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Untersuchungen zum Qualit itsproblem bet Reben-Hybriden * 
Von H. BREIDI~R, 13. REUTItlgR und E. WOLI~ 

Mit 19 Abbildungen 

P r o b l e m a t i k  

Die Resistellz ether Kulturpflanze gegelltiber 
tierischen ulld pilzlichen Parasi ten (die Resistenz 
gegenfiber Bakterien,  Viren u. a. ist hier ausgenom- 
men) beruht,  allgemein betrachtet ,  auf morpho- 
iogischen ulld stofflich-physiologischen Merkmalen. 
Durch morphologische Resistenzmerkmale wird die 
Geschmacksquali t~t  der Frucht  ulld ihre Vertrfiglich- 
keit fiir den tierischen und menschlichell 0rganis-  
runs nieht beeinfr~tchtigt. Bet physiologisch be- 
dingter Resistenz dagegen k6nnen sich im Zusam- 
menhang mit  dem Qualitii tsproblem augerordent-  
liehe Sehwierigkeiten ftir die Pflallzenziichtung im 
allgemefnen, ffir die Rebenzfichtung im besonderen 
ergeben. 

Der Grund fiir die ausdrtiekliche Betonullg dieser 
m6glichen Konsequenzell far  die Rebenztichtullg 
liegt ill der Tatsache, dab sich wohl bet keiner anderen 
Kulturpflanze geringe physiologische Ver~nderullgen 
so deutlich in der FruehtqualitXt auspr~gen wie bet 
der Rebe. Wenn schon Unterschiede im Boden oder 
in der Diingung genfigen, um die Qualit~it der Trauben 
und insbesondere die des Weines zu beeinflussen, so 
ist doch wohl zu erwarten, dab auch erblich fixierte 
Stoffe, die zur Grundsubstanz des Traubensaftes  
geh6rell, sich im Wein auswirkell. Silld dariiber 
hillaus die Qualit~tt beeillflussenden und die physio- 
logische Resistenz bedingellden Stoffe m6glicherweise 
auch mit telbare oder sogar unmit telbare Ursaehe fiir 
die Unvertrgglichkeit  der Weine, die aus den Trauben 
solcher Rebell gewonnen werden, so geht mit  der 
Qualit~ttsverSnderung auch eine Anderung der Ver- 
tr~glichkeit, d. h. mi t  der Steigerung der physio- 
logisehen Resistenz eine Steigerung der Unvertr~g- 
lichkeit his zur Gesundheitsgef~hrdung parallel. 

Zu den Reben mit  einer derartigen mehr  oder min- 
der ausgeprSgten Resistellz geh6ren die sogenallnten 

* Mit freundlicher Unterstiitzung des Bayerisehen 
Staatsminister/ums und des 13undesministeriums f/ir Er- 
n/khrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Hybriden (Direkttr[iger), also Pfianzen, die eine F 1 
zwischen einem amerikanischen Wildrebell-Elter 
und eillem Europ~er-Elter  darstellen, und auch 
solche, die nach weiterer Riickkreuzung mi t  eillem 
Europ~ier-Partner mit  der Resistellz ihren Hybriden-  
charakter  bewahrt  haben. 

Sollte sich wider Erwar ten  herausstellell, dab die 
Anwesenheit yon Wildrebengenen in Viei/era-Erbgut 
schon allein geni~gt, um unabhRngig yon physiolo- 
gischer Resistenz Qualit/itsverminderullg und Unver-  
tr~iglichkeit des Weines mit te lbar  zu bewirken, dalln 
erfordern die Auswirkungen auf die Kombinat ions-  
zfichtung mittels  Artkreuzung eine vollstiindige Neu- 
orientierullg des Zuchtweges in der Rebenzfichtung. 

Beide I~lberiegungen sind nicht nur theoretisch 
gegeben, sondern zwingen sich in der Rebellztichtllng 
wie im deutschen Weinbau geradezu ill deln Augen- 
Nick auf, da Bestrebungen im Gange sind, den Anbau 
von mehr oder weniger pilz- und reblausresistentell 
Artbastardreben aus rein wirtschaftlichen, dem Quali- 
t~itsweinbau wie dem WeingenieBer llicht zumutbarel l  
Grfinden freizugeben, was nach den Bestirnmungen 
des deutschen Weingesetzes in Deutschland zur Zeit 
noch verboten ist. 

Es sei in diesem Zusammenhang erw~ihnt, dab fast  
alle Weinbaul/inder, insbesondere Frankreich, sich 
mi t  dem Hybridenproblem beschSffigen. Es ist 
nicht bekanllt ,  dab ein Land den Hybr idenanbau  zu 
f6rdern gedenkt. Auf dem 1957 in Bordeaux abge- 
haltenen Congr6s In ternat ional  pour l 'E tude  Scienti- 
fique du Vin et du Raisin kamen zwar ausschlieBlich 
Mediziner zu Wort,  jedoch lieB sich in den Referaten 
als biologischer Hintergrund die M6glichkeit einer 
kausMen Beziehung zwischen dem GelluB und den 
Folgen bes t immter  Weine hybrider  Herkun~t nicht 
leugnen, so dab auch hier die Hinweise auf die yon 
uns aufgezeichneten Probleme der Rebenztichtung 
durchaus gegeben sind. 

Die alte Ziichtererfahrung, dab mit  steigender 
Qualit~t die physiologische Resistellz absinkt und 
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umgekehrt (BECKER x956), sowie die M6glichkeit, 
dab die Artbastardreben eine selektive Wirkullg auf 
die qualitative wie quantitative Verteilung der Hefe- 
rassen und -arten ausiiben oder ihr Traubensaft die 
Enzymt~ttigkeit bestimmter Hefen beeintr/ichtigt, 
werfen fiir die Rebenziichtung, far den Weinbau und 
fiir die Kellerwirtschaft ernste Probleme auf, die hier 
nur alldeutungsweise gestreift werden k6nnen. Ihre 
Kl~irung wtirde wesentlich zum Verst~indnis des 
Begriffes ,,Qualit/it" beitragen. Sie sollte daher erste 
Aufgabe der Weinbauforschung sein, die eine Quali- 
tiitssteigerung in erster Linie im biologischen Sinne, 
d. h. in der Verbesserung unserer Soften und in der 
Erforschung ihrer optimalen Umweltverhiiltnisse 
erblickt und nicht nur in d e r t  e c h nis c h e n Ent- 
wicldung der Kellerwirtsehaft. 

Mit dieser Arbeit m6chten wir versuchen, einen 
ersten Beitrag seitens der Zfichtungsforschung zur 
L6sung des Qualit~itsproblems im Weinbau zu liefern, 
illdem wir uns bemiihell, zuniichst generell die Frage 
zu kl/iren, ob u n d  i n w i e w e i t  Weine  yon  mehr  
oder  wen ige r  p h y s i o l o g i s c h  pilz-  und  reb- 
l a u s r e s i s t e n t e n  H y b r i d e n r e b e n ,  die aus Kreu-  
z u n g e n  yon  Ede l r ebe l l  mi t  a m e r i k a n i s c h e n  
r eb l aus -  und  p i l z r e s i s t e n t e n  W i l d r e b e n a r t e n  
in der FI-, F 2- oder  F2R-Genera t ion  g e w o n n e n  
wurden ,  im t i e r i s c h e n  O r g a n i s m u s  eine 
u n t e r s e h i e d l i c h e  R e a k t i o n  aus l6sen  u n d  
we lche r  Ar t  diese u n t e r s c h i e d l i c h e  R e a k -  
t i on  ist.  

M a t e r i a l ,  M e t h o d i k  u n d  V e r s u e h s d u r c h f i i h r u n g  

Als Versuchstiere w/ihlten wir Htihner, die wegen 
ihrer besonderen Eigenschaften 

1. leichte Haltung, 
2. geringes Geschmacksempfinden, 
3. relativ hohes Fl~issigkeitsbediirfnis, d. h. t~glich 

freiwillig reichliche F1/issigkeitsaufnahme, 
4. schneller Stoffwechselumsatz, 
5. leichteAnsprechbarkeit auf stoffwechselst6rende 

Agenzien ftir die L6sung unserer Fragen ge- 
eignet schienen. 

LI~OBARDY hatte 1955 bereits an zwei Htihnern 
Fiitterungsversuche mit verschiedenen Weinen durch- 
gefiihrt, jedoch laBt die geringe Zahl der Versuchs- 
tiere diesen Versuchell nur einen methodischen Zweck 
zuerkennell. 

Unsere Untersuchungen an j e 6o Hiihnern liefen 
nacheillander in zwei Serien und dauertell jeweils 
etwa 9 Monate. Das Versuchsmaterial des ersten 
Jahres diente der Sammlung technischer Erfahrung 
hinsichtlich der Tierhaltung in Legebatterien sowie der 
Verabreichung der Weille. Ferner gait es, die ein- 
schl~igigen Methoden fiir die Art der Entnahme und 
Aufarbeitung des Materials zu fillden. 

Es handelte sich dabei um die Entnahme yon Blut 
far die serologische Untersuchung (a), die MeBtechnik 
an Blutausstrichen (b) und um die histologischen (c) 
und totalen Pr/iparate von 

Die Art der Problemstel- 
lung erfordert, dab diesem 
zentralen Organ der Stoff- 
wechselregulation ein be- 
sonderes Augenmerk ge- 
widmet wurde, zumal a u c h  
aus  d e r  h u m a n m e d i z i n i -  

Lebern (d). 

n 
Leghorn 

n 
Italiener 

schen Literatur bekannt ist, dab Weine yon Hybriden- 
reben die Leber stark beeintr~ichtigen (Ls 
1955), w~ihrendWeine yon Rebensorten der reinen Vitis 
vini/era normalerweise heine Leberst6rungell ausl6sen. 

a) Aus der Fliigelvene des Huhnes wurdell 2 cm s 
Blut entnommen, die Proben einige Stunden im 
Ktihlsehrank aufbewahrt, bei 2ooo Umdrehullgen/min 
IO Minuten lang zentrifugiert, das tiberstehende 
Serum (o,5 cm ~) abgegossen und papierelektrophore- 
tisch im Veronalpuffer bei pH 8,6, l loVol t  und 
2, 5 Amp. 14 Stunden lang getrennt. Die F/irbung 
erfolgte nach TURBA mit Azokarmin B, die Auswer- 
tung nach der Transparenzmethode im ZeiB-Extink- 
tionsschreiber. In vier Entnahmeserien, die jeweils 
seehs Wochen auseinander lagen, wurde das Serum- 
bild der Hiihner in den einzelnen Versuchsreihen auf- 
genommen. Die Beweglichkeit der Proteinkomponen- 
ten wurde ermittelt, indem Albumin = lOO und v-Glo- 
bulin = o gesetzt wurde (WuNDERLY 1954). Dem Nor- 
malserum standen zwei aberrante Typen gegeniiber. 

b) Die in Abst/inden roll 4--6 Wochen entnom- 
menen Blutproben ergaben am Versuehsende fiir 
jedes der 36 getesteten Hiihner eine fortlaufende 
Reihe yon Pr/iparaten. Von den panoptisch gef~irb- 
ten Ausstrichen wurden die Erythrocyten bei 12oo- 
facher Vergr6gerung gezeichnet und planimetriert. 
Bei Beriic.ksichtigung yon jeweiis loo Erythrocyten 
pro Ausstrich standen zur Beurteilung eines jeden 
Tieres so 3--9 Vergleiehskurven zur Verfiigung. Die 
Auswertung der Ausstriche umfaBte anf/illglieh (bei 
29 yon 36 Tieren) neben der Bestimmung der gr6Bten 
Fl~tche auch noeh die L~ingen-Breiten-Indices (L/B) 
der Erythrocyten. Jedoch erwiesen sich die mittels 
Ausstrichtechnik erhaltenen gegeniiber den am un- 
fixierten Blut gemessenen Werte Ms zu abweichend 
und variabel, so dab die L/B-Mel3reihen fiir die Folge 
unberiicksichtigt blieben. 

c) Am Ende des Versuches wurden die Htihner 
get6tet, seziert, der Befund aufgenommen und im 
Fall yon makroskopisch sichtbaren Aberrationen 
fotografiert. Eine jeweils dem rechten Leberlappen 
entnommene Gewebsprobe wurde in Formalin (4%ig) 
fixiert, in Paraffin eingebettet und die 6--1o # dicken 
Schnitte mit H/imatoxylin-Eosin bzw. nach MALLORY 
(modifiziert nach PETERSE~) gef/trbt. 

d) Die Lebern tier im Laufe des Versuehes notge- 
schlachteten Hiihner wurden in Formalin (4% ig) 
fixiert, um als Belegmaterial zu dienen. 

Standen die Hiihner der ersten Serie mehr oder 
weniger im zweiten Lebensjahr, so wurden im Haupt- 
versuch der besseren Ansprechbarkeit wegen Jung- 
hennen yon 6 Monaten, und zwar 3o,,weiBe Leghorn" 
und 3o ,,rebhuhnfarbige Italiener" durch eine hiesige 
Gefliigelfarm bezogen, so dab das TiermateriaI erblich 
m6glichst einheitlich war. Fiir diesen Versuch gait im 
Hinblick auf Art und Zahl der verwendeten Tiere wie 
das ihnen verabreiehte Getr/ink die nachstehende 
Anordnung, die im fibrigen etwa der der K~ifige im 
Stall entsprieht. 

WeiBwein Rotwein 
Wasser 4- H~O + H~O 

u. pur u. pur 

i 

2 4 4 

2 4 4 

F S 4  
weiBer 

Hybriden- 
wein put 

4 

4 

weiBer Hy- 
bridenwein 
+ H20 3:x  

4 

4 

roterHybri -  
denwein 

+ H~O 3 :x 

4 

4 

toter 
Hybriden- 
weln pur 

4 

4 

Wasser 
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Die Htihner erhietten durchgehend Deuka-Futter. 
Sogenannte Trinkfont/inen gestatteten die genaue 
Dosierung der verabfolgten Fliissigkeit. Gewicht und 
Legeleistung wurden registriert. 

