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Neuhauss, R., Verschiedenes über Mikrophotographie. Zeitschrift für 

wissenschaftl. Mikroskopie, Band V, 1888, Heft 4, S. 484—486. 

Pilliet, A., Differential Staining of the Tissues of living Animals. Journal 
of the Royal Microscop. Society, 1888, Part V, 8. 842. 

Poli, A., Note di microscopia. Rivista scient.-industr., 1888, Nr. 8, 
S. 187—144; Nr. 10, 8. 169—175; 8. 190. 

Poli, A., Le Microscope et sa theorie. Revue de Botanique, Tome VII, 
1888, 8. 20, 
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Prenant, A., Preparing and Staining Mammalian Testicle. Journal of the 
Royal Microscop. Society, 1888, Part V, S. 842. 

Retterer, E., Staining-differences of unstriped Muscle and connective 
Tissue Fibres. Journal of the Royal Microscop. Society, 1888, Part V, 

S. 843. 
Roosevelt, J. W., New Staining Fluid. American Monthly Microscop. 

Journal, Vol. IX, 1888, Nr. 8, S. 152. 
Roux, E., Mikrophotographie mit Magnesiumlicht. Photograph. Wochen- 

blatt, Berlin 1888, Nr. 5. 
Rowranp’s Reversible Compressorium. Journal of the Royal Microscop. 

Society, 1888, Part V, S. 803. 
Schaffer, J., Staining in the Study of Bone Development. Journal of 

the Royal Microscop. Society, 1888, Part V, S. 844. 
Scurecx’s Meat-examining Microscope. Journal of the Royal Microscop. 

Society, 1888, Part V, S. 793. 
Scureck’s Travelling Microscope. Journal of the Royal Microscop. So- 

ciety, 1888, Part V, S. 794. 
Schiefferdecker, P., Mitteilungen von den Ausstellungen wissenschaft- 

licher Apparate auf der Anatomen-Versammlung zu Wiirzburg und der 
61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte in Kéln im Jahre 
1888. Zeitschrift fiir wissenschaftl. Mikroskopie, Band V, 1888, Heft 4, 
S. 471—482. 

Smith, T. E., Arachnoidiscus as a new Test for High-power Objectives. 
Journal of the Royal Microscop. Society, 1888, Part V, 8. 815. 

Stenglein, M., Erwiderung auf den Artikel von Dr. Nrunauss: Die Ent- 

wicklung der Mikrophotographie in den letzten zwei Jahren. Central- 
blatt für Bakteriologie u. s. w., Band IV, 1888, Nr. 9, S. 282. 

Strasser, H., Methods of plastic Reconstruction. Journal of the Royal 

Microscop. Society, 1888, Part V, S. 853. 
Taguchi, K., Injection with Indian Ink. Journal of the Royal Microscop. 

Society, 1888, Part V, 8. 848. 
Tanakadate, A., Note on the Constants of a Lens. Journal Coll. of 

Science, Tokio, Vol. I, 1888, S. 333. 
Tuury’s Five-tube Microscope. Journal of the Royal Microscop. Society, 

1888, Part V, S. 792. 
Topinard, Un mot sur la conversion de |’Indice céphalométrique en In- 

dice craniométrique. Revue d’anthropologie, Année XVII, 1888, Serie III, 
Tome III, Nr. 6, S. 641—647. 

Trzebinski, S., Effect of Hardening Agents on the Ganglion-cells of the 
Spinal Cord. Journal of the Royal Microscop. Society, 1888, Part V, 
Dr SL. 

Tubes for Microscopic Analysis. Journal of the Royal Microsc. Society, 
1888, Part V, S. 807. 

Whelpley, H. M., Preparing Slides to show Brownian Movement. Journal 
of the Royal Microscop. Society, 1888, Part V, S. 809. 

Zabriskie, J. L., Continuous Centering of a Cover-glass. Journal of the 
Royal Microscop. Society, 1888, Part V, S. 850. 

Zeıss’s Compensation Eye-piece with 1/1 Micron-division. Journal of the 
Royal Microscop. Society, 1888, Part V, 8. 797. 
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Zschokke, E., Über einige neue l'urbstoffe bezüglich ihrer Anwendung 
zu histologischen Zwecken. Zeitschrift für wissenschaftl. Mikroskopie, 
Band V, 1888, Heft 4, S. 465 —471. 

4. Allgemeines. 

Briefe aus Ungarn: Professor Dr. Joser L£nHosstk +}. Internationale kli- 
nische Rundschau, Jahrg. Il, 1888, Nr. 50. 

Cope, E. D., Torımarn on the latest Steps in the Genealogy of Man. 
Americ. Naturalist, July 1888, S. 660—663. 

Cunningham, D. J., Bologna: The Part which it has played in the His- 
tory of Anatomy: its Octo-centenary Celebration (Lecture, Trinity 
College, 1% Nov. 1888). Reprint. from the Dublin Journ. of Med. Se., 
Dec. 1888. Dublin. 22 SS. 8°. 

Fisher, Geo. Jackson, Polydactylism in Birds. The Auk, Vol. V, 1888, 

Nr. 2, 8. 218—219. 
Fusari, Romeo, Di aleune anomalie riscontrate in un arto superiore de- 

forme. Con 1 tavola. Internationale Monatsschrift fiir Anatomie, 
Band VI, 1889, Heft 1, S. 31—40. 

Kraepelin, Karl, Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der 
zoologischen Museen. (Forts.) Naturwissenschaftliche Wochenschrift, 
Band III, 1888/89, Nr. 11. 

Lane, W. Arbuthnot, The Result produced upon the Muscles, Bones, 
and Ligaments by the habitual exercise of Excessive Strain. (Read 
in the Section of Anatomy and Physiology of the British Medical As- 
sociation.) British Medical Journal, Nr. 1457, December 1, 1888, S. 
1205—1207. 

Paoli, Ces., Dell’ importanza dell’ organo visivo per lo sviluppo delle fa- 
colta della mente: prelezione al corso clinico oftalmojatrico. Firenze, 
tip. Bonducciana A. Meozzi, 1888. 8°. pp. 20. 

Paterson, A. Melville, The Position of the Mammalian Limb, regarded 

in the Light of its Innervation and Development. (Read in the Section 
of Anatomy and Physiology of the British Medical Association.) British 
Medical Journal, Nr. 1457, December 1, 1888, S. 1207. 

Richet, Ch., Du poids relatif des divers organes chez les poissons. 

Comptes rendus hebdom. de la Société de biologie, Serie VILI, Tome V, 
1888, Nr. 36. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Bellonci, Gius., Intorno alla divisione ‚‚diretta“ del nucleo: nota. Bo- 

logna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1888. 4°. pp. 6, con 1 tavola. 
(Estr. dalla Serie IV, Tomo IX, delle Memorie della R. Accademia 
delle scienze dell’ Istituto di Bologna.) 

Brand, Emil, Die Nervenendigungen in der Hornhaut. Mit 2 Tafeln. 
Archiv für Augenheilkunde, Band XIX, 1888, Heft 3, S. 267—277. 

Cattaneo, A., Organes nerveux terminaux musculo-tendineux, leurs con- 
ditions normales et leur maniére de se comporter aprés la section des 
racines nerveuses et des nerfs spinaux. Avec 2 planches. Archives 
italiennes de biologie, Tome X, 1888, Fasc. 3, S. 337—357. 
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Denys, J., La structure de la mecile dos os et la génése du sang chez 
les Oiseaux. Avec 2 planches. La Cellule, Tome IV, 1888, Fasc. 1, 
Ss. 199—240. 

Frenant, A., Contribution 4 l’histogenese du tube séminifére. Avec 1 
planche. Internationale Monatsschrift fiir Anatomie, Band VI, 1889, 

Hee 1. 8.1.31. 
Galeazzi, Richard, Des éléments nerveux des muscles de fermeture ou 

abducteurs des bivalves. (Laboratoire de Pathologie de l’Höpital Um- 
berto I de Turin, dirigé par le Docteur A. Lustic.) Avec 1 planche. 
Archives italiennes de biologie, Tome X, 1888, Fasc. 3, 8S. 388—393. 

Howell, W.H., The Origin and Regeneration of Blood-corpuscles. New 
York Medical Record, Vol. XXXIV, Nr. 12, September 1888, 8. 337. 

Legrand, H., Des néoplasies nerveuses d’origine centrale. Avec 1 planche. 
Archives de physiologie, Année XX, 1888, Serie IV, Tome II, Nr. 8, 
S. 344—384, 

Martinotti, C., Della reazione delle fibre elastiche coll’ uso del nitrato 
d’argento e dei risultati ottenuti. Laboratorio neuropatologico del R. 
Manicomio di Torino. Comm. alla R. Accademia di Medicina di To- 
rino, 13 luglio 1888, S. 5—15. 

Nansen, F., Investigating Nerve Tissues. (S. oben Kap. 3.) 

Schiiller, Künstliches Knochenwachstum. (Aus d. Berliner medicinischen 
Gesellschaft.) Münchener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 35, 1888, 

Nr. 49—5l. 

Dasselbe unt. dem Titel: Über die künstliche Steigerung des Knochen- 
wachstums beim Menschen. Allgemeine Medicinische Central-Zeitung, 
Jahrg. LVII, 1888, Stück 101. Ferner: Prager medicin. Wochen- 
schrift, Jahrg. XIII, 1888, Nr. 49, S. 537. — Dasselbe: Deutsche 
medicin. Wochenschrift, Jahrg. 14, 1888, Nr. 49, S. 1016. 

Török, Ludwig, Die Teilung der roten Blutzellen bei Amphibien. (Aus 
dem anatomischen Institut des Prof. W. Fremmins in Kiel.) Mit 1 
Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Baud XXXII, 1888, Heft 4, 
S. 603—613. 

Weismann und Ischikawa, Weitere Untersuchungen zum Zahlengesetz 
der Richtungskörper. Mit 4 Tafeln. Zoologische Jahrbücher, Abt. 
für Anatomie u. s. w., Band III, 1888, Heft 3, S. 575—610. 

Wilkens, G. D., Bidrag till kännedomen om blodkroppernas antal och 
hämoglobinhalt hos friska og sjuka. Hygiea, Bd. L, 1885, Nr. 7, S. 433. 

6. Bewegungsapparat. 

Lane, W. Arbuthnot, The Result produced upon the Muscles, Bones, 
and Ligaments by the habitual Exercise of excessive Strain. (S. oben 
Kap. 4.) 

Marzolph, Ein Fall von hochgradigem beiderseitigen Klumpfuße mit Ver- 
bindung und Verwachsung der Zehen und Finger. Vereins-Blatt der 
Pfälzer Ärzte, Jahrg. IV, 1888, September, S. 153. 



a) Skelett. 

Anderson, Richard J., Pelvic Epiphyses in Mammals. (Aus d. Section 
of Anatomy of the British Med. Association.) British Med. Journal, 

Nr. 1457, December 1, 1888, S. 1214. 
Blanchard, Marcel, Anomalie vertébrale. Comptes rendus hebdom. de 

la Société de biologie, Série VIII, Tome V, 1888, Nr. 36. 

Busachi, Un caso di mancanza congenita delia tibia con speciale riguardo 
alla sua cura. Archivio di Ortopedia, Anno V, 1888, Fase. 1—2, S. 

105. 

Cope, E. D., Synopsis of the Vertebrate Fauna of the Puerco Series. 
Read before the American Philosophical Society of Philadelphia, Ja- 
nuary 20, 1888. Extracted from the Transactions of the American 
Philos. Soc. Publ. Aug. 1, 1888. Vol. XVI, P. II, Art. V, S 298 
bis 860. 2 Taf. 4°. 

Fisher, Geo. Jackson, Polydactylism in Birds. (S. oben Kap. 4.) 
Knight, Charles H., Congenital Bony Occlusion of the Posterior Nares. 

Medical News, Vol. LIII, 1888, Nr. 19, Whole Nr. 826, 8S. 517—520. 

Lane, W. Arbuthnot, What are the Chief Factors which determine the 

Differences which exist in the Form of the Male and Female Pelves? 
Obstetrical Transactions, Vol. XXIX, 1888, 8. 351. 

Lucas, Fred. A., Abnormalities in the Ribs of Birds. The Auk, Vol. V, 
1888, Nr. 3, 8. 329— 330. 

Marimo, Francesco, Sulle ossa interparietali e preinterparietali nel cranio 
umano. Con 2 tavole. Archivio per l’antropologia, Vol. XVIII, 1888/89, 
Fasc. 2, S. 101—121. 

Medini, Lu., Un caso di mancanza congenita della tibia: nota. Bologna, 
tip. Gamberini e Parmeggiani, 1888. 8°. Fig. pp. 8. (Estr. dal 
Bullettino delle scienze mediche di Bologna, Ser. VI, Vol. XXIL.) 

Naumann, G., Sätt att anlägge suturer vid defekter i gommen. Hygiea, 
Bd. L, 1888, Nr. 8, 8. 553. 

Rüdinger, Demonstration einiger Gorillaschädel. (Aus d. Gesellsch. f. 

Morphologie und Physiologie in München.) Münchener medicinische 
Wochenschrift, Jahrg. 35, 1888, Nr. 49, S. 866. 

White, Henry, and Baker, Henry, Case of congenital Deformity of Fe- 
mora, Absence of Tibiae, and Malformation of the Feet and Hands. 
Clinic. Society’s Transactions, Vol. XXI, 1888, 8. 295. 

Wiedersheim, R., Zur Urgeschichte des Beckens. Besond. Abdruck a. d. 
Ber. d. Naturforsch. Ges. zu Freiburg i. B, Bd. IV, H. 3. 4SS. 8°, 

Wortman, J. L., The Hyoid Bones of some ancient Pueblo Indians. 
New York Med. Record, Vol. XXXIV, Nr. 12; Septemb. 1888, S. 340. 

b) Bander. Gelenke. Muskeln. Mechanik. 

Amans, P. C., Comparaisons des organes de la locomotion aquatique. 
Annales des sciences naturelles. Zoologie, Année 58, 1888, Série VII, 
Tome VI, Nr. 1—8. Avec 6 plauches. 

Bock, P., Note sur l’origine du muscle risorius de Santorini. Journal 

med. de Bruxelles, Tome LXXXVI, 1888, Nr. 19, 8. 602, 



N 
Brooks, H. St. John, Morphology of the Epitrochleo-anconeus or Anco- 

neus Sextus (GRUBER). (Aus d. Section of Anatomy of the British Med. 
Association.) British Medical Journal, Nr. 1457, Decemb. 1, 1888, 
S. 1215. 

Marey, E. H. J., The Mechanism of the Flight of Birds. With 11 Fi- 
gures. Translated (from „La Nature“). Nature, Vol. 37, 1888, Nr. 955, 
S. 369—374. 

7. Gefälssystem. 

Bernays, A. C., The Development of the Ventricular Valves of the Heart 
and of the Walls of the Ventricles. New York Medical Record, Vol. 
XXXIV, Nr. 12, Septemb. 1888, S. 339. 

Brown, J. Macdonald, The Construction of the Cardiac Ventricles in 
the Mammal’s Heart. (Aus d. Section of Anatomy of the British Med. 
Association.) British Medical Journal, Nr. 1457, Decemb. 1, 1888, 
S. 1214—1215. 

Collier, Mayo, Mechanism of the Heart and Pulse. (Aus d. Section of 

Anatomy of the British Med. Association.) British Medical Journal, 
Nr. 1457, December 1, 1888, S. 1215. 

Hochstetter, Ferd., Über den Einfluß der Entwickelung der bleibenden 
Nieren auf die Lage des Urnierenabschnittes der hinteren Cardinalvenen. 
Mit 2 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. III, 1888, Nr. 31, 
S. 938 — 940. 

Kerschner, Ludwig, Nochmals zur Morphologie der Vena cava inferior. 

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. III, 1888, Nr. 31, S. 943—947. 
Loomis, H. P., Patent Foramen ovale. New York Medical Record, Vol. 

XXXIV, Nr. 14, October 1888, S. 436. 

Lockwood, C. B., Development of the Heart. (Aus d. Section of Ana- 

tomy of the British Medical Association.) British Medical Journal, 
Nr. 1457, December 1, 1888, S. 1214. 

Mayer, P., Uber Eigentiimlichkeiten in den Kreislaufsorganen der Se- 
lachier. Mitteilungen der Zool. Station zu Neapel, Band VIII, 1888, 
Heft 2, 8. 307 ff. (Vgl. A. A. Jahrg. III, Nr. 27 und 28, S. 798.) 

8. Integument. 

Ficalbi, E., Recherches histologiques sur le tégument des serpents. 
Archives italiennes de biologie, Tome X, 1888, Fasc. 3, S. 401—418. 
(Résumé der A. A. Jahrg. III, Nr. 30, 8S. 892 angezeigten Arbeit.) 

Leydig, F., Pigmente der Hautdecke und der Iris. Verhandlungen der 

physikalisch-medicin. Gesellschaft zu Wiirzburg, N. F. Band XXII, 1888, 
Nr. 9. Ss. , 25. 

Pouchet, G., Sur la nature du test des Arthropodes. Comptes rendus 

hebdom. de la Société de biologie, Série VIII, Tome V, 1888, Nr. 30. 
(„Le test des Arthropodes pourrait étre comparé 4 la peau qui recouvre le corps 

de homme“) 
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9. Darmsystem. 

a) Atmungsorgane 
(inklus. Thymus und Thyreoidea). 

von Basch, Modell eines Lungenalveolus. Prager medicin. Wochenschrift, 
Jahrg. XIII, 1888, Nr. 38, 8. 413. 

Darier, J., Etude histologique d’un lobe pulmonaire supplémentaire sans 
connexion avec le poumon. Bulletins de la Société anatomique de 
Paris, Année LXIII, 1888, Série V, Tome II, Novembre (Fase. 32), 
8. 892—897. 

Huguenin et Sorel, Lobe accessoire du poumon gauche chez un enfant 
de 16 mois mort du croup, et broncho-pneumonie de ce lobe. Avec 
1 illustrat. Bulletins de la Société anatomique de Paris, Année LXIII, 
1888, Série V, Tome II, Novembre (Fasc. 31), S. 862—866. (Vgl. den 
vorigen Titel.) 

Macdonald, Greville, On the Mechanism of the Nose, as regards Re- 
spiration, Taste, and Smell. (Read in the Section of Anatomy and 
Physiology of the British Medical Association.) British Medical Jour- 
nal, Nr. 1457, December 1, 1888, 8S. 1210—1211. 

Munk, Weitere Untersuchungen über die Schilddrüse. Sitzungsberichte 
der Königl. Preußischen Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 1888, Nr. 40, 
Ss. 1059—1095. 

