaublich anspruchslos sind, 



M. Plehn~ Geschwiilst~ bei Kaltbliitern. 531 

lebten keine Fische darin. Da der einzige Fisch, der wenigstens zum 
grossen Teil in meine H~inde kam~ zum Zweck der Zubereitung bereits 
gesehuppt war, liess sich das Alter  nicht mehr sicher bestimmen. [)och 
gtaube ich nicht zu irren, wenu ich annehme, dass es sich um sehr alte 
Fische handelte. Unter gusserst ungiinstigen Umstiinden waren sie sehr 
langsam und kiimmerlich herangewachsen und disponierten vielleicht aus 
diesem Grunde zu mancherlei Krankheiten. Abet  es hat vielleicht ebenso- 
vie |  fiir sich, anzunehmen, dass die Kranken Geschwister oder doch nahe 
Blutsverwandte waren~ dass die ganze Familie eine krankhafte Konstitution 
besass, dass wir die schadlichen Folgen ]anger Inzucht vor uns haben. 

4. F i b r o m  in d e r  Le ibesh iSh le  b e i m  B r a c h s e n  (Abramis brama). 

Aus Russland wurde der Station ein Formolpr'~parat eingesandt mit 
der kurzen Angabe: ,Geschwulst  aus der LeibeshShle eines Braehsen", und 
mit  einer unklaren Photographie des kranken Fisches, welche nur erkennen 
liess, dass die Leibeswand auf der linken Seite in ihrer vorderen HS.lfte 
stark emporgewSlbt war. Zu welchem Organ die Geschwulst gehSrte, war 
nicht angegeben und konnte auch nicht mit Sicherheit ermittelt  werden; 
vielleicht war sie, wie die ~hnlich gear te teBi ldung der Karausche (S. 528), 
an der Leibeswand angeheftet und ragte frei in die LeibeshShle hinein. 
Sie sass auch an einem Stiel und liess nichts yon Resten einer Ver- 
wachsung mit anderen Organen erkeunen. 

I)er Tumor hatte die Gestalt  eines Hfihnereies und reichlich die GrSsse 
eines solchen. Seine Konsistenz war derb, doch konnte man leieht in 
allen Richtungen glatte Sehnitte ffihren. Wo das Gewebe frisch und lebens- 
kr~ihig aussieh L besteht es aus Zfigen kurzer spindeliger Zellen, die sich 
iu Fasern fortsetzen. Einige Stelleu sind nekrotisch, da ist nut noch 
kSrniger Detritus vorhanden; an anderen beginnt schleimige Entartung. 
Entzfindungsreaktion sieht man nicht, Leukozyten sind nirgends reichlich. 
Die Blutversorgung ist hSchst s!)~rlich. 

Die Geschwulst wird sehr langsam gewachsen und ganz gutartig ge- 
wesen sein, wenn sie auch durch ihre GrSsse dem Tr~iger beschwerlich 
geworden sein mag. 

5. L i p o f i b r o m  in d e r  M u s k u l a t u r  b e i m  H e c h t  (Esox lucius). 

I)urch einen Gastwirt wurde der biologischen Station ein Querschnitt 
yon eiuem Hecht eingesandt; es muss ein grosser Fisch yon ca. 80 cm 
L~inge gewesen sein. Beim Zerlegen in Portionsstficke hatte man einen 
eifSrmigen ,Fremdk(irper" in der Muskulatur des Rfiekens gesehen, yon 
dessen Existenz ~tusserlich nichts wahrzunehmen gewesen war. I)er Tumor 
hob sich durch seine rStlichweisse Farbe yon dem mehr gelblichen Heeht- 
fleisch ab~ auch war seine Konsistenz 'etwas derber. I)em blossen Auge 
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scheint er v611ig seharf yon der Umgebuug abgesetzt zu sein, doch zeigt 
das Mikroskop, dass die Grenze nicht tiberall genau innegehalten wird; es 
finden sich kleine Einwucherungen, die abet so geringffigig sind, dass man 
die Geschwulst doch als ganz gutartig betrachten kaun. Die grOsste L~nge 
des Tumors ist 3 cm: die gr6sste Breite 2,5 cm, er ist yon regelm'~ssig 
eif6rmiger Gestalt. 

Die Neubildung besteht fiberwiegend aus Zellen, die in lange Fasern 
auslaufen; sie liegen in Bfindeln zusammen, welche einander durchflechteu. 
Regionenweise sieht man dazwischen auch weniger ausgereifte Zellen mit 
gr6sserem, mehr rundlichem Kern und reich]icherem Protoplasma; sehr 
zahlreiche Fettzellen charakterisieren das Bild in allen seinen Teilen. Auf- 
fallend ist das - -  wenn auch seltene - -  Vorkommen vielkerniger Riesen- 
zellen mit peripher ge]agerten Kernen. Mitosen sind kaum zu finden, doch 
m6gen sie postmortal abgelaufen sein. Hie und da sieht man kleine 
Cystchen, kuglig abgekapselte R~ume, <lie wohl ein Exsudat enthalten 
haben. Kleinzeltige Infiltration tritt in sehr bescheidenem Umfang an den 
Stellen auf, wo die Muskulatur angegriffen wird. 

6. O s t e o m  beJ.m H e c h t .  

An der Sehwanzflosse eines H e c h t e s  (Esox lucius) Wurde einmal ein 
walnussgrosser, steinharter Tumor beobachtet; derselbe ging aus den letzten 
Schwanzwirbeln hervor, er bestand ganz aus verkalkter Knochenmass% es 
war ein Os teom.  Sehon vor 30 Jahren (2) wurde ein Osteoidsarkem be- 
schrieben, das sich auch bei einem Hecht fand. Oiese Uebereinstimmung 
soll hervorgehoben werden; vielleicht neigen bei diesem Fisch die Ge- 
sehwfilste h~ufiger als bei anderen zur Verkn6eherung? 1) 

7. C y s t o s a r k o m  in der  R u m p f r n u s k u l a t u r  des B a c h s a i b l i n g s  

(Salmo fontinalis). 
Eine ganz analoge Geschwu|stform wie die hier auf S. 533 abge- 

bildete wurde schon yon B o n n e t  1884 in der Allgemeinen Fiseherei- 
Zeitung beschrieben (5). Der Fisch war eine andere, aber dem unseren 
nahe verwandte Spezies (S. salvelinus), er stammte wie der hier abge- 
bildete aus dem Starnberger See. Es ist gewiss nieht ohne Interesse, dass 
im gleiehen Gew~isser bei Saiblingen ~.hnliche Gesehwtilste sehon wiederholt 
zur Beobaehtung kamen (vergl. Hofe r ,  S. 301--302),  w~hrend sie sonst 
nieht gesehen worden sind. 

Da B o n n e t  seinen Fall ohne Abbildung geschildert hat, ist es wohl 
der Mtihe wert~ hier eine solche zu geben; sie ist geeignet, zu beweisen, 
dass Geschwfilste aueh bei Fisehen m~chtige Dimensionen annehmen k6nnen. 

1) Anm. bei der  Kor rek tu r :  Ganz neuerdings ist ein Osteom der Schwanz- 
flosse auch boi einem Karpfen gesehen worden. 
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Ausserdem zeigt sie sehr htibseh, weleher enormen Spannung die 
Fisehhaut fShig ist. Die Schuppe% die sonst daehziegelartig angeordnet 
sind~ werden dm'eh das 6ew~iehs wait auseinander gezerrt. Die Gruben 
auf der Hghe des Tumors entspreehen je einem Sehuppenfelde. Die na- 
tiMiehe Ausdelmung dieser Folder erkennt man am besten auf dem hellen 
Fleck zwisehen Gesehwulst und Brustflosse, wo die Sehuppen in ihrer na- 
tfirliehen Lage blieben. 

D:ts Exemplar wurde noeh lebend, aber dem Ende nahe, der Station 
iiberbraeht. Der Fiseh war 40 em lang und wog 1 j  kg. Beim Anfiihlen 
sehon nahm man wahr, (lass die riesige Gesehwulst sehwappend mit 
Flfissigkeit gefiillt war. Beim Einsteehen entleerten sieh 117 eem. Die 
Fliissigkeit war w~isserig dfinn, triib~ yon gelblieher Farbe. Sie erwies 
sieh beim Koehen als sehr stark eiweisshaltig~ enthielt viele Leukozyten~ 
Zelltr~immer; und ~iusserst sp~irliehe Bakterien versehiedener Gestalt. 

Beim Aufselmeiden zeigte sieh, dass der Tumor aueh in der Peripherie 
grOsstenteils breiig zerfallen war, die Muskulatur des Riiekens war tier 
infiltriert. Ueber die Muskulatur hinaus drang die Gesehwulst aber nieht 
vor, wennsehon sie deutliehe Reaktion aueh in ihrer weiteren Umgebung 
hervorrief. Die Niere war in der Region der Gesehwulst auffallend hyper- 
~imiseh~ - -  im Gegensatz dazu war ihr hinterer Tell fast blutleer. Der 
mittlere Tell, der sieh sehon bei Betraehtung mit freiem Auge dureh eine 
teiehte Sehwellung und starke Ueberffillung der Geffisse als krank erwies, 
lfisst im Sehnitt eine Entztindung deutlieh erkennen; die Kapseln der 
Glomeruli sind anfgetrieben und mit Eiweissgerinnseln angeffillt~ aueh die 
Harnkan~tlehen enthalten Eiweiss und steeken stellenweise ganz roller ab- 
gestossener Epithelien. Diese Ver~inderungen sind auf die Region der Ge- 
sehwulst besehr':inkt. 

Der Tumor besteht iiberwiegend aus grosskernigen, reeht gleiehm~issigen 
Rundzellen; auf gr6ssere Streeken hin sind nur noeh die Kerne derselben 
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erhalten, das Geschwulstgewebc hattc sich in sinen Brei aufgel6st. Die 
Umgebung der Geffisse ist es bssonders~ die noch einige Konsistenz bewahrt 
hat. In den festeren Partieu sind Mitosen sehr haufig. 

Zwischen den Rundzellwucherungen kommen abet auch Stellen yon 
weniger gleichm~issigem Gefiige vor, wo grosse und kleine Zellen durch- 
einandsr liegen, wo auch Spindelze|len sich finden und wo etwas - -  wenn 
auch nur wenig - -  Zwischensubstanz zu erkennen ist. In solchen Gegenden 
sieht man hie und da eine vielkernige Riesenzelie yon ganz auffalligsr 
Gr0sse. 

Die Gef/~sse sind vermehrt, ihre Wand verdickt; auch die Septen 
zwischen den Muskslbiindeln sind dicker geworden; die Muskelu findet 
man in der Umgebung des Tumors in allen Stadien der AuflSsung. 

8. Sarkom in  de r  R u m p f m u s k u l a t u r  beim Nerfling (Leuciscus idus). 

Ein ca. 40 cm langer Fisch, dessen Alter auf 4 - - 5  Jahre zu sehStzen 
war, wird tot und nicht mehr frisch zur Untersuchung eingclicfert. Dsr 
Ueberssnder hatte ihn beim Angeln in einem Bach gesehen, er lebte noch, 
war aber als krank zu erkennen und konnte leicht mit dem Keschsr ge- 
fangen werden. 

[m :Yacken, dicht hinter dem Kopf, ein wenig ssitlich sah man eine 
wenig prominierende Beule in der Rfickenmuskulatur. Sie entspricht der 
Kuppe einer Geschwulst yon der Gr0sse eines Taubeneiss; man kann leicht 
einen glatten Schnitt machen; mit Ausnahme der etwas zerfallenden Mitte 
ist die Konsistenz recht solid~ aber nirgends h-trt. Dis Schnittfl~tche ist 
heller als die Muskulatur, fast weiss. Es l~isst sich keine Ftiissigksit ab- 
streichen, sondern nut sin feuchter, zelliger Brei. 

Das Ausstrichpr~tparat zeigt eine sehr geringe :~Ienge yon Bakterien, 
man kann mindestsns drei verschiedene Formen unterseheiden. Sie sind 
nut im erwsichten Zentrum zu sehen und diirften sekundfir hineingelangt 
sein. Das mikroskopische Bild spricht nicht fiir eine infekti0se INenbil- 
dung, sondern ffir einen echten Tumor. Er geht ohns jede Grsnzs rings 
in das umgebsnde Gewebe fiber, ist also h0chst bSsartig. Dis einwuchernden 
Zellen sind meist klein; Rundzellen iiberwiegsn, aber auch $pindslzellen sind 
nicht selten; nur an wenigen Stellen trifft man • yon gr6sseren Rund- 
zellen an. Zwischensubstanz ist vorhanden, sis ist aber ganz unglsich- 
m~tssig verteilt, regionenweisc reichlich~ an anderen Stellen wieder nur in 
Spuren da. Massige Bindegewebsziige, die sich nach van  6 i e s o n  tisfrot 
f/irben, entspreehen den Septen, welche die Muskelbiindel trennen; diese 
sind sehr stark verdickt, hie und da auch aufgsfassrt; das ~ird sekund/~r 
gekommsn sein, ein Entziindungsprozsss~ den der wachsende Tumor ver- 
anlasste. Ucberall schieben die Sarkomzsllen sich zwischen dis Muskel- 
fasern und dr:~ingsn sie welt auseinander; zunfichst bleibt dabei dis Sarko- 
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lemmseheide in ihrer natfirliehen Lage, dann dringt die Gesehwulst zwisehen 
sie und die Fibrillen, beides wird sehliesslieh aufgelSst. Leider ist das 
Objekt sehon stark postmortal ver~indert~ die Mehrzahl der Kerne befindet 
sieh in Lyse oder Rhexis; damit wird as aueh zusammenh~ingen, dass man 
nur wenige ~litosen sieht; die meisten dfirften naeh dem ]'ode abgelaufen 
~ein. Diejenigen, die man noeh erkennen kann, zeigen z u m  Teil ganz 
abnorme Chromatinmengen; wegen des sehleehten Erhaltungszustandes lassen 
sieh die pathologisehen Ver~nderungen nieht genau definieren. 

