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Fel ix  )Iarchand in seinen Bez i ehungen  z u r  P h a r m a k o l o g i e .  

Von Ludwig Aschoff ,  Freiburg i. Br. 

Wenn die Deutsche Pharmakologische Gesellschaft ihrem verstorbenen 
Ehrenmitglied in ihrem Tagungsbericht ein Denkmal setzt, so ist das nicht 
nur ein Bekenntnis zu dem grol~en Forscher und vorbildlichen Menschen, 
sondern zugleich ein solches zu einer gegenfiber frfiheren Zeiten ge~nderten 
Auffassung der Pharmakologie. Diese ist tiber die Grenzen der einfachen 
Lehre yon den Pharmaca zu einer allgemeinen und speziellen pathologischen 
Physiologie hinausgewaehsen. Sie teilt dieses Arbeitsfeld mit anderen Dis- 
ziplinen, in erster Linie mit der Klinik, dann abet auch mit der pathologischen 
Anatomie. Bei allen dreien ]iegt das Sehwergewicht der pathologisch-physio- 
]ogischen Forschung anf dem Experimentellen. Abet die Anregung empfangen 
Pharmakologie und pathologische Anatomie yon der I~linik. So ergibt sich 
eine nattirliche Zusammenarbeit, fiir welche gerade eine so fiberragende Per- 
sSnlichkeit wie Fel ix  Marchand  vorbildlich war. In seiner kurz gehaltenen 
Kritik fiber die neuerdings vorgeschriebene Prfifung in der pathologischen 
Physiologie hat er die gemeinsamen Unterlagen scharf betontl). Ftir Mar- 
chand war das weite Gebiet der Entztindung in erster LiMe eine Domhne der 
pathologischen Anatomie. Abet sie teilt sich darin mit der Pharmakologie 
und mit der Klinik in weitgehendem Ma~e. Die kolloidchemischen Vorg~nge 
bei der Entzfindung sind das Bindeglied ftir alle drei Forschungsrichtun~en. 
In seiner Abhandlung fiber ~)Reizung und Reizbarkeit(<2), aus weleher der 
alle Grenzgebiete umspannende Reichtum seiner Kenntnisse so eindrucksvoll 
hervorleuchtet, wehrt sich Marchand  allerdings ~ gegen die Ubersch~itzung 
einer einseitig ko]loidchemischen Arbeitsr!chtung. Wie wichtig gerade die 
morphologischen Arbeiten Mar e h an d s, vor allem diejenigen tiber die adventi- 
tiellen Zellen und die lymphoiden Wanderzellen des Bindegewebes ftir die 
moderne Pharmako]ogie geworden sind, ergibt sich daraus, dal3 diese Ze]]- 
systeme eine bedeutsame Rolle bei der heute so ausgedehnten Erforschung 
der immunisatorischen und anaphylaktischen Prozesse spielen. In das Gebiet 
der pathologischen Physiologie fallen auch die Untersuchungen Mar ch an d s 
tiber die Fortdauer der automatischen Herzkontraktionen 3) nach dem Tode 
beim Neugeb0renen, welche als Vorl~ufer der modernen Wiederbelebungs- 
versuehe am Leiehenherzen, jedenfalls als Untersttitzung derse]ben, zu be- 

1} Med. Klinik 1925, ~r. 14. 
2) Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organe 1922~ Bd. 51. 
3) ZentrMbl. f. Gyni~kol. 1899, Nr. 3. 
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traehten sind. Hier wgren auch die Arbeiten der }Iarchandschen Schiller 
fiber die Pankreaserkrankungen und die Bedeutung der Inseln ( K a r a k a s e h  elf,  
Seyfa r th ) ,  fiber die ~ebennieren (Ka rakasche f f ) ,  fiber die Reisnenritis bei 
Tauben (Kimura )  zu nennen. M a r e h a n d  selbst hat in der Virehow-Fest- 
schrift l) die Aufmerksamkeit auf das damals noeh nieht so bekannte chrom- 
affine System und seine Geschwulstbildungen gelenkt. 

Neben den allgemeinen Fragen der pathologischen Physiologie hat sich 
~[a rchand  auch mit den speziellen Fragen der Toxikologie besch~ftigt. Be- 
kannt sind seine grundlegenden Arbeiten fiber die Vergiftung mit Kalinm- 
chlorate), welche dureh seine Sehtiler L e b e d e f f  und L e h n e r t  zum end- 
gfiltigen AbschluB gebracht wurden. Auch hier s ehen wit Mar c h a n d in engster 
Zusammenarbeit mit dem Fachmann der anderen Disziplin, in diesem Falle 
dem pharmazeutisehen Chemiker E. Sehmid t .  Dieser Zusammenarbeit ist 
aueh die genaue Feststellung fiber den Weg, welehen das Gift im K6rper 
nimmt, zu verdanken. Auf morphologische Einzelheiten einzugehen ist hier 
nieht der Oft. Jedenfalls war dureh die Marchandsehen Arbeiten die Gift- 
wirkung des in den 3[agen eingef~ihrten ehlorsanren Kaliums genfigend be- 
wiesen und dabei gleiehzeitig die Anwesenheit des zu jener Zeit noch wenig 
bekannten Methaemoglobins s) im mensehliehen KSrper sichergestellt. In 
seiner Selbstbiographie 4) beklagt M a r c h a n d ,  da6 trotz jener Arbeiten die 
Giftigkeit des chlorsauren Kaii nieht nut yon Laien, sondern auch yon Xrzten 
noch immer zu wenig gewfirdigt wfirde. Wie objektiv er selbst allen thera- 
peuthisehen Methoden gegenfiberstand, und wie er sich immer nut' auf den 
wissensehaftlichen Boden der modernen Pharsaakologie stellte, beweist am 
besten sein Aufsatz ~>Wider die I{om0opathie<<5). ~i t  ungewShnlieher $trenge 
kritisiert er die angeblieh wissensehaftliehe Grundlage der Krankengeschichten 
des ihn herausfordernden HomSopathen. M a r e h a n d s  Wesensmerkma] war 
die Gfite. Sie land ihre Grenzen, wo aueh immer Unwissensehaftlichkeit sieh 
breit zu machen suehte. Um so enger waren seine freundschaftlichen Be- 
ziehungen zu gleichgesinnten M~nnern, vor allem zu dem Pharmako]ogen 
BShm,  in dem er den seinerzeit ffihrenden Vertreter der pharmakologischen 
Wissenschaft sehgtzte und verehrte. 

1) Interaat. Beitr. z. wissenschaftl. ]~[ed. 1891, Bd. 1. 
2) Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. 1879, Bd. 77, S. 455. 
3) Ebenda 1879, Bd. 77~ S. 288. 
4) Die Medizin d. Gegenwart in Selbstdarstellungen 1923, Bd. 1. Lpz. Meiner. 
5) ]~Ied'. Klinik 1910, bTr. 13. 