Recamier, Coupe du hile du poumon. Bulletins de la Société anatomique 
de Paris, Année LXIII, 1888, Série V, Tome II, Novembre (Fase. 33), 
S. 914. 

b) Verdauungsorgane. 

Brissaud et Sabourin, Sur la constitution lobulaire du foie et les voies 
de la circulation sanguine intra-hépatique. (Note communiquee a la 
Société de Biologie.) Gazette médicale de Paris, Année 59, 1888, 
Série VII, Tome 5, Nr. 48 — und: Compt. rend. hebdom. de la So- 
ciété de biolog., Serie VIII, Tome V, 1888, Nr. 35. 

Cattaneo, G., Intornu a un recente lavoro sullo stomaco degli uccelli- 
nota. Pavia, 1888. 8°. pp. 4. 

(Bezieht sich auf eine Arbeit Cazıys: Recherches anatomiques, histologiques et 
embryologiques sur l’appareil gastrique des Oiseaux. Paris, 1888.) 

Lucas, R. Clement, On the congenital Absence of an upper lateral 
Incisor Tooth as a Forerunner of Harelip and Cleft Palate. Clin. So- 
ciety’s Transactions, Vol. XXI, 1888, 8. 64. 

Montigel, Über zwei Fälle seltener Dentitionsanomalie (dritte Dentition). 
(Als vorläufige Mitteilung vorgetragen in der XXVII. Jahresversamm- 
lung des Central- Vereins deutscher Zahnärzte zu Müncben 1888.) 
Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, Jahrg. VI, 1888, December- 
Heft, 8. 464—469. 
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Sallier, La dentizione negli imbecilli ed idioti. Gazzetta medica italiana- 
lombarda, Anno 1888, Vol. XLVII, Serie IX, Tomo I, Nr. 47, S. 473. 

Sauer, C., Ursachen und Behandlung des offenen Bisses. (Vortrag in der 
XXVII. Jahresversammlung des Central-Vereins deutscher Zahnärzte 
zu Miinchen 1888.) Deutsche Monatsschrift fiir Zahnheilkunde, Jahrg. 
VI, 1888, December, 8. 453—464. 
(Offener Biß ist eine Zahnanomalie.) 

Sternfeld, Alfred, Über Bißarten und Bißanomalien. (Vortrag in der 
XXVI. Jahresversammlung des Central-Vereins deutscher Zahnärzte in 
München 1888.) Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, Jahrg. VI, 
1888, September-Heft, 8. 329—342. 
(„Biß“ = Gebiß,) 

Tetens, Thdr., Ein Beitrag zur Lehre von den Oesophagus-Divertikeln. 
Inaug.-Dissert. SS. 36. gr. 8°. Kiel, Lipsius & Tischer. Mk. 1.20. 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

a) Harnorgane 

(inklus. Nebenniere). 

Hochstetter, Ferd., Über den Einfluß der Entwickelung der bleiben- 
den Nieren auf die Lage des Urnierenabschnittes der hinteren Cardinal- 
venen. (S. oben Kap. 7.) 

b) Geschlechtsorgane. 

Barbour, A. H. F., Early Contributions of Anatomy to Obstetries (con- 

tinued). Edinburgh Medical Journal, Nr. 150, October 1888, S. 328 
bis 336. 
(Geschichte der Anatomie der weiblichen Genitalien.) 

Blanc, Em., Du eol uterin & la fin de la grossesse. Archives de toco- 
logie, Vol. XV, 1888, Nr. 11, 8. 655—668. 

Ellenbogen, Wilhelm, Über eine merkwürdige Mißbildung des Präputiums. 

(Aus der Klinik des Prof. Neumann.) Mit Abbildungen. Wiener me- 
dicinische Presse, Jahrg. XXIX, 1888, Nr. 51. 

Klotz, J., Beitrag zur Entwickelungsgeschichte und Anatomie des Ge- 
schlechtsapparates von Lymnaeus. Mit 2 Tafeln. Jenaische Zeit- 
schrift für Naturwissenschaft, Band XXIII, Neue Folge Band XYI, 
1888/89, Heft 1, 8. 1—41. 

Lataste, Fernand, Enveioppe vaginale et vaginite exfoliante chez les 
rongeurs. Comptes rendus hebdom. de la Société de biologie, Série 
VIII, Tome V, 1888, Nr. 32. Nr. 33. 

Rovelli, Gius., Ricerche sugli organi genitali degli Strongyloides, Anguil- 
lula, Rhabdonema. (Laboratorio di zoologia dell’ Université di Catania, 
giugno 1888.) Como, tip. provinciale di F. Ostinelli di C. A., 1888. 
4°. pp. 11, con 1 tavola. 
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11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

Duval, Mathias, Le troisiéme «il des Vertébrés (suite), legons faites a "Ecole 
d’Anthropologie. Journal de Micrographie, Année XII, 1888, Nr. 15. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Achard, Ch., Sur une anomalie de la melle épiniére: duplicité partielle 
du canal centrai. Avec illustrations. Bulletins de la Société anatomique 
de Paris, Année LXIII, 1888, Serie V, Tome II, Novembre (Fase. 33), 
S. 922—927. 

Legrand, H., Des néoplasies nerveuses d’origine centrale. (S. oben 
Kap. 5.) 

Magini, Joseph, Nouvelles recherches histologiques sur le cerveau du 

foetus. Archives italiennes de biologie, Tome X, 1888, Fasc. 3, S. 
384—387. 

Marage, R., Contribution 4 l’anatomie descriptive du sympathique tho- 
racique et abdominal chez les Oiseaux. Paris, impr. Davy, 1888. 
pp. 69 in-8°, avec figures. These. 

Ott, Jaac, Heat-centres in Man. New York Medical Record, Vol. XXXIV, 
Nr. 12, September 1888, 8. 327. 

Vignal, W., Recherches sur le développement de la substance corticale 

du cerveau et du cervelet. Avec 4 planches. Archives de physio- 
logie, Année XX, 1888, Serie IV, Tome II, Nr. 8, 8. 311—339. (Vgl. 
A. A. Jahrg. III, Nr. 30, 8. 896.) 

b) Sinnesorgane. 

Brand, Emil, Die Nervenendigungen in der Hornhaut. (8. ob. Kap. 5.) 
Collins, J., The Capsulo-Pupillary Membrane with some Varieties of its 

Persistence. The royal London Ophth. Hospit. Report, Vol. XII, 1888, 
Part II, 8. 195. 

Gutmann, G., Uber die Lymphbahnen der Cornea. (Aus dem anato- 
mischen Institute zu Berlin.) Mit 3 Tafeln. Archiv für mikroskop. 
Anatomie, Band XXXII, Heft 4, S. 593—603. 

Holden, Ward A., A Case of congenital Absence of the Iris with Cata- 
ract, Dislocation of one Lens, Nystagmus, and Strabismus. New York 
Medical Record, Vol. XXXIV, Nr. 6, August 1888. 

Kalide, Georg, Vorläufige Mitteilungen über Studien am Gastropoden- 
und am Pectenauge (Schluß). Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XI, 1888, 
Nr. 295. 

Knight, Charles H., Congenital Bony Occlusion of the Posterior Nares. 
(S. oben Kap. 6a.) 

Koken, E., Neue Untersuchungen an tertiären Fisch-Otolithen. Mit 3 
Tafeln. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Band XL, 
1888, Heft 2, 8. 274—306. 

Leydig, F., Pigmente der Hautdecke und der Iris. (8. oben Kap. 8.) 
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Mitrophanow, P., Uber Organe eines sechsten Sinnes bei Amphibien. 
Warschau, 1888. 8°. (Polnisch.) 

Macdonald, Greville, On the Mechanism of the Nose, as regards 
Respiration, Taste, and Smell. (S. oben Kap. 9a.) 

Paoli, Ces., Dell’ importanza dell’ organo visivo per lo sviluppo delle fa- 
colta della mente: prelezione al corso clinico oftalmojatrico. (S. oben 
Kap. 4.) 

Peltesohn, N., Zur Morphologie der Papilla optica. Mit 1 Abbildung. 
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Riidinger, Zur Anatomie und Entwicklung des inneren Ohres. Mit 3 
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Vassaux, Recherches sur les premieres phases du développement de 1’cil 
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Calori, Luigi, Sulla splancnologia di uno sternopago umano notabile per 
inversione parziale delle cavita cardiache. Memorie della R. Accad. 
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Kap. 6a.) 

Naumann, G., Sätt att anlägge suturer vid defekter i gommen. (S. ob. 
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Pasteur, W., Congenital Hypertrophy of Leg and Thigh. Clinical Society’s 
Transactions, Vol. XXI, 1888, S. 284. 

Pilliet, A., Spina bifida dorsal di & une tumeur pédiculée du canal de 
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Cent. 50. (Biblioteca d’un Curioso, Vol. X.) 

Suchy, Siamesische Schwestern; Sterno-Thoracopagus. Wiener medicin. 
Wochenschrift, Jahrg. XX XVIII, 1888, Nr. 35. 
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Aufsätze. 

Nachdruck verboten. 

Ein Brief von Professor W. His, 
betreffend Professor VON PREUSCHEN’s „blasenförmige Allantois“ 

beim Menschen. 

Mitgeteilt von Kart BARDELEBEN. 

Vorbemerkung. Vor einiger Zeit hatte ich auf Veranlassung des 

Redakteurs der „Deutschen medicinischen Wochenschrift“ in Nr. 48, 

Jahrgang 1888 derselben über F. von Preuscuen’s Buch: Die Allan- 

tois des Menschen (1887, Wiesbaden) referiert und in Hinsicht auf 

die „Beschaffenheit“ des Embryo und die vorhergegangene „Härtung“ 
(verdünnte MÜLLer’sche Lösung, 1:3, — 5 Tage lang; 724 Alkohol 

8 Wochen lang) u. a. geäußert: „Inwieweit man an den Schnitten 
2 
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selbst etwas sehen kann, soll dahingestellt bleiben; auf den — üb- 

rigens von WEILAND gut gezeichneten — Abbildungen ist sehr 

wenig zu erkennen. Die „Allantois“ ist, soviel ist sicher zu sehen, 

keine „Blase“, sondern ein Gang mit sehr dicken Wandungen und 

feinem Lumen. Nähere Einzelheiten fehlen sowohl in der Beschreibung, 

wie in den Abbildungen. Referent bezweifelt, daß Preuscnen’s Dar- 
stellung die Fachmänner von dem Vorhandensein einer blasenförmigen 

Allantois beim Menschen überzeugen wird.“ 

Darauf entgegnete Prof. von PREUSCHEN in einem „Zur Abwehr“ 

überschriebenen Artikel in Nr. 51 der „Deutschen medicinischen Wochen- 
schrift“, in dem er u. a. sagt: „Nun ist mein Embryo, wie in meiner 

Schrift dargethan, von allen gut erhaltenen Embryonen, von welchen 
eine ununterbrochene Schnittserie existiert, der jüngste. Sämtliche 
gleichalterigen oder jüngeren Stücke, bei denen „geeignete Behand- 
lungsmethoden“ angewendet wurden, sind den Autoren bei dem 
Mikrotomieren mißglückt.“ 

Nachdem ich bereits vor Niederschrift meines Referates mit den 

hervorragendsten Fachleuten, wie Professor His und Professor O. HERT- 

wic, die P.’sche Arbeit besprochen hatte, wollte ich mit Rücksicht 
auf die von P. ausgesprochenen Vorwürfe einer „Tendenz“ und den 
Satz P.’s: „Sollte man es für möglich halten, daß ein Referent, der 
sich die Miene giebt, sachgemäß über eine ernste Arbeit zu referieren, 
solche Unglaublichkeiten leistet?“ nochmals mit Herrn Prof. Hıs die 

Angelegenheit durchsprechen. Auf meine Mitteilung an denselben, ich 

sei verhindert zu reisen, erhielt ich von Herrn Prof. Hıs einen längeren 

Brief, aus dem ich mit gütiger Erlaubnis einen Teil in meiner „Er- 

widerung“ gegen PREUSCHEN (die in Nr. 2 des laufenden Jahrgangs 

der „Deutschen medicinischen Wochenschrift“ erscheint) abdruckte, da 

eine vollständige Wiedergabe an jener Stelle und bei jener Gelegenheit 

nicht angemessen erschien. Nach Einsicht in meine Erwiderung hat 

Herr Prof. Hıs den Wunsch nach vollständigem Abdruck seines Briefes 
in dieser Zeitschrift ausgesprochen, weil er Wert darauf legt, daß seine 
von mir im Auszug wiedergegebenen Äußerungen im Zusammenhang 
mit deren Begründung veröffentlicht werden. Gleichzeitig ist es mir 
eine erwünschte Gelegenheit, Herrn Kollegen von PREUSCHEN die An- 
erkennung seiner mühsamen Untersuchungen — auch wenn wir über 
den Erfolg derselben vollständig verschiedener Ansicht sind — auch 

aus dem kompetenten Munde eines unserer ersten Embryologen aus- 
sprechen zu hören. KB, 
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Der Brief von Herrn Professor His lautet: 

Leipzig, d. 21./12. 88. 

Lieber Herr Kollege, ich bedauere sehr, daß Sie am Hierherkommen 

verhindert worden sind. Das Buch von v. PREUSCHEN habe ich auf 

Ihre Veranlassung noch einmal durchgelesen, und es hat sich mir der 

Eindruck wiederholt, den ich schon bei dessen Erscheinen hatte: ein 

großer Fleiß und eine bedeutende Gelehrsamkeit sind einem Gegen- 
stande zugewendet worden, der derselben nicht wert ist. Der der 

Arbeit zu Grunde liegende Embryo ist zur Entscheidung der bezüglichen 

Fragen absolut unbrauchbar und die Deutung desselben ist unrichtig. 

Dank den eingehenden Beschreibungen und den ausnehmend gewissen- 

haften Zeichnungen ist man im stande, ein sehr präzises Urteil über 
den Embryo zu fällen. Der Embryo hat sich in jenem Zustande der 

Erweichung befunden, welchem Früchte anheimfallen, wenn sie eine 

Zeitlang in abgestorbenem Zustande intra uterin weiter getragen 

werden. Dabei tritt nicht eine Mazeration ein, sondern eine über alle 

Gewebe sich erstreckende innere Umwandlung, die vermutlich von einer 

Invasion fremder Zellen und Substituierung derselben an Stelle der 
ursprünglich vorhandenen Gewebe herrührt (vergleichbar dem Falle der 

Umbildung fremder, unter die Haut oder in die Bauchhöhle lebender 

Tiere gebrachter Gewebe). Der Prozeß bedarf hinsichtlich seiner Ge- 
schichte noch einer genauen Durchforschung, sein Endergebnis ist aber 

wie ich aus zahlreichen eigenen Erfahrungen weiß, ein durchaus charak- 
teristisches. Außerlich werden die Formen auffallend weich und un- 

präzis und ebenso verwischen sich die scharfen Abgrenzungen der 
einzelnen Organe und Gewebsteile im Durchschnittsbild. Die Teile, 

soweit überhaupt noch erkennbar, erscheinen wie im Nebel und alle 
sind von derselben trüben Beschaffenheit. Dazu kommt eine dichtere 

Ausfüllung des Raumes; da wo beim normalen Embryo offene Spalten 
sind, findet sich beim intrauterin erweichten eine Durchdringung der 

zu erwartenden Zwischenräume mit Gewebsmasse. 

Alle diese Erscheinungen kehren bei v. PREUSCHEN’s Embryo 
wieder, die verwaschenen weichen Formen der Oberfläche, das Ver- 

schlossensein des Medullarrohres, das Fehlen der Herz- und der Darm- 

lichtung u. a. m. 

Selbstverständlich sind solche, aus einer weichen, innerlich gleich- 

artig gewordenen Masse gebildete Embryonen biegsamer und zerreißlicher 
als die normalen, und besonders die hervorragenden Körperteile, Kopf 
und Becken, werden leicht aus ihrer Lage gebracht. Im vorliegenden 
Fall ist es das Beckenende, welches nicht nur abgebogen, sondern teil- 

2% 
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weise auch abgerissen ist. Uber das Vorhandensein von Rißflächen 
lassen die Figuren 25 u. ff. keinen Zweifel. Aus dem abgelösten 
Beckenstück, dessen äußere Form in den Schnitten 26—29 noch völlig 
kenntlich ist, macht v. Pr. seine Allantois. Ich habe in meinem un- 

bearbeiteten Vorrat von mißbildeten und unbrauchbaren Embryonen 

mehrere, die sich dem Präparate v. Pr.’s unmittelbar würden zur Seite 
stellen lassen. 

v. P. sucht nun den Widerspruch seiner Auffassung mit den bis- 
her bekannten Beobachtungen dadurch auszugleichen, daß er seinen 
Embryo für sehr jung ausgiebt, ja nach ihm ist sein Embryo von allen gut 

erhaltenen und in Schnittserien zerlegten der jüngste (S. 4). Dies glaubt 

er durch eine Reihe von Argumenten stützen zu können (S. 177), durch das 

angebliche Fehlen von Augenblasen, Gehörgruben, Schlundspalten und 
durch die gestreckte Form des Herzens. Alle diese Defekte sind aber 

nur scheinbare, die Fig. 5—11 zeigen neben dem Gehirn liegende 
dunkle Flecke, die nichts anderes als Auge und Gehörblase können 
gewesen sein. Fig. 9 zeigt eine unzweifelhafte Gliederung in Schlund- _ 

bogen, und vollends die Form der Herzdurchschnitte weist auf ein be- 

reits recht stark verbogenes Organ hin. Ohne genaue Bestimmung der 

Schnittrichtung, die in den Figuren fehlt, ist es nicht zulässig, eine 

Spezialdeutung vorzunehmen, ich kann nur soviel sagen, daß mir alle 

diese Schattenbilder sehr bekannte Umrisse wiedergeben, die aber nicht 

in früheste Perioden hinaufreichen. Das von v. Pr. betonte Vorhanden- 

sein einer Lungenanlage ist mit dem frühen Alter der Frucht selbst- 
verständlich unvereinbar. Man kann sich ein ziemlich genaues Urteil 
über die Stufe des Embryo verschaften, wenn man die älfach ver- 
größerten Figuren v. Pr.’s mit den 30fach vergrößerten meiner Tafel 
IX vergleicht. Daraus ergiebt sich, daß der Embryo v. Pr.’s etwas 

älter als mein Embryo Lr ist. Will man Maße herbeiziehen, so kann 

man die Kopftiefe messen, deren Brauchbarkeit als Bestimmungsmerk- 
mal ich schon im 2. Heft meiner Anatomie menschlicher Embryonen 

hervorgehoben habe. Die sagittale Kopftiefe beim Embryo v. P. beträgt 
37 mm oder etwas über 14 mm, bei Lr ist sie nur 1,05, bei meinem 
Embryo « 1,7 mm. Auf meiner Übersichtstafel X würde sonach der 

Embryo v. Pr.’s in den Beginn der 2. Zeile einzureihen sein. 