Ein sehr auffallender Befund muss noeh hervorgehoben werden: Zwi- 
sehen Rund- und Spindelzellen des Gesehwulstgewebes sieht man an vielen 
Stellen der Sehnitte hoehspezialisierte Zellen~ eigentiimliehe einzellige 
Driisen, die bei Fisehen in mehreren Organen vorkommen, am regelm~issig- 
sten im Gefssssystem. Ieh habe sie vor kurzem (18) besehrieben. Besonders 
eharakteristiseh ffir sie ist eine kleine Oeffnung in der sehr deutliehen 
~iembran~ dureh die man h~iufig ein TrSpfehen austreten sieht und eine 
weehselnde Anzahl yon feinen starren St~behen im Zellleib~ die wohl 
Krystalloide sind; sie liegen zu einem .Biindel, das naeh der Oeffnung ge- 
riehtet ist, zusammen geordnet. Die Funktion dieser Drfisenzellen ist ganz 
dunkel~ ihr Auftreten inmitten eines Tunlors~ ungleiehmgssig in dessen 
.~Iasse verstreu b wenn sie aueh iiberwiegend in der Naehbarsehaft yon Ge- 
fSssen zu finden sind, maeht ihr Wesen nur noeh rfttselhafter. Aueh vom 
Standpunkt der Gesehwulsthistologie betraehtet~ ist das Vorhandensein ein- 
zelner Drflsenzellen zwisehen Sarkomwueherungen ohne Analogon (Taft VIII~ 
Fig. 8). 

9. S a r k o m  in der  R u m p f m u s k u l a t u r  de r  E l l r i t z e  (Phoxinus laevis). 

Ein Fisehehen yon 10 em L':inge wird lebend eingeliefert; Ellritzen 
kSnnen 15 em erreiehen, das vorliegende Exemplar war also noeh nicht 
ausgewaehsen; doeh sehon gesehleehtsreif. In der oberen H~lfte des 
Rfiekens liegt auf der reehten Seite, 5 mm hinter dem Kiemendeekel be- 
ginnend, ein Tumor yon der GrOsse einer Erbse, die eine Hfilfte tritt als 
halbkugelige Beule fiber das Niveau der K6rperwand hervor, kontinuier- 
]ich yon der gespannten, aber unverletzten Haut tiberzogen, die andere 
H~ilfte liegt ill der ~luskulatur und dringt tief infiltrierend in dieselbe ein. 
Trotz der Gesehwulst sehwimmt das Fisehehen ganz gut, abet in seit- 
lieh gekrfimmter Haltung. Wie es anfangt, Krankkeitserseheinungen za 
zeigen - -  Unruhe, stark besehleunigte Atmung - -  wird es getStet und kommt 
ganz friseh zur Konservierung. Die Zeiehen yon Unbehagen kSnnen fibri- 
gens nieht mit Sicherheit auf die Gesehwulst bezogen werden; es ist mSg- 
iel b dass das Tier auf dem Transport gelitten hatte~ oder dass es sich 
in der Gefangensehaft nieht wohl ftihlte. 

Der Tumor ist grSsstenteils solid~ nur in der ~litte findet sieh ein 
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kleiner, weicherer Kern~ der abet  keine Flfissigkeit enth~ilt. In der Peri- 
pherie schneider der Knoten sich etwas schwerer wie die Muskulatur, aber 
doch ganz glatt.  Die Schnitttt'itche ist weiss~ yon der Mitte lasst sich ein 
ziemlich trockener Brei abstreichen~ der aus isolierten Geschwulstzellen 
besteht. 

Hier in der Mitta zeigt das Mikraskap im Schnitt  ein wild wucherndes 
polymorphzelliges Sarkom. Zellen verschiedenster Gr5sse liegen unregel- 
m~issig durcheinander, die Durchmesser diffarieren um das Ftinffache und 
mehr. Bei manchen ist nut ein riasiger Kern vorhanden~ derselbe kann 
narmale F~irbbarkeit haben ader aber stark aufgequollen erscheinen und 
nut ganz wenig Chramatin enthalten; zuweilen sender er breite Lappen aus, 
die sich abschnfiren kSnnen. Es ist ein Nucleolus vorhanden oder auch 
deren mehrere. Sehr h~ufig ist tier Kern yon einer Seite eingebuchtet~ so 
class er Glockenfarm erhlilt; die Einbuchtung kann noch weiter gehen und 
aus der Glocke kann ein Ring werden. Dieser zerf~llt dann nicht selten 
in mehrere: immer noch grosse Teilkerne. Die Teilung kann auch auf 
andere Art  vor sieh gehan~ in der breiigen Mitte des Knotens ist das die 
hftufigere Art:  es bildet sich radilir nach allen Richtungen hervorschiessend 
eine weehselnde Anzahl van SDrossen; manchmal sind es nur ca. 8 bis 10, 
sie haben Kugelgestalt~ enthalten je einen Nucleolus und machen durchaus 
den Eindruck eines normalen Kerns~ nur dass sie mit dem Rest des ~lutter- 
kerns dureh einen diekeren oder dtinneren Faden verbunden bleiben. Es 
kann auch geschehen, dass der ganze Kern in die Sprassen eingeh L die 
zuweile~) noch haarfeine Chromatinfiidchen erkennen lassen~ die im Zentrum 
zusammenlaufen. Zuweilen ist uber auch keine Verbindung zu sehen, die 
Zelle erscheint dann wie eine typisehe vialkernige Riesen'zelle. 

Noeh 6fter jst die Zahl der Sprossen eine viel grSssere; sie mag 100 
oder mehr betragen, es ist nicht mSglich~ sie zu z~ihlen. Natfir]ich sind 
die Teilungsprodukte dann entsprachend kleiner~ sie haben keine Aehnlich- 
keit  mehr mit Kernen: sondern stellen nut noch minimale ChromatinbrSck- 
chert dar;  oft ist auch bier der Mutterkern noch deutlich erhalten~ oft ist er 
vSllig aufgeteil L nut die feinen F~tdchen~ die zu einem oder zu einigen Zen- 
tren konvergieren, lassen die Entstehungsweise erkennen. Man hat bei diesen 
Bildern noch mehr als bei den Riesanzellen den Eindruck, als habe die 
Sprossung mit  explosionsartiger P1Otzlichkeit stattgafunden~ als wliren die 
I(ernteile mit einem Ruck auseinauder gefahren. 

Fiir  diese Auffassung des Vorgangs sprechen besonders lebhaft Bilder, 
wie sie in Fig. 7d u. e, Taft YIII  gegeben sind. Da sind die Kernteile stark in 
die L~inge gezogen~ sehlank birnfSrmig. Es sieht aus~ als wlire die Mehr- 
zahl van ihnen soeben hervorgeschnellt,  als wliren sie mitten in der Be- 
wegung fixiert: ella sie Zeit hatten, die einem Flfissigkeitstrapfen in der 
Ruhe natfirliche Kugelfarm anzunehmen. 
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Uebergangsbitder aller Art sind h~iufig; es kommt aueh vor, dass aus 
einem Teil des Keras einer riesigen Zelle einige wenige kleinere Kerne ent- 
stehen, und dass gleiehzeitig der Rest sich in der beschriebenen Weise in 
kleine Br6ckchen aufl6st. 

Die extremen F ~ t l l e -  Riesenzellbildung und explosionsartige Zerst~u- 
bung - -  werden vermutlich prinzipiell ahnliche Ursache haben, die aber 
je nach der Beschaffenheit der Zelle eine aodere Wirkung hervorbringt. 
Einmal fiihrt sie zu einer direkten Kernteilung, und die Ze]le bleibt funk- 
tionsf~hig, ein andermal erfolgt Aufl6snng und u des Kerns, 
und sieherlich bald darauf Zugrundegehen der Zelle. 

Im Zentrum des Tumors, da wo sich diese tumultuarischen Prozesse 
abspielen, sind auch pathologisehe Mitosen sehr hi~ufig. Vermehrte Chro- 
mosomenzahl, abgesprengte Chromosomen und abnorm gestaltete. Selbst 
die riesigen Zellen, die sich aUein dutch ihre GrSsse als abnorm dokumen- 
tieren, kSnnen sieh mitotiscl~ teilen. 

Aneh in den peripherisehen Partien der Geschwulst finden sich viele 
Arten der Zellteilung~ aber Zerstiiubung des Kerns sieht man kaum, Knospen- 
bildung ist selten und die Mitosen haben normalen Charakter - -  offenbar 
ist das Wachstum hier viel weniger stiirmisch. - -  Je weiter nach aussen 
zu, um so mehr ist yon der Muskulatm- iibrig geblieben, die in der Mitte 
ganz verschwunden ist. Die Fasern sind, wo sie yon den Geschwulstzellen 
riugs umgeben sind, allerdings stark verandert, vielfach kaum mehr als 
zur Muskulatur geh6rig zu erkennen. Die Querstreifang wird undeutlich, 
die Kerne vermehren sieh, zum Tell quellen sie ganz gewaltig auf; ein so 
ver~inderter, offenbar zugrunde gehender Muskelkern ist in Fig. 7a ,  
Taf. VIII abgebildet. Nicht selten ist es unm6glich zu sagen, ob man den 
Querschnitt einer degenerierten Muskelfibrille mit ihrem angesehwollenen 
Kern, oder eine Geschwulstzelle vor sich hat. Auch die Kerne des Binde- 
gewebes sind stark vermehrt. Kleinzellige Infiltration findet sich sowohl 
an einigen Stellen des Tumors wie auch in seiner Umgebung. Hie und 
da haben kleine H~morrhagien stattgefunden. Natiirlich sind stellenweise 
aueh Zelltrtimmer und Kerne in Lyse oder in Rhexis zu finden; grSssere 
Anhaufungen yon solchen sind aber nicht vorhanden, der Zerfall hat noch 
kaum begonnen. 

lo. F i b r o s a r k o m  in der  M u s k u l a t u r  der  N a s e  (Chondrostoma nasus). 

Ein ansehnlicher Fiseh yon mehr als 50 cm L~inge, d. i. das Maximum, 
das die Art erreicht. Er kommt in Spiritus an, ist leidlich frisch konser- 
viert worden und wohl erhalten. Man sieht eiaen grossen Tumor in der 
Muskulatur, etwas hinter und fiber der KSrpermitte. der untere Rand er- 
reicht die Seitenlinie. Der Tumor ist yon eifSrmiger Gestalt, hat einen 
L~ngsdurchmesser yon 51/2, einen Querdurehmesser yon 4 cm. Die Haut- 
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bedeckung war fiber dem T.umor abgetragen, ich kanu also nicht sagen 
wie er sich im Leben darstel l te;  er war fief in die Muskulatur eingesenkt, 
hat aber die Leibeswand sicher bedeutend emporgehoben. Er ~x'ird ~ihn- 
]ich ausgesehen haben, wie die Beulen der Barbe, die man bei der durch 
Myxobolus Pfeifferi verursachten Beulenkrankheit  so oft siebt. Der Ein- 
sender - -  ein Zoologe - -  hatte eine ~thnliche Erkrankung vermutet und 
nach Myxobolussporen gesucht, aber ohne Erfolg; die Neubildung ist eine 
echte Geschwulst. Sie ist nicht fiberall gegen die Muskulatur abgegrenzt~ 
sondern w~ichst stellenweise tief infiltrierend hinein. Die Farbe ist heller 
als die der Muskeln. fast weiss; die Konsistenz ist geringer, das Gewebe 
5denlatSs, welch, fast schwammig. 

Das Mikroskop zeigt ein lockeres Geffige yon in allen Richttm.~en 
durchfiochtenen Binde~ewebszellen, man kann es als retikul:,i.r bezeichnen. 
Deutliche Fasern, die sich nach van  G i e s o n  rot f~rben, siud nieht fiberall 
vorhanden; sie treten zuweilen grtlppenueise auf, so dass nlan im Schnitt 
einzelne grSssere rote Flecke hervorleuchten sieht. 

Vielkernige Riesenzellen sind vorhanden~ abet  sic sind selten. 
Die zahh'eichen grossen und kleinen Hohlr~ume, welche die Gesehwulst 

i iberall  durchsetzen, sind zum Tell an dem Endothel, das sie auskleidet, 
als erweiterte Lyml)hgefiisse zu erkennen. Sie enthalten -tosser feinen Ge- 
rinnseln eine geril~ge .~lenge yon Leukozyten. Einige der Hohlrthmle sind 
mit mehreren Lageu regelmg.ssig angeordneter Zellen umgeben; sie gleichen 
daun den Parasiteneysten~ die man in verschiedenen Organeu bei Fischen 
sehr hiiufig antrifl't. Sic sind mit einer stark fi~rbbaren breiigeu )lasse 
angeffillt. Es w~ire nieht undenkbar, dass hier Reste yon ]ange zu grunde 
gegang'enen Parasiten vorl~gen~ dass der Tumor sich im Anschluss an eine 
dutch Parasiten hervorgerufene chronische Entzfindung bildete. Dass der- 
art iges bei Fischen vorkommen kann, ist hSchst uahrscheinlich; einen 
sicheren Anhalt  gibt dieser Fall aber nicht daffir, da der lnhalt  der frag- 
lichen Cvsten ganz undefinierbar ist. 

11. M y x o s a r k o m  in d e r  O r b i t a  e i n e r  S c h l e i e  (Tinca vulgaris). 

Ein 40 cm langer Fisch~ dessen Alter auf 6 - - 7  Jahre zu sch~itzen ist, 
wurde im Teich einer Fischzuchtanstalt  gesehen und lebend eing'eliefert. 
Er kam matt und krank an und wurde nach kurzer Beobaehtung getStet. 

Durch einen grossen Tumor~ weleher unter und vor dem rechten Auge 
sass~ wurde dieses aus seiner nat[irlichen Stellung verdr-~ng't und hoeh em- 
porgehoben. Der Kopf des Fisches wurde, naehdem er in Kiiltemischung 
fest gefroren war~ mit einer feinen Siige durehschnitten; die AbbiMung 
Tafel VIII, Fig. 6 stellt das so erhaltene Prttparat yon der Schnittfiiiche 
gesehen dar. Aeusserlich war an dem Tumor kein Defekt sichtbar, er 
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war yon normaler, nur etwas gespannter Haut bedeckt. Er lelmt sieh nach 
unten an die Wand des Rachens; die Grenze gegen die Umgebung ist 
nicht scharf, er dringt stellenweise infiltrierend hinein, ringsum finden sich 
kleinere und grSssere H~imorrhagien; auch im Tumor selbst haben solche 
stattgefunden. 

Die Konsistenz ist wechselnd~ zwischen festere Stellen sind ganz weiehe 
eingeschoben. Die festen erweisen sich als aus kleinen Spindelzellen zu- 
sammengesetzt, die in breiten Zfigen angeordnet sein k6nnen. Regionen- 
weise gehen sie in Rundzellen fiber. Zwischensubstanz findet sich in einigen 
Partien~ in anderen fehlt sie. 