Um die den Htihnern verabfolgten Weine n~iher zu 
charakterisieren, sei vermerkt, dab es sich bei dem 
Weil3wein um Silvaner, beim Rotwein um Portu- 
gieser, beim FS 4 nach Angabe der Bundesforschungs- 
anstalt Geilweilerhof um eine weiBe F~R-Hybride der 
Kreuzung (Vitis vini/era var. Gamay • Vitis riparia) 
F 1 • Vitis vini/era var. Riesling handelte. Die ver- 
wendeten weigen Hybridenweine stammten yon soge- 
nannten alten Hybridenrebensorten, die teilweise 
noch heute verbotenerweise in anderen Gebieten im 
Anbau sind. Bei den roten Hybridenweinen wurde 
ein Sortengemisch sogenannter neuer Hybridenreben 
gegeben, deren Anbau in Frankreich noch geduldet 
wird und die zu Beginn der 5oer Jahre zur Vergleichs- 
priifung nach Deutschland importiert wurden. 1 

Beobachtungen ww des Versuchsablaufes 
W~hrend des Versuchsablaufes traten im Verhalten 

der Tiere mannigfaltige Ver~tnderungen auf, yon 
denen diejenigen in der Legeleistung, im K6rper- 
gewicht, in der Aufnahme von Futter und Fliissigkeit 
und der Konsistenz und F~trbung des Kotes nnd im 
Allgemeinbefinden am auff~lligsten sind. 

Die laufende Kontrolle des K6rpergewichtes gibt 
nicht immer Auskunft dartiber, ob Stoffwechsel- 
st6rungen vorliegen. In allen F/illen yon Ascites, 
Krebs (z. B. Eierstockkrebs), Verhalten fertiger Eier 
im Eileiter nnd anderen Anomalien wird ein hohes 
Gewicht vorget/iuscht, obwohl das Tier sehr abge- 
magert aussieht. 

W~ihrend also der Vergleich der K6rpergewichte 
sich in vielen Fgllen als unbrauchbar erweist, gibt die 
Beobachtung des Verlaufes der Legeleistungskurve 
bereits einen verhMtnism~Big sicheren Hinweis anf 
Unstimmigkeiten bzw. StSrungen im Stoffwechsel- 
ablauf und damit auf den allgemeinen Gesundheits- 
zustand des Tieres. 

Ist bei einer krankhaften Ver~nderung die Leber 
mit betroffen, so geht der in solchen F~illen h~iufig 
feststellbare kSrperliche Verfall auf die mit der 
Erkrankung verbundene Appetitlosigkeit zuriick. 
Futter wie auch Fliissigkeit werden mit fortschreiten- 
der Stoffwechselst6rung immer z6gernder aufgenom- 
men, um schlieBlich vollst/indig verweigert zu werden. 
Der Appetitlosigkeit gehen Ver~inderungen in der 
Konsistenz, Farbe und Menge des Kotes vorauf, 
w/ihrend das Korea durchweg erst folgt. Alle F~ille, 
in denen das Versuchsprotokoll ,,wenig Kot, weich, 
weiB, griin-gelb, gelb ; Tier friBt und trinkt wenig und 
schl/ift viel" verzeichnet, ergaben im histologischen 
Befund Leberschfidigungen. 

Bei allem Vorbehalt, den ein Vergleich mit ent- 
sprechenden Beobachtungen am Menschen erfordert, 
ist das yon BECKMAX~N (1957) angegebene ,,beherr- 
schende Symptom", die Appetitlosigkeit, im Falle 
yon Hepatose, Hepatitis und Cirrhose aufschluBreich: 
,,Das Prodomalstadium einer akuten Hepatitis kann 
sich in vielen Fallen in der Form einer solchen Appe- 
titfosigkeit bemerkbar machen . . . .  Gleichzeitig 
besteht vielfach eine Abneigung gegentiber Getr/in- 

Den Herren Dr. E. XERN und H. CONRAD sei ftir die 
Hilfe bei der Ylaterialbeschaffung herzlich gedankt. 

ken." SchlieBlich tritt das Koma ein, jener Zustand 
der Lethargie und tiefsten BewuBtlosigkeit, in  dem 
die schwer Leberkranken auch mit starken Reizen 
nicht mehr zu beleben sind. 

W~hrend innerhalb der ersten 5 ~  Monate des 
Versuches weder yon den Wasser trinkenden Xon- 
trolltieren noch von den 16 weiBen oder roten Edel- 
wein trinkenden Versuchstieren schwer kranke Hfih- 
ner im Korea festgestellt wurden, muBten yon den 
restlichen 36 Hybridenwein trinkenden Htihnern 12, 
d. s. 33% moribunde Tiere geschlachtet werden, d. h. 
dab j edes dritte Tier durch Hybridenwein gesundheit- 
lieh gesch/idigt war. Die F~ille verteilen sich auf die 
verschiedenen Versuchsgruppen wie folgt: 

n der  Gear/ink n 
Gruppe get6tet  

FS 4-Wein, pur 
weiBer Hybridenwein + Wasser 3:1 
roter Hybridenwein + Wasser 3 : 1 
weiBer Hybridenwein, pur 
roter Hybridenwein, pur 

Durch die Verl~ngerung des Versuches auf 8-- 9 
Monate wurde das Versuchsergebnis zwar vollst~tn- 
diger, aber nicht wesentiich klarer. Vermutlich w~iren 
die Befunde nach 4--5monatigem Versuchsablauf 
eindeutiger zugunsten unserer Fragestellung ausge- 
fallen. Die Reaktion der Htihner erfolgt verh~ltnis- 
m~iBig schnell, womit sie sich als sehr gute Objekte 
ft~r derartige zuktinftige Versuche erweisen. 

Verfinderun~en in der Ei-Qualit~it 
N~chst der Quantit~tt der Eier interessierte die 

Frage, ob sich durch den GenuB der Weine m6glicher- 
weise Anderungen im Ei selbst, also in seiner Kon- 
sistenz und seinen physikalischen Eigenschaften 
ergeben. Dieser Aufgabe nahm sich freundlicherweise 
Herr Dr. W. RAUCI-I yon der Bundesforschungs- 
anstalt fiir Kleintierzucht in Celle an. Wir sind Herrn 
Dr. RAUCH hierftir sehr verbunden. 

Das Ergebnis ist sehr interessant und aufschluBreieh 
und steht mit unseren ttbrigen Beobachtungen in 
Ubereinstimmung, wenn auch noch keine Vollst~ndig- 
keit, namentlich der chemischen Analyse, vorliegt. 
Deutliche Unterschiede wurden im Dotterindex nnd 
im Eiklarindex festgestellt, wie es artS der beigefiigten 
Tabelle ersichtlich ist. 

Dotterindex 
in % 

Eiklarindex 
in % 

roter und weiBer toter 
Wasser w4it3er Hybriden- Hybriden- 

EdeIwein wein wein 

42 

47 
44 

47 

46 

53,5 

47,5 

Welche Eigenschaften chemisch mit dieser Ver~n- 
derung verbunden sind, mug im Augenblick noch 
often bleiben. Bemerkenswert ist noch der stark 
ver~tnderte Geruch und der Geschmack der Eier yon 
jenen Htihnern, die Hybridenwein getrunken hatten. 

Makroskopischer Sektionsbefund 
Zur Beurteilung des Xrankheitsbildes unserer 

Versuchstiere wurden auch die makroskopischen 
Befunde bei der Sektion der Tiere herangezogen, um 
im Vergleich mit den elektrophoretischen Ergeb- 

72,5 
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nissen und den mikroskopisch-histologischen Resul- 
taten betrachtet zu werden. Zur Sektion kamen 
w/ihrend des Versuehsablaufes die moribunden Tiere 
und zum Abschlug des Versuches alle bis dahin 
noch lebenden Versuchshfihner. Tab. 3 gibt in der 
Zuordnung der Beobachtungsmomente zu den Grup- 

behalt zur allgemeinen Diagnose auf Leberschfiden 
durch Hybridenwein herangezogen werden. 

Schliel31ich verzeichnet der Sektionsbefund hin- 
sichtlich der LebergrSBe (Abb. 3) fiir 

8 Wasser-Trinker : keine Ver~tnderung 
16 Edelwein-Trinker : lmal Verkleinerung 
36 Hybridenwein-Trinker : 7real Vergr6Berung 

lomal Verkleinerung. 
Dieses Ergebnis, das in der Gegenfiberstellung der 

Verh~ltnisse bei GenuB yon Wasser und Edelwein 
einerseits sowie von Hybridenwein andererseits in 
prozentualer Wertung 4,2:47,2 entspricht, wird in 
der Diskussion entspreehend berficksichtigt. 

Ver~inderungen der Milz, die sich h~ufiger durch 
VergrSl3erung (9mal) als durch Verkleinerung (3mal) 
ausdrfickten, betrafen im ersten Fail: 

lmal Wasser-Trinker 
3mal Edelwein-Trinker 
5mal Hybridenwein-Trinker. 
Verkleinerte Milz land sich einmal bei der Wasser- 

Kontrolle und zweimal bei den Hybridenwein-Trin- 
kern. 

Dagegen kamen Ascites (Smal = 3:5) nnd Verrin- 
gerung der Gallenfliissigkeit (6real = 3:3) in der 

Abb. 1. Schwarze Pigmentflecke in  der Leber. 

pen unterschiedlich getr~nkter Tiere eine Ubersich 
fiber die malignen Ver~inderungen innerhalb bestimm- 
ter Behandlungsreihen. 

Unter den makroskopisch fal3baren Befunden trat 
eine Verf~irbung des normalerweise hell- bis mittel- 
braunen Lebergewebes zu dunkelbraun oder grfin- 
braun bei Hybridenwein-Trinkern elfmal gegentiber 

Abb. 3. Mitre: normale Htihnerleber~ links: Schrumpfleber; rechts: Riesenleber. 

Abb. 2. HSckerleber mi t  schwarzen Gallenknoten. 

j e einmal bei der WasserkontroIle und den Edelwein- 
Trinkern auf. 

Auch die Lebern, die sich dutch die Ausbildung 
schwarzer Pigmentanhiiufungen in Gr6Be eines Steck- 
nadelkopfes und erbsengroBer schw~irzlicher tt6cker 
unter der Glissonschen Kapsel sowie durch schw/irz- 
liche Fltissigkeit in der  Gallenblase auszeichneten, 
fanden sich bei sechs der Hybridenwein trinkenden 
Hiihner. Die Kontrollen einschlieBlich der Edelwein 
trinkenden Tiere blieben Irei yon dieser Anomalie 
(Abb. 1 u. 2). 

Beide Befunde, die woht urs~chlich identisch sind, 
k6nnen wegen ihrer einseitigen Verteilung mit Vor- 

Edelwein- und der Hybridenweingruppe etwa glei- 
eherweise vor. 

Legenot wurde nut bei Hybridenwein trinkenden 
Htihnern (5real) festgestellt. 

Eierstockkrebs fand sich zweimal bei den Htihnern, 
die weigen Edelwein im Verh~iltnis yon 3'Tellen~Wein : 
1 Tell Wasser getrunken batten. Dieser Befund steht 
mit dem WeingenuB wohl kaum in urs/ichlichem 
Zusammenhang. Beide Tiere - -  es handelt sich um 
Nr. 33 und Mr, 48 - -  waren sicher schon am Versuchs- 
beginn krebskrank. Ihre Lebern zeigten keine krank- 
haften Veriinderungen. Auch wich die Leberfunktion 
naeh den Ergebnissen der elektrophoretischen Prfi- 
fung nieht yon der Norm ab. 

Nattirlich muB bei alien Versuchen dieser Art der 
individueIlen Variabilit/it der Tiere bis zu einem 
gewissen Grad Rechnung getragen werden. War 
eingangs auf die mSglichst groBe Einheitlichkeit des 
Materials hingewiesen, so bleibt, wie vorstehende und 
ebenso sp~itere Ermittlungen ergaben, dennoch ein 
verhfiltnism/iBig welter Spielraum ffir die individuelle 
Reaktionspotenz. Es ist, beispielsweise, nicht allen 
Htihnern das relativ gleiche Fliissigkeitsbedfirfnis zu 
eigen: neben ausgesprochen trinkfreudigen Tieren gab 
es solche, die m~iBig tranken, eine Beobachtung, die 
Itir die Wasser-Trinker ebenso zutrifft wie ffir die 
Tiere, die Wein erhieIten. Diese Feststellung gilt 
generell und unabh~ingig von dem gr6Beren Flfissig- 
keitsbedarf in den Zeiten hoher Eierproduktion. 
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Hierher gehbren auch Beobachtungen, die das IIicht 
erbliche Allgemeinbefinden der HHiihner betreffen, 
etwa eine am Versuchsbegilin bereits vorliegende, 
jedoch sich erst sp~ter auswirkende Erkrankung. 
Wurde der Tatsache, dab einige Tiere vor der Ver- 
suchsanstellung nicht oder doch IIur sehr wenig 
legten, keilie sonderliche Bedeutung beigemessen, 
so mul3te doch sp~iter festgestellt werden, dab es sich 
bei dieser Erscheinulig nicht um ein voriibergehendes 
Aussetzen der Produktion im Rahmen des Normalen 
halidelte. Vielmehr erwiesen sich einige dieser Htih- 
her als krank, obwohl ihr Stoffwechsel, soweit die 
Serumanaiyse in diesen F~illen Rtickschltisse erlaubt, 
durchaus normal war. Sie finden bei der vergleichen- 
den Versuchsauswertung gesondert Berticksichtigung. 
Ein mit relativ groBem n angelegter Versuch gestat- 
tet es, diesen dutch die individuelle Reaktionsbereit- 
schaft bedingten Unsicherheitsfaktor weitestgehend 
auszuschalten. Unser erster Versuch mit II = 6o 
,,rebhuhnfarbigen Italienern" bot durch die M6glich- 
keit voli 13eobachtungen dieser Art, zu denen auch 
die des allgemeinen Verhaltens in der Legebatterie 
geh6ren, eine gute Erg~inzung des nachfolgenden 
Hauptversuches, der weitere n = 6o Tiere umfagte. 