Es thut mir leid, zu einem so abweichenden Ergebnis zu gelangen, 

denn ich habe beim Durchlesen des Buches eine große Hochschätzung 

bekommen für die Ausdauer und für die Sorgfalt, welche v. Pr. seinem 
Objekte gewidmet hat. Auch ist es in hohem Grade erwünscht, wenn 

die Gynäkologen der Embryologie ein so warmes Interesse schenken 

und wenn sie sich an deren Ausbau unmittelbar zu beteiligen suchen, 
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nur diirfen sie dabei nicht die Kritik bei Seite setzen, welche dem 

Material gegeniiber so dringend geboten, und durch welche es erst 

méglich geworden ist, einige Ordnung in das Gebiet der menschlichen 

Embryologie zu bringen. 
Ihren Aufsatz und die Entgegnung v. Pr.’s habe ich noch nicht 

bekommen, aber ich wollte Ihnen meine Ansicht tiber das Buch doch 

umgehend schreiben. Sie können damit anfangen, was Sie wollen, und 

mit oder ohne Nennung meines Namens aus dem Brief benutzen, was 

Ihnen zweckmäßig erscheint. 

Nachdruck verboten. 

Über Zellteilung. 

Briefliche Mitteilung an Herrn Geheimrat von KoELLIKER 

von C. Rast. 

Mit 2 Abbildungen. 

Hochgeehrter Herr Geheimrat! Ihrem Wunsche entsprechend, er- 
laube ich mir, Ihnen meine neuen Erfahrungen über die achromatische 

Kernfigur mitzuteilen und daran einige Betrachtungen zu knüpfen, 

über deren Berechtigung Sie selbst urteilen mögen. 

Kurz bevor die Längsspaltung der Knäuelfäden deutlich wird, 

gewahrt man im Polfeld in geringer Entfernung voneinander die 

beiden Pole. Nach diesen Polen verlaufen von den Fäden der chro- 
matischen Figur blasse achromatische Fasern, die sich im Laufe der 

weiteren Teilung zur Kernspindel zusammenordnen. Zur Zeit des 

ersten Auftretens dieser Fasern kann aber von einer eigentlichen 

Spindel noch nicht die Rede sein. Die Zahl dieser achromatischen 

Fasern ist eine sehr große. Ich habe mehrmals von einem Schleifen- 

schenkel deren 8—10 auslaufen sehen; da nun gewiß auch vom an- 

deren Schleifenschenkel ebenso viele Fasern auslaufen, so dürfte die 

Zahl der von einem Pol zu einer ganzen Schleife ziehenden Fasern 

etwa 16—20 betragen. Jedoch ist es mir bisher noch nie gelungen, 
alle Fasern einer Schleife mit Sicherheit zu zählen. Die Zahl der 
chromatischen Schleifen beträgt nun aber bekanntlich in den Epithel- 
und Bindegewebskernen des Salamanders 24; es würde also die Zahl 

der zu einem Pol ziehenden achromatischen Fasern 400 oder noch 
mehr betragen. Nun kommt noch hinzu, daß wahrscheinlich nach 

beiden Polen gleich viel Fasern ziehen, was eine Gesamtzahl von 
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800—1000 achromatischen Fasern ergeben würde. Man wagt es kaum, 
sich davon ein Bild zu machen; aber je aufmerksamer und unver- 

drossener man einen lockeren Knäuel dieses Stadiums betrachtet, um 

so mehr kommt man zu der Überzeugung, daß die Zahl der achroma- 

tischen Fasern eine außerordentlich große ist. Ich habe mehrmals in 

Figuren, in denen ich anfangs kaum mehr als vier oder fünf Fasern 

deutlich sehen konnte, nach mehrstündiger aufmerksamer Beobachtung 

deren 40—50 deutlich auf größere Strecken hin verfolgen kön- 

nen. Das ist allerdings eine Zahl, die zu der berechneten in keinem Ver- 
hältnisse steht; aber es ist vor allem zu bedenken, wie schwer solche 

Dinge überhaupt zu sehen sind, ferner, daß selbst in den Fällen, wo 

es gelingt, eine ziemlich große Zahl von Fasern zu sehen, immer noch 

viele chromatische Fäden übrig bleiben, von denen man keine Fasern 
auslaufen sieht, und endlich, daß jeder Versuch, die Gesamtzahl der 
achromatischen Fäden einigermaßen festzustellen, auf unüberwindliche 

Schwierigkeiten stoßen muß. Wenn z. B., wie dies sehr häufig ist, 

ein Schleifenschenkel oder beide Schenkel einer Schleife so gestellt 

sind, daß sie in ihrer Verlängerung über den Schleifenwinkel hinaus 
den einen oder anderen Pol treffen würden, so werden alle vom be- 

treffenden Pol zu dieser Schleife ziehenden Fasern sich so dicht an- 

einander und übereinander legen, daß sie eine einzige stärkere, an den 

Schleifenwinkel herantretende Faser zu bilden scheinen. Das war auch 

der Grund, der mich vor etwa einem Jahre, als ich den Zellteilungs- 

erscheinungen wieder mehr Aufmerksamkeit schenkte, veranlaßte, die 
Zahl der achromatischen Fäden nur ebenso hoch anzuschlagen, als die 

der chromatischen Schleifen. Ich teilte dies bei Gelegenheit des letzten 

Anatomenkongresses VAN BENEDEN mit; er versicherte mir indessen 
mit Bestimmtheit, daß dies bei Ascaris nicht der Fall sei, daß hier 

vielmehr zu jeder Schleife eine größere Zahl von Fasern ziehe. Dies 
hat mich veranlaßt, die Untersuchung wieder aufzunehmen, und ich 

habe mich überzeugt, daß van BenepEn’s Beobachtung an Ascaris 
auch für den Salamander zutrifft. 

Was den Verlauf der achromatischen Fasern des Knäuelstadiums 

betrifft, so kann ich darüber Folgendes mitteilen. Die an eine Schleife 

herantretenden oder von ihr abgehenden Fasern liegen in der Nähe 

der Schleife häufig nahezu parallel nebeneinander. Es ist mir wieder- 
holt gelungen, ein von einem in der Richtung gegen den Pol ge- 

stellten Schleifenschenkel ausgehendes Faserbiindel bis zu dem einen 

der beiden Pole zu verfolgen. Ich habe mich dabei überzeugt, daß der 

Verlauf kein geradegestreckter war, sondern daß das Bündel 

nach einfacher oder mehrfacher Krümmung den Pol erreichte. Ich 
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bemerke aber ausdrücklich, daß dies nur für das Knäuelstadium gilt; 

im Mutterstern sind die Spindelfasern, soviel ich weiß, stets gerade- 

gestreckt oder nur ganz leicht gebogen. 

Noch eines möchte ich bemerken, muß aber erwähnen, daß ich 

dieser Beobachtung nicht ganz sicher bin. Es scheint mir, daß in den 

Anfängen des lockeren Knäuels eine ziemlich große Zahl von achro- 

matischen Fasern in der Peripherie des Kerns verläuft, gerade so, wie 

auch die chromatischen Fäden der Mehrzahl nach in der Peripherie 

verlaufen. Es ist nun von Interesse, zu sehen, daß eine eigentliche 

Spindel, d. h. eine achromatische Figur von Spindelform, erst auftritt 
einige Zeit, nachdem die Kernmembran geschwunden ist. Dasselbe ist, 

wie aus den Untersuchungen van BENEDEN’s und Boveri's hervorgeht, 

auch bei Ascaris der Fall. Auch hier tritt die Spindel erst auf, nach- 
dem die Kernmembran geschwunden ist. Andererseits tritt am Ende 

der Teilung, im Stadium des Tochterknäuels, wie ich für den Sala- 

mander nachgewiesen habe und wie auch aus BoveErr’s neuen Unter- 

suchungen zu entnehmen ist, die Kernmembran erst dann wieder 

deutlich in die Erscheinung, wenn die Spindel wieder undeutlich 

geworden ist. In Anbetracht dieser Thatsachen drängt sich die Frage 

auf, ob nicht vielleicht das, was als „Kernmembran“ erscheint, ganz 

oder zum großen Teil aus achromatischen Fasern besteht, die später 
zum Aufbau der Kernspindel dienen. Allerdings scheinen dagegen die 

Befunde an Infusorien zu sprechen. 

Auch die Art, wie sich die achromatischen Fasern an die chro- 

matischen Fäden oder Schleifen ansetzen, ist von Interesse. Ich habe 

oft und deutlich gesehen, daß die achromatischen Fasern von den 

knotenförmigen Anschwellungen der chromatischen Fäden, die man als 

»PFITZNER sche Kugeln oder Körner“ zu bezeichnen pflest, auslaufen. 

Sind die Schleifen der Länge nach gespalten, so stellt die eine Spalt- 

hälfte das genaue Ebenbild der anderen dar, wie dies auch VAN BENEDEN 

und Boveri für Ascaris angegeben haben. Jede Spalthälfte zeigt also 

die gleiche Zahl von Anschwellungen und von jeder Anschwellung geht 

eine achromatische Faser aus. 

An diese Mitteilungen über die achromatischen Fasern schließe ich 

die Mitteilung einer Beobachtung an, die allerdings mit der Teilung direct 

nichts zu thun hat, die aber doch einiges Interesse und eine weitere 

Verfolgung verdient. Es ist mir schon vor vier oder fünf Jahren auf- 

gefallen, daß sich an den ruhenden Kernen von Triton die polare 
Delle viel länger forterhält, als dies sonst zu sein pflegt. Ich glaube mit 
ziemlicher Sicherheit ein Präparat einer Mundbodenplatte oder eines Kie- 

menblättchens von Triton von einem ähnlichen Präparat vom Salamander 
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unterscheiden zu können. Während es also sonst geradezu unmöglich ist, 
an den ruhenden Kernen die Stelle des früheren oder späteren Polfeldes 

zu erkennen, gelingt dies infolge der erwähnten Eigentümlichkeit der 

Kerne bei Triton im allgemeinen ziemlich leicht. Ich habe nun solche 
Zellen genau untersucht, um zu erfahren, ob nicht vielleicht in der 

Nähe dieser Delle im Kern oder im Zellleibe etwas Besonderes zu sehen 

wäre. In der That habe ich nun in vielen, aber keineswegs in allen 

solchen Zellen ganz deutlich im Zellleib, in unmittelbarer Nähe des 

Kernes, meist im Grunde der polaren Delle eine durch ihr starkes 
Lichtbrechungsvermögen und ihre homogene Beschaffenheit ausgezeich- 

nete, gewöhnlich gegen den Zellleib nicht scharf begrenzte Stelle ge- 
sehen; in der Regel ist das die stärkst lichtbrechende Stelle des 

ganzen Zellleibes. Es drängt sich die Vermutung auf, daß hier das 
Polkörperchen oder vielleicht die „Attraktionssphäre‘ erhalten geblieben 

sei. Diese würden dann, gerade so wie bei Ascaris, im Zellleib, aber in 

unmittelbarer Nähe des Kerns gelegen sein. 

Man hat die Spindelfasern häufig als den „Ausdruck von Strö- 

mungen“ aufgefaßt und ich selbst habe diese Ansicht früher vertreten. 
Nachdem ich aber die Spindelfasern genauer untersucht habe, muß ich 

diese Ansicht fallen lassen; ich kann nicht daran zweifeln, daß sie 

geformte Gebilde sind, ganz in demselben Sinne, wie die chro- 

matischen Elemente. Dafür spricht die erwähnte Art ihres Verlaufes 

in den Anfangsstadien des lockeren Knäuels, die Art ihres Ansatzes 

an den chromatischen Fäden, vor allem aber der Gesamteindruck, den 

sie in jenen Stadien machen. Ich glaube, daß jeder, der die Spindel- 

fasern zu dieser Zeit untersucht, die Überzeugung gewinnen muß, daß 

sie nicht der Ausdruck von Störungen des Kernprotoplasmas, sondern 

geformte Gebilde sind. Als solche können sie aber beim Übergange 

des Tochterknäuels zur Ruhe nicht einfach zu Grunde gehen; sie 
können, undeutlich werden, — und dies wird alsbald eintreten, wenn 

sie ihren geradlinigen Verlauf aufgeben — aber sich auflösen und aus- 

einanderflieBen, um dann beim Eintritt einer neuen Teilung abermals 
neu zu entstehen, werden sie wohl gewiß nicht. Man wird daher an- 

nehmen müssen, daß nicht bloß, wie ich dies schon früher wahrschein- 

lich gemacht habe, die chromatischen, sondern auch die achromatischen 

Bestandteile des Kerns, soweit sie geformt sind, in ihrer typischen 

Anordnung erhalten bleiben, mit anderen Worten, daß die Gesamt- 

organisation des jungen Kernes, wie sie sich im Tochterstern 

und zum Teil noch im Tochterknäuel zu erkennen giebt, auch in 

der Ruhe persistiert. Die ganze Figur ist gegen das Polkörperchen 
centriert. 
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Wenn, wie ich vermute, in dem stark lichtbrechenden Körper im 
Grunde der polaren Delle ein Rest des Polkörperchens oder der 
Attraktionssphäre vorliegt, so existiert eine sehr merkwürdige und 

erfreuliche Übereinstimmung zwischen den Befunden an Triton und 
den Ergebnissen der Untersuchungen an Ascaris. Denn auch hier 
liegen die Attraktionssphäre und das darin eingeschlossene Polkörper- 

chen außerhalb des Kernes im Zellleibe und persistieren während der 
Ruhe (van BENEDEN). Es kann nun ganz wohl sein, daß die Kern- 

membran an der polaren Delle fehlt und Kern und Zellleib hier in 

innigem organischen Zusammenhange stehen. Ich kann mir wenigstens 

nicht gut vorstellen, daß Kern und Zellleib in gar keinem oder aber 

vielleicht nur in chemischem Zusammenhange stehen sollten. 

Auf Grund meiner Erfahrungen unterschreibe ich daher den wich- 

tigen Satz vAN BENEDEN’S: „Nous sommes autorisés, 4 penser que la 

sphére attractive avec son corpuscule central constitue un organe per- 

manent, non seulement pour les premiéres blastoméres, mais pour toute 

cellule; qu’ elle constitue un organe de la cellule au méme titre que 
le noyau lui-méme; que tout corpuscule central dérive d’un corpus- 

cule antérieur; que toute sphére procéde d'une sphére antérieure, et 

que la division de la sphére précéde celle du noyau cellulaire.‘ 

Wir sehen nun aber bekanntlich bei der Teilung auch im Zellleib 
Strahlungen auftreten, die man als ,,Polstrahlung“ oder ,,Sternfigur 
des Zellleibes‘“ bezeichnet hat. Auch diese hat man häufig als den 
„Ausdruck von Strömungen“ aufgefaßt. Aber es ist zum mindesten 

ebenso wahrscheinlich, daß die Strahlen wirkliche Fäden oder Fasern 
in morphologischem Sinne vorstellen. Diese Fäden sind ähnlich wie 
die achromatischen Spindelfasern gegen das Polkörperchen centriert. 

Es läßt sich nun ganz wohl denken, daß diese Protoplasmafäden auch 

in der Ruhe der Zelle vorhanden sind und einen Teil der von 

FLEMMING sogenannten Filarsubstanz des Zellleibes bilden, daß aber in 
der Ruhe die Centrierung gegen das Polkörperchen deshalb nicht in 

die Augen fällt, weil die Fäden keinen geradlinigen Verlauf haben. 

Ich denke mir also alle geformten Bestandteile der 

Zelle — abgesehen natürlich von den etwaigen sekundären Ein- 

lagerungen — gegen das Polkörperchen centriert und ent- 

werfe mir nebenstehendes Schema vom Bau der ruhenden Zelle 
(Biel 345526), 

Was wird nun geschehen, wenn eine solche Zelle sich zur Teilung 
anschickt ? 

Nachdem sie in allen ihren Teilen bis zu einer gewissen Größe 

herangewachsen ist, wird auf irgend einen inneren oder äußeren Reiz 
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eine Kontraktion sämtlicher geformter Bestandteile 
erfolgen. Infolge der Kontraktion der Fäden des Zellleibes wird sich 

zunächst das Polkörperchen und die dasselbe umgebende Attraktions- 
sphäre in zwei Hälften teilen — ein Vorgang, der von van BENEDEN 
und Boverr an Ascaris direkt beobachtet worden ist. Die Fäden des Zell- 

leibes werden sich während und infolge der Kontraktion geradestrecken 
und dabei kürzer und dicker werden; sie treten nun als „Polstrah- 

lungen“ oder „Sternfiguren des Zellleibes“ in die Erscheinung. An das 

Polkörperchen treten aber auch die Spindelfasern heran und diese 
heften sich andererseits wieder an die chromatischen Fäden an. Die 

Teilung des Polkörperchens wird eine Teilung der Spindelfasern nach 
sich ziehen, die wahrscheinlich unter dem Bilde einer Längsspaltung 

verlaufen wird; und diese selbst wird wieder eine Längsspaltung der 

chromatischen Fäden im Gefolge haben. 

Je mehr sich die Polkörperchen voneinander entfernen, um so 
mehr werden auch die Spalthälften der Spindelfasern auseinander- 
weichen (Fig. 25). Diese werden aber infolge ihrer Kontraktion kürzer 

Fig. 2. 
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und dicker und werden dabei einen immer mehr gestreckten Verlauf 

annehmen. Da nun die Spalthälften der Spindelfasern gleiche Länge 
haben, so werden sie, wenn ihre Verkürzung bis zu einem gewissen 

Grade gediehen ist und sich gleichzeitig die beiden Pole bis zu einer- 

gewissen Distanz voneinander entfernt haben, notwendig die chroma- 

tischen Schleifen, an die sie sich anheften, in gleiche Entfernung von 

beiden Polen bringen müssen, mit anderen Worten, es wird die chro- 
matische Figur aus dem Stadium des Knäuels in das Stadium des 

Muttersterns übergeführt werden (Fig. 2c). Macht die Kontraktion 
noch weitere Fortschritte, so werden endlich auch die Spalthälften 
der chromatischen Fäden in der bekannten Weise auseinandergezogen 
und den Polen entgegengeführt. Daß während dieses ganzen Prozesses 
auch die chromatischen Elemente infolge ihrer Kontraktion kürzer und 

dicker werden und sich dabei mehr geradestrecken, ist bekannt. 