Die weichen Stellen~ die makroskopisch glasig-gallert ig aussehen, ent- 
halten wenige Zellen mit langen Ausl~iufern inmitten einer schleimigen 
Grundsubstanz~ im Sehnitt ist dieselbe feinfaserig; sie f~irbt sich intensiv 
mit 1)e laf ie ld~schem H~imatoxylin und mit Bleu de Lyon in dfinnster LS- 
sung. - -  Es ist auffallend~ wie regelmiissig die zellreichen~ sarkomatSseu 
Regionen sieh um die Kapillareu anordnen~ w~ihrend in den sehleimigen Par- 
tien Gef~isse viel sp~irlicher sin& Die Ausbildung der Geschwulstzellen in 
in dieser oder jener Richtung h~ingt offenbar you der  Blutzufuhr ab. 

,Mitosen sind ~iusserst selten~ das Wachstum muss langsam gewesen 
sein. Auch da ~o die Zellen des Tumors zwischen die Muskelfasern ein- 
dringen und diese auseinander schieben~ sind sie yon gleichm~tssiger Ge- 
stalt; nirgends Zeiehen yon fiberst(irzter Vermehrung. 

Ab uud zu trifft man Nester yon gelblichen, kSrnigen~ wohl nekro- 
tischen Zellen, wie sie ~hnlich bei Mteren Fischen oft in verschiedenen 
Organen zu finden sind. Es ist ihrer hier sehon mehrfach Erw~ihaung ge- 
schehen. 

Bei der Suche nach 3letastasen - -  die erfolglos blieb --  fanden sich 
einige Abnormit~iten~ die keinen direkteu Zusammenhang mit dem Tumor 
batten, die aber doch erw~,~hnt werden mfissen. 

Auf versehiedenen Organen (Milz~ Leber, Niere) sah man zahlreiche 
helle POnktchen oder KnStchen. Die nfihere Untersuchung erwies, dass 
dieselben Verdickungen des Peritonealfiberzuges der Organe waren. Der 
Ueberzug liess sich mitsamt den KnStcheu ganz leicht 15sen~ und wo sie 
gesessen hatten blieb eine kleine Einbuchtung. Die KnStchen sind nur 
Verdickungen des normalen Gewebes, sic haben vSllig gutartigen Charakter. 
Sie bestehen aus rundlichen Zellen yon gleicher GrSsse und Gestalt, ent- 
halten keine Interzellularsubstanz, kein Pigment~ keine Gef~isse, es sind 
auch keine Mitosen darin, und sie veranlassen keine reaktive Entziindung 
im darunter  liegenden Organ. 

Ich habe sie sonst nie gesehen. 
Wichtiger sind wohl gewisse Yer~inderungen~ die man in der Milz 



540 M. Plehn~ Geschwfilste bei KaltbHitern. 

trifft. Dies Organ ist durchaus degeneriert. Es wird in allen Richtungen 
von breiten Ztigen yon Bindegewebe durchkreuzt; man kann yon einer 
Milzcirrhose spreehen. I ch  vermute, dass es sich um eine Vermehrung 
des normalen Bindegewebes handeln wird; stellenweise nimmt dies aber 
so fiberhand, dass ffir nichts anderes mehr Raum bleibt. 

Eine weitere Ver~inderung, die besonders die Milz, in viel geringerem 
Grade auch die Niere betrifft~ besteht im Auftreten yon kleinen, scharf 
begrenzten Zellnestern im Parenchym, die man fihnlich auch sonst bei Cypri- 
niden sieht, die ieh aber nie in solcher Nenge und in solcher 31anniehfaltig- 
keit der Ausbildung beobachtet babe. Meist sind die Zellen gross, mit helIem, 
kaum gefiirbtem Leib und kleinem, kompaktem, homogen erscheinendem 
Kern; im Plasma ist oft ein gelblieher Klumpen als Einschluss enthalten; 
er kann die Zelle fast ganz ausf[illen. Es kann sich auch kSrniges oder 
scholliges dunkelbraunes Pigment darin bilden. Von solehen grSsseren 
und kleineren Hf.ufehen krankhafter Zelten ist die Milz reichlieh dureh- 
setzt. - -  Die iihnlichen Gebilde, deren die Niere eine geringe Anzahl ent- 
hMt, unterscheiden sich dadurcb, dass die Zellen bier zuweilen Zwischen- 
substanz abscheiden, welche in feinen oder derberen Fasern eingela- 
gert ist. 

Die Ver~inderungen in der Niere lassen nicht zu, auf eine wesentliche 
StSrung ihrer Funktion zu sehliessen, w~hrend man yon der ~lilz mit 
Sieherheit sagen kann, dass ihre T~tigkeit bedeutend beeintr~iehtigt ge- 
wesen sein muss. 

Ein Zusammenhang dieser kleinen KnStehen mit dem grossen Sarkom 
der Orbita ist nieht anzunehmen~ sic sind yon total abweiehendem Bau. 
Doeh sind sic nebst der Milzeirrhose und den KnStehen im Peritoneum 
Beweise fiir eine in mehreren Beziehungen pathologisehe Veranlagung des 
Fisehes. 

12. H ~ i m a n g i o m  b e i m  S t i c h l i n g  (Gasterosteus aculeatus). 

Bei Stiehlingen ist sehou einige Male eine Gesehwulst zur Beobaehtung 
gekommen, die an einen Naevus vaseuiosus erinnert. [eh habe drei soleher 
Fiille gesehen, weiss aber yon zuverl~tssiger Seite, dass ~thnliehe Bildungen 
bei diesem Fisehe 6fters auftreten. Der Tumor hat seinen Sitz auf der 
unteren H~tlfte des Kopfes, er breitet sieh fiber den Kiemendeekel bis zum 
Mundwinkel aus und reieht oben bis ans Auge. Einmal hatte er beide 
HMften ergriffen und bildete eine knollige, abet  zusammenh~ingende Masse 
- -  der Fa i l  ist auf Tar. IX , 'F ig .  12 yon der Seite abgebitdet - - ,  zweimal war 
er auf eine H~ilfte des Kopfes besehr~inkt. Die Farbe der Gesehwulst ist fief 
blutrot;  alffangs daehte ieh an H~imorrhagien infolge einer Verletzung, aber 
die Farbe ver~inderte sieh im Verlauf mehrerer Woehen nieht im mindesten; 
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so lange lebte das Fischchen anscheinend ganz munter im Aquarium. 
Auch die beiden anderen weniger stark entstellten habe ich lange unter 
Augen gehabt. Sie gingen dann n:tch eiuer kurzeu Zeit tier Appetitlosig- 
keit ein; die direkte Todesursache liess sich nicht feststellen; vielleicht 
war sie ohne jede Beziehung zu der Geschwulst. Bei keinem der drei 
Stichlinge war in der langen Beobachtungszeit ausserlich irgend welche 
Veranderung an dem Tumor wahrzunehmen, weder ein Schwinden, noch 
eine Ausbreitung; er mag schon sehr lange bestanden haben. Zun~chst 
vermutete ich eine ganz gutartige, vielleicht kongenitale Bildung. Ersteres 
trifft aber nicht zu, es handelt sich um eiue Gesehwulst mit infiltrierendem 
Wachstum. 

Die Oberhaut ist fiberall unver~indert, nur mehr oder weniger gespannt. 
Es ist die in dieser Region ganz dfinne Unterhaut und das lockere, darunter 
gelegene Bindegewebe, in dem llauptsg.chlich die Gefiisswucherungen statt- 
finden. Hier sieht man prall geffillte Kapillaren und weitere Gefasse, 
entweder regionenweise nach ihrem Kaliber geordnet, oder auch bunt 
durcheinander, ein dicht verflochteues iNetzwerk bildend. Im allgemeinen 
fiberwiegen nach aussen, der Oberhaut zu, die Haargefiisse, w/~hrend in 
den tieferen Schichten weitere Gefasse das Bild beherrschen; aber auch in 
der /iusseren Schicht finder sich hie und da ein grSsserer, mit Blue ge- 
fiillter und mit Endothel ausgekleideter Raum. Auf weite Strecken scheint 
das Gewebe nut aus Geffissen zu bestehen; im Pr~tparat kSnnte man meiuen, 
einen Schnitt dutch den roten K6rper der Schwimmblase oder durch den 
Chorioidealk6rper des Auges vor sich zu haben; allerdings sind die Ge- 
fasse nicht so regelmiissig angeordnet wie in jenen Gebilden, sondern zu 
Kn~tueln verflochten. Sie beschriinken sich nicht auf die Haut und das 
Unterhautbindegewebe, sondern wuchern in der Mittellinie tief hiuein 
zwischen die Knochen des Zungenbeins und die Basalia der KiemenbSgen. 
Gerade in der Tiefe, nahe dem Boden des Schlundes, sind die grSssten 
Erweiterungen zu finden, dort kommt auch Thrombenbildung vor. Einige 
der Thromben sind in Organisation begriffen; yon der Peripherie her 
wachsen Zellen und Faseru in sie hinein, zentral bestehen sie aus Blut- 
kSrpern und Bluttriimmern. 

Bei ihrem Vordringen schiebt sich die Geschwulst aber nicht nur 
zwischen die Organe, sie wandert nicht nut den Bindegewebszfigen entlang, 
sondern sie greift die Muskeln an und 15st sie auf. 

Man sieht an den Muskelfibrillen zun/ichst eine Vermehrung der 
Kerne; dieselben liegeu meist in der Peripherie: dicht an der Sarkolemm- 
scheide, finden sich aber auch im lnueren; dann tritt eine Veri~nderung 
des Muskelplasmas ein, es wird zu eiuer ziemlich homogenen Masse, die 
sich mit Pikrins~ure (van  G i e s o u )  nicht mehr gelb, sondern bl'/iunlich 
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farbt, und die schliesslich schwindet. Hie und da sieht man einen leeren 
Sarkolemmschlauch; me|st fiillt er sich mit den einwuchernden Endothel- 
zellen: es scheint, dass die wachsenden Kapillaren zunlichst sol|de Sprossen 
voranschicken, die erst spliter ein Lumen erhalten. 

Die Geschwulst |st also ausgesprochen bSsartig, wir kSnnen sie als 
Hfi, m a n g i o e n d o t h e l i o m  bezeichnen. 

Besonders interessant erscheint sie dadurch, dass sie ausschliesslich 
oder doch mit Vorliebe - -  be| der gel'ingen Aufmerksamkeit, die die 
Fischpathologie bisher erfuhr, muss man sich vorsichtig ausdrficken - -  
Stichlinge befallt. Wfihrend sie be| diesen nicht ganz selten |st, wurde 
sie be| keiner anderen Fischart je gesehen. Es |st kaum anders denkbar, 
als dass in Abweichungen der Gef~ssbeschaffenheit und -verteilung die Ur- 
sache [iegt; hier miissen irgendwelche Verschiedenheiten yon den fibrigen 
Fischen obwalten. 

13. Hautepitheliome be| Cyprinoiden. 

Eine der verbreitetsten Fischkrankheiten iiberhaupt |st die P o c k e n -  
k r a n k h e i t  des  K a r p f e n .  Sie besteht im Auftreten yon Hautwucherungen: 
die in extremen Fallen mehr als die Hiilfte des K6rpers bedecken k6nnen 
(Tar: X). In den Anfangsstadien bemerkt man stellenweise kleine weiss|iche 
Flecken, die ein wenig durchscheinend sind, wie Milchglas, und die zun~ichst nur 
unbedeutend prominieren. Im Verlauf einiger Wochen sieht man sie stark 
an Ausdehnung zunehmen und auch in die H6he wachsen, sie kOnnen 
4 - - 5  mm hoch werden. Die OberflKche |st me|st glatt, doch kann sie 
auch geranzelt erscheinen; die Rfinder der Furchen sind dann in der Regel 
etwas pigment|eft. GrSssere Neubildungen sind stiirker gef~trbt, zuweilen 
auch schwach gerStet infolge kleiner Hiimorrhagien. Die Konsistenz der 
Wucherungen wechselt, sie k5nnen sich fast knorpelhart anIiihlen, sind 
aber manchmal auch we|chef. Sie sind ziemlich teicht von der Haut ab- 
zulSsen und hinterlassen dann einen blutenden Defekt, der gut heilt. Nicht 
selten entstehen aber neue Wucherungen an der alten Stelle. 

Wenn die Krankheit auch in der Regel nicht heilbar sein soll, so sind 
doch schon F~lle yon spontaner Genesung unzweifelhaft sicher gestellt. Ganz 
neuerdings kamen Fische mit tadellos reiner Haut zur Untersuchung: die 
vor etwa 3/4 Jahren schwer pockenkrank gewesen waren und die noch 
dazu aus einem We|her stammten, in dem seit Jahren die Pocken grassierten. 
Ab und zu laufen Nachrichten ein von einem Teich, in dem die 1)ocken- 
kranken Karpfen unfehlbar gesunden sollen~ der geradezu als Sanatorium 
betrachtet werden kann. Es ]~isst sich dabei durchaus nicht sagen, in 
welcher Weise diese merkwfirdigen Teiche sich yon anderen unterscheiden, 
welcher Eigenschaft sie ihre Heilkraft verdanken mSgen. Wahrscheinlich 
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ist es die Beschaffenheit des Wassers; doch bleibt das noch n~ther zu unter- 
suchen. 

Voriibergehende Besserung kann h~tufig beobachtet werden. In kaltem, 
hartem~ stark fliessendem Wasser verschwinden die Pockenfiecke nach 
einigen Wochen oft gr0sstenteils~ meistens aber~ nm yon neuem und starker 
als vorher wieder aufzutreten. 

Selten ergreift die Krankheit nur einzelne Fische eines Teiches; haufig 
sind viele befallen~ ja es kommt vor~ dass s~imtliche Insassen mehr oder 
weniger stark erkrankt sind, dass das Leiden epidemieartig auftritt. Wenn 
die Karpfen auch im al]gemeinen nicht daran sterben~ so werden sie doch 
bedenklich geschw~icht~ sie nehmen wenig zu, bleiben im Waehstum zurfick 
und sind allen Sch~idigungen gegenfiber lange nicht so widerstandsf'ahig~ 
wie gesunde Fische mit normal funktionierender Haut. Ueberdies haben 
sie ein unappetitliches Aussehen und sind daher schwer verkiiuflich. 