Z u s a m m e n f a s s e n d  e rg ib t  der  Sek t i ons -  
be fund ,  dab mi t  gewisser  W a h r s e h e i n l i c h -  
ke i t  die H i ihne r  nach  dem G e n u B v o n  Hy-  
br idenwei l i  yon  pilz-  und  r e b l a u s r e s i s t e n -  
ten  Reben  mi t  e iner  U b e r p r o d u k t i o n  yon  
s c h w a r z e n  G a l l e n f a r b s t o f f e n  und  g le iehze i -  
t i g e m  I k t e r u s ,  I e rne r  mi t  J~nderung der 
LebergrbBe ,  mi t  L e b e r v e r f ~ r b u n g e n  u n d  mi t  
L e g e n d t  e x t r e m e r  r e a g i e r e n  als nach  dem 
GennB yon  Wasse r  und  Edelweinel i .  Inwie -  
wei t  es s ich bei d iesen  a b n o r m a l e n  Merk- 
ma l sve r~ inde rungen  um S e k u n d ~ r e r s c h e i -  
n u n g e n  yon L e b e r c i r r h o s e  und  H e p a t i t i s  
ha l ide l t ,  soil  in e inem b e s o n d e r e n  K a p i t e l  
u n t e r s u e h t  werdeli .  

H~imatologische Befunde 
Die Reaktionsbereitschaft gegeniiber physiolo- 

gischen Ver~inderungen spiegelt sich auch in den 
Ergebnissen der Erythrocyten-Messungen wider. 
Der Interpretation der Befunde liegen jeweils als 
Vergleich die Verh~iltnisse bei den jeweiligen Kontroll- 
werten, also den Megwerten bis zum eigentlichen 
Versuchsbeginn, d. h. die Zeit yon der Einstellung in 
die 13atterie bis zur ersten Gabe von Wein an die 
Tiere, zugrunde. Es silid dies in der Regel 1--2, 
gelegentlich auch 3 Kurven je Tier, die das Bezugs- 
system bilden. Der besseren lJbersicht wegen sind 
in den nachstehend aufgeftihrten Kurvenbeispielen 
(Abb. 4) diese individuellen Kontrollkurven fiir jedes 
Huhn zu einer einzigen, auI 2oo Erythrocyten bezoge- 
lien, zusammengefaBt. 

Die registrierten Ver~inderungen ~iuBerten sich in 
der Mehrzahl der F~ille (70%) in einer Erh6hulig der 
Werte, d. h. durch Vergr6Berung der Erythrocyten. 
Derartige Gr6Ben~inderuligen lasseli sich einmal mit 
der PIastiziffit der Zellen erkl~iren, die sieh einem 
physiologisch ver~inderten Medium alipasseli. WOLF 
(unver6ff.) beobachtete z.B., dab beim Menschen 
eilie Huligerphase sich in dieser - -  reversibleli - -  
Weise auszudrficken vermag. Daneben gibt es zum 
alideren breit angelegte Kollektive von Erythrocyten, 
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die neben sehr kleinen Zellformen auch extrem grol3e 
aufweisen. Es ist anzunehmen, dab solche nach 
beiden Seiten aus dem Rahmen fallenden Zelltypen, 
die tiberall erst im sp~iteren Verlauf des Versuches 
auftraten, einen Hinweis auf organische Anomalie 
darstellen. 

Nach ihrer Reaktion lieBen sich bei den Versuchs- 
tieren vier Wirkungsmodi unterscheiden. Die gefuli- 
denen Aberrationen sind drei Schadensklassen zuge- 
ordnet, denen als vierter Typ der Kontrollfall ,,o. 13." 
vorangestellt ist (Abb. 4). 

A. Reaktiolisstyp: o. B., gekennzeichnet durch relativ 
geringe Variabilit~it. Huhn Nr. 45 (Wasser-Kon- 
troll@ 

Die Mittelwerte der 5 Kurveli, die auf 700 MeB- 
werten beruhen, liegen sowohl bei den Entnahmen 
vor dem eigentlichen Versuchsbeginn als anch bei den 
sparer in der Zeit ,con April his November 1958 ange- 
fertigten Pr~iparaten ohne limderulig bei o,o63/* 2. 
Die Kurven sind durchweg eng gefaBt ulid beruhen 
meist nut auf 4 Punkteli ( = 12 Einzelklassen). Bei 
dieser relativ geringen Variabilit~it zeichnet sich das 
Maximum tiberall gut ab. Die graphische Darstellung 
dieser Interpretation l~Bt sich durch die Summen- 
Prozent-Gerade im logarithmischen Wahrseheinlieh- 
keitsnetz erg~tnzen (Abb. 5A). Da die Vertrauens- 
bereiehe in den Darstellungen der eilizelnen Eiit- 
nahmekurven transgredieren, gentigt eili Sammel- 
kollektiv flit die 7oo Messungen. 

B. Reaktionstyp: Umstellung auf einmal ge~inderte 
ErythrocytengrbBen; (Huhn Nr. 29, Versuchs- 
gruppe: roter Hybridenwein, pur) bzw. nach ein- 
maliger Reaktion Rtickkehr zu den urspriinglichen 
Verhtiltnissen (HuhnNr. 1, Wasser-Kolitrolle). 

Das in den beiden Vorversuchskurven bei o,o6 t,2 
befindliche Maximum wandert ab Juli zur n~chst 
hbheren Zellgr6Ben-Klasse (o,o8 #2), wo es sich bis 
zum Versnchsende httlt (28. lo. 58). Die L/B-Indices 
blieben in diesem Falle unbeeinfluBt. 

Eine abgewandelte Art dieser Reaktion. besteht 
darin, dab eine einmal erfolgte Stbrung im Verlauf 
des Versuches durch die Riickkehr zu den anftinglichen 
Verhttltliissen ausgeglichen erscheint (Huhn Nr. 1, 
Wasser-Kontrolle). In diesem Fall zeigte der L/B- 
Index zur selben Zeit eine leichte 13etonulig des mehr 
rundlichen Zellmaterials. 

Die Anderulig der Maxima fiihren ill diesen beiden 
Fiillen zu zwei Sammelkollektiven, die j eweils Kurveli 
gleicher Maxima umfassen. Die eingezeichneten 
Vertrauensbereiche rechtfertigen diese Art der Zu- 
sammenstellung (Abb. 5 131 und B2). 

C. Reaktionstyp: Dauerreaktion. Huhn Nr. 28 (Ver- 
suchsgruppe" roter Hybridenwein, pur). 

In diesem Fall wird das Maximum der Kolitroll- 
kurven (bei 0,06/.2) im Laufe des Versuches bereits 
friihzeitig aufgegeben (0,07 #2), pendelt sich im Juli 
wieder auf den urspriiliglichen Wert ein, walidert im 
August erneut zum hbhereli Weft, um gegen Versuchs- 
ende sogar den Weft o,o8/*2 zu erreichen. Der L/B- 
Index blieb hier bei allen Pr~paraten unbeeinfluBt. 
Er lag im 13ereich der mehr rund-ovalen Zelltypen. 

Die Inkonstanz der Maxima erfordert bei der Dar- 
stellung im Wahrscheinlichkeitsnetz die Anlage yon 

2 1  
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3 Kollektiven. Besonders die Werte der letzten 
Blutentnahme fallen deutlich aus den beiden Kollek- 
riven frtiherer MeBwerte heraus (Abb. 5 C). 

D. Reaktionstyp: Verfallskurve. Huhn Nr. 43 (Ver- 
suchsgruppe: toter Hybridellwein, pur). 

Dieses Tier besitzt am Versuchsbegilln in ihren 
Gr6Bellklassen normal beschaffene Erythrocyten. 
Das Maximum liegt wieder bei 0,06 #L Bereits nach 
2 Monaten nimmt die Kurve ein v61lig anderes Aus- 
sehell all: SJe verflacht und zeigt einell l~lberschuB an 
extremell, ill diesem Fall besonders groBen Varianten 
(Typ der negativen ExzeBkurve). Diese eillseitige 
Verschiebung betr~gt 3 Gr6Bellklassen (~  9 Eillzel- 
klassell). Ein solcher ,,Kurvenverfall" findet sich im 
Laufe des Versuehes dort, wo die Ausstriehe roll 
moribunden Tieren stammen. Die Parallele zu der 
bekannten krallkhaften Vergr6Berung der Erythro- 
cytell bei moribunden Mensehen liegt auf der Hand 
(vgl. BOCK 2958 ). 

Der L/B-Index gestattet hier keine Rtiekschltisse, 
die denell der ver~llderten Erythrocytellgr6Be ein- 
deutig zur Seite zu stellen w~ren. Zwar ist ebenfalls 
eine Aberration der Form zu verzeichnen: Die Zellen 
silld extrem lang ulld schmal. Jedoch ist in diesem 
Fall die M6glichkeit yon Artefaktell nicht auszu- 
schlieBen, d.h.  es ist durchaus wahrscheinlieh, dab 
die atypisch groBen Erythrocyten auch in ihrer Koll- 
sistellz so ver~tndert erscheinell, daB der dutch das 
Ausstreichen auf die Zellen ausgefibte Druck eine 
Gestaltsver~nderung nach Art der vorgefundenell 
begiinstigt. 

Im Wahrscheinliehkeitsnetz tritt neben der stark 
vergrSBerten Zahl der Klassen eine ziemliche Uneill- 
heitlichkeit des Materials zutage, dutch die die St~rke 
der St6rung besollders gekellnzeichllet wird. 

Diese Reaktiollsarten (A--D) finden sieh, wie die 
nachfolgende Zusammenstellullg zeigt, in den einzel- 
nell Versuchsgruppen mit spezifischer H~ufigkeit 
wieder : 

Behandlung 

Wasser 
Silvaner 
WeiBer Hybridenwein, 

pur 
FS 4 
Roter Hybridenwein, 

pur 

n 
Tiere 

8 
8 

8 
4 

8 

Reaktionsar ten 
(von o. B. naeh der Schwere der 

St6rung gestaf felt 
A 

L 

B1 B~ C D 

4 -- -- 

3 i 

3 2 -- 

2 2 -- 

4 2 2 

Das g r u p p e n w e i s e  u n t e r s c h i e d l i c h e  Auf- 
t r e t e n  voll A b e r r a t i o n e n  d e c k t  s ich bis auf  
e inige wenige  F~l le  (4 yon 99 MeBwerten) mi t  
den bei der S e r u m a l l a l y s e  e rha l t e l l en  Er- 
gebn i s sen  und  den h i s t o l o g i s c h - p a t h o l o g i -  
schen B e f u n d e n ,  so dab die D e u t u n g  der  
R e s u l t a t e  g e m e i n s a m  e r fo lgen  kanll. 

S e r o l o g i s c h e  B e f u n d e  

Die Untersuchung des SerumeiweiBes spielt eille 
groBe Rolle ftir die Diagnostik der Leber, da dieses 
Organ an der Proteinsynthese direkt und indirekt 
beteiligt ist: Albumin (95%) und ein Teil der Globu- 
line werden in der Leber gebildet. Die Synthese der 
fibrigen GlObuline, vor allem des y-Globulins, erfolgt 

in Plasmazellen und Lymphocyten. Daraus folgt, dab 
eine Hyper-y-Globulin~imie nicht unmittelbar yon 
der Leber ihren Ausgang nimmt, sondern fiber 
Zwischensubstanzell, die als Reizstoffe und Antigene 
die y-Globulinproduktion anregen (EMMRICH 1957), 
verursacht wird. Leberfunktionsst6rungen lassen 
sich deshalb in der Regel an charakteristischen Ver- 
itnderungen der Zusammensetzullg der Sernmproteine 
erkellnen. Parellchymdestruktionen mallifestieren 
sich beispielsweise in einer starken Zunahme der 
y-Globuline (EMMRICH 1957). RIVA (1957) hat drei 
Disprotein~mietypen aufgestellt, wobei Leberparen- 
chymerkrankungen zum Typ I geh6rell, der sich durch 
Vermehrung der fi- ulld y-Globuline auszeichnet. 
Dutch die Papierelektrophorese wurde die Analyse der 
Sernmproteine sehr vereinfacht und ist nicht zuletzt 
deshalb zu eiller der wichtigsten Leberfunktionsproben 
geworden. 

Zun~chst war es erforderlich, als Bezugswert ein 
Normalserum aufzustellen. Da Hiihner fiir diesen 
Zweck keine gebr~tuchlichen Versuchstiere silld, 
finden sich in der einschl~gigen Literatur kaum 
Angaben fiber die Zusammensetzung ihres Blut- 
serums. Die vor der Verabreichung von Wein 
gewonnenell Ergebnisse schwallkten zum Tell erheb- 
lich, da die Tiere, an Auslauf und abwechslungsreiche 
Nahrung gewShllt, sich offenbar erst an ihre Lebens- 
bedingungen anpassen muBten. Nach einigen Wo- 
chen ergaben sich innerhalb eines bestimmten 
Schwankungsbereiches relativ einheitliche Ergebnisse 
ffir die Zusammensetzullg des Hfihnerserums (Tab. 1). 

Tabelle 1. N o r m a l s e r u m  yon Hi ihnerblut .  