Durch diesen Gedankengang wird, wie mir scheint, der scheinbar 
so komplizierte Prozeß der Zellteilung dem Verständnis um vieles 
näher gerückt; er wird in letzter Linie auf eine Kontraktion sämtlicher 

geformter Bestandteile der ruhenden Zelle zurückgeführt. Diese ganze 

Auffassung geht von der Annahme aus, daß der Bau der ruhenden 

Zelle im Wesentlichen derselbe ist, wie der der jungen, eben aus der 

Teilung hervorgegangenen. Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht 
außer den früher angeführten Gründen ein sehr einfacher Analogie- 
schluß: wenn sich eine Planarie oder ein Annelide zur Teilung an- 

schickt, so geht nicht erst die ganze bisherige Organisation zu Grunde, 

um sich nach erfolgter Teilung aufs neue aufzubauen, sondern es bleibt 

dieselbe während der ganzen Dauer des Prozesses in allen wesent- 
lichen Zügen erhalten. Wir finden dies so selbstverständlich, daß wir 

gar nicht darüber nachdenken zu müssen glauben. Warum sollte nun 
eine Zelle, wenn sie sich teilt, ihre frühere Organisation verlieren und 
eine ganz neue erwerben, um erst nach der Teilung wieder zum ur- 

sprünglichen Zustande zurückzukehren ? — 

Es kann nicht meine Absicht sein, in dieser Mitteilung auf die 

zahlreichen, von anderen Autoren gesammelten Erfahrungen einzugehen, 
aber ich möchte doch auf einige Betrachtungen und Schlüsse aufmerk- 
sam machen, zu denen in neuester Zeit van BENEDEN und BovErL auf 

Grund ihrer Untersuchen an Ascaris geführt worden sind. 

Ich habe bereits erwähnt, daß van BENEDEN in seiner „Sphere 

attractive“ einen wesentlichen Bestandteil jeder Zelle erblickt und daß 

diese Annahme in meinen Beobachtungen an Triton- und Salamander- 
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larven eine Stütze findet. Das Vuilalten dieser „Sphere attractive‘ 
beim Beginne der Zellteilung und ihre Teilung in zwei Sphären — 
Vorgänge, über welche vAN BENEDEN und NEYT in ihren „Nouvelles 

recherches“ ausführlich berichtet haben — wurde mir von VAN BENEDEN 

schon vor mehr als zwei Jahren, gelegentlich der Naturforscherver- 
sammlung in Berlin, also lange vor dem Erscheinen der ersten darauf 

bezüglichen Publikation BovErr’s, mitgeteilt und durch Skizzen er- 

läutert. Auch in Beziehung auf die Zahl der zu einer chromatischen 
Schleife ziehenden Spindelfasern stimme ich mit van BENEDEN und 

Boveri überein; hierüber sind namentlich die Angaben des letztge- 
nannten Forschers nachzusehen. 

Ich habe in meinem Schema der ruhenden Zelle im Kern nur die 

primären Fäden gezeichnet; aber ich habe schon früher auseinander- 

gesetzt, daß schon zur Zeit, wenn der Tochterknäuel in den ruhenden 

Kern übergeht, die chromatischen Fäden Ausläufer aussenden, welche 

untereinander netzförmig in Verbindung treten. Ebenso glaube ich, 

daß von den im Schema nur in ganz allgemeinen Zügen angedeuteten 
Fäden des Zellleibes in der Ruhe seitliche Fortsätze ausgehen, die 

sich miteinander verbinden und das Gerüstwerk des Zellleibes bilden. 

Je mehr dies geschieht und je mehr die Fäden ihren geradlinigen 
Verlauf aufgeben, um so mehr muß die bestehende Centrierung des 

Zellleibes dem Auge entschwinden. Damit nähert sich meine Ansicht 

über die Struktur des Protoplasmas der Anschauung VAN BENEDEN’S; 

immerhin differiert sie aber von ihr in dem wesentlichen Punkte, daß 

VAN BENEDEN eine Centrierung nur für die Zeit der Teilung annimmt, 

ich dagegen eine solche auch für die Zeit der Ruhe annehmen zu 
müssen glaube. 

Größer ist die Übereinstimmung mit van BENEDEN mit Rücksicht 

auf die bei der Teilung wirksamen Kräfte. van BENEDEN und 

Neyr haben eine Anzahl Thatsachen beobachtet, aus denen sie ge- 
schlossen haben, daß man sowohl den Fibrillen der Asteren wie den 

Fasern der achromatischen Spindel, ganz wie den quergestreiften 

Muskelfasern, eine vitale Kontraktilität zuschreiben müsse und daß die 

nächste und unmittelbare Ursache der Teilung nicht im Kern, sondern 

außerhalb desselben zu suchen sei. Nach vAn BENEDEN und NEYT 

habe man diese nächste Ursache in der Kontraktilität der Fibrillen 

des Zellprotoplasmas und der eigentümlichen Art ihrer Beziehung zum 

Centralkörperchen zu suchen. Es ist interessant, daß auch Boveri zu | 

der Ansicht gelangt ist, daß die „Archoplasmafäden“ muskulöse Fibrillen 

sind, und daß alle für die Muskeln geltenden Gesetze auch auf sie 
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Anwendung finden. Der letztere Satz dürfte indessen doch, wenn man 

ihn wörtlich nehmen wollte, etwas bedenklich erscheinen. 

VAN BENEDEN hat zuerst die Ansicht vertreten, daß die Verbin- 

dungsfasern, welche sich beim Auseinanderweichen der Spalthälften 

der chromatischen Schleifen zwischen diesen ausspannen, mit der Kern- 

spindel nichts zu thun haben. Boverr hat sich dieser Ansicht ange- 
schlossen. Ich selbst habe diesen Verbindungsfasern wiederholt meine 

Aufmerksamkeit geschenkt und mich gleichfalls von der Richtigkeit der 

VAN BENEDEN’Schen Ansicht überzeugt. 

Zum Schlusse noch eine Bemerkung, die mir mit Rücksicht auf 

die bei der Befruchtung sich abspielenden Vorgänge von Bedeutung 

erscheint. Wenn wirklich die Attraktionssphäre, beziehungsweise das 

Polkörperchen, ein Bestandteil jeder Zelle ist, so müssen wohl auch 

das unbefruchtete Ei und das Spermatozoon dieses Organ besitzen. 

Aber gerade die neueren Untersuchungen haben darüber nichts von 

Belang zu Tage gefördert. Ich habe nun selbst in letzter Zeit zahl- 

reiche Präparate von Ascaris megalocephala angefertigt und, obwohl 

sie im übrigen an Klarheit nichts zu wünschen übrig lassen, doch 

weder am Spermakern noch am Eikern in den ersten Stadien nach 

dem Eindringen des Spermatozoons etwas gesehen, was sich als 

Attraktionssphäre deuten ließe. Aber ich glaube, daß Ascaris zur 

Entscheidung dieser Frage nicht günstig ist; viel günstiger scheinen 
nach den vorliegenden Abbildungen die Eier der Echiniden und Asteriden 
zu sein. Und hier scheint in der That sowohl am Spermakern als am 
Eikern eine 'Attraktionssphäre vorzukommen. Dies geht fast mit 

Sicherheit aus den schönen, jetzt freilich etwas in den Hintergrund 

gedrängten Untersuchungen FLEMmMINg’s (Arch. f. mikr. Anat., XX. Bd.) 
hervor. FLEMMInG betont ausdrücklich gegenüber früheren Angaben, 
daß die Asteren des Ei- und Spermakernes zunächst einseitig auf- 

treten, so daß „ihr Centrum neben die Peripherie des Kernes fällt“. 
Auch seine Figuren lassen kaum einen Zweifel darüber zu, daß es 

sich hier wirklich um einseitig den Vorkernen aufliegende Attraktions- 

sphären handelt. 

Wenn nun aber jeder Vorkern seine eigene Attraktionssphäre be- 
sitzt, so müssen diese wohl bei der Befruchtung miteinander ver- 

schmelzen, um erst später, beim Beginn der ersten Teilung, in zwei 

morphologisch und funktionell ganz gleichwertige Hälften zu zerfallen. Ob 

dabei die Vorkerne selbst verschmelzen oder nicht, bleibt, wie auch 

die Erfahrungen gezeigt haben, von mehr unterzeordneter Bedeutung. 

Eine Nichtverschmelzung der beiden Attraktionssphären müßte offenbar 
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zu den sonderbarsten Konsequenzen führen; sie müßte vor allem in 
denjenigen Fällen, in welchen, wie beim Frosch, die erste Furche 
sagittal median durchschneidet, zur Folge haben, daß alle Zellen der 

einen Körperhälfte nur männliche, alle der anderen nur weibliche 

Attraktionssphären bekämen. Unwillkürlich wird man hierbei an jene 

seltenen, namentlich unter den Insekten wiederholt zur Beobachtung 

gelangten Monstrositäten erinnert, die durch die Sagittalebene in eine 

männliche und weibliche Körperhälfte zerlegt werden. 

Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es von der größten 

Wichtigkeit, daß bei künftigen Untersuchungen über Befruchtung 

auf das Verhalten der Attraktionssphären der Vorkerne genaues Augen- 

merk gelenkt werde. 

Da mir daran liegt, daß die von mir mitgeteilten Beobachtungen 

auch von anderen angestellt werden können, will ich die Untersuchungs- 

methode angeben. 

Die Larven werden in +/, )—1/, °/,iger Platinchloridlösung fixiert, 
nach 24 Stunden in Wasser ausgewaschen und dann langsam in Alko- 

hol erhärtet. Darauf werden die Mundbodenplatte und die Kiemen- 

blättchen ausgeschnitten, in DELAFIELD’schem Hämatoxylin oder CzoKor- 

schem Cochenillealaun gefärbt und in Methylalkohol untersucht. 
Dieser zeichnet sich durch sein geringes Lichtbrechungsvermögen aus. 
In stärker lichtbrechenden Medien ist von den hier mitgeteilten Eigen- 
tümlichkeiten wenig oder nichts zu sehen. Die Präparate können 

nicht auf die Dauer aufbewahrt werden, sondern gehen nach einigen 

Tagen zu Grunde. 

Prag, den 5. Dezember 1888. 
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Nachdruck verboten. 

Sullo sviluppo di aleuni nervi cerebrali e spinali. 

Nota preventiva di G. Cutaruel. 

Ho istituito una serie di ricerche, non ancora giunte completa- 

mente al loro termine, sullo sviluppo di alcuni nervi cerebrali e spi- 

nali, fermando la mia attenzione in particolare sullo sviluppo dei nervi 

vago, accessorio, ipoglosso e primi cervicali, e studiandoli in embrioni 

di rettili, di uccelli e di mammiferi. 

Ho trovato che il n. vago, cosi nei rettili che negli uccelli, ma 

in maniera pit evidente nei primi, specialmente se € studiato in epoche 

precoci di sviluppo, non gira al davanti della serie dei miotomi occi- 

pitali, ma viene a corrispondere alla parte anteriore del miotomo piü 

craniale, dalle cui fibre € incrociato; esse scorrono al suo lato esterno. 

Nel Tropidonotus natrix, fino a un determinato periodo di 

sviluppo, il ganglio nodoso del vago non € un rigonfiamento gangliare 
unico, ma risulta di tre rigonfiamenti distinti, disposti in serie e 

corrispondenti respettivamente alla 3°, 4° e 5° fessura branchiale, 

lungo il margine posteriore delle quali inviano una diramazione. 

Il n. ipoglosso, che negli embrioni di uccelli talora risulta di due, 

talora di tre radici ventrali occipitali, negli embrioni di rettili 

(Lacerta, ‘Tropidonotus) € costituito da quattro e, in certi periodi 

di sviluppo, anche da cinque di tali radici, senza che cresca il numero 
dei miotomi occipitali, che, cosi nei rettili che negli uccelli, ho sempre 
trovato in numero di quattro. Cosi alla pit craniale delle cinque 

radici dell’ ipoglosso nei rettili non corrisponderebbe alcun miotomo 

Nei mammiferi ho trovato fin quattro radici dell’ ipoglosso. 

Il n. accessorio del Wırrıs degli uccelli e dei rettili & essenzial- 

mento derivato da una trasformazione della commessura longitudinale 

(residuo della cresta nevrale) che collega il vago al 1° ganglio spinale 
(ganglio del 2° n. cervicale nei rettili, ganglio del 3° n, cervicale negli 
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uccelli). Lungo il tragitto dell’ accessorio si vedono, specialmento in stadi 
-„ precoci di sviluppo, dei gangli rudimentali o come diretti rigonfiamenti 

di esso 0 come appendici ad esso collegate da un filamento; possono 0 no 
emettere altro filamento diretto verso la corrispondente. radice ventrale. 
‘Negli uccelli tali produzioni corrispondono al 2° e ak 1° n. cervicale, 

che, per le ricerche di FRORIEP, si credevano rappresentati esclusivamente 

dalla radice ventrale; inoltre un rudimento di radice dorsale esiste 

per ciascuna delle radici dell’ ipoglosso spettanti ai due pit posteriori 

miotomi occipitali. Ma, giova ripeterlo, tutti questi rudimenti di gangli 
e di radici dorsali sono in intima connessione coll’ accessorio. — Nei 

rettili ho trovato disposizioni simili. 

Nei mammiferi la commessura longitudinale, residuo della cresta 
nevrale, prende parte alla costituzione dell’ accessorio del vago; 
l’accessorio spinale ha origine affatto distinta. Ho anch’ io costatato 

nei mammiferi la esistenza di un ganglio rudimentale, corrispondente 
alla radice pitt caudale dell’ ipoglosso, ma, almeno nello stadio nel 

quale I’ ho finora incontrato, 1’ ho veduto distaccarsi dall’ accessorio 

del vago. , 

La esatta dimostrazione dei fatti sopraenunciati e di altri che 

non ho riferito in questa breve Nota, sara data nel lavoro completo, 
al quale riserbo ogni discussione sulla interpretazione da dare ai 

fatti stessi. 

Istituto Anatomico di Siena, Novembre 1888. 
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‚Aufsätze. 

Nachdruck verboten. 

Neue Beiträge zur Morphologie des Carpus der Säugetiere. 

Von G. Barvr. 

Mit 4 Abbildungen. 

1886 sprach ich die Vermutung aus!), daß das, was man bei den 
Säugetieren gewöhnlich als Scaphoideum bezeichnete und dem Radiale 

homolog setzte, nicht dieses Element, sondern ein Centrale reprä- 

sentierte, während das eigentliche Radiale in dem sogenannten „radialen 

Sesambein“ sei. 

Es war hauptsächlich das Verhältnis des Carpus von Chelydra, 

Fig. 1, in welchem ich zwei Centralia nachweisen konnte, welches mich 

zu dieser Idee brachte. 
Schon vorher hatte R. Ramsay Wriacur?) die zwei Centralia bei 

Chelydra beobachtet und abgebildet. 

Brünn?) hatte schon 1877 den Carpus von Chelydra dar- 

gestellt, er sagt aber, daß sich weder das radiale, noch das ulnare 

Sesambein vorfinde. 
Daß das von GEGENBAUR, HUxLEY, FLOWER, MARSH u. Ss. w. als 

Radiale bezeichnete Stück bei Chelydra serpentina nicht dieses 

Element, sondern ein Centrale repräsentiert, unterliegt keinem Zweifel. 

Bei einigen Pleurodira hat dieses Element eine mehr zentrale 

Lage. Die Verhältnisse bei Chelymys Victoriae habe ich in 

Fig. 2 wiedergegeben. 

1) G. Baur, Osteologische Notizen über Reptilien. Fortsetzung I. 
Zool. Anz. No, 240, 1886. 

2) In Joun Sterzing Kinestry: The Standard Natural History. Vol. III. 
Boston, 1885. p. 24. 

3) Brünt, Cart BERNHARD, Zootomie aller Tierklassen. Lieferung 9. 

Wien, 1877. Taf. XXXII, Fig. 4, 
4 



Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

Chelydra serpentina. Chelymys Victoriae, nat. Gr. Chelodina longicollis. 

Das Intermedium ist sehr stark entwickelt, sendet einen Fortsatz 

radialwärts und trennt Centrale 1 vollkommen vom Radius. Das Radiale 

ist stark knorpelig, zeigt aber einen Knochenkern, das Pisiforme ist 

nicht verknöchert. Hier haben wir also ganz ähnliche Verhältnisse 
wie bei Sphenodon. Die beiden Centralia sind verschmolzen, lassen 

aber die Sutur noch deutlich erkennen, ebenso Carp. 4 und 5. Noch eigen- 

tümlicher sind die Verhältnisse bei Chelodina longicollis (Fig. 5) 
Hier hat sich der Fortsatz des Intermedium noch stärker entwickelt 

so daß dasselbe jetzt mit Carpale 1 in Berührung steht. Die beiden 
Centralia, die verwachsen sind, aber die Sutur deutlich zeigen, stehen 

mit dem an den Rand gerückten und verknöcherten Radiale in gar 
keiner Berührung. Carp. 3, 4 und 5 sind verwachsen, aber deutlich 
voneinander zu unterscheiden. Das Pisiforme ist nicht verknöchert. 

Daß bei den Schildkröten 2 Centralia vorhanden sind, ist also 

zweifellos. 

Ich glaube, daß die Verhältnisse bei Chelydra, mit welchen die 

bei Podocnemis, Erymnochelys (Dumenilia) und Pelomedusa überein- 
stimmen, die ursprünglichen sind; diese Formen (Podocnemis aus- 

genommen) sind auch, soviel mir bekannt, die einzigen Schildkröten, 
bei welchen das Centrale im Tarsus lange nachweisbar ist. 

Ich glaube also, daß bei den Schildkröten das Centrale 1 ur- 

spriinglich mit dem Radius artikulierte wie bei den Batrachiern 

(Cryptobranchus etc). 

Die zentrale Lage der beiden Centralia bei den australischen 
Pleurodira und vielleicht bei allen Chelydidae halte ich fiir einen 
sekundären Zustand. 

Nachdem nun bewiesen ist, daß das von GEGENBAUR, HUXLEY, 
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Parker, Marsu u. s. w. als Radiale betrachtete Element im Carpus 
von Chelydra dieses Element nicht ist, sondern ein Centrale, so 

erhebt sich natürlich die Frage: was ist das Radiale der Säugetiere, 
welches von den obigen Autoren mit dem sogenannten Radiale von 

Chelydra homologisiert wird ? 
Wenn die betreffenden Elemente bei Chelydra und den Säuge- 

tieren homologe Bildungen sind, so repräsentiert das sogenannte 

Scaphoideum der Säugetiere kein Radiale, sondern ein Centrale. 