Aus diesem Grunde hat die Aufmerksamkeit der Zfichter sieh schon 
lange auf diese Krankheit gerichte L u n d  deshalb wurde ihr auch in der 
biologischen Versuchsstation ffir Fischerei in Miinehen seit deren Bestehen 
besonders viel Zeit und Miihe gewidmet. 

Die grundlegenden Studien sind in den Jahren 1897--98 yon H o fer und 
Dof le in  angestellt worden(7~ 13). Diese Forscher waren, wie natiirlich~ 
zunltchst der Ansicht 7 die Wucherungen mfissten durch Parasiten erzeugt 
werden. Hautparasiten spielen ja eine gewaltige Rolle bei unseren Fischen, 
und das epidemische Auftreten legte den Gedanken einer Kontagiosititt 
sehr nahe. Trotz eifrigsten, unzahlige Male damals und spiiter wiederho]ten 
Suchens fand sich aber in den Wucherungen yon tierischen oder pflanz- 
lichen Parasiten keine Spur. 

Nun kamen Hofe r  und Dof le in  zu tier Ansieht~ die Hautwucherung 
mfisse eine sekund~tre Erscheinung sein~ sie mfisse in Zusammenhang stehen 
mit einer pathologischen Beschaffenheit der inneren Organe and sich als 
Aeusserung einer StoffwechselstSrung erweisen ]assen. 

Der Gedanke war um so bestechender als sich die Niere der Pocken- 
karpfen in der Tat meistens erkrankt erwies. Ein Parasit~ der auch in 
Leber und Milz gedeiht, mit Yorliebe aber die Niere zu seinem Wohnsitz 
wi~hlt, ist gewShnlich beim Karpfen zu finden. Es ist ein Myxosporidium~ 
der Myxobolus cyprinii Hofer~ der zuweilen so fiberhandnimmt~ dass ein 
grosser Teil des Nierengewebes ausser Funktion gesetzt wird; nicht immer 
aber doch auch nicht gerade selten, treten dann auch Nierenentziindungen 
auf, an denen der Fisch stirbt. W~hrend der Hauptbeobachtungszeit fand 
sich nun, dass Pocken immer bei solchen Karpfen auftreten~ die den Myxo- 
bolus cyprini in der Niere ffihrten~ in irgend einem seiner Entwicklungs- 
stadien; andererseits vermisste man den Parasiten bei pockenfreien Karpfen. 
Hofe r  und Dofle in  dachten sich den Zusammenhang folgendermassen: 

36* 
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Durch die Myxobolusinfsktion leidet der gesamte Stoffwechsel des Fisches, 
besonders die meist am starksten befallene Niere wird in ihren Funktionen 
bedeutend beeintrachtigt; sin Theil der Stoffe, die sie abzuschsiden hatte, 
kann den KSrper nicht auf dem natfirlichen Wege verlassen und mug in 
der Haut zur Ablagerung kommen. Vielleicht tritt die Haut geradezu 
stellvertretend ffir die nicht genfigend leistungsf[thige •iere eiu. Hofer 
und Dof le in  stellten sich vor, dass auf diese Art die Haut entweder 
durch dort abgelagerte 'Stoffe sder durch abnorm gesteigerte Tatigkeit ge- 
reizt und zur Hypertrophic gebracht wtirde. 

Die mikroskspische Untersuchung zeigt niimlich, dass die Pockenflecke 
nichts anderes sind als Epithelwucherungen, die fast immer das Bild vsn 
durchaus gutartigenWucherungen:geben. Bei jungen Knoten sieht man tadellos 
regelmassige Epithelzellen~ die in keiner Weise ein abnormes, fiberstfirztes 
Wachsthum erkennen lassen; in dem gewShnlichen Mengenverhaltnis liegen 
Schleimzellen dazwischen. Eine deutliche basale Schicht besonders regel- 
massig zusammengeschlossener Zellreihen grenzt die Oberhaut gegen die 
Umgebung ab. Pigmentzellen markieren die Grenze. Die Gefasse sind aller- 
dings starker entwickelt, die Kapillaren zahh'eicher als sonst in der Fischhaut, 
die ja iiusserst gefassarm ist (Taf. IX, Fig. 11). Wenn das Gebilde dicker 
wird, verandert sich der Anblick, ide Zellen bekommen mehr wechselnde 
Gestalt; sie k6nnen je nach den Druckrichtungen geradezu spindelig werden, 
~hn]ich Bindegewebszellen, sie kSnnen auch in kugliger Schichtung zu- 
sammenliegen, so dass man von einem Kankroid sprecheu k6nnte, wenn 
eine Spur von Verhornung da ware, die in der Fischhaut natiirlich fehlt. 
Bei dicken Knoten sind entzfindliche Infiltrationen der Umgebung die Regel: 
Leukozytenansammlungen und auch kleine H~morrhagien. Oft kommt es 
vor, dass die Ernahrung des stetig wachsenden Gebildes nicht recht Schritt 
halten kann; dieses nekrosiert dann stellenweise. Es entstehen im Innern 
Herde yon zerfallenen Zellen, in denen man die verschiedensten Arten yon 
Kerndegeneration antrifft; der Zslfall kann bis zur Oberflache vorschreiten, 
so dass ein breiiger Detritus austritt. Bakterien kommen dann auch dazu, 
doch spieleu sie keine grosse Rolle. Tiefere Geschwtire auf einem Pocken- 
knsten kommen kaum vor. 

Mitosen sind in den Wucherungen meist spi~rlich; sie wachsen eben 
langsam; auch sonst sind vom Nsrmalen stark abweichende Zellbilder 
selten. Riesenzellen fehlen; hie und da sah ich ineinander geschachtelte 
Zellen, zuweilen treten gelbliche, rundliche Einschliisse im Plasma auf - -  
ein hi~ufiger Degenerationsvorgang bei Fischen. 

Wir haben also ein sehr einfaches Bild einer gutartigen Hyperplasis 
der Haut vor uns, die man eher als Pachydermie bezeiehnen diirfte, denn 
als Geschwulst. Wir fandeu dies Bild bei allen bisher untersuchten Pocken- 
knoten des Karpfen. 
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Wenn auch yon allen Fischen die Karpfen weitaus am hiiufigsten unter den 
Pocken leiden, so kommt diese Affektion doch auch bei anderen Arten vor. 
Einmal sah ich sie bei einer R o t f e d e r  (Leuciscus erythrophthalmus) und 
einmal bei einem N e r f l i n g  (Leuciscus idus). Das Bild ist sehr iihnlich 
wie beim Karl)fen , nur dass die Knoten im Verhfiltnis zu ihrem Umfang 
etwas hOher sind. Sie sitzen all verschiedenen Stellen des Rumples und 
auf den Flossen. Das mikroskopische Prliparat (Taf. IX~ Fig. 10) zeigt 
die Wucherungen beider Seiten der Flosse in der Mitte zusammenfiiessend~ 
die Flossenstrahlen werden weir auseinandergeschoben~ das zwischenliegende 
Gewebe verdrfingt. Von infiltrierendem Wachstum ist aber nichts zu sehen. 
Ebensowenig ist das auf dem Rumpf der Fall; die basale Schicht der Ober- 
hautzellen ist glatt und fest geffigt. Die Knoten sind derb und frisch, 
ohne Spur yon innerem Zerfall; die Ernahrung ist reichlich, die Geflisse 
sind besonders dicht yon anscheinend fippig wuchernden Epithelzellen um- 
geben. Unter den Knoten ist wohl eine leichte kleinzellige Infiltration zu 
sehen~ die aber auf dell Druck allein bezogen werden kann. 

K e i n e r  der  be iden L e u c i s c u s a r t e n  f f ih r te  P a r a s i t e n  in den 
i n n e r e n  O r g a n e n .  

Lange nicht so h~tuflg wie beim Karpfen~ aber doch auch nicht gar 
zu selten~ kommen die Pocken bei S e h l e i e n  (Tinca vulgaris) vor. Sie 
kOnnen auch hier epidemieartig auftreten~ doch ist das nicht oft der Fall~ 
meistens handelt es sich um vereinzelte Erkrankungen. 

Die Schleienpocken gleichen denen der Karpfen genau, nur dass i. A. 
die Pigmentierung der Geschwfilste eine st5rkere ist. - -  Besonders inter- 
essant sind aber einzelne Falle yon ganz exzessiver Ueberhandnahme der 
Wucherung~ die einige Male im Laufe der Jahre bei Schleien beobachtet 
sind; ~hnlichen Umfang nehmen dieselben bei Karpfen nicht ann~ihernd an. 
Ein besonders schSner Fall ist bei Hofe r (13)abgeb i lde t  und als Melanom 
beschrieben, wir reproduzieren in Tafel XI seine Abbildung. Ein echtes 
Melanom liegt wohl nicht vor, denn das Pigment wird nicht yon den Ge- 
schwulstzellen selbst gebildet, es ist im Bindegewebe in der Umgebung der 
Gefiisse abgelagert und an der Oberfiache, so dass die Geschwulst und ihre 
Umgebung sich dunkel yon der gesunden Haut abhob. 

Der riesige Tremor: dessen H6he mehr als 2 cm betrug, ist m m i m  
Prinzip ebenso gebaut, wie die gewShnlichen Pockenwucherungen; aber an 
einigen Stellen, und zwar immer in der Umgebung yon Gef~issen, also an 
Stellen reichlicher Ern~hrung, findet i n f i l t r i e r e n d e s  W a c h s t u m  start (20). 
Da dringen locker aneinandergefiigte Epithelzellen fiber die meist fest zu- 
sammengeschlossene basale Schicht hinaus, in die Unterhaut hinein. Es ist 
immer nur ein sehr bescheidenes Vordringen~ aber es besteht doeh, wie die 
Figur (Taf. IX, Fig. 9) zeigt~ ein unverkennbares Uebergreifen der Zellen in ver- 
botenes Territorium, ein selbstiindiges Wachstum, welches das Gebilde als 
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typische Geschwulst charakterisiert; im histologischen Sinne als bSsartige 
Geschwulst, als Carc inom.  Ob sie den Fisch wirklich wesentlich geschi~- 
digt hart% soll dahingestellt bleiben; vielleicht ware sie niemals sehr welt 
vorgeriickt~ vielleicht ware es bei einem Versuch bSsartig zu wcrden ge- 
blieben. Das Verhalten des Fisches spricht dafiir, dass ihm die Geschwulst 
wenig Beschwerden machte; er frass normal und erschien in gutem Ern~th- 
rungszustande; seine Bewegungen mussten freilich schwerfMliger sein~ wegen 
der Last, die er auf seinen Flossen mitzuschleppen hatte. 

Diese sitzen ganz voller Exkreszenzen~ die kaum nebeneinander Plalz 
finden; der grosse Tumor der linken Bauchflosse ist wohl durch Verschmel- 
zung kleinerer zustande gekommen; er ist blumenkohlartig gebaut; die 
oberste pigmentierte Zellschicht senkt sich in tief einsclmeidende Falten 
his nahe zur Basis. Auf dem Schnitt hat man das Bild keulenf6rmiger, 
in einandergeschobener~ fest zusammengepresster Zapfen~ die durch die 
Pigmenteinlagerungen der fiussersten Zellenschicht deutlich gesondert er- 
scheinen. 

Auch  dieser  Fisch ffihrte keine Myxospor id ien  in der Niere. 
Diese sind sonst bei Schleien h~iufig und auch bei pockenkranken 

Schleien oft gesehen.. Aber gerade bei dieser Fischart zeigte sich zuerst, 
dass der Zusammenhang der beiden Affektionen doela kein so durchgehender 
ist, wie es eine Zeit lang semen. 

Es ist garnieht selten, dass man stark infizierte Sehleien, mit Mengen 
yon Mvxob. eyprini in der Niere findet, die garniehts yon Poeken sehen 
lassen; und wiederholt liess sieh bei typiseh pockenkranken Sehleien 
trotz langen Suehens kaum ein Parasit in den inneren Organen finden. 
Ieh sage kaum einer - -  denn eine Niere ohne jeden Myxobolus ist bei 
Sehleien ausserst selten. Aber eine kaum naehweisbare Infektion kann 
unmSglieh eine so starke Reaktion yon Seiten der Haut herv0rrufen, wie 
die Poekenbildung sie voraussetzen wfirde. 

Sehliesslieh haben die dutch Jahre fortgesetzten Beobaehtungen aueh 
an Karpfen gezeigt, dass starke Myxobolusinfektionen der Niere bestehen 
k6nnen, ohne dass Pockenfieeken sieh bildeten, und dass amgekehrt, bei 
typiseher Poekenkrankheit die Niere und die iibrigen immren Organe fast 
gesund oder aueh ganz gesund sein kSnnen. 

Bei der grossen H~tufigkeit der beiden Leiden konnte eine Zeit lang 
eine kausale Beziehung angenommen werden; es bedurfte einer reiehliehen 
Menge yon Vergleiehsmaterial, um diese Beziehung mit grosser Wahrsehein- 
liehkeit in Abrede zu stellen. 

Eine interessante Hypothese muss damit fallen, die die Erkl~irung der 
Entstehung einer gewissen Art yon gesehwulstiihnliehen Wueherungen aus 
einer allgemeinen StoffweehselstSrung, bzw. aus der Erkrankung eines fern- 
abliegenden Organs versuehte. 
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Welches auch die Entstehungsursache der gutartigen Pockenwucherung 
sein mag~ so ist kein Zweifel, dass sie nur graduell verschieden ist yon 
der echten, krebsigen Geschwulst, die einige Male bei Schleien gesehen 
wurde; wir haben also bei Fischen so wenig wie bei hSheren Tieren die 
M6glichkeit, eine scharfe Grenze zwischen gutartigen und b(isartigen Tu- 
moren zu ziehen; letztere verm6gen aus den harmlosen Neubildungen her- 
vorzugehen ; -  was diese zu dem Wechsel ihrer Wachstumstendenzen ver- 
anlasst, das ist bei den Fischen noch ebenso dunkel wie der gleiche Yor- 
gang bei den Warmblfitern. 

Die Pocken der Karpfen und anderer Cyprinoiden sowie die aus ihnen 
hervorgehenden Hautkrebse nehmen - -  entgegen der friiheren Anschauung 
- -  weder ihrem Bau noch ihrer Entstehung nach eine gesonderte Stellung 
unter den Tumoren ein; dieselben Fragen: die ffir die fibrigen gestellt 
werden, bleiben auch ffir sie noch zu 15sen. 