A 

~2 

& 

y 

A/Glob. 

eigene Welte (Rel.%) n. JANSEN Bewegliehkeit 

36,65 
(34,03--39,14) 

4,62 
(3,57--5,36) 

3,53 
(2,64--4,61) 

lo,72 
(8,o4--12,35) 

13 ,01  
(lO,27--16,49) 

31,74 
(29,53--35,17) 

0,57 
(0,50--0,60) 

44 

! 

I 
6 

5 ~ 
E 

Ioo 

84;47 
(82,75--85,35) 

66,o6 
(64,70--68,12) 

44,51 
(41,87--46,82) 

25,86 
(24,96--26,73) 

Diese Werte sind das Resultat aus den Ullter- 
suchungen v0n 12o Tieren, welchen jeweils zweimal 
Blut entnommen war, wobei das gewonnene Serum 
wiederum zweimal aufgetrennt wurde. 

Das a2-Globulin war llicht immer zu findell. Der 
Schwallkungsbereich h~lt sich noeh innerhalb der 
ftir diese Untersuchungsmethode llormalen Grenzen. 
Obwohl tierische Normalsera gr6Beren Schwankungell 
unterworfen sind als das menschliche Serum (WuN- 
DERLY 1954, RIVA 1957), liegen unsere Grenzwerte 
noch relativ nahe beieinander. Die Benennung der 
einzelllen Globulillkompollentell war nicht immer 
einfach vorzunehmen, da sie Unterfraktionell auf- 
weisen, die miteillallder teilweise verschmolzen sein 
k6nnen, was llach RIVA ftir tierische Sera auch charak- 
teristisch ist. H~molyse, wie sie bei Tierserell h/iufiger 

2 1 "  
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Huhn Nr. 3 
(WeiBwein + Wasser 3 : x) 

1 

Huhn Nr. 15 
(Wasser-Kontrolle) 

2 

Huhn Nr. 4 
Rotwein + Wasser 3:1) 

3 

Huhn Nr. 1 
(Wasser-Kontrolle) 

4 

Huhri Nr. 5 7 
(Roter Hybridenwein 

+ Wasser 3:1) 
5 

Huhn Nr. 24 
(WeiBer Hybridenwein) 

6 

Huhn Nr. 54 
(WeiBer Hybridenwein) 
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Huhn Nr. 51 
(FS 4-Wein) 
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Huhn Nr. 21 
(FS 4-Wein) 

9 

Huhn Nr. 29 
(Roter Hybridenwein) 

l o  

Abb. 6. Normale und anormale Serumbilder bei Hfihnern. 

vorzukommen pflegt ( C R A D D O C K  U. LAWRENCE 1947), 
trat  verschiedentlich auf und nahm in bestimmten 
Serien im Laufe des Versuches zu. Dem Verh~iltnis 
yon Albumin zu Gesamtglobulin kommt in unserem 
Falle besondere Bedeutung zu, da es im Hinblick auf 
eine Leberfunktionsst6rung bestimmte Verschie- 
bungen erf~ihrt. An Hand dieser Verh/iltniszahlen 
lieB sich der Grad der Abweichung Vom Normalserum 
festlegen (s. Tab. 2). 

Nachdem erstmals von ABRAm und ROBERT-WAL- 
LICH und von SALVESEN (zit. nach RIVA) fiber charak- 
teristische Anderungen der PlasmaeiweiBk6rper bei 

Tabelle 2. Normale und  anormale Sera bei Hi~hnern nach 

A 

~2 

y 

A/Glob. 

Verabreichen vo~ 

normal 

36,65 
(34,03--39,14) 

4,62 
(3,57--5,36) 

3,53 
(2,64--4,61) 

l O , 7 2  
(8,o4--12,35) 

13 ,O1 
( lo,27--16,49)  

31,74 
(29,53--35,17) 

o,57 
(0,50--0,60) 

Hybriden- und  Edelwein. 

geringe Abweichung starke Abweichung 

26,77 
(24,98--31,83) 

4,64 
(3,14--6,15) 

3,46 
( 2 , 2 2 - - 4 , 0 0 )  

1 6 , 3 3  
( 1 3 , 1 9 - - 2 2 ,  5 O) 

13,o7 
(11,35--14,68) 

36,83 
(35,80--40,40) 

0,36 
(0,30--0,42) 

18,32 
(16,6o--21,75) 

4,7 ~ 
(3,99--6,54) 

3,52 
(2,16--5,38 ) 

16,65 
(11,81--21,99) 

13,14 
(10,95--16,16) 

45,24 
(40,75--63,35) 

0 , 2 2  
(o, 18--o,29) 

Lebercirrhose berichtet wurde, hat  sich dieses Gebiet 
stark ausgedehnt. Es sei hier nut  auf einige zusam- 
menfassende Darstellungen verwiesen ( W U N D E R L Y  

1954, RIVA 1957). EMMRICH (1957) setzt die Serum- 
proteine mit den fibrigen beim Menschen fiblichen 
Leberfunktionstesten in Beziehung und miBt dem 
SerumeiweiBbild einen besonderen Wert bei. Wir 
haben uns auf den Protein-Labilit~tstest beschr~inkt 
und die in der Humanmedizin gtiltige Konzeption 
fibernommen. Demnach mtissen bei Leberparei1- 
chymerkrankungen, wie Hepatitis, Cirrhose und 
Leberdystrophie, das y-Globulin und tells auch die 
/5-Globuline zunehmen, das Albumin aber muB sich 
verringern. Wie sich aus einer weitgehenden ~3ber- 
einstimmung der Serumbilder mit den histologischen 
Befunden ergeben hat  (s. Tab. 3), gelten diese Gesetze 
auch bei Htihnern. 

Bereits nach sechs Wochen Versuchsdauer zeigten 
mehrere Tiere mittlere bis starke Disproteiniimien. 
Abb. 6 bringt einige typische Serumbilder. 

Die Streifen 1--  4 stellen Normalsera dar, deren 
Proteinkomponenten den in Tab. 1 aufgeffihrten 
Werten entsprechen. Die Streifen 5, 6 und lO zeigen 
eine deutliche Hyper-y-Globulin~mie, die von einer 
Zunahme des fi~-Globulins begleitet ist ; der Albumin- 
anteil ist mehr oder weniger zurtickgegangen. Bei 
den Streifen 7, 8 und 9 ist neben einer tells erheblichen 
Albumin-Verminderung wiederum eine Vermehrung 
des y-Globulins zu erkennen, w~hrend die fl-Globuline 
sich unterschiedlich verhalten. Obwohl es alle Llber- 
g~inge von normaler bis extrem anormaler Zusammen- 
setzung des SerumeiweiBes gibt, so ist allen abwei- 
chenden Typen eine Vermehrung der y-Globuline 
gemeinsam. Die Extinktionskurven yon Seren gesun- 
der und kranker Tiere mSgen das Gesagte noch veran- 
schaulichen. Aus den Abb. 7 und 8 geht deutlich die 
Zunahme des fl-Globulins und eine Abnahme des 
Albumins hervor. Die extreme Hyper-y-Globulin- 
~mie, wie sie in Abb. 8c zu sehen ist, war selten. Am 
h~tufigsten waren Veriinderungen nach dem Muster 
der Abb. 8a und 8b, wobei entweder/~-Globulin oder 
die/~l-Komponente vermehrt sein konnte. Das Ver- 
h~tltnis Albumin zu Gesamtglobulin erfuhr eine 
charakteristische Verschiebung. An Hand der Quo- 
tienten wurden die Bereiche geringer und starker 
Abweichung vom Normalserum festgelegt (s. Tab. 2). 

In Diagrammen (Abb. 9) sei die Verschiebungs- 
tendenz noch einmal veranschaulicht, um den Vet- 
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gleich dieser Serumbilder mit denen anderer Objekte, 
auch mit denen des Menschen bei best immten Er- 
kranknngen, zu vereinfachen. Es sei j edoch bemerkt,  
dab diese Schematisierullg dem im Rahmen unseres 
Problems darzustellelldell EinfluB einer Weinsorte 
auf die Zusammensetzung des Blutserums eines 
Versuchstieres nut  wenig gerecht wird. Die Verschie- 
dellartigkeit der Einwirkung der zu untersuchellden 
Weine und des Verhaltens der Versuehstiere ist an 

,4 

A z 

/ / , ,  .,t ,'4 .. ',, / ', \ 
.,4 

b 2' 

A 

1 c A 7 

Abb. 7- a) Serumbild yon Huhn Nr. 3 (Versuehsgruppe: WeiBwein); 
b) SerumbiId yon Huhn Nr. a5 (Wasserkontrolle); 
e) Serumbild yon Huhn Nr. 24 (Versuchsgruppe: weiBer 

Hybridenwein, put) 

den groBen Schwankungsbereichen yon Albumin 
und y-Globulin (z. B. 4o,75--63,35 ) bei anormalen 
Seren zu erkennen. 

Von den 6o Htihnern, denen 6 Wochen llur Wasser, 
anschlieBend 8 Monate gruppellweise Wasser und 
verschiedene Weinsorten verabreicht wurden, hat ten 
33 anormale Serumbitder. Von diesen erreichten 11 
gegen Ende der Versuchszeit etwa wieder Normal- 
werte. Die Verteilung auI die einzelnen Versuchs- 
gruppen ist der folgellden Zusammenstellung zu 
entnehmell. 

\u 
Silvaner 
Portugieser 
FS 4 
Weit3er Hybridenwein + Wasser 3 : 1 
WeiBer Hybridenweii1, pur 
Roter Hybridenwein + Wasser 3 : z 
Roter Hybridenwein, pur 

normal 

L 

1 
1 

anormal 

3 
2 
1 

4 
3 
6 
7 
7 

Aus diesen Ergebnis~sen ist ein sch~idlicher Einflul3 
yon Itybridenweinen auf die Zusammensetzung des 
Blutserums unserer Versuchstiere und damit  auf die 
Itir die Serumproteinsynthese verantwortlichen Or- 

A Y 

J 

Y 

2" 

C 

Abb. 8. Mittlere his sfarke Disproteinfiraien des Serums, 
a) HuhR Nr. 29 (Versuchsgruppe: toter  Hybridenwein, put); 
b) Huhu Nr, 42 (Versuchsgruppe: roter Hybridenweia + Was ser 3 : 1) ; 
e) Huhn Nr. 51 (Versuchsgruppe: FS 4-Wein). 

gane unverkennbar.  Diesem Protein~tmietyp werden 
in der Humanmedizin Leberparenchymerkrankungen 
zugrunde gelegt. Demnach mtigten auch bei Hfihner- 
lebern Parenchymveriinderungen festzustellen sein. 

Rel.%' L 
qo- 

10 

o 
A ~, eeAp. 

~Zunahme 
A ~,%,a, A 7  

Abaahme 

Abb. 9- Charakteristische Verschiebung der Proteinkomponenten bei kranken 
Tieren. 

Um Aussagen hiefiiber machen zu kSnnen, ist eine 
Gegentiberstellung der histologischen Befunde nor- 
maler und abge~inderter H~ihnerlebern erforderlich. 
Dabei mul3 u. a. die vom Mellschen her bekallnte 
Tatsache, dab gewisse Leberanomalien Iullktions- 
m/il3ig ohne Einflu/3 bleiben k6nnen, im Auge behalten 
werden (KALK 1957). 
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Hism-pathologische Befunde 
Die g e s u n d e  H f i h n e r l e b e r  

Die intakte Hiihnerleber eines jungen Huhnes 
zeichnet sich durch relativ wenig Bindegewebe aus. 
Dieses beschr~inkt sich lediglich auf die Glissonsche 

schen Sternzellen sind dank ihrer leichten F~irbbarkeit 
gut sichtbar. Offensichtlich haben sie eine besondere 
Bedeutung, da sie sich bis zur mikroskopisch kaum 
erkennbaren Anordnung den Leberzellbalken an- 
schmiegen (Abb. ss), im pathologischen Zustand 
dagegen bis zur vollst~indigen Blockierung der Kapil- 
laren auszudehnen vermSgen (Abb. 12). Im gesunden 
Zustand t~iuschen sie sogar den Eindruck vor, dab die 
Kapillaren von einer deutlich sichtbaren Kapillar- 
wand eingefaBt sind. Allgemein scheint sich mit 
zunehmendem Alter der bindegewebige Anteil der 
Leber zu verst~irken. 

Die Sammelvenen der Hiihnerleber enthalten keine 
bindegewebige Adventitia, sondern h~ingen mit dem 
Leberparenchym fest zusammen. Das gilt erst recht 
fiir die V. centrales, die in der Hiihnerleber nur dank 
ihrer GrSBe yon den Sammelvenen untersehieden 
werden kSnnen (Abb. so). 

Das epitheliale Leberparenchym bildet die Galle 
und zeigt demnaeh eine bedeutsame sekretorisehe 

Abb. lo. Querschnitt dutch eine gesullde tttibalerleber. - -  (H~imatoxylin-Eosin; 
ZeiB Obj. 6,3, Ok. 8X)  

Kapsel und die Glissonschen Dreiecke. Eine Auftei- 
lung der Leber in Lobuli, wie sie vom Schwein be- 
kannt ist, fehlt. In dieser Beziehung verh~tlt sich die 
Hiihnerleber eher wie die Leber des Menschen (Abb. s o). 
In das Glissonsche Dreieck sind die zufiihrenden 
Pfortader~iste, die Venae interlobulares, eingelagert, 
wo sie st~indig begleitet werden von Asten der Arteria 
hepatica und von Galleng~ingen (Ducti biliferi). 
Abfiihrende gr6Bere Lebervenen liegen intralobul~tr 
isoliert zwischen den Leberbalken, wo sie leicht als 
Venae lobulares homolog den Zentral- und Sammel- 
venen erkennbar sind. 