Bei den Säugetieren, deren Hand radialwärts keine Reduktion er- 

litten hat, findet sich gewöhnlich das „radiale Sesambein“, und zwar 

in genau derselben Lage wie bei den Schild- 

kröten an den Rand gerückt +). 

Dieses „radiale Sesambein“ der Schild- 

kröten ist aber nichts anderes wie das Ra- 

diale selbst, folglich muß auch bei den 
Säugetieren das betreffende Stück das Ra- 

diale vorstellen. 

Der Carpus von Pithecus inuus (Fig. 4) 

nach BLAINVILLE zeigt die Verhältnisse 

deutlich wieder. 

Ein Wort über die „Heptadactylie“ der 

Säugetierextremität, die neuerer Zeit von 

WIEDERSHEIM und anderen angenommen 

wird. Eine solche existiert nicht. 

Die Säugetiere stammen von penta- 

dactylen Reptilien, diese von pentadactylen 

Batrachiern. 

Der Praehallux ist nichts anderes wie 

das Radiale, das, einmal „außer Rang“ 

gesetzt, sehr variable Formen annehmen Fig. 4. 

kann. Das Pisiforme ist nicht der Rest Pithecus inuus. 

eines Strahles, sondern hat sich erst von 

den Batrachiern an mehr und mehr entwickelt. Bei den Protero- 

sauridae ist es wie bei den Batrachiern unverknöchert, ebenso bei ver- 

schiedenen Schildkröten. Bei den Sphenodontidae verknöchert es erst 

spät. Bei den Säugetieren ist es von äußerst veränderlicher Form. 

New Haven, Conn., 6. Dezember 1888. 

1) Sehr ähnlich wie bei den Säugetieren sind die Verhältnisse bei 
Terapene carolina L, 

4* 



Nachdruck verboten. 

Les noyaux des cellules museulaires striées de la grenouille 
adulte. 

Par A. Van GEHUCHTEN, 

Professeur suppléant d’Anatomie & l'Université catholique de Louvain. 

(Communication faite au Congrés des Naturalistes 4 Cologne, 

le 19 Septembre 1888.) 

Avec 14 figures. 

Pendant les recherches que nous avons faites dans ces derniers 
temps !) sur la structure intime de la cellule musculaire striée chez 

les vertébrés, notre attention a été attirée d’une facon spéciale sur 

les noyaux musculaires de la grenouille. Deux questions restent a 
résoudre: 

1) Existe-t-il & Pentour de ces noyaux une partie de protoplasme 

non difiérentié, reste du protoplasme primitif, tel que l’admet Max 

SCHULTZE”), et tel que ces noyaux sont représentés dans la plupart 

des Traités classiques *) ? 

2) En dehors des nucléoles décrits par les auteurs ne trouve-t-on 

pas, dans ces noyaux, une partie chromatique ou nucleinienne sensible 
aux réactifs colorants ? 

Les fibres musculaires striées de la grenouille servent tous les 
jours d’objet d’étude dans les laboratoires d’histologie, il convient donc 

d’étre fixé sur ces deux questions élémentaires. 

7? 

Les noyaux ne sont pas visibles sur des fibres vivantes examinées 
dans une goutte de plasma musculaire. Pour les faire apparaitre, il 

1) A. Van GenucuTten: Etude sur la structure intime de 
la cellule musculaire striée chez les Vertébrés; La Cellule, 
t. IV, fasc. 2, p. 245—316, 1888. 

2) Max Sonuszze: Über Muskelkörperchen und das, was 
wireineZellezunennen haben; Archives de MöLzzr, p. 1—27, 1861. 

3) Voir les Traités d’histologie de KoELLIKER, RANVIER, ORTH, FRey, 
PovcHET et Tovurnevx, STÖHR, etc, 



suffit d’ajouter 4 la préparation une goutte d’acide acétique dilué, de 
jus de citron filtré ou d’acide chlorhydrique dilué. C’est la un fait 

connu de tous les histologistes. Les noyaux se présentent alors sous 

forme de corps ovalaires, plus ou moins allongés, éparpillés a la sur- 

face et dans la profondeur de la partie striee du muscle. Mais ces 
réactifs gonflent légérement les cellules musculaires, font disparaitre 
lentement les stries transversales et donnent a toutes les fibres un 

aspect homogene. Un lavage répété a l’eau distillée fait revenir la 
striation avec une netteté parfaite. En parcourant une préparation 

ainsi traitée, on distingue facilement deux especes de cellules muscu- 

laires: les unes frappent directement l’ceil de l’observateur par les 

nombreuses granulations brillantes et réfringentes qui se trouvent dans 

la partie striee. Fig. 1. Ces granulations sont disposées en series 
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Fig. 1. Fig. 2. 

linéaires, paralléles les unes aux autres; elles sont quelquefois assez 
abondantes pour cacher complétement la striation du muscle. Elles 

existent souvent aussi aux poles des noyaux ou elles forment les trai- 

nées granuleuses décrites par les auteurs et considérées par eux comme 
un reste du protoplasme primitif non différenti¢é. HenLE!) les a vues 
le premier. Elles ont été decrites spécialement par KOELLIKER?). Ce 
savant les considére comme un troisiéme élément de la partie stride 

du muscle et leur a donné le nom de granulations intersti- 

tielles. 

1) Henze: Allgemeine Anatomie, p. 580, 1841. 
2) Korttrmer: Einige Bemerkungen über die Endigungen 

der Hautnerven und den Bau der Muskeln; Zeitschr. f. wiss, 
Zool., Bd. VIII, p. 311—315, 1857. 
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A cöte de ces fibres, de loin les plus nombreuses, on en trouve 

d’autres entierement dépourvues de granulations interstitielles. Ces 
cellules possédent une striation longitudinale et transversale nette et 

réguliére. Leurs noyaux se montrent partout directement en contact 
avec les stries transversales. Fig. 2. 

KOELLIKER considere ses granulations interstitielles comme un 

élément normal et constant du muscle: „Ich habe gefunden, dit-il a 

ce sujet, daß in den frischen Muskelfasern außer den kontraktilen 

Teilen und den Kernen noch eine besonders geformte Zwischensubstanz 

existiert“ formée de „sehr blasse rundliche Körnchen, welche in langen 

linienförmigen Zügen in die kontraktile Substanz eingebettet sind‘). 

Pour le savant anatomiste de Würzbourg, le contenu d’une fibre mus- 
culaire striée se compose, en effet, des noyaux, des fibrilles contractiles 

réunies en colonnettes (Muskelsäulchen) et d’une substance interfibril- 

laire renfermant les granulations interstitielles. Nous ne pouvons 

admettre la maniére de voir de KOELLIKER. Ce qui prouve, en effet, 

que les granulations interstitielles ne constituent pas un élément con- 

stant de la fibre musculaire striée de la grenouille, c’est qu’un grand 

nombre de cellules musculaires en sont entierement depourvues. En- 

suite elles different, dans les différentes cellules, par leur volume, leur 

nombre et leur disposition. Tandis que dans une fibre musculaire donnée 
ces granulations sont petites, clair-semées et placées sans ordre apparent, 
on les trouve, dans la cellule voisine, volumineuses, abondantes, dis- 

posées en séries paralléles parfois tellement serrées qu’elles cachent la 

striation normale. D’ailleurs, les recherches que nous avons faites sur 
la nature chimique et le mode d’apparition de ces granulations, et dont , 
nous publierons sous peu les résultats, prouvent qu’il faut les con- 

sidérer comme un élément anormal, comme le résultat d’une alté- 

ration pathologique du muscle, le premier stade d’une dégénérescence 

graisseuse. Cette dégénérescence se produit, d’aprés nos recherches, 
dans la partie du muscle qui se montre le plus réfractaire aux réac- 

tifs dissolvants, celle que nous considérons comme formant l’&l&ment 

actif pendant la contraction”), et que nous avons appelé avec CARNOY: 
réticulum plastinien?). 

1) Kortttxer: loc. cit. . 
2) A. Van GenucHten: Etude sur la structure intime de la 

cellule musculaire striée (chez les arthropodes); La Cellule, t. II, 
fasc. 2, p. 411—440, 1886. 

3) Malgré les observations recentes de Roxterr sur les muscles de 
Vhippocampe (Archiv für mikrosk. Anat., Bd. XXXII, Heft 2, p. 233 —266, 
1888), nous maintenons cependaut notre fagon de voir. En publiant 
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Pour répondre a la premiere question: Existe-t-il 4 l’entour des 

noyaux musculaires de la grenouille adulte une partie de protoplasme 

non différentié? on ne peut donc tenir compte que des cellules mus- 

culaires privées de granulations interstitielles. Or, dans toutes ces 
cellules, les noyaux sont toujours directement en contact avec la partie 

striée. Ces noyaux sont douc dépourvus de protoplasme ambiant et 
le nom de „corpuscules musculaires“, dans le sens de Max 

SCHULTZE, ne saurait leur convenir. On peut constater d’ailleurs cette 

absence de protoplasme méme dans les fibres musculaires déja pour- 
vues de granulations interstitielles. Celles-ci apparaissent, en effet, le 

plus souvent entre les noyaux musculaires dont la plupart sont en 

contact direct, sur tout leur pourtour, avec les stries longitudinales et 
transversales. Fig. 1. 

Cette conclusion a déja été formulée par E. WEBER en 1874 dans 
une note qui semble avoir passé inapercue; voici comment il s’exprime: 

„Lorsque le muscle est assez altéré pour que ses fibrilles ne présentent 

plus aspect normal, et qu’entre elles on distingue partout des trainées 

de granulations, on ne peut pas s’autoriser de ce que l’on en trouve 
aux deux extrémités des noyaux pour dire que c’est du protoplasme 

qui appartient a ces noyaux et qui est le reste du protoplasme origi- 

naire de la cellule. Dans toutes les préparations, au contraire, oü la 

striation normale du muscle est conservée, jamais il n’y a de proto- 

plasme visible aux extrémités du noyau“). 

nos recherches sur les muscles des arthropodes nous n’avions qu’un desir: 
apporter notre part de lumiére dans une question aussi obscure et aussi 
controversée que celle de la structure intime de la cellule musculaire 
striée. Il faut, en effet, avoir parcouru les travaux de Bowman, KoELLIKER, 
Krause, MERKEL, EnGELMANN, Rerztus, Lreypiec, ScHÄFER, et ceux de Ror- 
Lert lui-méme pour se faire une idee des divergences d’opinions qui existent 
& ce sujet entre les auteurs. En lisant le travail de Ramon y Casa, 
nous croyions avoir donné de la structure musculaire une interpretation 
exacte. Tel n’est pas l’avis de Rotterr. D’apres lui, Carnor, MELLAND, 
Van Genucuten, MARSHALL, Macattum et Ramon y Casat se sont trompés 
complétement. RoLLETT seul a bien vu les choses! et lui seul les a bien 
interprétées! Nous sommes convaincu du contraire. Si nous le jugeons 
utile, nous nous permettrons de faire la critique des nouvelles obser- 
vations de RoLLETT, comme nous l’avons fait pour ses observations an- 
térieures. Le ton aigre et piquant de Rotterr a notre égard ne nous fera 
cependant pas sortir du calme et de la dignité qui s’imposent dans toute 
discussion scientifique sérieuse. 

1) E. Weser: Note sur les noyaux des muscles striés 
chez la grenouille adulte; Travaux du laboratoire d’histologie de 
Ranvier, p. 213, 1874. 
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Existe-t-il dans ces noyaux une partie chromatique ou nucleinienne ? 

Pour trancher cette question il faut recourir aux réactifs co- 

lorants. Le vert de methyle nous a donné les meilleurs résultats. 
Appliqué a frais, il a sur tous les autres colorants immense avantage 

de ne pas colorer la substance méme du muscle. De plus, c’est un 

réactif spécifique:en quelque sorte de la partie nucléinienne. Nous 
savons, en effet, par les travaux de CARNOY, que le vert de méthyle 

ne colore, dans le noyau, que cet élément. Une goutte de ré- 

actif, ajoutée a une préparation qui a été traitée pendant 5 minutes 

par le jus de citron filtré, colore sur le champ tous les noyaux et leur 

donne une belle coloration’ verte. Pour que celle-ci soit nette et 

franche, il faut absolument, avant d’appliquer le vert de 

méthyle, laver soigneusement les cellules musculaires 

a eau distillée, afin de les débarrasser totalement 

du jus de citron qui les imprégne. 

Une premiére chose qui frappe quand on étudie ces noyaux, c’est 

leur grande richesse en nucléine. Fig. 1 et 2. Celle-ci est organisée 

et affecte une disposition particuliere qui varie un peu avec la forme 

extérieure de V’élément nucléaire. Quand le noyau se trouve a plat, 
il est ovale ou plus ou moins rectangulaire; quand il se présente de 

profil, il est trés étroit et ressemble alors a un mince bätonnet. Fig. 3. 

ee ge = 

Fig. 3. 

Son diametre transversal oscille entre 1,5 u et 12 u, tandis que son 
diametre vertical peut atteindre jusque 76 «. Dans les noyaux plats, 

ovales ou rectangulaires, l’élément nucléinien se présente, a premiere vue, 

en troncons paralleles qui se réduisent 4 de grosses granulations chroma- 
tiques dans les noyaux effilés. Ces trongons occupent toujours toute 

la largeur du noyau; le plus souvent ils ont la méme direction que 
les stries transversales, c’est-a-dire qu’ils sont perpendiculaires au 

grand axe du noyau. Quelquefois cependant ils ont une direction ob- 
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lique par rapport 4 cet axe. Ils sont parfois tellement nombreux et 

serrés qu'il est impossible de pénétrer la structure interne du 
noyau. D’autres fois ils sont plus espacés les uns des autres: ils 
permettent alors de distinguer, a l’interieur du noyau, un ou deux 

nucléoles. Fig. 4. Ces trongons chromatiques sont homogenes dans 
les noyaux riches en nucléine; ailleurs ils ont un aspect légérement 

granuleux. Quelquefois méme on ne trouve dans le noyau que 

quelques granulations nucl&iniennes placées sans ordre apparent; 

mais quand on les examine attentivement, on voit aisément que ces 

granulations éparses sont reliées entre elles par de minces filaments 
achromatiques. Fig. 5. La structure de ces troncons de nucleine est 

donc des plus variables. 

Fig. 4. Fig. 5. 

UND 

Fig. 6. 

L’élément nucléinien n’occupe pas toujours tout le noyau. Comme la 

fig. 6 le montre, les troncons chromatiques se trouvent souvent amassés 
a une des extrémités. On voit alors manifestement qu’en dehors des 

nucléoles et de la substance chromatique, il existe encore dans ces 
noyaux un troisieme élément constitutif représenté par quelques fines 

granulations protéiques. 

Comment expliquer cette disposition? Les troncons visibles sont- 

ils indépendants, ou bien sont-ils en continuité directe les uns avec 
les autres, de maniére a former dans chaque noyau un filament 

chromatique continu? Lorsque nous avons étudié pour la premiere 

fois ces noyaux musculaires, nous n’avions 4 notre disposition que des 

grenouilles d’hiver, qui avaient vécu longtemps dans le laboratoire. 
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En parcourant ces préparations, il n’était pas rare de trouver dans 

les muscles des noyaux ot les troncons nucléiniens peu nombreux 

étaient places 4 une certaine distance les uns des autres. En abais- 

sant et en relevant successivement la vis du microscope on voyait 

manifestement dans ces noyaux que les trongons chromatiques, en 
apparence indépendants, n’étaient que les anses superficielles d’un 

filament nucléinien unique enroulé en spirale sur lui-méme et tapissant, 

par ses tours de spire, la face interne de la membrane nucl£aire. 

Dans d’autres noyaux la nucléine était plus abondante, mais souvent 
les tours de spire du filament nucléinien étaient plus distancés prés 
des pöles; dans ces cas encore, on pouvait voir manifestement, en 

abaissant le tube du microscope, la partie profonde qui les reliait. 

Nous avons représenté ces noyaux dans les fig. 6, 10 et 11, pl. I de 
notre mémoire sur les cellules musculaires des vertébrés. Pour les 
préparations que nous avons faites depuis lors, nous nous sommes 

servi de grenouilles d’été fraichement capturées. Comme le montrent 
les figures qui précédent, les noyaux musculaires de ces grenouilles sont 

si riches en nucléine, les troncons chromatiques y sont si nombreux et 

si serrés qu’il est impossible de dire manifestement, pour chaque cas 

particulier, si l’on a sous les yeux des troncons isolés ou les anses 
paralléles d’un filament unique. La forme des noyaux augmente en- 
core la difficulté de observation: ces noyaux sont plats. Il en résulte 
qu’en abaissant la vis du microscope il est impossible de distinguer 

nettement les anses superficielles des anses profondes. Cependant 

ces noyaux présentent certains détails qui parlent hautement en fa- 
veur de l’existence d’un seul filament chromatique continu. 

D’abord, dans beaucoup de noyaux vus 4 plat, les trongons vi- 
sibles ne sont pas rectilignes, mais courbes, et tournent vers l’ceil de 

l’observateur leur cöt& concave ou leur cété convexe, suivant la position 

sre Ae | 

de la vis micrométrique. Fig. 7. De plus, dans beaucoup de ces noy- 

aux, les troncons nucléiniens sont un peu renflés pres des bords, et 

ces granulations persistent un certain temps quand on descend douce- 
ment le tube du microscope. Fig. 8. Pour nous, ces granulations 
représentent la coupe optique transversale des anses descendantes. 
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Dans les noyaux vus de profil, l’élément nucléinien se présente 
souvent, en coupe optique longitudinale, sous la forme de deux rangées 

de granulations appliquées contre les faces latérales internes. Les 

U & (mm 
AadD 

Fig. 8. Fig. 9. 

granulations d’une paroi ne correspondent pas nettement aux granu- 

lations qui se trouvent sur l’autre, mais celles-ci sont placées un peu 
obliquement par rapport a celles-la. Fig. 9. C’est comme si on 

avait coupé par un plan médian et paralléle 4 son grand axe un fil 

enroulé en spirale sur lui-m&öme. En abaissant davantage le tube du 

microscope on voit manifestement les parties profondes qui relient 

transversalement deux granulations opposées. 

De tous ces faits on est autorisé 4 conclure, croyons-nous, 4 l’exi- 

stence, dans le plus grand nombre des noyaux musculaires de 

la grenouille, d’un seul filament nucléinien continu. Comme 
il est impossible de trancher la question pour chaque noyau en par- 

ticulier, nous ne voulons pas donner 4 notre conclusion un caractére 

de généralité absolue. Il se pourrait fort bien, en effet, que dans 

quelques cas exceptionnels, les troncons nucléiniens s’isolent en réalité. 