Aber vielleicht liefern die Fische bier ein ganz besonders gfinstiges 
Untersuchungsmaterial. Es ist doch sehr auffallend, dass nur eine einzige 
Fami]ie von dieser Hautaffektion betroffen wird. Weder die fibrigen Kultur- 
fische noch die freilebenden haben je ein Beispiel geliefert. Oft genug 
leben Salmoniden im gleichen Teich mit pockenkranken Karpfen, also 
unter genau den gleichen i~usseren Bedingungen, and einer Ansteckung-- 
wenn eine solche angenommen werden diirfte - -  ausgesetzt, und hie er- 
kranken sie. - -  Es ist nicht anders denkbar, als dass die primare Be- 
schaffenheit der Haut hier yon massgebender Bedeutung ist. Die Cypri- 
nidenhaut ist zu Neubildungen disponiert, bei den fibrigen Fischen ist das 
nicht der Fall. Welcher der histologischen Unterschiede diese Disposition 
bedingt, ist damit natfirlich noch nicht gesagt. 

Auffallend ist auch, dass die Krankheit bei Karpfen, die ihr am hau- 
figsten anheimfaIlen, hie einen so bSsartigen Charakter annimmt, wie bei 
Schleien. Die Pocken k6nnen bei Karpfen den gr6sseren Teil des K6rpers 
bedecken, aber das Wachstum ist nie ein infiltrierendes (wenigstens wurde 
his jetzt kein solcher Fall bekannt). Umgekehrt hat man bei Schleien, 
die viel seltener und meist schw~tcher erkranken, schon wiederholt kreb- 
sige Entartung beobachtet. 

Das kann wieder ntir an Unterschieden in der primaren Beschaffenheit 
der Karpfen- und der Schleienhaut begrfindet sein; die Tatsache muss also 
einer mechanischen Erklarung zugi~nglich sein, die bei dem reichlich vor- 
handenen Material wohl einmal gefunden werden dfirfte. 

Falls die Krankheit wirklich durch einen Parasiten hervorgerufen wird, 
so miisste das schon ein submikroskopischer Organismus sein. Die Prak- 
tiker behaupten ganz allgemein ihre Uebertragbarkeit yon Fisch zu Fisch, 
und da oft ganze Bestande erkranken, liegt die Annahme ja auch sehr 
nahe; ein einwandfreier Beweis ist aber trotz wiederholter Versuche noch 
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nicht erbracht worden. Es ist nicht leicht, absolut pockenfreies Material 
flit Experimente zu erhalten; meist bleibt die MSglichkeit, dass eine Ueber- 
tragung nur anscheinend ttattfand, dass ein neuerkrankter Fitch die An- 
lage lfingst in sich trug und sein Leiden nicht yon den Pockenkarpfen 
erworben hatte, mit denen man ihn zum Zweck der Ansteckung zusammen- 
brachte. 

Es ist sehr wohl m6glich, dass ~tussere Einflfitse, z. B. Beschaffenheit 
des Wassers und Familiendisposition zusammentreffen mfissen, um zu einer 
,,Epidemie" zu frihren, wie ich das auch fiir das Thvreoideacarcinom der 
Salmoniden (tiehe unten) annehme. Die Bewohner einet Karpfenteiches 
sind ja meist auch nahe Blutsverwandte. 

Wegen der praktischen und theoretischen Wichtigkeit der Frage sind 
Versuche im Freien in gr6sserem Massstabe im Gange; die Karpfen werden 
jetzt zu dietem Zweck unter ihren natiirlichen Bedingungen im Teich ge- 
halten; in einigen Monaten wird die definitive Entscheidung vermutlich 
gegeben werden kSnnen. 

14. T u m o r  a m  O v a r i u m  y o n  R a n a  escu len ta .  

Ein riesiger alter Gratfrotch; Anfang September getritet. Er ertchien 
vSllig normal, frisch und munter. Bei der Sektion zeigten sich an beiden 
Ovarien~ an deren Spitze~ alto zwischen Ovar und FettkSrpe U weisslich% 
kuglige Tumoren; jederteits ein grosser und etwa 5 - - 6  kleinere. Der grSsste 
war etwa wie eine Kirsche, der entsprechende auf der anderen Seite v o n d e r  
GrStse eines Kirschkerns, die kleineren wie HanfkSrner und noch viel 
kleiner. Die Tumoren sind mit dem Geschlechttorgan vermittelst dessen 
dtinner Hfille verbunden; sie liegen, sonst nut dutch das Mesovarium be- 
befestigt~ wie dieses frei in der LeibeshSh|e; wahrscheinlich haben sie 
keinerlei Beschwerden gemacht. Die kleineren Knoten schliessen an die 
grossen an~ zum Theil liegen sie zwischen den obersten Eiern. Alle sind 
fast rein weiss~ kompakt~ yon solider Konsistenz~ aber nicht hart. Eine 
ganz leichte rStliehe Marmorierung an der Oberfliiche enttpricht den weni- 
gen Blutgeflissen. Die Schnittflfiche ist glatt; Zellen lasten rich abstreichen, 
aber nicht eigentlich ein Saft. 

Die g r S s s t e  G e s c h w u l s t  ist yon einer leichten~ zarten Bindegewebs- 
hfille umgeben~ die vollkommen der des Ovars enttpricht; tie besteht aus 
wenigen (2--3)  Lagen yon sehr langgestreckten Spindelzellen~ deren faserige 
Forts~itze rich nach va n  G i e s o n  tier rot farben. Stellenweise grenzt das 
Geschwulstparenchym unmittelbar daran~ in gleicher Ausbildung-, wie es die 
Masse des Knotens bildet; an anderen Stellen haben die anliegenden Zellen 
mehr den Charakter entarteten Binde-oder Granulationsgewebes; man sieht 
keine wohlgestalteten Kerne, sondern unregelm~issig geformte Chromatin- 
klumpen, die wrist durch einal~der liegen; hie nnd da dazwischen ein 
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azidophil geffirbtes TrSpfchen. Diese Partien sehen aus wie schleeht ge- 
maehte Gewebsausstriche, in denen die Zellen zerdrfickt, die Kerne verzerrt 
und zerrissen sind. Zuweilen kommen zahlreiche eosinophile Leukocyten 
in solcher Gegend vor - -  als Zeugen abnormer Vorg~inge im Gewebe. - -  
Sonst zeigt der Schnitt ein ziemlich gleichf6rmiges Bild: Zellen yon rund- 
lichem Querschnitt mit grossem, meist kugligem Kern, die ganz enorme 
GrSssendifferenzen aufweisen und die in Gruppen zusammengeschlossen 
werden von dfinnen Stritngen bindegewebiger Zellen. Manchmal besteht 
eine solche Gr~)pe aus mehreren hundert Zellen, oft ist sie kleiner, ja es 
kommt auch vor, dass einzelne Zellen yon BindegewebsstrS.ngen ringsum 
abgegrenzt sind. Immer ist nur sehr wenig Zwischengewebe entwickelt. 
An einer Stelle, wo mehr Stroma und mehr Gef~isse vorhanden sind, wird 
die alveolare Anordnnng der Parenehymzellen sehr deutlich (Tar. VIII, Fig. 5); 
an anderen ist sie ziemlich verwischt. Einen auffallend pathologischen Ein- 
druck maehen beim ersten Blick schon die zahlreichen riesigen Zellen, die 
zwischen den normalen ]iegen (Tar. IX, Fig. ] 3). Letztere haben durchschnitt- 
lich einen Durchmesser yon 12 - - ]5  [2; recht hRufig sind nun dazwischen 
solche yon dreifachem Durchmesser, also fast 30facher GrSsse, j~ man findet 
auch solche yon 60 /J. Durchmesser~ deren Masse also die der gewShnlichen 
Zellen um das Hundertfache fibertrifft. Bei einer solchen hatte der Kern 30, der 
Nukleolus S ,,~ im Durchmesser. Die abnorm grossen Zellen sind deutlich 
pathologiseh, zum Teil ist ihr Leib azidophil geworden, meist f~rbt er sich 
mit Hamatoxylin-Eosin in einem mittleren Farbton recht kraftig. Der Kern 
pflegt blasig-wlisserig auszusehen, er enthitlt sp~irliches, unregelmitssig flockig 
verteiltes Chromatin. Sehr h':iufig hat er Glocken- oder Ringform. Die Zahl 
der Nukleolen schwankt; mehr wie 3 oder 4 sah ich nie. H~.ufig zerfallen 
solche Riesenkerne in mehrere Stticke dutch direkte Teilung; jedes Stfick kann 
wie ein ganz normaler Kern aussehen; so entstehen vielkernige Riesenzellen 
(Taf. VIII, Fig. 4, e u. d). Sehr oft sieht man auch, dass der Kern zerffillt 
in unregelm~issige Broeken and KSrnchen, die nur noch einen Kerndetritus 
darstellen und sich in der ganzen Zelle verbreiten. Auch Mitosen kommen 
vor; die Chromosomen sind dann oft klumpig, oft bleiben einige abseits 
zuriick, oft wird nicht alles Chromatin zur Chromosomenbildung verbraueht, 
sondern ein Tell bleibt in k6rnigem Zustande fibrig. Es kommt vor, dass 
der Nukleolus sich dabei garnicht beteiligt, sondern unver~ndert zwisehen 
den Chromosomen liegen bleibt. Ob eine solche Mitose gut ablaufen kann, 
ist sehr zweifelhaft. Hie und da sieht man allseitige Kernsprossung (wie 
beim _~luskelsarkom yon Phoxinus, S. 536), wo kleine TrSpfchen nach allen 
Riehtungen aas dem Kern treten, nut dutch ein feines Fiidchen mit diesem 
verbunden bleibend und seine Masse fast ganz aufzehrend. Ausnahmsweise 
fand sich einige Male eine Zelle in eine andere ganz eingesehlossen; der 
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Kern der ~tusseren umgab die innere zum grossen Tell; vielleicht ist sie 
allmlihlich umwachsen worden? (Taf. VII[~ Fig. 4 a u. b.) 

Das P|asma der riesigen Zel|en enthli.lt oft Einschl/isse~ meist sind es 
hyaline K l u m p e n . -  Die Mitosen der Zellen yon gewShnlicher GrSsse sind 
nicht hfiufig, es sind pathologische darunter, manche scheinen aber auch 
normal. (Chromosomen zu z~ihlen, gelang mir nicht.) Je kleiner die Kerne 
sind~ um so chromatinreicher erscheinen sie; die Vergr0sserung scheint 
durch Flfissigkeitsaufnahme vor sich zu gehen. Immer ist ein ansehn- 
licher Nukleolus, der sich azidophil verh~tlt~ zu sehen. Gef~tsse sind nicht 
sehr reichlich; fast immer finden sich in ihrer Umgebung eosinophile Leu- 
kozyten~ an den grSsseren Geflissen kommt es zu dichten Ansammlungen 
von solchen (Taf. IX~ Fig. 13). 

Die k l e i u e n  K n o t e n  unterscheideu sich in ihrem mikroskopischen 
Bau kaum yon den grSsseren. Die alveol~tre Anordnung ist wohl etwas deut- 
licher~ die Mitosen - -  besonders auch normale Mitosen - -  sind h~iufiger~ 
pathologische Riesenzellen sind seltener. Man darf  sie fiir jfingere Neu- 
bildungen halten~ die in raschem Wachsthum begriffen sind. Bei den 
grossen wird das Maximum der Wachstumsintensitat iiberschritten sein; die 
vielen eosinophilen Leukozyten deuten vielleicht an, dass der Zerfall ein- 
geleitet wurde. 

Die histologische Struktur der Tumoren ist nicht die einer gutartigen 
Geschwulst. Aber es ist auch nicht leicht zu sagen, wo man sie bei den bSs- 
artigen einreihen solI. Am ehesten kSnnte mau sie noch fiir ein C a r c i n o m  
m i t  s e h r  w e n i g  S t r o m a  erklliren; you infiltrierendem Wachstum kanu 
man treilich kaum sprechen~ die einzelnen KnStchen sind vollkommen 
scharf gegen die Umgebung abgegrenzt~ auch wenu sie mitten zwischen 
normalen Eiern liegen. Aber infiltrierendes Wachstum ist ja  auch bei 
Ovarialcarcinomen hiihe'rer Tiere nicht immer vorhanden. Vielleicht kSnnte 
man die kleinen Tumoren als Metastasen der grSsseren, alteren auffassen; 
ich glaube aber eher~ dass sie prim~ir multipel entstanden sind; das sym- 
metrische Auftreten an beiden O v a r i e n -  das j a  auch beim Menschen 
relat iv haufig vorkommt - -  spricht entschieden dafiir. 

Uebrigens ist es nicht so sehr wichtig, einen Namen f/Jr die Ge- 
schwulst zu findeu; man kanu bier mehr tun,  man kann niimlich mit 
grSsster Wahrscheinlichkeit  auf ihre H i s t o g e n i e  schliessen. Mir scheint 
es sicher~ dass w i r e s  mit  einer '  W u c h e r u n g  von  e m b r y o n a l e n  Ur-  
e i z e l l e n  zu tun haben. 

Ein Vergleich mit einem embryonalen Ovarium dr~tngt diese Auffassung 
auf. Man muss da ein sehr junges Ovarium in Betracht ziehen, etwa yon 
einem Fr6schchen, das soeben die Metamorphose beendet ha t  Bei einem 
Tier in diesem Alter  sind im Ovarium meistens schon deutlich als Eier 
kenntliche Zellen vorhanden, aber die 31ehrzahl befindet sich noch auf 
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einem indifferenten Stadium, und diesem Stadium gleichen die gewhhn- 
lichen, nicht vergrhsserten oder sonst deutlich pathologischen, Parenchym'- 
zellen der Geschwulst. 

Das Froschovarium entwickelt sich bekanntlich folgendermassen: In 
der hinteren H~lfte der Leibeshhhle entstehen zu beiden Seiten des dorsalen 
Mesenteriums kleine Wfilste im Peritonealfiberzug, die aus den Keimzellen 
gebildet werden; einige davon sind gross: die Primordialeier; die iibrigeu 
klein: sie werden zu Follikelzellen. Die Primordialeier teilen sich mito- 
tiseh; anfangs langsam, so dass die kleinen Zellen, die sich gleichfalls ver- 
mehren, Zeit haben, zwischen die neu entstandenen einzuwuehern nnd sie 
yon einander isoliert zu halten. - -  Dann kommt eine Periode schnellerer 
Teilungen der Primordialeier; es gelingt den kleinen Zellen nicht, Schritt 
zu halten und die grossen zu isolieren. Letztere bleiben also in Gruppen 
beisammen liegen; in Gruppen yon 2, 4, 8, 16 usw., denn die Zellen einer 
Gruppe teilen sich immer gleichzeitig. In diesem Stadium, im Stadium 
der Gruppenbildung, werden die Eizellen im allgemeinen als 0ogonien be- 
zeichnet, und man sprici~t yon verschiedenen Generationen yon Oogonien; 
die Gruppen heissen Zellnester. 