Zwischen den Leberzellbalken hat sich ein feines, 
weitreichendes, reiches Kapillarnetz, das das Blut 

Abb. 21. Erweiterte Sinusoide in gesundem Lebergewebe.- Die. Kupffersehen 
Sterlmellen schmiegen sieh den Leberzellbalken an und tthasehen ein KapilIa/- 

epithel vor. - -  (H~matoxylin-Eosin; Zeifl Obj. 6,3, Ok; 8)<) 

aus den Venae interlobulares und zu einem geringen 
Tell aus der A. hepatica empf~ingt und den abftihren- 
den Venae lobulares zuftihrt, ausgebreitet. Das yon 
der Capsula fibrosa in das Inhere der Leber abge- 
zweigte ko!!agene Bindegewebe iibernimmt in der 
Leber die Rolle einer Gef~tBscheide um die V. inter- 
lobulares, A. hepatica und D. biliferi. Die Kupffer- 

Abb. 12. Volumings aufgetriebene, mit  Zellrestell und Lymphocyten angereieherte 
Sternzellen. Die Leberparenchyanzellen befindeI1 sich im Stadium tier Pykrmse 
und gehen zugrunde, wie deutlieh zu sehen ist. - -  (H/imatoxylin-Eosin; Zeig Obj. 

16, Ok. 8X) 

Funktion. Die Galle wird mittels intralobul~irer 
Gallenkapillaren in die Ducti biliferi und von diesen 
in die Gallenblase abgeleitet. Im gesunden Zustand 
sind die Leberzellen deutlich abgegrenzt zu erkennen, 
im pathologischen dagegen verlieren sie Struktur und 
Form und 15sen sich schlieBlich ganz auf. 

Die im Bereich normaler Schwankungen des Ge- 
samtstoffwechsels sich ergebenden akuten Zust~inde 
k6nnen sich beispielsweise durch Erweiterung der 
Blutkapillaren auswirken, die sich relativ h~iufig zu 
beachtlichen Sinusoiden ausdehnen und sich dabei 
reichlich mit Blut aufftillen oder aber vollkommen 
von Blur frei bleiben. Ahnliche Beobachtungen 
liegen vonder  menschlichen Leber vor (KAu~MANN, 
1958), ohne dab die Verbindung zu einem krankhaften 
Zustand damit gegeben scheint. Die Erweiterung der 
Sinusoide kann lokal unterschiedliche B ezirke (Abb. 11) 
verschiedenen Umfanges baId mehr zentral, bald 
peripher betreffen. Sie treten in gesunden wie auf 
Grund anderer Symptome auch in kranken Lebern 
auf, jedoch fast nie in der Umgebung einer abfiihren- 
den Vene. 
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Die l e i c h t  ver~ inder te  H i i h n e r l e b e r  
Als eine leichte Ver~tnderung ohne physiologische 

St6rung wird eine geringftigige Infiltration yon 
Rundzellelementen, die sich nur auf das perip0rtale 
Feld, das Glissonsche DreieGk, beschr~tnkt, ange- 
sprochell. Diese Rundzellelemente sind bindegewebi- 
ger Natur. Sie I~trben sich nach Mallory mit S~iure- 
alizarinblau-Anilillblau-Orange, wiG das Binde- 
gewebe, blau. In der I-Iumallmedizin schlieBt man 
aus der Tatsache der periportalen Bindegewebsinfil- 
tration auf beginnende Leberdystrophie bzw. HHepa- 
titis, obwohl die exkretorische Leberfullktion kaum 
gest6rt ist. Dieser Zustand wird als Pericholallgio- 
litis bezeiehnet. Bei Htihnern scheint eine leichte, 
vereinzelt auftretende Rundzellinfiltration eher zum 
normalen Bild einer gesunden Leber zu gehSren, als 
dab sie mit SiGherheit Ms Anzeichen einer beginnen- 
den Hepatitis gelten k6nnte. Da die elektrophoreti- 
sche Funktionspriifung bei solchen leichten Gewebe- 

Abb. 13. Hypertrophie und strahlenf5rmige Ausweitung des kollagenen Binde- 
gewebes mit periportaler Rundzellinfiltrafiom- (Mallory-F~irbung; 

ZeiB Obj. 16, Ok. 8X) 

ver~tnderungen auf keine St6rungen der Leber- 
funktion hindeutet, rechnen wir Tiere mit geringen 
periportalen Rundzellinfiltrationen bei der Auswer- 
tung unseres Versuches zu den nicht lebergesch~tdig- 
ten Tieren. Wir neigen auf Grund unserer Beobach- 
tungen zu der Annahme, dab geringfiigige Rundzell- 
infiltrationen zum normalen Entwicklungsbild der 
Htihnerleber geh6ren, denn man finder derartige 
Ver~inderungen sowohl bei den /iuBerlich gesunden 
Tieren, die Wasser, weigen oder roten Edelwein 
getrunken haben, wig auch bei Hybridenwein trin- 
kenden Hiihnern mit sonst normalem Lebergewebe 
und normaler Leberfunktion. Bei keinem Tier dieser 
Befundgruppe wurden Appetitlosigkeit, Legellot noch 
Ascites oder andere bei der Sektion makroskopisch 
sichtbare Krankheitssymptome der Leber festgestellt. 
Das Gleiche gilt auGh yon einer leichten Verfettung 
der Leber, bei der nicht festgestellt werden konnte, 
dab mit ihrer Entwicklung Gewichtsverlust, Unlust 
oder Appetitlosigkeit urs~ichlich verbunden ist. Wir 
registrieren die Tatsache einer leichten Leberverfet- 
tung, ohne ihr eine Bedeutung im Rahmen der Ana- 
lyse unserer Problemstellullg beizumessen. 

L e b e r d y s t r o p h i e n  und  Ci r rhose  
Von histologisch und cytologisch llormalen, gesun- 

den Leberpartien sind akute Leberdystrophien im 
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Abb. 14, Von hypertrophem kollagefien Bindegewebe durchzogene Leber 
(Cirrhose). - -  (H~imatoxylin-Eo~in; Zeig Obj. 16, Ok. 8X) 

mikroskopischen Bild deutlich verschieden. 13ei dem 
Studium des ver~tnderten Gewebes ist grunds~tzlich 
zwischen einer Hypertrophie eines normalell Gewebes 
und einer hypertrophen Neubildung eines Gewebes zu 
ullterscheiden. Es kommt h~tufiger eine verst~trkte 
Neubildung yon Rundzellelementen interlobul~tr vor 
als eine Verbreiterung des kollagenen Bindegewebes, 
der Glissollschen Kapsel und Dreiecke. Eine Hyper- 
trophie des kollagenen Bindegewebes besteht nicht 
nur in einer Verdickung der bindegewebigen Umhiil- 
lungen, sondern prfigt sigh vor allem in einer strahlen- 
fSrmigen Ausweitung zwisGhen den Leberzellbalken 
aus (Abb. 13). SchlieBlich: durchziehen die hyper- 
trophen kollagenen Bindegewebsstr~nge unter  VGr- 
driillgung der Leberparenchymzellen die gauze Leber 
(Abb. 14). Es braucht night besonders betont zu 
werden, dab es yon beginllender Hypertrophie des 
kollagenen Bindegewebes bis zum cirrhotisGhen Sta- 
dium alle lJberg~inge gibt. Wo man bei der Klassi- 
fizierung die Grenze zieht, ob eine Leber zu der Gruppe 
geh6rt, die man als cirrhotisch bezeichllen kann oder 
lloGh nicht, bleibt der Entscheidung des jeweiligen 
Untersuchers iiberlassen. 

Rundzellelemente entstehen zun~tchst nur in Ver- 
bindung mit den Glissonschen Dreiecken (periportal), 
seltener auch mit der Glissonschen Kapsel (peripher) 
(Abb. 15). Bei Hypertrophie dehllen sich diese Herde 
nicht nur iiberm~iBig aus, sondern sie entstehen auch 
interlobul~ir, schGinbar unabh~ingig yon bindegewe- 
bigen Leberelementen. Schliel31ich dringen sie zwi- 
schen die Leberzellbalken und verdr~tngen ullter 
Aufl6sungserscheinungen des Leberparellchyms die 
Leberzellen, wie es in Abb. 16 und 17 zu erkennen ist. 

Abb, 15. Periphere und periportale Rundzellirffiltration. - -  
(H/imatoxylin-Eosin; ZeiB Obj. 6,3 , Ok. 8X) 



328 H. BREIDER, G. REUTHER und E. WOLF: Der Z~chter 

Beide Arten der Bindegewebshypertrophie und der 
Hypertrophie von Rundzellelementen treten im 
cirrhotischen Stadium fast stets nebeneinander auf, 
wobei bald die eine Art yon Hypertrophie, bald die 
andere vorherrschend das Krankheitsbild bestimmt. 

Bei Htihnern mit gest6rter Leberfunktion oder 
pathologisch ver~ndertem Lebergewebe k6nnen die 
Kupfferschen Zellen sich derartig ausdehnen, dab 
man sie im mikroskopischen Bild mit ihren zahlrei- 
chen Einschlfissen (Zellreste) ftir die Ursache von 
Blutstauungen in dem Kapillarsystem halten k6nnte, 
die eine entsprechende Wirkung auf den gesamten 
Leberkreislauf ausiibten. Der Zustand der Kupf- 
ferschen Zellen ist eine der auffallendsten Eigenttim- 
lichkeiten der ver~nderten Leber. Ob und in welcher 
Weise ihre volumin6se Auftreibung einer der Erwei- 
terung der Sinusoide entgegengesetzten Reaktion 
entspricht und ob in dieser Ausweitung m6glicher- 
weise das Symptom einer Intoxikation gegeben w~re, 
ist nicht zu entscheiden, wenngleich die Beobach- 
tungen zugunsten einer solchen Deutung sprechen. 
Namentlich in den endst~ndigen Zellen nahe hyper- 
trophierender Bindegewebsbezirke periportal und 
peripher - -  kommt es zur deutlichen Aufl6sung zu- 
n~chst einzelner Zellen, schlieBlich yon ganze n Leber- 
zeUbalken. In solchen F~llen zeigen sich groBe zellfreie 
Gebiete innerhalb des Organs, womit im allgemeinen 
das Endstadium einer lokalen Leberatrophie erreicht 
ist. 

C y t o l o g i s c h e V e r ~ n d e r u n g e n  
am L e b e r p a r e n c h y m  

Zwei Vorg~nge der Leberatrophie sind bemerkens- 
weft: Einmal die Aufl6sung durch ~3berfunktion, 
das andere Mal die Aufl6sung durch Isolation und 
Verdr~tngung. 

Die Aufl6sung durch ~berfunktion (vgl. auch 
EGE~ 1957) wird urs~chlich eingeleitet und aufrecht 
erhalten durch direkte Intoxikation. W~hrend sich 
in den verschiedenen Funktionsstadien innerhalb 
der Leberzelle tier Kern immer deutlich vom Plasma 
abhebt, 16sen sich bei beginnender Atrophie infolge 
~lberfunktion Kern und Plasma zu einer mehr oder 
weniger homogenen wabig-schaumigen Masse auf, 
die schlieBliCh yon den Kupfferschen Sternzellen 
resorbiert bzw. umschlossen wird. Dabei ist be- 
merkenswert, dab sich unter den Einschltissen der 
Sternzellen abet auch gleichzeitig viele Lymphocyten 
finden, deren LTberproduktion damit deutlich wird 
(vgl. Abb. 22). 

Die Atrophie yon Leberzellen durch Isolation 
erfolgt durch Hypertrophie des kollagenen Binde- 
gewebes (Abb. 13 u. 24), sowie durch hypertrophierte 
Rundzellbildung (Abb. 16 u. 17). In beiden F~llen 
werden Leberzellbalken zun/ichst isoliert und von 
j eglicher weiterer Funktion ausgeschlossen. Die Folge 
ist eine fortschreitende Pyknose, wie sie in Abb. 12 
zu erkennen ist. In einigen F/~llen kommt es hierbei 
auch zum Einschlul3 yon Resten defekter Leber- 
zellen in die Kupfferschen Zellen und schliel31ich zur 
Vernichtung der Kupfferschen Zellen selbst. Da- 
durch entstehen yon Bindegewebe begrenzte Hohl- 
r~ume (Abb. 14). In vorgeschrittenen Stadien der 
Cirrhose nehmen sowohl kollagenes Bindegewebe als 
auch Rundzellelemente grol3e Bezirke innerhalb der 
Leber ein. 