Cette conclusion s’applique également aux noyaux panvres en substance 

chromatique, dans lesquels la nucléine se présente sous la forme de gra- 

nulations éparses; quoiqu’ici la continuité soit plus difficile 4 établir. 

Les fins filaments qui relient ces granulations dans une direction dé- 
terminée représentent pour nous la partie achromatique du boyau nu- 

cléinien, la seconde partie constitutive de tout élément chromatique, 
Pétui plastinien de Carnoy, les filaments de linine (Lininfäden) 

de SCHWARZ. 

Une question intéressante est celle de savoir si ces noyaux sont 

au repos, dans le sens que l’on donne généralement a cette ex- 
pression; ou bien s’ils sont en division: soit au stade initial de pe- 

loton (Knäuelstadium), soit au stade final d’une division antérieure 

(Dispirem), comme cela se présente, d’aprés STRASBURGER, pour les 
noyaux-filles des cellules-méres du pollen du Lilium bulbiferum’). 
On sait que, d’aprés les observations de STRASBURGER, Ces noyaux- 
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filles ne dépassent jamais le stade de peloton de l’anaphase, c’est-ä- 

dire que leur differentiation ne va jamais jusqu’a la formation du 

réseau chromatique et l’apparition de nucléoles. 

Nous croyons qu'il ne s’agit pas ici d’une division commencante, 
puisque tous les noyaux de toutes les fibres musculaires que nous 

avons examinées avaient la méme organisation. Il serait difficile d’ad- 

mettre que tous ces noyaux entrent a la fois en division et en par- 

courent a l’unisson toutes les phases. 

Un fait qui prouve que ces noyaux ne sont pas non plus au stade 

final d’une division antérieure, et que nous avons ici devant les yeux 

des noyaux réellement au repos, c’est la présence fréquente de nuc- 

léoles. On sait en effet, que les nucléoles disparaissent pendant toutes 

les phases de la division a tel point que l’existence de nucléoles dans 

un noyau est un indice assez certain du repos de cet élément. 

Il nous serait impossible de dire manifestement si des nucléoles 

existent dans tous les noyaux. Lors de nos premiéres recherches 

nous n’avons jamais rencontré de nucléole dans les cellules musculaires 

traitées par un acide, et, comme ils apparaissaient presque toujours 

apres la dissolution de la nucléine par un réactif alcalin, nous avons 

émis lidée que les acides devaient les dissoudre?). Depuis lors, nous 

avons rencontré le nucléole méme apres l’action dun acide, fig. 3 

et 4. De plus, si on dissout la nucléine par un réactif alcalin dans 

les noyaux traités comme nous venons de le dire, on voit souvent 

apparaitre Je nucléole au milieu de l’élément nucléaire. Les nucléoles 

resistent donc aux acides dilués. S’ils ne sont pas visibles dans la 
plupart des noyaux frais colorés par le vert de méthyle, c’est qu’ils 

sont cachés par les anses du filament nucléinien. 

Ainsi, les noyaux des cellules musculaires striées de la grenouille 
adulte peuvent étre considérés comme un bon exemple de noyaux au 

repos pourvus d’un filament chromatique continu. 

NICOLAIDES?) est le seul auteur qui, 4 notre connaissance, a vu et 

figuré ces noyaux chez la grenouille adulte. Ses fig. 1 et 2 sont iden- 

1) SrraspurceR: Kontroversen der indirekten Zellteilung; 
Archiv f. mikr. Anat., Bd. XXIII, p. 32. — Voir aussi: Uber Kern- 
und Zellteilung; p. 27. Jena 1888. 

2) A. Van GeBucHTEn: loc. cit., p. 272. 

3) Nıcoraıpes: Über die karyokinetischen Erscheinungen der Muskel 
körper während des Wachstums der quergestreiften Muskeln; Archiv f. 
Phys. und Anat., Physiol. Abth., p. 441—443, 1883. 
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tiques aux nötres: le filament nucléinien épais et enroulé en spirale 
a linterieur du noyau ne présente a lil qu'une série de troncons 

paralléles. Mais NicoLaIpEs n’a observé cette disposition particuliére 

de la nucléine que dans quelques rares noyaux. A cöte d’eux, ses 

figures montrent un grand nombre d’autres éléments pourvus de 

nucléoles, mais dénués de toute trace de substance chromatique. De 

plus, cet auteur les considere comme des noyaux en division cinétique. 

Nous avons trouvé au contraire le filament continu d’une maniere plus 

ou moins évidente, dans tous les noyaux que nous avons examinés et 

sur toutes les fibres musculaires a la fois. Pour nous, ce sont des 

noyaux au repos. 

Malgré tous nos soins, nous n’avons jamais rencontré dans ces 

cellules musculaires des stades évidents d’une division cinétique. 

Souvent nous avons vu des noyaux géminés analogues A ceux que 

K@LLIKER a dessines, il y a plus de trente ans. Nous avons ren- 

contré aussi des noyaux identiques a celui qui est représenté dans 
la fig. 3 du travail de NıcoLAıDEs, dans lequel le filament chroma- 

tique semble s’étre coupé en deux transversalement et que Nico- 

LAIDES considére comme le stade de ,,Dispirem“. Mais nous n’avons 

jamais observé le stade de la couronne équatoriale ni celui des 

couronnes polaires (fig. 4 et 5 de Niconames). Et cependant la 

caryodiérése est souvent bien active dans ces cellules musculaires, 

= 
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Fig. 10. Fig. 11. Fig, 12. 

et il n’est pas rare de rencontrer des fibres pourvues, sur toute leur 

longueur, d’une ou de deux colonnes de noyaux tellement serrés qu’on 

n’y voit que des anses chromatiques. Ainsi que nos fig. 10, 11 et 12 
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le montrent, ces colonnes de noyaux semblent provenir d’une caryo- 

sténose, ou division directe active, plutöt que d’une caryocinése ou di- 

vision indirecte. 

Avant de quitter ces noyaux, nous tenons encore a signaler une 

particularité qui prouve, une fois de plus, la grande délicatesse du 

filament nucléinien et la facilité avec laquelle il s’altere. Dans les 

noyaux riches en nucléine il arrive souvent que les troncons chro- 

matiques voisins se fusionnent sous Yinfluence de réactifs éner- 

eiques. Ces noyaux se présentent alors comme formés d’une seule 

masse chromatique plus ou moins homogene. Nous avons déja eu 

occasion de signaler une altération analogue dans les éléments nuclé- 

iniens des taches de WAGNER, sur les jeunes ceufs d’Ascaris me- 

galocephala!). Lä aussi, les bätonnets de chaque tache (ces 

bätonnets sont au nombre de 4, mais indépendants les uns des autres) 

se fusionnent souvent et produisent alors, soit les taches homogénes 

décrites par O. ZACHARIAS, soit les taches cuboides de Boverr. (est 

pour ne pas avoir reconnu cette altération produite par les réactifs, 

que ces auteurs se sont trompés sur la constitution des deux taches 

germinatives, et qu’ils ont mal interprété les phénoménes qui caracté- 

risent l’expulsion des globules polaires dans les ceufs de ce nématode. 

A cété de ces noyaux & filament nucléinien continu qui sont de 

de loin les plus fréquents, on peut encore trouver dans les cellules 

musculaires d’autres formes nucléaires assez étranges. 

Les uns sont des noyaux étroits et allongés, sans membrane appa- 

rente, et sans caryoplasme, réduits simplement 4 un gros filament de 

nucléine. Certains de ces filaments sont enroulés en spirale sur eux- 

mémes, d’autres légérement ondulés, presque droits, sont étendus pa- 

rallélement au grand axe de la fibre, fig. 13. Nous croyons que ces 

formes nucléaires peuvent dériver de la forme ovalaire par déroulement 

et étirement du filament chromatique, ainsi que nous l’avons expliqué 

dans le mémoire déja cité. 

Quelquefois on trouve des formes plus extraordinaires encore: Le 

noyau trés-allongé présente 4 sa surface deux on trois bandelettes pa- 

1) A. Van Genucuten: Nouvelles observations sur la vési- 

cule germinative et les globules polaires de l’Ascaris 

megalocephala; Tageblatt d. 60. Vers. in Wiesbaden, p. 250, 1887, 

et Anatom. Anz., Bd. II, No. 25, 1887. — Voir aussi J. B. Carnoy: 

Some remarks on the recent researches of O. Zacnanias and 

Dr. Boverı upon the fecundation of the Ascaris megalo- 

cephala; Report of the British Assoziation, Manchester 1887. 
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ralléles, se colorant intensément par le vert de méthyle. Fig. 14. A 

premiére vue, on est tenté de considérer ces bandelettes comme les 

anses superficielles d’un filament nucléinien continu, mais en abaissant 

la vis du microscope on ne trouve pas les anses profondes qui de- 

vraient les réunir. Un examen attentif montre que c’est le noyau 

tout entier qui a subi une torsion sur lui-méme, en décrivant dans 

sa totalité une spirale plus ou moins prononcée. 

CELDT 

Fig. 13. Fig. 14. 

En continuant 4 s’étirer ces noyaux peuvent donner naissance 

ä des bandelettes chromatiques plus ou moins enroulées sur elles- 

mémes et identiques en apparence a celles de la fig. 12. Mais ici les 

bandelettes ne correspondent plus au filament nucléinien primitif; 

elles proviennent de la coalescence, de la fusion apparente ou reelle 

des anses du filament initial. 

C’est principalement dans les muscles de la langue que nous avons 
trouvé ces noyaux déformés. 

Ces formes nucléaires ne peuvent étre confondues avec celles qui 

se produisent artificiellement aux extrémités rompues d’une fibre mus- 
culaire soumise brusquement 4 l’action d’un acide. L’acide la gonfle 
légérement. Le sarcolemme offrant toujours quelque résistance a ce 
gonflement, la partie striée du muscle s’&chappe du sarcolemme aux 

extrémités rompues de la fibre. Les noyaux qui se trouvent a ces en- 
droits sont comprimés et déformés. Mais cette déformation est toujours 

irréguliére, et les noyaux qui en proviennent sont tout différents de ceux 

que nous venons de décrire. 

Il existe donc dans les noyaux musculaires de la grenouille adulte, 

en dehors des nucléoles décrits par les auteurs, une partie chromatique 
ou nucléinienne qui s’y présente sous la forme d’un filament unique, 

enroulé en spirale et tapissant la face interne de la membrane nu- 

cléaire. 
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Avant de terminer cet article, nous tenons 4 déclarer, encore une 
fois, que tous les détails que nous venons de décrire ont été observés 
sur des fibres musculaires fraiches, traitées pendant 5 minutes par le 

jus de citron filtré, lavées, colorées par le vert de méthyle et exami- 

nées dans une goutte de la solution de Riparr et Prtir. Cette re- 

marque a son importance. Nous avons, en effet, tenté vainement de 
retrouver la méme structure nucléaire dans les fibres fixées par les 
réactifs ordinaires: alcool, le sublimé corrosif, l’acide nitrique 4 3°/, 
(NicoLAIDES) et le mélange de FLemmine. Nous avons coloré les 

coupes par la fuchsine acide et le vert de méthyle (Denys), Yalun 
carminé, l’hematoxyline et le picrocarmin; mais nous n’avons jamais 
trouvé dans ces coupes, avec une parfaite évidence, les détails nuclé- 

aires décrits plus haut. On n’observe, dans ces noyaux, que des gra- 
nulations chromatiques appliquées, le plus souvent, contre la face in- 

terne de la membrane. C’est a peine si, dans quelques rares noyaux, 

on voit une trace du filament qui les relie. Nous croyons que tous 
ces réactifs rétractent le filament nucléinien et l’appliquent intimement 

contre la membrane du noyau!). 

Louvain, 23. Novembre 1888. 

1) Les figures qui accompagnent ce travail ont toutes été dessinées 
a la chambre claire. Nous les avons étudiées avec l’objectif apochro- 
matique de Zeiss (immersion 4 l’eau), mais nous les avons dessinées ‘avec 
Obj. D, Oc. 4. 

Personalia. 

Graz. An Stelle von Ebner’s wurde der bisherige Docent Dr. Drasch 

(Leipzig) als a. o. Professor der Histologie und Embryologie berufen. 

Die Redaktion des ,,Anatomischen Anzeigers“ richtet an die 

Herren Mitarbeiter die ergebene Bitte, etwaige Wünsche um Liefe- 

rung von Sonderabdrücken auf das Manuskript schreiben zu wollen. 

“‘rommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) inJena. 
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Aufsätze. 

Nachdruck verboten. 

Ueber den feineren Bau Schleim sezernierender Drüsenzellen, 
nebst Bemerkungen über den Sekretionsprozeßs. 

Von Dr. Josten HeısgıcH List, 

Privatdozenten d. Zoologie und vergl. Anatomie an d. Universität Graz. 

Wenn ich in nachfolgenden Zeilen den Bau besonders einer Art 

von Schleim bereitenden Drüsenzellen — nämlich der Becherzellen 

— eingehender erörtere, so geschieht dies hauptsächlich deshalb, weil 
in jüngster Zeit mehrere Arbeiten veröffentlicht wurden, die sich eben- 

falls mit den betreffenden Gebilden beschäftigen. Ich meine die Ab- 

handlungen von PANETH !), STEINHAUS?) und HALLER?®). Von diesen 
soll später die Rede sein. Vor allem muß ich mich aber gegen die 

Ausführungen in einer Arbeit von STÖHr *) wenden, in welcher meine 
Ansichten über die Becherzellen einer Kritik unterworfen wurden. 

In mehreren Arbeiten und zusammenfassend in einer größern Ab- 

handlung?) habe ich den Nachweis geführt, daß in den von mir 
untersuchten Becherzellen z wei Substanzen beobachtet werden können; 

1) J. Panetx, Über die sezernierenden Zellen des Dünndarm-Epi- 
thels. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 31, p. 115 ff., 1888. 

2) J. Steinmaus, Über Becherzellen im Diinndarm-Epithel der Sala- 
mandra maculosa. Arch. f. Anat. und Physiol., physiol. Abt., p. 371 ff., 1888. 

3) B. Harrer, Die Morphologie der Prosobranchier, gesammelt auf 
einer Erdumsegelung durch die kgl. italienische Korvette „Vettor Pisani“. 
Morphol. Jahrb., Bd. 14, p. 54 ff., 1888. 

4) Pu. Sréur, Uber Schleimdriisen. Festschrift für A. v. KöLLıKEr, 
p. 423 f., 1887. 

5) Über Becherzellen. Arch. f. mikrosk. Anat., Bd. 27, p. 483 ff., 
1886. 
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eine in Form eines Maschenwerkes angeordnete, gewisse Farbstoffe 
sehr begierig aufnehmende Substanz, die ich als Filarmasse be- 
zeichnete, und eine innerhalb der Maschen befindliche, Farbstoffe we- 

niger aufnehmende Substanz, die ich Interfilarmasse nannte. 

Bei der Wahl dieser beiden, nichts präjudizierenden, Ausdrücke 

bestimmte mich der Vorgang FLemming’s!), welcher die zwei in vielen 

Zellen (Epithelzellen, Bindesubstanzzellen, Leberzellen u. s. w.) zu 

beobachtenden Substanzen mit denselben Ausdrücken bezeichnete, ohne 

daß es mir auch nur im entferntesten einfallen konnte, 

an eine Identifizierung der beiden in den Drüsenzellen 
sich vorfindenden Substanzen mit der Filar- bez. Inter- 

filarmasse jener Epithelzellen zu denken, aus denen 

die Drüsenzellen sich etwa hervorbildeten. 

Was ich in keiner meiner Abhandlungen ausgesprochen, auch nie 

beabsichtigt habe, wird nun von STÖHR so vorgetragen, als ob ich der 

Autor jener irrtümlichen Ansicht sei. Srtörr sagt nämlich auf p. 437, 

l. c.: „Man könnte sich nun beim ersten Anblick versucht fühlen, das 

Netzwerk in den Drüsenzellen mit der Filarmasse, die in den Maschen 

befindliche Substanz mit der Interfilarmasse zu identifizieren, ein be- 

denklicher Fehler, denn jeder Strang des Netzwerkes ist ja Zellsub- 
stanz, d. h. er besteht selbst aus Filarmasse und Interfilarmasse. In 

diesen Irrtum ist nun in der That Kiem und neuerdings auch List 

geraten u. s. f.“ 

„Das Netz der frischen Becherzellen, sagt St6ur weiter, besteht 

aus Zellsubstanz, und diese färbt sich bekanntlich wenig oder gar 
nicht; das Netz der fixierten Becherzellen dagegen ist Zellsubstanz 

und Sekret, Schleim, welcher durch die eine Gerinnung bewirkenden 
Reagentien sich an dem Zellsubstanznetz niedergeschlagen hat und 

sich lebhaft färbt. Der gefärbte Schleim deckt aber die Balken des 
ungefärbten Zellsubstanznetzes derart, daß sie nicht mehr wahrgenom- 

men werden können.“ | 

Um seine Behauptung, daß die Stränge des Netzwerkes in den 
Schleim sezernierenden Drüsenzellen (und speziell der Becherzellen) 
aus Zellsubstanz beständen, zu stützen, beruft sich Sréur auf 
PFITZNER ?). 

1) Zellsubstanz, Kern und Zellteilung, Leipzig 1882, 
De 77. 

2) W. Pritzner, Morpholog. Jahrb., Bd. 6, 1880, p. 469 ft. 
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PrirzNer beschreibt 1. c. eingehend die Genese des Netzwerkes 
in den sogenannten Lreypie’schen Zellen, also Gebilden, deren Funktion 
uns noch heute unklar ist. Das Netzwerk, das in diesen Zellen zu 

beobachten ist, wird als Protoplasma!), also gleich der Filar- und 

Interfilarmasse FLEmMiING’s, die. zwischen den Strängen sichtbaren 
Massen werden als Vacuolen i. e. Sekret bezeichnet. 

Nun habe ich schon vor Jahren in einer kleinen Arbeit ?) die 

Unterschiede zwischen Leypia’schen Zellen und Becherzellen ausdrück- 

lich hervorgehoben, und ich bin noch heute der Ansicht, daß man 
die zwischen den Strängen sichtbare Masse nicht als Sekret be- 
zeichnen darf. 

Ob die sichtbaren und sich leicht tingierenden Stränge (Maschen) 
als Protoplasma (Filar- und Interfilarmasse FLEmmIng’s) aufzufassen 

sind, bezweifle ich nach meinen Erfahrungen, da das ganze Verhalten 

gegen Tinktionsmittel auch dafür spricht, daß eine vollständige Um- 

wandlung der ursprünglichen Zellsubstanz stattgefunden hat. 