Naeh einer Reihe yon Teilungen, aus denen Tochterzellen hervorgehen, 
die der ersten Oogoniengeneration vollkommen gleichen, tritt ein Weehsel 
des Verhaltens ein; in einem Zellnest g0winnt eine, zwei oder ein paar 
Zellen das Uebergewicht; sie waehsen, und erfahren Ver~nderungen an 
Kern und Protoplasma, die zur Bildung der jungen Eizellen fiihren; sie 
werden nun als Oozyten bezeichnet. Es sind nur sehr wenige der Oogonien 
eines Nestes, welche diese Entwicklung durchmachen, welche sich welter 
differenzieren; die M ehrzahl unterliegt einer allm~hlichen Riickbildung und 
wird sehliesslich resorbiert. Sie werden nicht direkt yon den werdenden 
Oozyten verzehrt; ihre Substanz mag denselben indirekt abet doch wohl 
zu gute kommen. 

In der Geschwulst finden sich keine Zellen, die den Oozyten ent- 
spr~chen; dagegen kann man die Parenchymzellen normaler Gr6sse ohne 
weiteres den nesterbildenden Oogonien vergleichen. Ich denke, dass es 
Oogonien  sind,  die n i eh t  die F a h i g k e i t  bes i tzen ,  sich. zu re i fen  
G e s c h l e e h t s z e l l e n  zu en tw icke ln ;  sie verharren in einem jugendlichen 
Zustand; khnnen sich wohl fortgesetzt teilen, hleiben aber indifferent; sie 
gl'eichen ebensowohl den jungen m~innlichen Keimzellen wie den weiblichen. 
Die ,Nester", die sie bilden, khunen, eben weil die Teilungsf~ihigkeit l~inger 
anh/ilt als im normalen Tell des Organs, in der Gesehwulst sehr viel grhsser 
werden, sie k5nnen Hunderte yon Zellen enthalten, w/ihrend im normalen 
Organ kaum mehr als 32 sich bilden sollen. Das sie umschliessende Stroma 
wird den Follikelzellen entsprechen. Es wuchert nicht in gleichem Masse 
mit, wird daher stark gedehnt; die Kerne khnnen lang spindelig werden 
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und die Zellen erlangen dann ein bindegewebsartiges Aussehen (Tafel u 
Fig. 5). 

Der nach jeder Fortpflanzungsperiode am reifen Organ neu einsetzel~de 
Wachstumsprozess liefert Bilder, welche den Entstehungsmodus der Ge- 
schwulst vielleicht noch klarer erkennen lassen, als die Betrachtung yon 
Schnitten durch das embryonale Ovarium es rut. 

Jedes reife Ovarium enthlilt ja einen gewissen Bestand an embryo- 
nalen Keimzellen, yon denen j~thrlich nur ein Teil zur weiteren Differen- 
zierung schreitet. 

Kurz vor der Eiablage sieht man wenig yon ilmen; die reifen Eier 
beherrschen das Bild; dazwischen ist eine grosse Menge unreifer Eier vor- 
handen~ yon verschiedener GrSsse, die 1 bzw. 2 Jahre spater fertig sein 
werden. Nach Keimzellen, die noch nicht unverkennbare Eier sind~ muss 
man stellenweise suchen, so sparlich sind sie; sic liegen vereinzelt zwischen 
den Zellen des Bindegewebes, das die Eier festhiilt; Mitosen sind nicht vor- 
handen; offenbar wird die ganze Wachstumsenergie auf die Ausbildung der 
reifenden Eier verwendet. 

Einige Wochen nach der Eiablage hat sich das Bild total ver~indert. 
~icht  nut, dass die reifen Eier fehlen, - -  in ihre HShle dringen Lutei'n- 
zellen ein, die anfangs eine breite Kapsel an der Stelle des Follikelepi- 
thels bilden, sp~iter fallt der Raum zusammen, - -  die jungen Eier wachsen 
jetzt rasch heran~ und die embryonalen Zellen beginnen sich lebhaft zu 
vermehren; ihre Zahl ist so viel grSsser geworden~ dass man in jedem 
Gesichtsfeld eine oder mehr Gruppen antrifft~ die ahnlich wie im embryo- 
nalen Ovar yon einer leichten Hiille yon Bindegewebe zusammengefasst 
sind. Nicht selten sieht man sie in Mitose; dieselbe verlauft auch jetzt 
gleichzeitig in den Zellen einer Gruppe, eines ,,Nestes". --  Dann kommt 
ein Stadium~ wo die Keimzelle den Oogoniencharakter verliert und sich 
zur Oozyte entwickelt, die zum Ei wird, w~ihrend ihre Schwesterzellen 
sich zuriickbilden. Ein solches Stadium stellt die Fig. 3~ auf Taf. VIII dar; 
eine grosse Zell% die durch ihre vielen an der Peripherie des Kerns an- 
geordneten Nukleolen ffir sich allein als junge Eizelle kenntlich w'~re, liegt 
inmitten ihres Nestes, in dem sie die Oberhand gewann. 

In der Geschwulst mag es am Anfang ihrer Bildung ~illnlich aus- 
gesehen haben, nut dass normale Eizellen tiberhaupt nicht zur Entwick- 
lung kamen. Die mehr oder weniger vergr(isserten Nester driingten sich 
zusammen und bildeten ein kompaktes Ganzes; einzelne Zellen gingen ein 
abnormes Wachstum ein und erlitten verschiedenerlei pathologische Yer- 
~nderungen. 

Wahrscheinlich ist die vorliegende Geschwulst nicht so sehr alt; Zell- 
degenerationen und Zerfall wfirden sonst doch wohl h'~ufiger sein. Die 
zahlreichen Eosinophilen und die stellenweise kleinzellige Infiltration lassen 
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aber darauf schliessen, dass fiber kurz oder lang eine Entartung des bis 
jetzt noch sehr lebenskraftigen Geschwulstgewebes eingetreten ware. 

Es ware nicht ungereimt, auch eine andere Deutung dieser Geschwulst- 
zu diskutieren; man kannte annehmen, dass ein sehr rudimentarer Herma- 
phroditismus vovliegt. Be| Fraschen |st Hermaphroditismus zwar sehr 
selten~ be| anderen Amphibien aber nicht gerade. Es liesse sich die Hy- 
pothese aufstelten, dass der obere Tell des Ovariums die Tendenz gehabt 
hatte, zum miinnliehen Organ zu werden, dass abet die Re|lung und 
vallige Diflerenzierang der Zellen aus irgend einem Grunde nicht eintrat. 

Das Goschlecht eines Frosehes lasst sich in der Regel erst gegen Ende 
der Metamorphose bestimmen, und aueh da noeh nicht |miner, so sehr 
gleichen sich auf diesem friihen Stadium mannliche und weibliche Keim- 
drfise in ihrem histologischen Bau. Aus der Form and Grasse des Organs, 
wie man sie mit der Lupe erkennen kann, lasst sich zuweilen sagen, ob 
man ein Mannchen oder eia Weibchen vor sich hat, zu einer Zeit, wo die 
mikroskopische Untersachung des Schnittes noch kein sicheres Urteil ge- 
stattet. 

Daher steht es im Belieben eines jeden Beobachters, ob er annehmen 
will, die geschwulstbildendeu Zellen waren, wenn sie sich normal ent- 
wickelt hatten, zu Eiern geworden oder es waren Samenbildungszellen 
daraus entstanden. Die Zellen sind eben undifferenziert geblieben, das |s t  
ihr Charakteristikum; und das macht eine Entscheidung im einen oder im 
anderen Sinne unmaglich. 

Es muss noch bemerkt werden, dass der Vorgang der Eibildung be| 
den verschiedenen Rana-Spezies nieht Vallig gleieh verlauft~ und dass e r  
gerade fiir Rana esculenta noch nicht ganz ersehapfend studiert worden |st;  
immerhin konnte man so allgemeine Umrisse des Verlaufs schon geben, 
wie es hier geschah. Man kann behaupten~ dass der Grasfrosch ein Be|- 
spiel yon Geschwulstbildung aus embryonalen Zellen geliefert hat, wie es 
einleuchtender nicht gedacht werden kann; denn be| keinem Organ des 
Karpers ist der Unterschied zwischen emb~'onaler und reifer Zelle so gross, 
wie beim Gesehlechtsorgan und ganz besonders beim Ovarium des Frosches; 
die A n a p l a s i e  der Geschwulstzellen |st hier ganz besonders augenfMlig. 

Es handelt sich allerdings nicht, wie die C o h n h e i m s c h e  oder die 
R ibbe r t sche  Theorie es voraussetzen, um embryonale Zellen, die aus ihrem 
natiirlichen Zusammenhang gedrangt und in eine fremde Umgebung ver- 
lagert sind~ sondern das Organ enthMt normalerweise an dieser Stelle em- 
bryoaale Zellen w~ihrend der ganzen Zeit der Geschlechtstatigkeit. Was 
mag diese Zellen zu der abnormen Wucherung veranlasst haben? Der 
Frosch war in dem Jahre nicht zur Eiablage gekommen; das Ovarium war 
~oller reifer Eier~ was ffir die Jahreszeit (die ersten Tage des September) 
nicht normal  |st. Mir scheint der Gedanke nicht fernzuliegen, dass hier 
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der Anlass zu suchen ist. Vermutlich wurden die ZirkulationsverhMtnisse 
dadurch beeinflusst~ dass die Eier liegen geblieben waren~ und dass im 
Hauptteil des O v a r i u m s -  wie die Untersuchung gezeigt h a t -  keine 
Weiterentwicklung der embryonalen Zellen stattfand. Oas muss ja yon 
grossem Einfluss auf die ganze Oekonomie des Tieres gewesen sein. Viel- 
leicht trat das Nfihrmaterial, das seine normale Verwendung nicht fand~ 
aus diesem Grunde in pathologische Bahnen? 

Wie He r tw ig  neuerdings (19) ausgefiihrt hat, befindet sich der obere Tel| 
des Geschlechtsorgans bei manchen Amphibien, z. B. gerade bei Rana esculenta, 
in der Jugend immer in einem etwas labilen Zustande. Die bier beschriebene 
Geschwulst l'~sst durch ihre Lage zwischen Ovarium und Fettk6rper an 
ein Gebilde denken, dass bei KrSten stets vorkomm L wenn auch in sehr 
wechselnder Ausbildung. Ich meine das ,Biddersche  Organ",  das sich 
bei Mannchen und bei Weibchen finder, bei letzteren allerdings nicht immer 
und nicht zu jeder Jahreszeit. Es ist ein kleiner K6rper~ der in seiner 
Anlage mit dem Geschlechtsorgan vSllig fibereinstimmt und der dessen 
oberem Ende ansitz L unmittelbar unter dem FettkSrper. Beim M~tnnchen 
hat er meist nicht ganz die GrSsse des ttodens; er kann viel kleiner sein als 
dieser~ kann ihn aber auch an Volumen fibertreffen - -  eins seiner Hauptmerk- 
male ist seine Variabiliti~t; auch die Farbe schwankt zwischen ~eisslichem 
und stark rStlichem Ton, je nach dem wechse]nden Blutgehalt; Farbe so- 
wohl wie GrSsse sind reehts und links oft verschieden. 

Schon beim Mfinnchen ist das ,,Organ" je nach den Jahreszeiten ver- 
schieden entwickelt; am Ende des Sommers am umfangreiehsten~ nach dem 
Winterschlaf, kurz vor der Fortpfianzung, klein, schlaff und runzelig. Noch 
grSsser sind die Differenzen beim Weibchen~ wo es bei Bufo calamita schon 
vor Eintritt dec Geschlechtsreife ganz zu verschwinden pflegt; bei Bufo 
vulgaris tritt dies im Laufe des Winters ein, im Sommer bildet es sieh 
yon neuem. 

Die histologische Untersuehung zeigt, dass das Gebilde iihnlieh eineIn 
Ovarimn gebaut ist, aber die Eier, die es enthiilt, erreichen nie die Reife; 
sie degenerieren stets vorher. 

Die Meinungen der Forscher fiber das Biddersche Organ gehen welt 
auseinander; einige vermuten, dass ihm eine wie.htige physiologisehe Funk- 
tion obliegt, die in Zusammenhang mit der Fortpflanzung steM, andere 
halten es ffir einen rudimentiir bleibenden Absehnitt des Geschlechtsorgans. 

Letzterer Meinung schliesse ich mich an, und vermute, dass die Blut- 
versorgung, die yon den jeweiligen Bedfirfnissen des Geschlechtsorgans ab- 
h'angig sein wird, das Wachsen und Verschwinden des Organs bedingt, und 
dass es keine wesentliehe Bedeutung ffir das Tier hat~ hOehstens als Re- 
servoir dien L ithnlich wie der Fettk6rper. 

Zur Begriindung dieser Hypothese sind Untersuchungen im Gange; 
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sie wird hier nur angeffihrt, weil sie Analogien zu der Froschgeschwulst 
nahe legt. 

In gewissen Stadien hat  das B i d d e r s c h e  ,,Organ" dm'ehaus den 
Charakter einer abnormen Bildung, die man bei einer ersten Untersuehung 
h6chst wahrscheinlich ffir pathologisch erklliren wfirde. Natfirlich kann 
man sie nicht so beurteilen, wenn man yon ihrem regelm'~ssigeu Yor- 
kommen weiss. 

Umgekehrt wfirde man die Froschgeschwulst, wenn sie bei allen Fr6- 
schen vorki~me, wahrscheinlich fiir ein normales Gebilde halten; wenigstens 
hlitte man kaum weniger Recht dazu, als beim B i d d e r s c h e n  Organ, das 
auch histologisch betraehtet, manches Pathologische in sich birgt;  man 
wfirde sie zum Organ ernennen und wfirde ihre physiologische Aufgabe 
diskutieren. 

Wahrscheinlich ]iefern die FrSsche und KrSten sehr geeignete Ob- 
jekte  ffir Versuche. Man daft  hoffen, auf dem Wege des Experimentes hier 
einem entwickelungsmechanischen Faktor  der Geschwulstbildung auf die 
Spur zu kommen. 