Abb. x6. Hypertrophie VOlt periportalen Rundzellelementen und gleichzeitige 
AuflSsung und Verdr~ngung der Leberzellen (Cirrhose) . -  (H~matoxylin- 

Eosin; ZeiB Obj. 6,3 , Ok. 8X) 

Abb. 17. Hypertrophie yon periportalen Rundzellelementelx und gleichzeitige 
Aufl~sung und Verdr~nglmg tier LeberzeUen (Cirrhose). (H~matoxylia-Eosin ; 

Zeii3 Obj. 16, Ok. 8X) 

B e s o n d e r h e i t e n  der L e b e r v e r ~ n d e r u n g  

Eine besondere Art von Lebersch~tden stellen die 
schw~rzlichen Leberflecken und Gallenknoten dar, 
wie sie bei 6 yon 36 Hybridenwein trinkenden 
Htihnern beobachtet wurden. Von diesen H/ihnern 
zeigten 3 deutliche Leberdystrophie in der Umgebung 
der Knoten. W~hrend die Leber des Huhnes Nr. 24 
(Abb. 2) auch total cirrhotisch war, beschr~nkten sich 
die iibergroBen Gallenknoten bei dell Hiihnern Nr. 43 
und 53 (Abb. xS, 19) auf einen Tell des rechten oder 
linken Leberlappens. Bei Huhn Nr. 53 war der betref- 
fende Lappen bereits auch pathologisch ver~ndert, 
w~hrend der andere nach dem mikroskopischen Unter- 
suchungsbefund durchaus noch gesund erschien. Der 
serologische Funktionstest verlief bei viermaliger 
Wiederholung normal. Die Abbildungen m6gen einen 
Begriff von den tiefgreifenden Ver~nderungen geben, 
die einen Ikterus schwerster Art nach sich ziehen 
k6nnen. Da die G a l l e n p i g m e n t a b l a g e r u n g e n  
mi t  a n s c h l i e B e n d e r  m a l i g n e r  E n t a r t u n g  des 
u m g e b e n d e n  Gewebes  nur  bei d e n j e n i g e n  
H i ihne rn  g e f u n d e n  wurden ,  die H y b r i d e n w e i n  
g e t r u n k e n  b a t t e n ,  is t  der SchluB gerech t -  
f e r t i g t ,  dab die Ursache  d ieser  Ar t  yon  Leber-  
s c h ~ d i g u n g  mi t  h o h e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  
im H y b r i d e n w e i n  zu suchen  ist. Leichte hyper- 
trophe Farbstoffablagerungen haben offensichtlich 
so lange keinen EinfluB auf den normalen Funktions- 
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ablauf, als nicht schwerwiegende Leberdystroptlien 
einsetzen. 

Die vorstehenden histologischen Befunde sind in 
einer 13bersichtstabelle gemeinsam mit den h~imato- 
logischen und serologischen Ergebnissen dargestellt 
(Tab. 3). 

Z u s a m m e n f a s s e n d  k a n n  f e s t g e s t e l l t  wet -  
den, dab weil3e wie r o t e  H y b r i d e n w e i n e  eine 
t o x i s c h e  W i r k u n g  auf  die Leber  aus i iben ,  die  
sich in Ve rXnde rungen  des L e b e r g e w e b e s  
ausprXgt.  Je  n a c h  der  i n d i v i d u e l l e n  Eigen-  
a r t  bzw. E m p f i n d s a m k e i t  des Tieres  t r e t e n  
die L e b e r d y s t r o p h i e n  und  L e b e r a t r o p h i e n  
e n t w e d e r  sehr  ba ld  und  s t a r k  oder  e rs t  all- 
m/ ihl ich ein. Die i n d i v i d u e l l e  Versch ieden-  
a r t i g k e i t  der V e r s u c h s t i e r e  pr~igt s ich auch  
in der Art  und  im Grad  der  Lebersch~id igung  
aus. Abgesehen  yon  der A b l a g e r u n g  yon  
schwarzem~ G a l l e n p i g m e n t  u n d  der  B ! ldung  
von schw/ i r z l i chen  G a l l e n k n o t e n  in der Leber  
k o n n t e n  ande re  spez i f i s che  I n t o x i k a t i o n s -  
e r s c h e i n u n g e n  auf  G r u n d  yon  we igen  oder  
r o t e n  H y b r i d e n w e i n e n  neue re r  Zei t  n i c h t  
f e s t g e s t e l l t  werden.  

D i s k u s s i o n  
Die Obereinstimmung unserer einzelnen Ergeb- 

nisse gestattet eine gemeinsame Diskussion, der die 
Angaben der Tab. 3 zugrunde gelegt seien. Wie die 
Wasser-Kontrollhiihner zeigen, ist der Fliissigkeits- 
bedarf eines Huhnes pro Tag relativ groB. In der 
Fliissigkeitsmenge pro Tag kann das Huhn offenbar 
keinen Unterschied zwischen Wasser und Wein 
machen, was fiir derartige Untersuchungen besonders 
wertvoll ist. Das Quantum liegt - - y o n  extremen 
Typen und Krankheitszust~nden abgesehen m b e i  
loo bis 23 ~ cm 3 pro Tag. Bei dieser fiir ein Huhn 
relativ groBen t/iglichen Weinmenge iiberrascht die 
Tatsache, dab der E d e l w e i n -  unverdiinnt oder 
verdtinnt gegeben - -  im Vergleich zum Wasser keine 
in qualitativer wie quantitativer Hinsicht abwei- 
chenden Gesundheitsseh~iden, also weder spezi- 
fische Funktionsst6rungen noch spezifische histo- 
pathologische Organanomalien hervorruft, wie sie 
beispielsweise bei Hybridenweinen schon teilweise 
nach 4--6wSchigem GenuB Iestzustellen waren. Es 
scheint auch beztiglich der Ansprechbarkeit eines 
Huhnes anI Hybridenweine gleichgiiltig zu sein, ob 
diese rein oder mit Wasser (ira Verh~tltnis yon 3 Teilen 
Wein:l  Tell Wasser) verdiinnt getrunken wurden. 

Ist ein Huhn erblich fiir Leberst6rungen anffillig 
oder/und modifikativ (z. ]3. dutch Tb., Krebs u. a.) 
auI stoffwechselst6rende Reize leicht ansprechbar, 
so treten St6rungen im Gesundheitszustand unter 
gewissen Umst~nden (z. t3. beschr/inkte Bewegungs- 
freiheit, Haltung in Legebatterien) auch dann auf, 
wenn nut reines Wasser als Versuchsgetr~ink gereicht 
wird. Derartige einzukalkulierende bzw. voraus- 
zusetzende Unsicherheitsmomente wnrden dadurch 
aufgefangen, dab a) dem eigentlichen I-Iauptversuch 
ein gleich groBer Vorversuch vorausging und b) ein 
relativ grol3es Zahlenmaterial verwendet wurde. 
Fassen wir zum Zwecke der Beurteilung des 
Umfanges der Sch/idigungen durch Hybridenweine 
die Gruppen der Wasser- und Edelweintrinker 
zusammen, so lassen sich insgesamt 25% (6 yon 

Abb. x8. Querschnitt dutch einen braun-schwarzelt Gallenknoten der Leber des 
Huhnes Nr. 53- Das Gewebe ist in der Umgeblmg des Knotens entartet.  Zwischea 
dem hypertrophierten Bindegewebe und dem noch funktionstfichtigen Leber- 
gewebe ist Galleilpigment a b g e l a g e r t . -  (H~imatoxylin-Eosill; ZeiB Obj. 6,3, 

Ok. 8)4) 

Abb. 19. In einem anderen TeiI des gleichen Leberlappens wie in Abb. 18 beob- 
achtet man  Neigung zu Fetfleberbildung und Leberzellatrophie. - -  (Mallory- 

F~irbung; ZeiB Obj. 16, Ok. 8X).  

24 Tieren) als Norm annehmen, d.h. dab normaler- 
weise unter den yon uns verwendeten Hiihnern 25% 
auch dann leberkrank geworden w/iren, wenn sie 
keinen Hybridenwein zu trinken bekommen h~tten. 
Da nach der histologischen Untersuchung 31 von 
36 leberkrank, nach dem serologischen Befund 27 yon 
36 krank waren, miiBten also 9 yon 31 abgerechnet 
werden, um festzustellen, dab 22 Tiere yon 36, d. h. 
61,1% durch Hybridenwein leberkrank geworden 
sind. 

Da nicht der Athylalkohol, wie er auch im Edel- 
wein der Vitis vini/era vorhanden ist, Ursache fi~r 
erh6hte Leber- und Stoffwechselst6rungen sein kann, 
wie unser Versuch klar und eindeutig gezeigt hat, 
miissen andere hybridenwein-spezifische Stoffe als 
Ursache ffir den auBerordentlich hohen Prozentsatz 
von Gesundheitsst6rungen verantwortlich gemacht 
werden. Ob diese nun als h6here Alkohole, Fusel oder 
sonstige hybridentrauben-spezifische Stoffe wirken 
und m6glicherweise mit der Resistenz in Zusammen- 
hang stehen und als Ausl6ser bzw. Reize fiir Leberfunk- 
tions- wie Lebergewebest6rungen in Frage kommen, 
ist nach unseren Befunden noch nicht zu entscheiden. 

Diese Schlugfolgerung gewinnt um so mehr Gewil3- 
heit, als die Clbereinstimmung zwischen den sero- 
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Tabelle 3. Zusammen/assende Darstellung der Be/unde aus den Beobachtungen wiihrend des Versuches und 
wtihrend der Sektion, insbesondere der hiimatologischen, serologischen und histo-pathologischen Untersuchungen. 

Nr. 
des Ver- 

suc, hs- 
tieres 

15 

16 

3 ~ 

31 

45 

4 6 

60 

Vemuchsgruppe 

33 

48 

4 

Wasser 

i 
2 Edelwein, weiB 

(put) 
17 

32 

47 

3 WeiBer Edelwein 
+ Wasser 3 : 1 

18 ,, 

~J 

Edelwein, rot 
(pur) 

19 ,, 

34 ,, 

49 
J~ 
J ~  

5 I~oter Edelwein 
+ Wasser 3 : 1 

2 0  ~, 

35 
5 ~ ,J 

6 FS 4 (pur) 
(Hybridenwein, 

weiB) 

21 , ,  

36 ,, 

51 

)etr~inke- 
menge 

~samt 
ecru 

44 22o 

47 28o 

3762o 

47 18o 

5438o 

55320 

43 680 

43 12o 

24155 

32534 

27256 

27913 

32880 

30908 

48224 

9872 

257o6 

36984 

27430 

25488 

28628 

39596 
31o78 
32440 

3o9o3 

Beobachtungen w/ihrend 
des Versuches und 
Sektionsbefund 

O. B .  

0 . ] 3 .  

schlechter Leger; 
Ascites; t t au t  : grau; 
Korea 
Fleisch: r6tlich 
Hant :  gran 

O. B .  

O, B .  

o.]3. 

schlechter Leger; 
Leber: dnnkel, har t  

O. g .  

0 . ] 3 .  

o . B .  

Leber: dunkel; 
Gallenblase nicht ] 
gefiillt i 
Milz vergr6Bert i i 

[ 
Koma, Ascites, 
Leber: groB und hell 

Erythrocyten 

4•  o .B.  
1 x ver- 
gndert  

o .B.  

ver/indert 

vergndert  

vergndert  

o.]3. 

o .B .  

vergndert  

vergndert  

Blutserum 

o .B.  

o .B.  

anormal 

o .B .  

3 •  B. 
1 X anormal 

o.]3. 

o .B .  

anormal 

xo .  B. 
X anormal 

Eierstockkrebs 

F, ierstockkrebs ; 
Milz leicht vergr. 

O~ B. 

o .B.  

o .B .  

Koma, Ascites, 
Schrumpfleber, 
Gallenblase nicht 
gefiillt; Milz vergr. 

o.B. 

0.]3. 

: o .B .  

o .B.  

o . B .  

ver~indert 

i 

o.]3. 

o .B.  

O. B ~  

o.B.  

0 . ] 3 ,  

o , B .  

anormM 

O. B .  

o .B.  

o .B .  o .B .  

o . P .  o .B.  

Iehlt Be- o .B .  
obachtung 

Leber 

0 . ] 3 .  

leichte Fet t leber  mit  
beginnender Rundzell-  
infi l tration 
Cirrhose 

starke Rundzellinfil- 
trat ion; Leberdystro- 
phie; schwer krank 
beginnende Rundzell- 
infiltration 

o. 13. 

o.]3. 

starke Rundzellinfil- 
tration; schwere Leber- 
atrophie 

Erweiterang der Sinu- 
soide; o. B. 
leichte Rundzellinfil- 
t rat ion 
leichte Rundzellinfil- 
tration 
leichte Rundzellinfil- 
tration 

0.]3. 

starke Rundzellinfil- 
tration; schwere Leber- 
dystrophie; schwer 

krank 
0.]3. 

0.]3. 

o , B .  

Erweiterung der Sinu- 
soide, sonst o. B. 
Beginnende Fettleber,  

sonst o. B. 

}~rn~h- 
rungszu- 
stand * 

II 

I 

IV 

II 

II 

1 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

I 

IV 

II 

II 

I 

I 

I 

Vorzeifige 
TStung 

wegen Korea 
am 

19.8.58 
Kon- 
troHe 

17 . 6.58 
Krebs 

O. B .  
o.B.  

Koma; rechter 
Leberlappen vergr. ; 
vergrOBerte Milz 

rechter Leberlappen: 
hart ;  Gallenblase 
nicht gefiillt; Lege- 

not 
28741 Koma;  Leber: 

dunkel, hart ;  Gallen- 
blase nicht geitillt 

1356o Schrumpfleber, har t ;  
verkleinerte Milz, 

irrsinnig 
13834 Korea; Riesenleber, 

hart 
* Zeichenerkl~hung: Era~ihrungszustand I :  sehr gut ;  I I :  gut;  I I I :  mittel ;  IV:  mXgig. 

o .  B .  

o . B .  

O. B .  
o . B  

3•  o .B .  
1 x anor- 

mal 

lokale Cirrhose; 
schwer krank 

leichte Fettleber, be- 
ginnende Rundzell- 
infiltration 

o .B .  
o .B .  

starke Leberdystrophie; 
schwer krank 

IV 

I I  

I I  

ver~ndert 

ver~indert 

vergndert  

vergndert  

anormal 

anormal 

anormaI 

anormal 

periphere Leberdystro- 
phie; Rundzellinfil- 
tration; (schwer krank) 

schwere Leberdystro- 
phie; hypertrophe 
Rnndzellinfiltration 

(schwer krank) 
Cirrhose 

Cirrhose 

i-- 
IV 

IV 

III 

IV 

28.6. 58 

8 . 7 5 8  
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Tabelle 3 (Fortsetzung) 

St .  
des Ver- 

suchs- 
tieres 

8 
2 2  

23 

37 

38 

5 2  

53 

9 

10 

24 

25 
39 

4 ~ 
54 

55 

11 

12 

26 

27 

41 

42 

56 

57 

Versuchsgruppe 

Weil3er t Iybr iden-  I 
wein +.  Wasser / 

3.,~ 

~3 

Hybridenwein,  
weiB (pur) 

Roter  Hybriden-  
wein + Wasser 

3:1 

Jl 

13 I Hybridenwein, 
rot  (pur) 

~4 ! , ,  

i 
I 

GetrSnke- 
mellge 

illsgesamt 
ecru 

35 924 

48 lO4 
34656 

2136o 

3885  

45068 

3004 

38364 

37669 

37588 

24098 

241o 
42571 

46023 
46989 

5787 

20036 

36628 

49604 

38312 

52796 

31344 

52356 

15 896 

Beobachtungen w~ihrend 
des Versuehes und 

Sektionsbefund 

Leber leicht vergr. 