Jedenfalls sind aber Lrypia’sche Zellen und Becherzellen völlig 
differente und keine Analogien besitzenden Elemente. Daß ein sonst 
so erfahrener Histologe wie STÖHr die Unterschiede zweier so diffe- 
renter Gebilde wie Lreypra’sche Zellen und Becherzellen völlig igno- 

riert, ist mir unverständlich. 

Weiter führt SréHr FLEMMING an. 

Auf p. 60 von „Zellsubstanz, Kern und Zellteilung“ findet sich 
allerdings der Passus, daß in den Netzen der Becherzellen gewiß eine 
gerüstförmige Anordnung der Zellsubstanz vorliege. Das ist aber ein 
Irrtum FLEemmInG’s. FLEMMIN@ citiert für seine Behauptung Kier ?), 

welcher sagt, daß ein Teil des Inhaltes der Magenepithelzellen 

von Triton in Form eines Netzwerkes angeordnet sei, welches er 

1) Es ist wohl zu beachten, daß die Prirzner’sche Arbeit zwei Jahre 
vor Fıemume’s Werk erschien und damals die erst durch Fremmıne’s 
Erwägungen gegebene Annahme, wonach die Zellsubstanz, i. e. Proto- 
plasma der Autoren, aus Filar- und Interfilarmasse bestehe, trotz der Ar- 
beiten Hertzmann’s, Kuprrer’s und Frommann’s noch nicht zur allgemeinen 
Anerkennung gelangt war. 

2) Über Becherzellen und Leypre’sche Zellen (Schleim- 
zellen). Arch. f. mikroskop. Anat., Bd. 26, p. 548. 

3) Observations on the structure of cells and nuclei. II. Quarterly 
Journ. of microse. science, Vol. XIX. 
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intracellular network“ nennt, während die andere, mehr homogene 

Substanz als „Interfibrillar-substanz“ bezeichnet wird. Nirgends findet 
sich bei KLein die Angabe, daß das intracellular network mit der 
Zellsubstanz i. e. Filar- plus Interfilarmasse identisch sei '). 

Nun ergiebt sich aus der Erfahrung: AlleReaktionendeuten 

darauf hin, daß es in der ausgebildeten, Schleim se- 
zernierenden Drüsenzelle (und ich habe hier vor allem 

die Becherzellen vor Augen) innerhalb der Theca?) 
keine ursprüngliche Zellsubstanz mehr giebt. 

Dieser Satz, den ich schon vor zwei Jahren mit voller Deutlich- 

keit ausgesprochen ?), und den ich auch heute noch vollkommen auf- 

recht erhalte, hätte Stöhr doch überzeugen können, daß ich mit den 

Ausdrücken Filar- und Interfilarmasse nur die sichtbare morpholo- 

gische Gliederung der in der Drüsenzelle vorhandenen umgewan- 

delten Zellsubstanz bezeichnen wollte. 

Also von einem Zellsubstanznetze (im Sinne FLEMMING’s), wie 

STÖHR will, kann in einer Drüsenzelle nicht mehr die Rede sein. 

Wenn Stöhr behauptet, das Netz der „frischen“ Becherzellen 

bestände aus Zellsubstanz, die sich „bekanntlich“ wenig oder gar nicht 
färbt, so ist dies ein Irrtum Stönr’s. Auch in frischen Becherzellen 

gelingt es, das Gerüstwerk zu tingieren. Ich habe seinerzeit bei 
Untersuchung des Cloakenepithels der Plagiostomen die frischen Becher- 

zellen von Squatina vulgaris mit Eosin zu tingieren vermocht. Auch 

die zweite Behauptung Srtönr’s, daß das Netz der frischen Becher- 

zellen aus Zellsubstanz und Sekret (Schleim), welcher durch die eine 

Gerinnung bewirkenden Reagentien sich an dem Zellsubstanznetze nie- 

1) Ich muß hier einen Irrtum zur Sprache bringen, der nicht nur in 
fast sämtlichen Lehrbüchern der Histologie, sondern auch in zahlreichen 
Spezialarbeiten angetroffen werden kann. Die meisten Autoren halten die 
Magenepithelzellen noch immer für Becherzellen, trotzdem ich bereits vor 
mehreren Jahren ausdrücklich darauf hinwies, daß die Magenepithel- 
zellen nicht als Becherzellen, sondern als Zellen sui 
generis betrachtet werden müssen. Es wäre doch endlich an 
der Zeit, mit der alten Ansicht zu brechen. 

2) Dies ist wichtig zu betonen, da in den befußten und gestielten 
Becherzellen der Fuß bez. der Stiel zwar keine ursprüngliche, d. h. un- 
veränderte, wohl aber im Stadium der Umwandlung befindliche 
Zellsubstanz, wenigstens zum Teil noch enthalten kann. 

3) Über Strukturen von Drüsenzellen. Biolog. Centralblatt, 
Bd. VI, p. 596, 1886. 
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dergeschlagen haben sollte und sich lebhaft farbt+), erscheint mir als 

Spekulation 2). 

Durch die Einwirkung der Reagentien wurde die 
Filarmasse der Drüsenzelle für die Aufnahme der Farb- 

stoffe empfänglich gemacht, sie wird gewissermaßen 
chromoleptisch, eine Thatsache, wie wir sie ja alltäglich in der 
Histologie antreffen. Daß dann durch gewisse Reagentien die Inter- 
filarmasse oft aufquillt und sich an die Maschen der Filarmasse drängen 
kann, soll nicht in Abrede gestellt werden. 

Nach STÖHr soll also die von mir als Interfilarmasse (Va- 
cuolen der Autoren) bezeichnete Substanz Sekret (Schleim) sein. 
Dies ist nun wieder ein Irrtum StÖönr’s. Unter Sekret versteht man 
das aus der Drüsenzelle entleerte, durch den Stoffwechsel in der- 
selben vorgebildete Produkt. Unsere neueren Erfahrungen stimmen 

wohl alle damit überein, daß das Sekret erst im Momente 

der Sekretion gebildet wird, und die verschiedenen Reaktionen 

deuten auch darauf hin, daß das, was aus der Zelle entleert wurde, 

etwas anderes ist als das innerhalb der Zelle befindliche. 

Die aus dem Stoma der Drüsenzelle entleerte Interfilarmasse er- 

scheint stets intensiver tingiert als die noch in der Zelle vorfindliche, 

jedenfalls ein Beweis, daß sich bei der Sekretion eigentümliche Ver- 
änderungen in der Interfilarmasse abspielen. 

1) In einer Anmerkung (]. c. p. 437, Anmerk. 44) sagt Stönr, und 
dies ist bezeichnend genug, daß ,,der mikroskopische Nachweis dieser That- 
sache uns freilich in den meisten (wohl allen!) Fällen, wenn das Netz- 
werk sehr fein geworden ist, im Stich ließe, aber die Erwägungen FLEn- 
MING’s zwängen zu dieser Annahme“. 

Welehe Erwägungen Firemmine’s zu dieser Annahme zwingen, ist mir 
unklar, da alle Reaktionen darauf hindeuten, daß eine völlige Umwandlung 
des Zellinhaltes der Drüsenzellen stattgefunden. 

2) Schon die verschiedenen Doppeltinktionen weisen diese Behauptung 
STÖHR’s völlig zurück. Wenn das von Stour Vorgetragene richtig wäre, 
müßte bei einer Doppeltinktion sowohl das Gerüstwerk als auch die Inter- 
filarmasse gleichartig gefärbt sein, nur das Netzwerk dunkler. Man ver- 
gleiche nun die Fig. 2a—2g, Taf. XXIX, meiner oben cit. Arbeit „Über 
Becherzellen“. 

Ich möchte hier bemerken, daß auch BIEDERMANN („Zur Histologie 
und Physiologie der Schleimsekretion“. Wiener Sitzungsberichte, Bd. XCIV, 
III. Abt, Oktoberheft, Jahrg. 1886, p. 265) irrtümlicherweise der An- 
sicht ist, daß die Netze, die in den Schleimzellen nach Behandlung mit 
Reagentien sichtbar werden, Reste von Zellprotoplasma seien. 



89 

Aus dem Angeführten folgt: Der von STöHr vorgeschlagene Aus- 

druck „Zellsubstanznetz“ für die Bezeichnung des in „frischen“ 

Becherzellen sichtbaren Netzwerkes ist zurückzuweisen, da sich in der 

ausgebildeten Drüsenzelle keine Zellsubstanz im Sinne FLEMMING’s, 
i. e. Filar- und Interfilarmasse mehr vorfindet. Ferner, die von STÖHR 
gebrauchte, von SCHIEFFERDECKER ursprünglich eingeführte Bezeich- 
nung „reticuläre Substanz“, für das in „fixierten“ Becher- 
zellen wahrnehmbare Netzwerk ist ebenfalls aufzugeben, da dasin 
fixierten und frischen Becherzellen vorhandene Ge- 

rüstwerk identisch ist. Man wird deshalb, um einem eventuellen 

Mißverständnisse vorzubeugen, die beiden von mir eingeführten Aus- 

drücke beibehalten und künftig sprechen von einer Filar- beziehungs- 

weise Interfilarmasse der Drüsenzelle. 

Auf diese Weise kann jede Verwechselung vermieden werden. 

Wenn ich mich nun zur Arbeit von PANETH (I. c.) wende, so 
kann ich über die Resultate und die Schlußfolgerungen dieses Autors 
nur mein Befremden ausdrücken. PAnETH untersuchte die Becher- 

zellen aus dem Dünndarme vom Triton und der Maus. 

Der Inhalt der Theca soll nur durch die Pikrinsäure naturgetreu 

konserviert werden. Nach dieser Behandlungsweise erscheint derselbe 

aus scharf konturierten Körnchen bestehend, die die Theca zum 

größten Teile erfüllen. 

Ich habe seinerzeit nicht Gelegenheit gehabt, den Dünndarm 

von Triton eingehender zu untersuchen. Aber soviel ich Erfahrung 
über die Pikrinsäure zur Konservierung des Gerüstwerkes in der Theca 

der Becherzellen besitze, erhält dieselbe die Strukturen nicht besser 

als Osmiumsäure, Alkohol absol. oder FLemumin@’s Gemisch. Was die 

Angaben Panern’s über die Becherzellen im Dünndarme der Maus 
betrifft, so bezweifle ich dieselben schon deshalb, weil die Becherzellen 
aus dem Dünndarmepithele aller Säugetiere, die ich seinerzeit unter- 

suchte, vollkommen in der Bauart übereinstimmten. Dasselbe gilt von 

den Becherzellen aus dem Dünndarme verschiedener Vögel. 

Abgesehen von einigen Abänderungen in der Form, 

zeigen die Becherzellen aus dem Dünndarmepithele 
der Säugetiere sowohl als auch der Vögel nach meinen 
Untersuchungen in der Theca jene maschenartige An- 

ordnung der Filarmasse, wie sie von andern Becher- 

zellen her bekannt ist. 
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Wenn nun PANETH angiebt, folgende Sätze der Verallgemeinerung 
für sämtliche Becherzellen für fäbig zu erachten: 

a) Das Auftreten des Sekrets in Form von Körnchen (Tröpfchen). 

b) Auch wenn die Menge des Sekretes ihren höchsten Grad erreicht 
hat, ist ein Teil des Protoplasmas samt dem Kern nachweisbar. 

c) Die Becherzelle geht durch den Sekretionsvorgang nicht zu Grunde, 
vielmehr bleiben Protoplasma und Kern derselben erhalten; 

so kann ich nicht umhin, mein Erstaunen über die Ansichten PANETH’s 

auszudrücken. PANETH scheint ganz vergessen zu haben, daß es auch 
anderwärts Becherzellen giebt, nicht allein im Dünndarm von Tritonen 
und Mäusen. Wenn sich derselbe Autor unbefußte Becherzellen, 

die bei Wirbeltieren und Wirbellosen so massenhaft vorkommen, näher 

angesehen hätte, so würde er wohl nicht zur Aufstellung der oben 

citierten Sätze gekommen sein. 
Die befußten Becherzellen, wie sie im Darmepithele von Wirbel- 

tieren angetroffen werden, zeigen in ihrem untern, der Mucosa auf- 
sitzenden Teile, dem Fuße, nie jene Farbenreaktion an tingierten 

Objekten, wie die umliegenden Epithelzellen. Daß PAnErH dies nicht 
selbst aufgefallen ist, ist mir unverständlich, zumal derselbe in seinen 

farbigen Abbildungen (man cf. Taf. IX, 1. ec. Figg. 9a, 9c, 9d, 19a) 
die Füße der Becherzellen deutlich anders tingiert darstellt als die 

Zellsubstanz der umliegenden Epithelzellen. Wenn nun PAnETH dies 

als eine „Verdichtung und Schrumpfung“ des Protoplasmas 

der Becherzellen hinstellen will, so ist dies eine willkürliche Be- 

hauptung, für die Panet# auch nicht den geringsten Beweis giebt. 

An allen Becherzellen, die ich untersuchte, fand ich stets den Fuß, 

wenn auch manchmal nicht sehr distinkt, anders tingiert als die Zell- 

substanz der Epithelzellen. Ich habe dies bei früheren Gelegenheiten 
oftmals ausgesprochen. Die Lichtbrechungsverhältnisse und die Farben- 

nüancierung sprechen deutlich dafür, daß es sich nicht um physikalische 

Veränderung, um „Verdichtung und Schrumpfung“ im Sinne PAneEr#’s 
handelt, sondern daß mit der ursprünglichen Zellsubstanz im Fuße der 
Becherzelle eine chemische Modifikation stattgefunden hat. 

Was das Auftreten des Sekretes in Form von Körnchen betrifft, 

so möchte ich betonen, daß es in der That Becherzellen giebt, welche 
dies Verhalten zeigen. Die Becherzellen in der Oberhaut von Forellen- 
embryonen zeigen, wie auch MERK!) gezeigt, zeitlebens die Theca 

mit feinen Körnchen erfüllt. An Präparaten aus Alkohol absol., 

1) L. Merk, Über die Schleimabsonderung an der Oberhaut der 
Forellenembryonen, Sitzungsber. der Wiener Akademie, Bd. XCIII, Abt. III. 
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Fremm. Gemisch kann ich noch heute diesen Körncheninhalt deutlich 
beobachten. Ich habe mich schon seinerzeit darüber ausgesprochen, 
daß man dies nicht als Norm für Becherzellen aufstellen dürfe, daß 

man solche Zellen gewissermaßen als embryonale Formen be- 

trachten muß. Nie habe ich später wieder in Becherzellen der ver- 
schiedensten Provenienz Körnchen in der Theca beobachten können. 

Die Sätze, die PANETH weiter noch für wahrscheinlich hält, 

halte ich einer kurzen Besprechung wert. Nach PAnErH wäre es 

wahrscheinlich (l. c. p. 170), daß aus dem (von ihm sogenannten) 

protoplasmatischen Teil und Kern der Becherzelle wieder eine ge- 

wöhnliche Epithelzelle werde. 

Die Gründe, die PAner#H für diese Ansicht ins Feld führt, sind 

aber so problematischer Natur, daß sie wohl nicht leicht Glauben 

finden werden. 

Daß das Sekret in den Becherzellen von seinem ersten Auftreten 

bis zu seiner Ausstoßung morphologische und chemische Veränderungen 
erleidet, das habe ich schon vor Jahren in meinen Arbeiten ausge- 
sprochen und durch Beweise genügend gestützt, ebenso den Satz, daß 

sich Bildung und Ausstoßung von Sekret im Leben der Drüsenzelle 
wiederhole. Wenn sich PaAnetu lebende Becherzellen angesehen 

hätte, an welchen man auf das deutlichste die Sekretion beobachten 
kann, so würde ihm die Erscheinung, die sich schon a priori er- 

schließen läßt, daß nämlich die Drüsenzellen nicht bloß ein einziges 
Mal, sondern öfter Sekret ausstoßen, nicht allein „wahrscheinlich“, 

sondern zur Gewißheit geworden sein. 

Nach SteisaaAus |. c., der die Becherzellen aus dem Dünndarm- 

epithele der Salamandra maculosa untersuchte, sind dieselben nichts 
anderes als gewöhnliche Epithelzellen, in welchen der Kern schleimig 

metamorphosiert ist und auf diese Weise den Becher bildet. Die 

Theca soll dabei mit der Kernmembran identisch sein. 

Diese abenteuerliche Ansicht übertrifft noch bei weitem die in 

den sechziger Jahren geäußerten Ansichten von LETZERICH, der die 
Becherzellen als Resorptionsorgane, und von Emer, der die 

Becherzellen als Eiterkörperchenbildner betrachtete! 

STEINHAUS, welcher die gerüstförmige Anordnung der Filarmasse 
in der Theca gesehen und auch abgebildet hat, bringt für seine Be- 
hauptung meines Erachtens nicht einen einzigen überzeugenden 

Beweis. Seine Abbildungen von Epithelzellen mit zwei Kernen, von 

denen der untere die eigentümliche Form und Tinktion zeigt, sind 

höchst merkwürdig. 



92 

Nach ihrer eigentiimlichen Form und Farbung sehe ich dieselben 

nur als Kerne von Leukocyten an, die auf der Wanderung durch 

das Epithel begriffen sind. Zweitens spricht gegen Srermanaus’ Be- 

hauptung die Analogie mit andern befußten Becherzellen. Niemals 

konnte ich an denselben an dem im Fuße liegenden Kerne jene starke 

Tinktion (nach Färbung mit Anilinfarben) beobachten, wie sie STEIN- 

HAUS zeichnet. Solch’ scharfe Tinktion zeigen nur Leukocyten, bez. 
deren Kerne. 

Aber noch ein anderes Moment spricht gegen STEINHAuUS. Wenn 

die Becherbildung auf die von ihm angegebene Weise zustande käme, 
müßte man notwendigerweise äußerst zahlreiche Mitosen im Drüsen- 
darmepithel antreffen. Jeder, der sich aber nur einigermaßen mit dem 

Drüsendarmepithel beschäftigt hat, wird das geradezu spärliche Vor- 

kommen von karyokinetischen Figuren in demselben bestätigen können. 

In seiner Arbeit „Die Morphologie der Prosobranchier“ 1. c. ver- 
breitet sich B. Hatter bei Besprechung der Buccaldrüsen auch über 
die Sekretion der Drüsenzellen. 