Es sei nun noch zweier Fi~lle Erwalmung getan~ die I sowie die ge- 
w6hnlichen Karpfenpocken - -  zwar nicht zu den echten Neabildungen ge- 
hSren, aber doch zu ihnen fiberleiten. Der erste dieser F~tlle betrifft einen 
L a u b f r o s c h ~  nicht unsere gewShnliche Hyla arborea, sondern eine nahe 
verwandte Art~ die in Californien heimisch ist: H y l a  r e g i l l a .  Das Tier- 
chen wurde lebend yon einem Aquarienliebhaber eingeliefert und blieb 
monatelang in Beobachtung. Dem Besitzer war eine Anschwellung am Rande 
des ganzen Oberkiefers aufgefallen. Wiihrend dieser sonst eine schmale 
Rinne ffihrt 7 in welche bei geschlossenem Maul der Unterkieferrand passt, 
war bier an der Stelle der Rinne eine Wulst  entwickelt ,  dieselbe erstreckte 
sich yon einem Mundwinkel zum anderen; nahe der Mittellinie erhob sich 
diese Wulst noch in einen besonders grossen~ etwas derberen Knoten~ der 
im 6egensatz zu den weisslichen Streifen an den Seiten, leicht r6tlieh aus- 
sah und einen etwas entzfindeten Eindruck machte. 

Als dem Frosch das Maul geSffnet wurde~ das er wegen der Wuche- 
rung iiberhaupt nicht recht schliessen konnt% zeigte sich iiberdies eine 
starke~ etwas gerStete Anschwellung auf dem Kehlkopf zu beiden Seiten 
der Stimmritze. 

Zun~chst wurde nun ein Heilungsversuch unternommen; der grosse 
mediane Knoten und einer der seitlichen Streifen wurden mit einer Schere 
an der Basis entfernt. Die: ganz unbedeutende Blutung hSrte bald auf; 
das Tier nahm keine Notiz yon der Operation. Die abgetragenen Gewebs- 
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st/ickchen wurden mikroskopisch untersucht; es zeigte sicl b dass eine starke 
H y p e r p l a s i e  der  S c h l e i m h a u t  bestand, aber nicht eine Geschwulst. 
Wiihrend am gesunden Oberkiefer der Knochen yon einem leichtenBindege- 
webspolster bedeckt ist, fiber dem die Unterhaut und in wenigen Lagen 
die glatte, faltenlose Epithelschicht ruht~ die aus Becherzellen und Flimmer- 
zellen besteht~ war hier ein m~chtiges Polster entwickelt; dicke Bindege- 
websfasern in allen Richtungen durchflochten; stellenweise Schleimgewebe 
dazwischen; und dariiber lag in dicht gedr~ngten tiefen Falten das m~ichtig 
gewucherte Epithel auf einer gleichfalls bedeutend ~erdiekten Unterhaut. 
Abet alle Zellen der Haut haben vtillig normales Aussehen~ der Ueber- 
gang ins gesunde Epithel ist ganz unmerklich; es hat nicht ein selbstiin- 
diges Wachstum mit Zellentartung stattgefunden~ sondern nur ein quanti- 
tativ abnormes. Die Grenze gegen die Unterhaut ist absolut scharf. 

Etwa 14 Tage nach der Operation war nicht nur die Wunde ver- 
schwunden~ sondern man sah bereits, dass ein Rezidiv im Entstehen war; 
eine eben bemerkbare neue Wulst hatte sich gebildet. 

Nun wurde ein Versuch gemacht, die Heilung durch Aetzang herbei- 
zuftihren. Die frfiher operierte Stelle und die eine H~ilfte des Kehlkopfes 
wurde mit AgN03 in Substanz bestrichen. Dabei wurde die andere Halfte 
des Kehlkopfes sorgf~ltig geschont, weil sie zum u dienen sollte 
und daher unbehandelt bleiben musste. Das Tier litt unter der Aetzung 
offenbar viel mehr wie unter der Operation. Am anderen Tage war das 
Epithel abgestossen und eine Wunde darunter sichtbar, die schnell heilte. 
Nach Verlauf yon zwei Wochen wurde die Aetzung mit gleiehem Erfolge 
wiederholt und schliesslich noch zum dritten Male ausgeffihrt. Nun schien 
kein Rezidiv mehr einzutreten; auch der Kehlkopf zeigte sieh auf der be- 
handelten HMfte nicht mehr geschwollen, wlihrend die andere unveri~ndertes 
Aussehen hatte. Aber der Patient, der schon ganz appetitlos eingetroffen 
war und der seither nicht das Geringste genossen hatte, war iuzwischen 
so matt und kraftlos geworden, dass es ratsam schien, ihn zur Unter- 
suchung zu tSten. 

Die mikroskopische Betrachtung lehrte, dass die Schleimhaut fiber dem 
Kehlkopf in genau der gleichen Weise hyperplastisch geweseu war~ wie 
die des Oberkieferrandes; auch hier keine Geschwulst~ sondern eine wohl 
sicher en t z f ind l i che  Neub i ldung .  Die gelitzten Stellen hatten sich mit 
einer dfinnen Schicht normaler, glatt anliegender Schleimhaut wieder bekleidet~ 
aber der Eingriff war so fief gewesen, dass die Muskulatur auch gelitten 
hatte; sie war in lebhafter Entzfindung~ ihre obere Lage fehlte. Es ist 
wohl anzunehmen~ dass auch dieser Defekt repariert worden w~re~ wenn 
das Tier noch ein paar Wochen h~ttte am Leben erhalten werden kSnnen. 

Es ist gewiss nicht ohne Interesse~ dass solche gutartige Schleimhaut- 
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wucherungen auch bei niederen Tieren vorkommen kSnnen~ und gerade an 
einer Stelle, die beim Menschen so oft ihr Sitz ist! 

Der zweite Fall betrifft ein N a r b e n k e l o i d  bei einer Forelle. 
Eine zweijiihrige F o r e l l e  wurde tot und nicht mehr frisch einge- 

liefert; dem Fischer, der sie gefangen hatt% war ein Knoten in der seit- 
lichen KSrperwand aufgefallen~ der etwa 2 em hinter der ]inken Brustflosse 
sass; er hatte Gestalt und GrSsse einer der L~inge nach halbierten Bohne~ 
fiihlte sich sehr derb an und war nicht von normaler schuppenffihrender 
Haut fiberzogel b sondern hatte eine rauhe, grubige Oberflache. Bei der 
Sektion sah man~ dass unter dem Knoten die Leber mit der Leibeswand 
ganz fest verschmolzen wax'; sie ging kontinuierlich in sein Gewebe fiber, 
ohne jede Abgrenzung. Vor der Konservierung wurde der Knoten mit seiner 
Umgebung und einem St/ick anhaftender Leher senkrecht zur K6rperober- 
flache halbiert. Schon die makroskopische Betrachtung der Schnittflache 
liess erkennen, dass unter der Neubildung die Muskulatur fehlte; diese und 
die Leber bildeten eine zusammenhangende Masse~ welche die Leibeswand 
durchbraeh. 

Die mikroskopische Untersuchung crlaubte mit grosser Sicherheit auf 
die Entstehung der Bildung zu schliessen. Man sieht N a r b e n g e w e b e ;  an 
der Oberflache liegen verschieden grosse und verschieden gestaltete Binde- 
gewebszellen unordentlich durcheinander~ BlutkSrper, Zelltrfimmer und Ge- 
rinnsel einschliessend; eine sehr unregelmassige Epithelsehicht hat sich 
darfiber angelegt; in den tieferen Regionen iiberwiegen lange Spindelzellen, 
die viel gleichmassiger angeordnet sind; sie k6nnen sich in lange Fasern 
fortsetzen. Dieselben sind regionenweise dfinn und zart, aa anderen Stellen 
sind es breite homogene Strang% deft gewinnt die Neubildung den Charakter 
eines K e l o i d s ;  ihre Richtung ist i. a. parallel zur KSrperoberflache. Die 
Fasern werden quer durchsetzt yon ziemlicb zahlreichen Gefassen und 
Lyre phspalten. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Fiseh vor geraumer Zeit~ viel- 
leicht vor einigen Monaten, einmaI verwundet worden; seine KSrperwand 
wurde so tief verletzt~ dass die Leber, die ihr an dieser Stelle unmittelbar 
anliegt, hindurchtrat und nach aussen vorquoll. 

Vermutlich trat sehr bald Verschluss der Wunde durch Narbenbildung 
ein, sonst wiire eine Iufektion wohl unausbleibliche Folge gewesen. 

Aher die Bindegewebswucherung hielt dann nicht inne; die narben- 
bildenden Zellen drangen welter vor bis in die verlagerte Leber; sie durch- 
setzten ihr Gewebe vollst~indig, so dass Narbe und Leber zu einer einheit- 
lichen Masse verschmo]zen. 

Bis nahe zur Oberfl~iehe des Knotens sieht man einzelne Strange yon 
Leberzellen, die ganz yon ihrem 31utterboden abgedr~ingt sind, deren Ab- 
stanmmng man in ihrer isolierten Lage mitten in den Bindegewebsmassen 
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der Narbe nicht erkennen kSnnt% wenn man nicht bei Durchmusterung 
des ganzen Schnittes Uebergitnge yon diesen kleinen Inseln zu grSsseren~ 
dichter bei einanderliegenden und schliesslich zu der kompakten Masse des 
Organs fande. Sehr auffallig isL dass diese abgesprengten kleinen Fetzen 
yon Lebersubstanz sehr wenig yon Zelldegeneration sehen lassen, sie sind 
recht wohl erhalten. Faulniserscheinungen zeigen sie in viel geringerem 
Masse wie die Leber selbst; vermutlieh hat ihre derbe Umgebung sie wie 
eine isolierende Schicht vor dem Eindringen yon Bakterien vom Darm her 
geschiitzt. 

Teleologisch betraehtet ist der hier verfolgbare Heilungsprozess sehr 
bewundernswert. Die Leber, die wie ein Pfropf im Loch der Leibeswand 
gesteckt ha L wird nicht nur yon oben mit einer narbigen Schutzdecke ver- 
sehen~ sondern sie wird, soweit sie im Niveau der Leibeswand liegt~ durch- 
wachsen und selbst in 1Narbengewebe umgewandelt. Dadurch entsteht ein 
sehr fester Yerschluss; die Resistenz dieser Stelle hat gewiss die der KSr- 
perwand bedeutend iibertroffen. 

Allerdings blieb der Prozess hier nicht stehen, die Wucherul~g ging 
fiber das notwendige Mass hinaus und es ist nicht unmSglieh~ dass schliess- 
lich eine Geschwulst daraus entstanden ware: die Neigung zu infiltrieren- 
dem Wachstnm war ja stark ausgepragt. 

Die Zahl der Kaltblfitergeschwiilste, obwohl nun betraehtlieh vermehrt, 
betragt immer noch kaum zwei Dutzend; die meisten davon sind bis jetzt 
nur einmal oder nur ganz wenige male gesehen worden; daher kann man 
natiirlieh noeh nicht viele weittragende Sehlfisse auf dieses Material bauen. 
Abet einige allgemeine Betrachtungen sotlen doch daran geknfipft werden. 

So wenig wie bei den yon anderen Autoren publizierten Fallen finder 
man bei den hier geschilderten Tumoren eine wesentliche Abweiehung yon 
denen der Warmbiiiter; fast aim Haupfformen~ die dort vorkommen, sind 
nun auch bei den niederen Tieren bekannt. Sie haben gut- und bSsartige 
E p i t h e l i o m e ,  Adenom% Careinom% v ie le  A r t e n  yon Sarkomen~ 
F ib rome ,  Myome~ Osteome und Angiome.  

Keine dieser Geschwulstformen ist also den hSheren Tieren oder gar 
dem Menschen allein eigentiimlieh: was ja fiir die Erforsehung ihrer Aetio- 
logie yon grosset Bedeutung ist. 

Keine dieser Gesehwulstformen kommt ausschliesslich bei K u l t u r -  
f i schen  vor; die W i l d f i s e h e  des sfissen Wassers und auch des Meeres 
haben sogar die grSssere Zahl yon Beispielen geliefert; auch das ist her- 
vorzuheben gegeniiber einer frfiher zuweilen gefiusserten Meinung, dass die 
Geschwiilste eine Kulturkrankheit seien. Dies trifft ffir die niederen Tiere 
so wenig zu~ wie ffir den Menschen. 
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Ebenso wenig wie bei hSheren Tieren gibt es bei den Kaltblfitern eine 
scharfe Grenze  zwischen g u t a r t i g e n  und bSsa r t i gen  Geschwiilsten. 
Freilich ist es bei den Fischen fiberhaupt schwer zu' sagen, welche Ge- 
schwiilste zur BSsartigkeit neigen und welehe nicht; die Falle sind noch 
zu selten~ und es sind nur ganz wenige Patienten langere Zeit hindurch 
im Leben beobachtet worden, die meisten kamen tot zur Untersuchung. 

- -  Inwieweit die Merkmale~ die sonst als massgebend fiir maligne Natar 
betraehtet werden, wirklich auch bei Fischen diese Bedeutung haben, ist 
noch nicht sicher zu sagen. 

Metas tasen  sind bei Kaltbliitern erst ein- oder zweimal gesehen wor- 
den. Beim Krebs des Hodens yon Riesensalamander (10) mit Sicherheit; viel- 
]eicht sind die kleinen Sarkomknoten, die ieh bei einer Karausche (S. 528) 
beschrieb~ als Metastasen zu betrachten~ doch steht letzteres nicht lest. 

Es wurde schon yon Pick (17) hervorgehoben~ wie auffallend die 
Seltenheit de~ Metastasen ist; ffir das von ihm so eingehend studierte 
Thyreoideacarcinom sollte man bestimmt erwarten~ dass Metastasen vor- 
kommen mfissten. Wenn nun auch noch nicht behauptet werden darf~ dass 
sie bei Fisehen wirklich fehlen, so kann man doch wohl schon sagen~ dass 
sie bei den niederen Tieren eine unbedeutende Rolle spielen, also kein 
Kriterium der Malignitat abgeben dfirfen. Der Sehilddrfisenkrebs der Sal- 
moniden ist in hiichstem Grade bSsartig trotz Fehlens yon Metastasen. 