O . B .  
Koma 

Koma, Schrumpf- 
leber, dunkel, har t ;  
Gallenblase nicht 

geliill t  
Korea, Schrumpf- 
leber, har t  

Leber leicht vergr. ; 
schwarze Pigment-  
flecken in der Glis- 
sonschen Kapsel  
Korea, Schrumpf- 
leber, dunkel, har t  

Riesenleber mit  
schwarzen Pigment- 
hSekern auf dem 
reehten Leberlappen 

Erythrocyten 

Beobach- 
tung fehlt 

Blutserum 

O. B~ 

O.B. 
3•  o .B .  
1 • anorm. 

anormal 

O. B, 

anormal 

Beobach- 
tungen 
fehlen 

o .B .  

Leber 

Erweiterung der Sinu- 
soide, beginnende 
Rundzellinfil tration 

0.]3. 
periportale Rundzell- 
infiltration, Hypertro-  
phie des kollagenen 

�9 ]3indegewebes (schwer 
krank) 

periportale Rundzell- 
infil tration; s tarke 
Leberatrophie - -  Cirr- 

hose 
Verstarkte Rundzell- 
infil tration; schwere 
Leberdystrophie;  

schwer krank 
Cirrhose 

Cirrhose 

rechter Leberlappen : 
Cirrhose linker Leber- 
lappen:  leicht krank 

K0ma; Leber:  hell 
dunkel;  
Leber mit  schwarzen 
Pigmentflecken in 
der Glissonschen 
Kapsel;  Milz vergr. 
Legenot 
Koma, Schrumpf- 

leber 
Koma 
Ascites 

o . B .  
Legenot;  Schrumpf- 
leber:  har t  
Riesenleber : h e l l ~  
dunkel, har t ;  Koma, 
Ascites 

Koma; Leber vergr., 
har t  

vergr6Berte Milz 

Leber vergr., har t ;  
Koma 
Sehrumpfleber:  hel l~  
dunkel,  har t  
Leber:  fleckig; Haut :  
grau, Fleisch: r6t- 
lich; Aseites 
linker Leberlappen 
Ileckig, har t ;  Koma ; 
Aseites 
Leber:  dunkel, har t ;  
vergr. Milz; Koma 
linker Leberlappen:  
klein, rechter 
Leberlappen:  groB 
Leber hart; Milz 
vergr613ert; Koma 

Schrumpfleber; i 
Milz vergr6gert  ] 
Leber mit  schwarzen [ 
Pigmenth6ckern ] 
fibers~t; Koma p 

ver~ndert  

o .B .  

vergndert  

ver~ndert  
o .B .  

o .B .  
ver~ndert  

ver~tndert 

Beobach- 
tung fehlt 

3 •  o .B.  
1 • anorm. 

o .B .  

anormal 

anormal 
3X o .B.  
l x anorm. 

o. 1:3. 
anormal 

anormal 

2 •  
1 X anorm. 

Cirrhose 

Cirrhose 

Cirrhose 

Cirrhose 
schwere Leberatrophie 

(schwer krank) 
o .B .  

Cirrhose 

Cirrhose 

hyper t rophe Rundzell- 
infil tration; schwere 

ver~ndert  

ver/indert 

O. g .  

anormal 

3•  o .B .  
i • anorm. 
3•  o .B .  
1 • anorm. 

anormal 

anormal 

anormal 

anormal 

anormal 

Leberatrophie 
(schwer krank) 

schwere Leberatrophie 
(schwer krank) 

Cirrhose 

Cirrhose 

Cirrhose 

Cirrhose 

Cirrhose 

Cirrhose 

beginnende Rundzell- 
infil tration 
Cirrhose 

Vorzeitige 
Ern~ih- TStung 
rungs- wegen Koma 

zustand am 

I I  

IV 19. 8.58 

IV 

IV 

IV 12.4. 58 

n 

z w  

IV 

IV 19. 8.58 

IV 24.4. 58 
IV 

IV 13.5.58 

IV 7 .7 .58  

IV 

IV 

I I I  

IV 

IV 

IV 

IV 28.6 .58  

2 .5 .58  
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Tabelle 3 (Fortsetzung) 

Nr. 
des Ver- 
~uchs- 
tieres 

28 

29 

43 

44 

58 

59 

Versaehsgruppe 

Hybridenwein, 
rot (pur) 

Getr~xlke- 
menge Beobachtungen w/ihread 

insgesamt des Versuches and 
ccm Sektionsbefund 

24428 Schrumpfleber, 
dunkel; Milz vergr. 
Korea; Legenot 

34734 Leber gefleekt; 
Galle schwarz 

61o Schrumpfleber, hart, 
dunkel mit sehwarz- 
braunen Gallenkno- 
ten ; Galle sehwarz ; 
Korea; Legenot 

36526 Leber: hell, hart; 
Korea 

21583 linker Leberlappen: 
blau-griin; Korea; 
Ascites 

4 ~ 313 Leber: hell dunkel, 
sonst o. 13. 

Ery th rocy ten  Blutserum Leber  

ver~ndert anormal akute Leberdystrophie; 
periphere Rundzell- 
infiltration 

ver/indert anormal Cirrhose 

verandert anormal Cirrhose 

verandert anormal Cirrhose 

ver/indert anormal Cirrhose 

o.B. o.B. 

logischen und histo-pathologischen Beiullden 77,8% 
betriigt. Das ist immerhill erstaunlich, weil ill der 
humallmedizillischen Li teratur  die fJbereinstimmung 
zwischen dem Eiweiglabilit~ttstest mittels Elektropho- 
rese und Cirrhose ebellfalls mit 8o% allgegeben wird 
(KALK 1957). Erst  die Ergitnzullg der serologisehen 
Untersuchullgen dutch ]3i0psie gibt einell vollst~ll- 
digell Uberblick tiber den zahlellm~Bigen Umfang der 
Leberkrankheiten.  

~)bereillstimmung zwischen den h~tmatologischen 
und histo-pathologischen Ulltersuchungsbefunden be- 
steht in 30 rol l  31 ulltersuchten Fitllen, d. s. 96,8% 
~]bereinstimmullg. Auch zwischen den hXmato- 
logischen nlld serologischen Beobachtungell besteht zu 
96,1% im Elldergebllis f3bereinstimmung. Die Er- 
gebllisse wurden unabhitllgig volleinander erhoben, 
so dab der fdbereinstimmullg bet der Beurteilung 
ullserer Frage eille erh6hte Bedeutung zuerkallnt 
werden kann. 

Es war nicht m6glich festzustellen, dab Hybridell- 
weine yon weiBen F1-Rebenhybriden dell Gesulld- 
heitszustand st~irker beeintr~tchtigtell als etwa Weine 
yon sogenallnten lleuen Hybridenreben der F2-Rtick- 
kreuzung mit Vini/era (FS 4)- Es besteht  die Auf- 
fassung, dab die Sch/idlichkeit der Hybridenweille 
nicht davon abhfingig ist, ob eille F1-Hybride vo r -  
w i e g e l l d  Wildreben-Erbgut enth~lt, sollderll viel- 
mehr yore Grade der ererbten physiologischell Resi- 
stenz, die auf Wildrebengenen beruht.  Die Grund- 
lage der physiologischen Resistellz ist sicherlich eille 
stofflich-chemische SubstallZ, deren Gelle in einem 
Vini/era-Gellom ill ihrer Manifestation nicht gest6rt 
bzw. gehemrnt werdell. Das wtirde bedeuten, dab 
es zwar m6glich ist, dank der freien Kombillierbar- 
keit der Geile die qualit~itsbestimmenden Vini/era- 
Erbfaktoren rnit dell physiologische Resistenz be- 
dingellden Genen amerikallischer Wildrebenartell 
zu kombillieren, dab abet ill der Realisatioll diese 
Gellkombinatioll sich als ullerwfinscht erweist, wenn 
die Hybridenweille trotz Qualit~ttseigenschaften i. S. 
HUSl;ELDS (zit. n. DC~I.MASSO) gesulldheitssch/idlich 
sind. Man kalln in der Hybridenrebenztiehtung das 
Qualit~tsproblem nicht Init dem Resistellzproblem 
in dieser Weise gleichzeitig 16sen, weshalb es verfehlt 
erscheillt zu behaupten,  dab Hybridellreben h6here 
Qualit/itsleistungell vollbrillgen k6nllen als Vini/era- 

beginnende Fetfleber; 
leichte Rundzelliniil- 

traction 

l~rn/ih- VorzeitigeT6tung 
rungs- 

zustaild wegelXamKOma 

IV 11.9. 58 

IV 

IV 9.4.58 

IV 

IV 21.7- 58 

I 

Rebensorten. Der Begriff der, ,Qualit / i t"  im Weinbau 
llmschlieBt ullbedingt den Begriff der ,,Vertr~iglich- 
kei t"  ulld ,,Gesulldheitsf6rderung" bzw. ,,Gesund- 
heitserhaltung". 

Es scheint, dab diese Begriffsdefinition seit Eill- 
fiihrullg von Hybfidellreben ulld mit der Freigabe 
ihres Anbaues in eilligen Weinbaul/illdern Europas in 
Vergessenheit geratell ist. Um so erfreulicher ist es, 
wenn die frallz6sische Humallmedizin in Zusammen- 
arbeit mit der Pharmazie im Jahre 1957 einen illter- 
llatiollalell KollgreB gehalten hat, der sich u. a. mit 
der Frage besch~ftigte, warum der tiber Jahrhunder te  
gute Wein ill den letzten Jahrzehll ten mehr und mehr 
die Mediziner, insbesondere die Hygieniker besch~if- 
figen muB, weil offensichtlich bestimmte Weinsortell 
dell Gesundheitszustalld des Weintrillkers beeill- 
tr~ichtigen. Frallkreich als d a s  Weillland der Welt 
mit 370o00 ha Hybridellreben wtirde diese Fragen 
nicht allgeschnitten habell, wenn ihre Er6rterullg 
aus volkshygiellischell Grtillden nicht drillgend not- 
welldig gewesen w/ire. Wie JAx'r (s. PAGES, 1957) 
berichtet,  kommt es auf den Alkoholgrad der Weine 
allein llicht an, sondern auch auf Sto~fe, die ill dell 
Reben selbst sin& W6rtlich heiBt es, ,,die in ,der 
Basse Corr6ze' gebauten Weine yon 6 8 ~ miiBtell 
harmlos seill, wenn nicht die Rebell selbst toxisch 
w~ren: Der ,Noah' (eine alte frallz6sische Hybridell- 
rebellsorte) ist es, der dort - -  verbotenerweise 
wetter angebaut wird." Die Wirkullg der Noah-Hy- 
bridellweille betrifft  vor allem Sehnervenelltztin- 
dullgell und psychische Sch~iden. NEUBUERGER (1957) 
schreibt zusammenfasselld : 

,, 1. Die dem Wein bet der Alkoholvergiftung zufallende 
Rolle kannals erheblich, wenn nicht als vorherrschend 
bezeichnet werden. 

2. Zahlreiche Beobachtungen ergeben, daB, wenn auch 
der Alkohol als solcher seine 13edeutung als ausl6sen- 
des Element beh/ilt, anatomisch-klinisch festgestellte 
Aberrationen die Mitwirkung yon anderen Sub- 
stanzen voraussetzen, die in Verbindung mit dem 
Alkohol dessen Giffigkeit noch erh6hen oder doch 
seine gesundheitsschiidigende Wirkung in eine neue 
Richtung lenken." 

,,Vom medizinischen Standpunkt aus l~iBt sich so eine 
Giftwirkung des Weines postulieren, die yon der der reinen 
Alkoholwirkung verschieden ist und in gewissen I~igen- 
heiten des Weines und auch seines Ausbaues begriindet 
liegt." 
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Nach diesem eindeutigen Gutachtell der ttuman- 
medizin als Resum6 des Kongresses w~ire es leicht- 
sillllig, auf die warllellden Stimmell aus jenem Kreis 
nicht zu achten, zumal der  besagte KollgreB den 
guten, echtell Wein als edelstes Getr/ink betont heraus- 
stellt, indem er dell gesundheitsbeeintr~tchtigellden 
Einflul3 yon geringen Industrieweinen und Hybriden- 
weinen hervorhebt. Die Industrieweine, d. s. egali- 
sierte, iiberschwefelte, sfiBgehaltene Weine, inter- 
essieren in diesem Zusammenhang nicht. 