Umgekehrt verh~ilt es sich mit dem zweiten Hauptmerkmal der Ma- 
lignitat~ mit dem i n f i l t r i e r e n d e n  Waehs tum.  Wir lernten mehrere 
Geschwulstformen kennen, bei denen die Grenze zwischen Tumor und nm- 
gebendem Gewebe keine ganz scharfe ist~ und die doch aller Wahrschein- 
lichkeit nach niemals sehr welt vorgedrungen waren und nicht direkt zum 
Tode gefiihrt hatten. Dazu gehSrt das Epitheliom der Schlei% das Muskel- 
myom der Laube, das Fibrosarkom der Nas% das Lipofibrom des Heehts. 

Bei niederen wie bei hSheren Tieren ist es oft schwer zu entscheiden, 
ob eine ech t e  oder eine en t z i i nd l i che  N e u b i l d u n g  vorliegt. Hier wie 
dort kann aus der letzteren die erstere hervorgehen. Bei den Cypriniden- 
pocken ist dies am auffalligsten. Meist ist es nut eine Hyperplasi% eine 
einfache Pachydermi% abet aus dieser entstehen in einigen Fallen Pa- 
pillome und infiltrierende careinomatSse Wueherungen. 

Bei den Sarkomen der Muskulatur vom ~erfiing~ yon der Nas% yon 
der Ellritze, ist es nicht unwahrscheinlich~ dass sie aus einer Entzfindungs- 
reaktion hervorgingen. In dem als letzten angeffihrten Fall eines Narben- 
keloids bei einer Forelle haben wir eine Bildung entziindlichen Ursprungs~ 
die im Begriff wary zur Geschwulst zu werden. 

Eine ganz besonders interessante Geschwulstform ist der Sch i ld -  
d r f i senkrebs  der Sa lmon iden ;  er ist theoretisch wie praktisch von 
griisster Bedeutung und steht wegen seines epidemieartigen Auftretens ganz 
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eigenartig da. Da wir eine Arbeit yon eingehendster Ausffihrlichkeit fiber 
diese Krankheit besitzen (17), brauchte sie hier nicht besprochen zu werden. 

Wenn irgendwo, so liegt es fiir diese Geschwulst nahe, auf die Para- 
sitentheorie zuriickzugreifen, und das gehaufte Vorkommen aus einer In- 
fektion zu erklaren. (Es k6nnen bis zu 7 pCt. der Fische in einem Teich 
erkrankt sein !) 

Das Ffir und Wider ist von P i c k  griindlich erSrtert worden; er weist 
die Parasiten entschieden zurfick und nimmt an, dass das Thyreoidea- 
carcinom darum epidemisch in einzelnen Gewlissern auftr~tte, weil dort 
eine gutartige Schilddrfisenhyperplasie endemisch sei, die vielleicht - -  wie 
der Kropf beim Menschen - -  auf die Beschaffenheit des Wassers zurfick- 
geffihrt werden k6nnte; eine abnorm vergrSsserte Schilddrfise neige eben 
mehr zu krebsiger Entartung als eine normale. 

Mir erscheint die Hypothese nicht ganz befriedigend, einmal weil im 
gleichen Wasser in der Regel nur eine Salmonidenart erkrankt, wahrend 
eine nahe verwandte verschont bleibt; und zweitens, well in einer Fisch- 
zuchtanstalt (ich habe den Fall yon Torbo le~  1882, im Slime) ein oder 
vielleicht einige Jahre die Krankheit herrschen kann, um dann vollst~ndig 
zu erlSschen, ohne dass doch in der Wasserversorgung eine Aenderung ein- 
getreten wlire. 

Aber wenn auch das Wasser unsehuldig ist, so brauchen wir datum 
doch nicht zur Annahme yon Parasiten zu fiiichten; man k6nnte auch als 
Erklarung der ,Epidemie" anffihren, dass ja die Insassen eines Salmoniden- 
teiches yon wenigen Elternpaaren abstammen, dass die erkrankten Indivi- 
duen vielleicht s~mtlich Geschwister ware% die die gleiche Anlage ererbt 
hatten. - -  Zuchtversuche waren von gr6sstem Interesse. 

Auch fiir dig Karpfenpocken habe ich unter Kritik der Parasitentheorie 
die gleiche Erkl~irung versucht, wie ffir den epidemischen Krebs; auch hier 
hat mir die Annahme gleicher Disposition naher Blutsverwandter die meiste 
Wahrscheinlichkeit. Dazu miissen beim Karpfen allerdings aussere Um- 
st~inde treten; dass die Beschaffenheit des Wassers hier eine Rolle spielt, ist 
als feststehend anzusehen, vielleicht kommen noch andere Faktore~ dazu; 
jedenfalls ist hier die erbliche Belastung allein nicht ausschlaggebend. 

Das Vorkommen krankhafter Anlagen bei ganzen Familien wird ferner 
durch den auf S. 527 angeffihrten Fall wahrscheinlich gemacht, wo mehrere 
Karaaschen, die in einem Tfimpel lebtei b degeneriert waren; zwei davon 
mit ~hnlichen Geschwfilsten behaftet. 

Ffir Studien fiber Erblichkeit von Geschwiilsten mfissten also die Fische 
wegen ihrer zahlreichen Nachkommenschaft ein ganz besonders giinstiges 
Material sein, aber aueh ffir andere Beobachtungen werden sie sich viel- 
leicht in hervorragendem Masse geeignet erweisen. Gewisse Tumoren treten 
nur (soviel man bis jetzt weiss) bei gewissen Fischgattungen auf, andere 



M. Plehn~ Geschwfilste bei Kaltblfitern. 561 

wieder bei anderen. Thyreoideacarcinom kommt nur bei Salmoniden vor, 
Hautwucherungen - -  gut- oder bSsartige - -  nur bei Cypriniden; das Ham- 
angiom wurde 5fters beim Stichling und noch hie bei einem anderen Fisch 
gesehen. 

Wie bei den Karpfenpocken schon erSrtert wurde, miissen diesem Ver- 
halten anatomische und physioiogische Besonderheiten zu Grunde liegen. 
Die Schilddriise der Salmoniden muss anders beschaffen sein als die der 
iibrigen Fische; die Haut der Cypriniden muss sich in irgend einerWeise 
unterscheiden; die Gef~tssbildung und Verteilung am Kopf des Stichlings 
muss in irgend einer Richtung von den iibrigen Fischen abweichen. 

Leider sind unsere Kenntnisse der Anatomie, Histologie und Physio- 
logie der Fische noch fiusserst unvollkommen; zu einer Entscheidung der 
angeregten Fragen sind auch die Vorarbeiten noch erst zu machen. Aber 
in dieser Richtung sollte gearbeitet werden, und es nicht unm6glich, class 
die Lehre yon der Aetiologie der Geschwfilste i. A. "mf diesem Wege eine 
F6rderung erfahren kSnnte. Einige entwickelungsmechanische Grundlagen 
der Tumorbildung im Sinne A l b r e c h t s  zu erkennen, diirfte hier leichter 
sein, a]s bei hSheren Tieren. 

Ausser den im Text erw'~hnten sind bisher noch folgende Kaltbliiter- 
tumorea beschrieben worden: 

C a r c i n o m  beim K a r p f e n  (15) (nur kurz erwi~hnt). 
C a r c i n o m  der Hau t  be im  G o l d f i s c h  (11). 
C a r c i n o m a t S s e s  K y s t o m  des H o d e n s  beim R i e s e n s a l a m a n d e r  

(Cryptobranchus japonicus) (10). 
P a p i l l o m e  der  Hau t  bei der  E i d e c h s e  (Lacerta viridis) (12). 
Mal ignes  Adenom der  B a u c h h S h l e  beim K n u r r h a h n  (Trigla 

gunardus) (14). 
S p i n d e l z e l l e n s a r k o m  bei der  S e e f o r e l l e  (Trutta lacustris); auf 

dem Scheitel; im Anschluss an eine u entstanden (3). 
S p i n d e l z e l l e n s a r k o m  der S c h w i m m b l a s e  be im K a b l j a u  

(Gadus morrhua) (14). 
Ein A d e n o m  der N i e r en  be im Aal (Anguill~ vulgaris) wird kurz 

erwlihnt (17)~ die n~here Beschreibung steht noch aus. 
Die bisher publizierten Geschwiilste kamen bei folgenden Fischfamilien 

vor: Salmoniden, Cypriniden~ Cottiden~ Gadiden und Muraeniden . -  Leider 
fehlen noch die Clupeiden, sonst w~iren die meisten der fiir den Menschen 
wichtigen Familien vertreten! 

Von Amphibien sind Frosch und Riesensalamander zu nennen. 
Von Reptilien bisher nut die Eidechse, und diese mit einer gut- 

artigen Geschwulst (12). 
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Figur 1. 

Figur 2. 

Figur 3. 

Figur 4. 

Figur 5. 

Figur 6. 

Figur 7. 

Figur 8. 

Erkl i i rung tier F i g u r e n  a u f  Tafel  V I I I - - X I .  

Tafe l  VIII. 

Ovar ium eines einj~ihrigen~ noch nicht laiehreifen Frosehes .  
Junge Eizellen (ei), Zellpartie yon embryonalem Charakter (oo), ~hnlich 
dem Gewebe des Tumors. u 350. 

Embryona le s  Ovar ium eines F r o s e h e s  gegen Ende der Meta- 
morphose. Schnitt durch das ganze Organ, das an seinem Stiel frei in der 
LeibeshShlo h~ingt. Oogonien, in Nestbildung begriffen (n). Vergr. 350. 

0va r ium eines a l ten  F r o s c h e s ,  wenige Wochen nach der Eiablage. 
Die reifen Eier sind ausgestossen; es flndet bereits wieder lebhafte Neu- 
bildung von 0ozyten start. Bei (oon) liegt eine solche inmitten eines 
,,Nestes", dessen fibrige Zellen nicht heranreifen werden. (ei) junge Eier, 
die fiir die niiehste Saison bestimmt sind. Vergr. 350. 

Tumor  am Ovar ium des F r o s c h e s  (Rana esoulenta). Einzelno 
Zellen. Vergr. 1300. (a und b) eine Zelle ist in die andere einge- 
schlosson, (c)Ringkern, in fiinf Teilkerne zerfallen, (d)vielkernigoRiesen- 
zelle; die Kerne durch Zerfall eines grossen entstanden. 

Tumor  am 0 v a r i u m  des F rosches .  Bindegewebsreiche Stelle. 
(n) nach Art eines Oogoniennestes zusammengeschlossener Zellhaufen, 
(kz) Kernzerfall, (nz) nekrotische Zelle. u 350. 

Sehlei .  Myxosarkom in der Orbi ta .  Der Kopfwurdein der Hiiho 
der Augen quer durchsiigt. (t) Tumor, (au) disloziertes Auge, (m) Mund- 
hiihle, (kb) durchschnittene Kiemenbiigen. Natiirliehe Griisse. 
Sarkom in der Muskulatur der E l l r i t z e  (Phoxinus laevis). Vergr. 900. 
Einzelne Zellen. (a) quergestreiI~e Muskelfaser, schr~ig geschnitten, mit 
anliegenden Sarkolemmkernen. Der Kern der Zelle ist enorm ange- 
schwollen und ringfiirmig geworden. (b--h) Geschwulstzellen~ (b und c) 
Bildung yon mehrkernigen Riesenzellen dutch Knospung; der Mutterkern 
ist ganz in die Teilkerne eingegangen, dieselben sind noch durch feine 
F~dchen verbunden, d und e: die Sprossung scheint eine besonders 
lebhafte gewesen zu sein; die Teilkerne haben noeh birnf6rmige Gestalt, 
sic sind noch nicht kuglig abgerundet; ein Rest des Mutterkerns ist noch 
vorhanden. Die Zelle bleibt nicht lebensfiihig. (f) unregelm:,issigere 
Sprossenbildung; die Teilkerne werden nicht nach allen Seiten ausge- 
stossen ; der Vorgang ist eher als Zerfall zu bezeichnen. (g) Aufliisung 
des Kerns in feine K6rnchen, die durch F~iden zun~ichst noch verbunden 
sind. (h) weiteres Stadium der AuflSsung. Chromatinbriiekehen unregel- 
m~ssig ira Zellleib verteilt. 
Sarkom in der Rumpfmuskulatur beim Ner f l ing  (Leuciscus idus); aus 
einem Schnitt durch den Tumor. Inmitten yon grSsstenteils nekrotisehem 
Gewebe liegen ffinf St~bchendrfisenzellen. Zwei davon sind l~ngs ge- 
troffen, drei quer. Auch diese Zellen sind schon postmortal ver~ndert, 
der Kern ist pyknotisch. 
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Figur 9. 
Ta fe l  IX. 

B S s a r t i g e s  E p i t h e l i o m  der Sch le i e  (Tincavulgaris). Grenzpartio 
yon gewuchertem Epithel und Unterhaut mit Schuppen (sch); die Epi- 
thelzellen dringen fiber die pigmentierte Sehicht hinaus in die Unterhaut 
vor. Dies finder in der gegel in der Niihe yon Blutgef~issen (get'.) start. 

Figurl0.  E p i t h e l i o m  auf  tier F losse  tier g o t f e d e r  (Leuciscus orythro- 
phthalmus). Querschnitt dureh dieFlosse. (nst) Basis der Flossenstrahlen 
in normalerLage, (st)dutch dieWueherungauseinandergedr~ingt, (he)nor- 
males Epithel, (ep) gewuehertes Epithel. Die Epithelsehieht der el'hen 
Seite durchwuchert die ganze Flosse, so dass sie mit der der anderen 
Seite verschmilzt; dig iibrigen Gewebe werden verdrS~ngt. Vergr. 25. 

Figur 11. K a r p f e n h a u t .  Quersehnitt dureh einen Poekenkno ten .  (ew) ge- 
wuchertes Epithel, (inf) entzfindliche Infiltration in dem darunter liegenden 
Bind egewebe, (gel') vermehrte Blutgefiisse, (1) Laeken im Gewebe, (e) Curie, 
(m) Muskulatur. 

Figur12. S t i e h l i n g  mit  Hgmangiom.  Vergr. 2. 
Figur131 T u m o r  am Ova r ium des F rosehes .  Enorme GrSssendifferenzen der 

Zellen und Kerne. eo eosinophile Leukozyten in der Umgebung eines 
Gefiisses. 

Ta fe l  X. 
Pockenkranker I(arpfen. (Aus: Hofer ,  Itandb. der Pisehkrankh. S. 65.) 

Tafe l  X[. 
Sehlei (Tinea vulgaris) mit bSsartigen Epitheliomen. (Aus Hofer ,  Handbuch tier 

FisGhkrankh. S. 304.) 
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