Hatten RIBI~REAU-GAYoN,  SUDRAUD und DUR- 
QUETY (1955) schon friiher unterschiedliche Alltho- 
cyane bei Vitis vini[era ulld Hybridenreben festge- 
stellt, so konnte FLANZY in gewissen Hybridenweinen 
einen gesteigerten Gehalt an anderell Alkoholell, 
insbesolldere an Methylalkohol, nachweisen. L]~O- 
BARDY und LOUBET (1957) hebell hervor, dab tty- 
bridenweine eine auBerordentliche Wirkung auf die 
Funktion der menschlichen Lelber ausfiben. Die aus- 
16sende Dosis liegt ill einigen F~llell sehon bei 3o g 
(z. B. Noah) in 1 Ltr. Wasser. AIs Kontrolle gegebene 
Edelweine roll Vitis vini[era-Sorten haben keine 
Wirkung auf die Testpersollen gezeigt. In der Regel 
werden weiBe Hybridenweine besser vertragell als 
rote. Allgemein, so meillell die Autoren, kann gesagt 
werden, je h6her der Gehalt eines Weines an allderen 
Alkoholen und Duftstoffen, desto gr6Ber wird die 
Gefahr eilles Leberaffektes. 

Diese wenigen Li'teraturangabell m6gen geniigen, 
um die Bedeutung des Problems auch vonder human- 
medizinischen Seite her herauszustellell, womit es 
uns erspart bleibt, die Schlul3folgerungen aus unserem 
Tierversuch fiir die Humanmedizin zu diskutieren. 

Mittlerweile wenden sich die europ~iischen Weinbau- 
l~nder immer st/irker gegen den Allbau yon Hybriden- 
reben, deren Ha.uptanbaugebiete in Frallkreich, 
Rul31and und Ungarn zu suchen sind und deren An- 

baufreigabe neuerdings im Landtag yon Rheinland- 
Pfalz wohlwollend diskutiert wird. Das ist um so 
erstaunlicher, als der Sachverst~ndigenausschuB des 
interllatiollalen Weinamtes noch 1958 empfohlen hat, 
den Anbau voi1 ttybridenreben nicht zu f6rdern. 
Die gerillge Qualit~t yon Hybridenweillen, trotz 
Alkoholgehalt, hebt KO~LECHSER (1959) hervor. 
Er betont ausdrficklich, dab auch ,,neue" Hybriden 
in dieser Beziehung keine Ausnahme machell. W6rt- 
lich schreibt er: ,,Die sogenannten neuen Direkt- 
tr~ger oder Ertragshybriden verdanken ihre Ent- 
stehung im 2o. Jahrhundert dem Bemtihen zahl- 
reicher Ziichter, durch Kreuzung yon Europ~er- mit 
Amerikallerreben zu eiller Rebensorte zu gelangell, 
welche die Widerstandsfiihigkeit der Amerikaner 
gegen Reblaus und gegen Pilzkrankheiten mit guter 
Anpassung an Xlima und Boden, insbesondere an 
Kalk, mit der Weinquatit~t der Europ~erreben ver- 
bindet. Dieses Ziel wurde jedoch bis jetzt n i c h t  
erreicht. Die Weine weisen einen mehr oder welliger 
Starken Fuchsgeschmack auf, auch sind sie sehr reich 
an S~iure und yon sehr geringer Qualit/it . . . .  Die 
Weinqualit~t auch der lleuen Hybriden entspricht 
nicht den Erfordernissen der mitteleurop~iischen 
Weinwirtschaft, so dab deren Auspflanzung in 0ster- 
reich nicht in Betracht kommen kann . . . .  Jede An- 
pflanzung solcher alten oder neuen Direkttr~iger ist ab- 
zulehnen, da sieh der 6sterreichische Weinbau im ktin f- 
tigen Wettbewerb in einer Freihandelszone auf einem 

gr6Beren europiiischell Markt nur durch Qualitiits- 
weille, also nur durch eille Verbesserung des Rebsatzes 
(d. h. der Qualit~tssortell), behaupten wird k611nen." 

W~hrend die Mediziner und Pharmazeuten in 
Frankreich die Wirkung der Hybridenweine auf den 
Menschen diskutieren, w~hrend KONLECI~NEI~ die 
Unwirtschaftlichkeit des Anbaues roll neuen Hy- 
bridenweinen ffir 0sterre~ch herausstellt, spielt man 
in Deutschland allen Erllstes mit dem Gedanken, 
ob mall llicht das alte Weingesetz, das den Allbau 
voll Hybridenreben (w 13) in Deutschland verbietet, 
auf legalem Wege ~ndern k6nnte. Offellsichtlich 
l~tBt man hier die gesundheitssch~idigellde Wirkung 
der Hybridenweine auf den Weintrinker hinter wirt- 
schaftliehen t~lberlegungen zurficktreten. 

So folgenschwer die Freigabe des Anbaues gewisser 
ttybriden lleuerer Zeit auf die deutsche Weinwirt- 
schaft sich auswirkell wird, so ernst miissen roll ver- 
antwortlicher Seite die viel schwerwiegellderen und 
bedeutenderen Folgen far die menschtiche Gesund- 
heit behandelt ulld deutlich herausgestellt werdell. 

Abgesehell yon diesell wirtschaftlichen und human- 
hygienischen Gesichtspunktell, die bewuBt im Rah- 
men dieser Arbeit angeschllitten werden, um ihre 
praktische Bedeutullg zu unterstreichen, werfen die 
erzielten Versuchsergebnisse aber einige neue, biolo- 
gische, z~ichterische und weillbau-kellerwirt schaftliche 
Fragen auf, deren Behandlung wir uns in den n~tchsten 
Jahrell zu widmell beabsichtigen. Diese Fragell be- 
treffen zun~ichst die Substanzen ill Hybridells~ften, 
denen toxische Wirksamkeit oder die Ursache ftir eine 
toxisehe Wirkullg im Wein zugeschrieben werden 
muB. Bewahrheitet sich diese Vermutung, dalln 
muB man annehmen, dab die Hybridenreben 
auch eine sortellspezifische Wirkung auf die Hefe- 
populationen ausfiben, die in ullseren Breitegraden 
normalerweise vertretell sind. M6glich ist durchaus, 
dab u. a. spezifische Hefearten auI Hybridenbeeren 
anzutreffen silld. SchlieBlich w~ire zu prfifell, durch 
welche Art des Zusammenwirkells der beiden Sym- 
biollten ,,Rebe - -  Here" die Toxizit/it der Hybriden- 
weine entsteht ulld wie Hybridentraubellhefen die Eli- 
zymt~tigkeit voll Vini/era-Traubellhefen beeinflussen. 

SchlieBlich greift mit diesem Problem die Ztich- 
tungsforschung fiber ill das leider in letzter Zeit all- 
zusehr verllachl~issigte Gebiet der Symbioseforschung, 
das hier yon genetischer Seite zum mindesten eille 
erlleute ulld illteressallte Behandlullg erfahren k61111te. 

Zusammenfassung 
1. Die Ansicht yon Humanmedizinern, dab Weine 

yon physiologisch pilz- und reblausresistentell ttybri- 
denreben (Vitis viniIerax amerikanische Wildrebe; 
FI, F~, F~R) eine gesundheitssch~idigende Wirkung 
auf den menschlichen Organismus ausfibell, wird im 
Tierversuch mit n = 6o Hfihneri1 iiberprtift, 

2. Die Htihner erhieltell 6 Wochen lallg zunichst 
nur Wasser ({J~berpriifung der Tiere), dann 7--8 Mo- 
llate ]ang als ausschlieBliches Getr~tnk gruppenweise 
Wasser, weil3en Edelwein, rotell Edelweill, weil3en Hy- 
bridenwein und roten Hybridenwein. Der Wein wurde, 
nach Versuchsgruppen getrennt, unverdiinnt ulld ver- 
dtinnt gegeben. Das durchschnittliche Tagesquantum 
an Fltissigkeit bewegte sich zwischen loo und 230 cm a. 

3- Die Beobachtung der Tiere w~ihrend der 9 Ver- 
suchsmollate wurde durch die Messung ihrer Erythro- 
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c y t e n  u n d  die  Ana ly se  ihres  B lu t  se rums  sowie durch  die  
h i s to logische  A u f a r b e i t u n g  yon  Mate r i a l  aus  die  Leber  
und  den  m a k r o s k o p i s c h e n  S e k t i o n s b e f u n d  erg~nzt .  

4. K r a n k e ,  l ebergesch / id ig te  Tiere,  de ren  Aus-  
sche idung  ve r f~ rb t  u n d  v e r m i n d e r t  is t ,  l a s sen  A p p e t i t -  
los igke i t  e rkennen ,  ve rwehren  die  A u f n a h m e  yon  Ge- 
t r~nken  und  er re ichen  b a l d  den  Z u s t a n d  der  v611igen 
BewuBt los igke i t  (Koma) .  Dieser  Be fund  wurde  in  
den  e r s t en  5 Mona t en  des  Yersuches  nur  be i  H y b r i -  
denwein  t r i n k e n d e n  Hf ihne rn  e rhoben .  

5. Legeno t  wurde  e inmal  bei  Ede lwe in  t r i n k e n d e n  
(yon 2 4 ) u n d  16real  be i  H y b r i d e n w e i n  t r i n k e n d e n  
T ie ren  fes tges te l l t .  

6. Vergr6Ber te  u n d  ve rk l e ine r t e  Lebe r  (Schrumpf-  
leber)  k a m e n  be i  H y b r i d e n w e i n  t r i n k e n d e n  H i i h n e r n  
(7 X resp.  lO X ; n = 36) h/ iufiger  vor  als  be i  den  Tieren ,  
die  W a s s e r  oder  E d e l w e i n  (o X resp.  ~ X ; n = ~6) ge- 
t r u n k e n  h a t t e n .  

7- t n  de r  F~irbdng ve f i i nde r t e  L e b e r  w u r d e  e l fmal  
y o n  36 be i  H y b r i d e n w e i n  t r i n k e n d e n  T ie ren  und  
e i n m a l  yon  24 be i  Ede lwe in  bzw. W a s s e r  t r i n k e n d e n  
H i i h n e r n  fes tges te l l t .  

8. Schwarz f l eck igke i t  u n d  B i l d u n g  yon  schw~irz- 
l i chen  Ga l l en fa rbs to f f  e n t h a l t e n d e n  erbsengroBen 
K n o t e n  in  der  Lebe r  w u r d e  sechsma l  (yon 36) be i  
H y b r i d e n w e i n  t r i n k e n d e n  H t i h n e r n  fes tges te l l t .  Bei  
den  E d e l w e i n t r i n k e r n  w u r d e  diese  B e o b a c h t u n g  
n ich t  gemach t .  

9. Der  E i k l a r i n d e x  der  E ie r  y o n  Hi ihne rn ,  d ie  
We in  y o n  r o t e n  H y b r i d e n  neuere r  Zei t  g e t r u n k e n  
h a t t e n ,  i s t  sehr  s t a r k  ver~indert  (47 (normal) :72 ,5) .  
Die  E ie r  yon  H y b r i d e n w e i n  t r i n k e n d e n  H i i h n e r n  
l a s sen  e inen s t echenden  Geruch  e rkennen .  

~o. Nach  den  h~imatologischen B e f u n d e n  zu ur-  
te i len ,  werden  die  E r y t h r o c y t e n  n a c h  d e m  Genug  
y o n  H y b r i d e n w e i n e n  ver~indert .  

~x. E i n  sch~dl icher  Einf luB yon  H y b r i d e n w e i n e n  
auf  die  Z u s a m m e n s e t z u n g  des B l u t s e r u m s  i s t  deut l ich .  

12. H y b r i d e n w e i n e ,  weiB wie ro t ,  auch  gewisse  
F ~ R - F o r m e n  neuere r  Zei t ,  b e w i r k e n  h i s to log i sch  
m e h r  oder  wen ige r  s t a r k e  Lebe rve r i inde rungen ,  y o n  
e iner  l e i ch ten  R u n d z e l l i n f i l t r a t i o n  fiber eine Per i -  
cho lang io l i t i s  b is  zu schweren  H e p a t o s e n ,  zu Leber -  
d y s t r o p h i e ,  L e b e r a t r o p h i e  u n d  zur  Cirrhose.  

x3' W a s s e r  u n d  Ede lwe in  f i ihren u n t e r  den  ~or-  
l i egenden  V e r s u c h s b e d i n g u n g e n  weniger  h~iufig zur  
E r k r a n k u n g  der  Tiere.  De r  A n t e i l  de r  in  den  drei  
B e w e r t u n g s r e i h e n  r e g i s t r i e r t e n  Sch~iden (Leber-  
d y s t r o p h i e n  bis  zur  Cirrhose,  A b e r r a t i o n e n  in  der  
Z u s a m m e n s e t z u n g  der  S e r u m p r o t e i n e  u n d  V e d i n d e r -  
l i chke i t  de r  E r y t h r o c y t e n g r 6 B e )  l ieg t  in  der  K o n t r o l l e  
u n d  b e i m  K o n s u m  y o n  E d e l w e i n e n  zwischen  25% 
u n d  3~,~5%, b e i m  K o n s u m  y o n  H y b r i d e n w e i n e n  
zwischen  75% u n d  86,~~ . 

14. Das  V e r h a l t e n  der  E r y t h r o c y t e n  in  bezug 
an t  ihre  GrSBenver~inderungen i n n e r h a l b  e ines  nor-  
ma len ,  u n g e s t 6 r t e n  Hi ihner l ebens ,  sowie das  K u r v e n -  
b i ld  v o n  N o r m a l s e r a  der  Hf ihner  (~2o Tiere) u n d  der  
h i s to log i sche  A u f b a u  e iner  n o r m a l e n  H f i h n e r l e b e r  
w u r d e n  als B e z u g s s y s t e m e  im Vorve r such  u n d  be i  den  
K o n t r o l l e n  e r m i t t e l t .  

15- Die  E rgebn i s se  de r  E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n  
werden  z u s a m m e n f a s s e n d  im H i n b l i c k  auf  d ie  Ver-  
h~ l tn i s se  b e i m  Menschen  nnd  die  A u s w i r k u n g e n  auf  
die  P r a x i s  d i s k u t i e r t .  Neu  a u f t a u c h e n d e  P r o b l e m e  
werden  he rausges te l l t .  
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