Ich habe schon vor Jahren Gelegenheit gehabt, eine eigentümliche 

Ansicht dieses Autors über Becherzellen mitzuteilen. In seinen „Stu- 

dien über marine Rhipidoglossen“ !) fand es HALLER für wahr- 
scheinlich, daß die Becherzellen mit Nervenästen in Verbindung 

ständen, ohne freilich auch nur den mindesten Beweis für seine Be- 
hauptung vorzubringen. 

In seiner neuesten Arbeit sagt nun HALLER (bei Besprechung der 

Drüsensekretion) folgendes: 

„Eine zweite, freilich noch sehr unklare Auffassung speziell über 

die Thätigkeit der Becherzellen vertritt J. H. List. List, der aus- 
führliche Untersuchungen über die Becherzellen angestellt hat, teilt 
mit, daß das Sekret dieser Zellen in der Theca aus einer homogenen 

Zwischensubstanz und einem Reticulum, einer Interfilarmasse und 

Filarmasse besteht, welche voneinander nach dem Grade der Affinität 
der angewandten zahlreichen Färbemittel sich unterscheiden. Diese 

Filarmasse, soweit ich es verstehe, soll aber mit dem Protoplasma, 

die Interfilarmasse mit dem Paraplasma identisch sein.“ 

Wieso HALLER diesen Satz niederschreiben konnte, wenn er nur 

einigermaßen aufmerksam meine Arbeit durchgelesen hätte, ist mir 
geradezu unbegreiflich. 

1) Morpholog. Jahrbuch, Bd. XII, 1885. 
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Nach den früheren Erörterungen (vergl. oben) brauche ich wohl 
die Meinung Harrer’s hier nicht mehr einer Entkräftung zu unter- 

ziehen. 
Wenden wir uns nun zum Sekretionsprozesse der Becherzellen. 

Die Ansicht, die ich seinerzeit aufstellte, daß es sich, meinen Erfah- 

rungen zufolge, hauptsächlich um eine Art Quellungsprozeß 
i.e. Volumenzunahme der Interfilarmasse handle, und 
daß auch bei andern Drüsenzellen ein ähnlicher Vorgang bei der 

Sekretion stattfinde, halte ich trotz der Einsprache Mrrx’s (1. ec.) noch 
heute aufrecht. Ich bin noch heute überzeugt, daß die Stränge der 

Filarmasse hierbei eine mehr passive Rolle spielen. 

Die Beobachtung am lebenden Objekte, die hier entscheidend 

wäre, läßt uns leider infolge der Lichtbrechungsverhältnisse im Stich. 

Ob die an fixierten Objekten gefundenen Stadien sich auch in der 

lebenden Drüsenzelle finden, ist wahrscheinlich, aber nicht immer gewiß. 

In so lange als wir aber über keine andern Thatsachen als die 

an fixierten Objekten gewonnenen verfügen, können wir dieselben 

ruhig als zu Recht bestehend ansehen !). 

Ob eine Formveränderung des Kernes bei der Sekretion, 

wie dies von andern Schleim sezernierenden Drüsenzellen her bekannt 

ist, eintritt, darüber konnte ich nichts entscheiden. An großen, zum 

Studium der Becherzellen außerordentlich günstigen Objekten kann 
man stets die eigentümlich abgeplattete Kernform finden. Viel wahr- 

scheinlicher ist es mir aber, daß sich im Nucleus chemische Pro- 

zesse bei fortschreitender Sekretion vollziehen; dafür sprechen die 

auffallenden Tinktionsbilder, die ich auch seiner Zeit schon erwähnte. 

Resumieren wir kurz unsere Erfahrungen über Becherzellen, so 

kann man behaupten, daß dieselben ebenso wie die Schleimdrüsen 

ohne Randzellen (Stönr) weiter differenzierte, in starrere 

Formen geprägte Elemente sind, die mit den Zellen der 

Schleimdrüsen nicht einfach identifiziert werden dürfen ?). 

Ich sehe die Becherzellen (und ich habe vorzugsweise die unbe- 

fußten Formen im Auge) als viel weiter differenzierte Drüsenzellen 

an, als die Zellen der zusammengesetzten Schleimdrüsen. In der 

Theca findet sich ursprüngliche Zellsubstanz nicht 

1) Die Mitteilungen Ranvıer’s (Des vacuoles des cellules caliciformes 
etc., Comptes rend. de l’Acad. des scienc. de Paris, 1887, Mars) übergehe 
ich hier vollkommen, 

2) Auch die Becherzellen im Darmepithel rechne ich hierzu. 
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mehr. In manchen Zellen zusammengesetzter Schleimdriisen kann 

man um den Nucleus eine Masse finden, die sich bei Doppelfärbungen 

etwas anders tingiert als der übrige Zellinhalt. Solche Driisenzellen 
würden mit befußten Becherzellen verglichen werden können: der 

um den Kern liegende Inhaltsteil der Drüsenzelle ist erst im Sta- 
dium der Umwandlung begriffen, aber ursprüngliche Zell- 
substanz ist auch hier nicht mehr zu finden. 

Die Becherzellen erscheinen somit als die am wei- 

testen differenzierten Schleim sezernierenden Drüsen- 

zellen, die infolge ihres zerstreuten Vorkommens eine 

viel größere Selbständigkeit erlangt haben als die 

Zellen der zusammengesetzten Schleimdrüsen. 

Nachdruck verboten. 

Bemerkungen über die Rippen von Salamandra. 

Von Stud. med. MıcHAEL IvErsen. 

Aus dem anatomischen Institut zu Freiburg i. Br. 

Im Jahre 1886 beschäftigte ich mich unter der Leitung von 

Herrn Professor WIEDERSHEIM mit Studien über das Skelett der 
Amphibien und speziell mit demjenigen von Salamandra macu- 

losa und atra. Ich richtete dabei mein Hauptaugenmerk auf die 

Rippen und traf bei dem ersten, dem zweiten Wirbel eingelenkten Paar 

derselben eigentümliche Formverhältnisse, weiche meines Wissens bis- 
her unbeachtet geblieben waren. Zuerst dachte ich an individuelle 

Variationen, allein weitere im Laufe der letzten Jahre fortgesetzte 

Studien zeigten mir, daß es sich um eine konstante Erscheinung 

handelt, und wenn ich dieselbe der Veröffentlichung wert erachte, so 

geschieht es deswegen, weil dadurch gewisse Teile des Schultergürtels 
fossiler Urodelen eine andere Deutung erfahren dürften, als dies bis- 
her der Fall war. 

Die betreffende Rippe zeichnet sich vor der nächst hinteren durch 
eine viel stärkere Entwicklung aus; sie springt nach rückwärts wink- 
lig aus und erscheint wie abgeknickt. An ihrem lateralen Ende ver- 

breitert sie sich und trägt hier eine große, nierenförmige Platte aus 
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hyalinem Knorpelgewebe, welche mit dem Schultergiirtel durch fibröses 

Gewebe verbunden ist. Ihre Existenz steht wohl zu dem Schulter- 
gürtel resp. zu dessen Muskeln in direkter Beziehung. Ich schlage 
vor, dieselbe Schulterträger zu nennen. 

Es scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen, daß jener Abschnitt 

des Stegocephalen - Schultergürtels, welcher von CREDNER !) mit s 

(Scapula) bezeichnet wird, auf eine solche Rippe zurückzuführen ist. 

Wenn dieses richtig ist, so würde der mit cl bezeichnete, stets dorsal 

liegende Abschnitt nicht einer Clavicula, sondern der Scapula ent- 

sprechen. Co stimmt mit dem Coracoid der recenten Urodelen überein. 

Ich bemerke noch, daß ich jene Rippe bei allen darauf unter- 

suchten Exemplaren von Salamandra atra in typischer Aus- 
prägung fand, während bei Salamandra maculosa zuweilen 

Schwankungen nach Größe und Form zur Beobachtung kamen. Bei 

anderen Urodelen vermochte ich nichts Derartiges aufzufinden. 

Christiania, Januar 1889. 

Nachdruck verboten. 

Eight true ribs in Man. 

By R. J. AnpErson, Galway, Ireland. 

There seems to be an idea prevailing in England and the United 
States of America that now for the first time European Anatomists 

have come to know that eight true ribs are present, sometimes, in 

man. The American journal Science and the English journal 

Nature have given currency to the report that an eighth rib has 

been found to reach the sternum in some of the aboriginal natives of 

America. 

The American Anatomist met with a description in two German 

works on Anatomy and thinks the anomaly not generally known. 

1) H. Crepyer, Die Stegocephalen aus dem Rothliegenden des Plauen- 
schen Grundes bei Dresden. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gesellschaft, 

Leipzig 1881—86. 
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This abnormality, however, has been very well known for a very 
long time. I have not a copy of Mecker’s Anatomy of 1816 beside 
me, but I have before me an English translation (date 1839) of a 

French Translation (date 1825). And the latter purports to be a 

translation of Mecker’s Handbuch d. menschlichen Anatomie (vol. II 
Osteologie etc. 1816). At page 42 vol. I is the statement: „The Pro- 

longation of the Cartilage of the eighth rib increases the number of 
true ribs to eight as in apes.“ 

Without referring to the other classic works in which this ano- 
maly is mentioned, I wish here to quote a passage from KRrAUusE’S 
Anatomy vol. III page 83: 

„Die achten Rippen verbinden sich sowohl mit dem Sternum 

(selten) als auch unter sich durch eine in der Medianebene gelegene 

Articulatio intercostalis accessoria (sehr selten).“ 

Personalia. 

Christiania. Dr. J. Worm-Müller, Professor der Physiologie an 

der Universität Christiania, ist am 11. Januar d. J. im Alter von 54 Jahren 

an Pneumonie gestorben. 

Dr. F. G. Gade ist als Demonstrator der Mikroskopie am anatomischen 

Institut und Dr. H. Geelmuyden als Assistent am physiologischen In- 

stitut der Universität Christiania angestellt worden. 

Die Redaktion des ,,Anatomischen Anzeigers“ richtet an die 

Herren Mitarbeiter die ergebene Bitte, etwaige Wünsche um Liefe- 

rung von Sonderabdrücken auf das Manuskript schreiben zu wollen. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Miura, Ein Fall mit angebornen Herzanomalien. Mit 1 Tafel. Virchow’s 
Archiv, Band 115, 1889; Folge XI, Band V, Heft 2, S. 353—355. 

Shepherd, Francis J., Anomalies of Veins. In: Woop’s Reference Hand- 
book of the Medical Sciences, Vol. VIII, S. 603—612. 1889. 

Stocquart, A., Les anomalies de l’artére cubitale. Archives de médecine 
et chirurgie prat., Bruxelles, Tome II, 8S. 85—88. 

8. Integument. 

Ssudakewitsch, J., Riesenzellen und elastische Fasern. (S. Kap. 5.) 
Sutton, Bland, Cutaneous Horns. (Pathological Society of London.) The 

Lancet, 1889, Vol. I, Nr. 5, Whole Nr. 3414, S. 223. 

Unna, G. P., Die Fortschritte der Hautanatomie in den letzten 5 Jahren. 
IV. Der Nagel. Monatshefte für praktische Dermatologie, Band VIII, 

"1889, Heft 2, 8. 79—92. (Vgl. A. A., Jahrg. III, Nr. 32, S. 957 etc.) 
Wechsel der Farbe des Gefieders infolge von Todesangst. Monatshefte 

für praktische Dermatologie, Band VIII, 1889, Nr. 3, 8. 147. 



104 

9, Darmsystem. 

_a) Atmungsorgane 

(inklus. Thymus und Thyreoidea). | 

White, W. Hale, On the Nacked-Eye- and “microscopical Variations -of 
the Human Thyroid Body. With 1 Plate. Medico- OR SUEIEe mus 

.„detions, «London, Vol. LX XI, 1888,:8. 181--191. 

b) Verdauungsorgane. 

Grünbaum, A., Angeborenes Darmdivertikel, als Inhalt einer Leisten- 
hernie. (Origin.-Mitt.) Oentralblatt für Chirurgie, Jahrg. XVI, 1889, 
Nr... 6, 8. 108-110. 

Herting, Johannes,. Über ia en des Darnia bei Neugeborenen. 
. Kiel, 1888, Schmidt .& Klaunig. 8°. SS. 18. Inaug.-Dissert.: 

Martinotti, Giovanni, Trasposizione laterale dei visceri. (Ööntintiätidne 
5.0; fie.) ‚Annali .universali di medicina,: Vol. 285, 1888, Dicembre, 

8, 430—460. 

van der Stricht, Recherches sur la structure du foie embryonnaire. 
Annales et: Bulletin ‘de la ‘Société’ médicale de Gand, 1888, Nr. 11, 

Novembre: 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

a). Harnorgane 
(inklus. »Nebenniere). 

Pantaloni, J., La portion pelvienne des ureteres. chez, la femme (consi- 
derations anatomiques et opératoires). In-8°, pp. 42, Le Havre, imp,- 
Lemale et C*®;' Paris, lib. Steinheil. These. 

Stocquart, Alf, Contribution 4 l’anatomie de l’enfance. .Le poids. des. 
reins. Arkhives de med. et de chir. pratiques (Bruxelles), Année 2, 
1888, Fasc. 12, 8. i 

‘'b) Geschlechtsorgane. 

Bimar, Recherches sur la distribution des vaisseaux spermatiques: chez. 
les Mammiferes et chez ’homme. Gazette hebdomadaire des sciences. 
médicales de Montpellier, 1888, Nr. 39. (Vgl. A. A., Jahrg. III, Nr. 29, 
8. 861.) 

Giffard, D. W., Two Cases of Ovaries congenitally displaced into the 
‘Canal of Nucx. (Brighton Hospital. for Women and Qhildren.); British: 
Medical Journal, Nr. 1465, January 26, 1889, S. 188. 

Flothmann, Vortclane einer Frau mit ganz radinaseataren Generations-~ 
organen. (Aus der gynäkolog. Abteilung der 61. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Ärzte zu Köln a. Rh., Septemb. 1888.) Der Frauen- 
arzt, Jahrg. IV, 1889, Heft 1, Januar, 8.47, (S. vorige .Nr.,)S.° 75, 
sowie Jahrg. III, Nr. 31, 8. 928.) 
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Stephenson, F. B., Puerile Genitalia. Boston Medical and Surg. Journal, 
Vol. CXIX, 1888, S. 403. 

Trélat, Phimosis congénital. Gazette des höpitaux, Année LXII, 1889, 
NNT. + Pos 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

Duval, Mathias, Le troisieme «il des Vertébrés (suite), lecons faites & 
/’Ecole d’Anthropologie. Journal de Micrographie, Année XIII, 1889, 
Nr. 1, 10 Janvier. (Vgl. vor. Nr.) 

Leydig, F., Das Parietalorgan der Reptilien und Amphibien kein Sinnes- 
werkzeug. Biologisches Centralblatt, Band VIII, 1888—89, Nr. 23. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Beaunis, H., L’évolution du systeme nerveux. Revue scientifique, Tome 
XLII, 1888, S. 257; S. 360. 

Bernheimer, Sehnervenkreuzung. (VII. periodischer internationaler Oph- 
“ thalmologen-Kongreß zu Heidelberg.) Münchener medicinische Wochen- 

schrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 6. 

Brooks, Arterial Trunks indicating archaic or unusual Courses of 
Nerve-trunks in the Limbs. (S. oben Kap. 7.) 

Cunningham, Brain-Growth. (Royal Academy of Medicine in Ireland. 
Section of Anatomy and Physiology.) British Medical Journal, Nr. 1465, 
January 26, 1889, S. 190. 

Darkschewitsch, L., Uber den oberen Kern des N. oculomotorius. Mit 
1 Tafel. Archiv ‘fiir Anatomie u. Physiologie, Anatom. Abt., 1889, 
Heft 1 u. 2, 8. 107—117. 

Dohrn, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkérpers. XIV. Uber 
- die erste Anlage und Entwicklung der motorischen Riickenmarksnerven 

bei den Selachiern. Mitteilungen aus der Zoolog. Station zu Neapel, 
Band VIII, 1888, Heft 3 u. 4. Auch separat: Berlin, Friedländer & 

- Sohn. 8°. SS. 21 mit 1 Tafel. Mk. 4. 

Fusari, R., Contributo allo studio del sistema nervoso periferico dell’ 

amphioxus lanceolatus. Riforma medica, Roma, Tomo IV, 1888, 8. 1160; 
S. 1166. 

Gaskell, Walter Holbrook, On the Relations between the Function, 
Structure, Origin, and Distribution of the Nerve-Fibres, which com- 
pose the Spinal and Cranial Nerves, being the Marshall Halle Prize 
Oration. With 1 Plate. Medico-Chirurgical Transactions, London, 
Wale LX Xe 1688) 58. 863-37 7. 

Hédon, E., Etude anatomique sur la circulation veineuse de l’encéphale. 
(S. Kap. 7.) 

Kirchner, Ein Fall von ausgedehnter Hirnatrophie als zufälliger Befund 
bei einem Uberfahrenen. Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg. XXVI, 
1889, Nr. 4. 

Korybutt-Daszkiewicz, Bohdan, Wird der thitige Zustand des 
Centralnervensystems von mikroskopisch wahrzunehmenden Verände- 
rungen begleitet? (S. Kap. 5.) 
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von Lenhossék, Michael, Untersuchungen über die Entwickelung 
der Markscheiden und den Faserverlauf im Rückenmark der Maus. 
Mit 2 Tafeln. (S. Kap. 5.) 

von Lucowiez, Casimir, Versuche über die Automatie des Frosch- 
herzens. (S. Kap. 7.) 

Martinotti, Giovanni, Le reti nervose del fegato e della milza, scoperte 
dal Prof. G. Rırroxe. Torino 1889. Estr. dal Giorn. della R. Acc. 
di medicina, Anno 1889, Nr. 1. S.-A. SS. 16. 8°. 

Mingazzini, Giovanni, Osservazioni sui preparati della substantia nigra. 
Bullettino della R. Accademia medica di Roma, Anno 1887—1888,. 
Fase. VI e VII. 

Ott, J., Heat Centres in Man. Journal of Nerv. and Ment. Diseases, 
New York, Vol. XV, 1888, S. 551—554. (Vgl. A. A., Jahrg. III, 
Nr. 26,,.8..168. 

Pansini, S., Del plesso e dei gangli proprii del diaframma. Progresso 
medico, Napoli, Tomo II, 1888, S. 401; S. 449. Con 2 tavole. (Vgl. 
A. A., Jahrg. III, Nr. 31, $. 929.) 

Petrone, L. M., Sulla struttura della nevroglia dei centri nervosi cerebro- 
spinali. (8. Kap. 5.) 

Rondot, E., Les deux zones optocorticales chez l’homme. Gazette heb- 
domadaire des sciences méd. de Bordeaux, Tome IX, 1888, S. 195; 
S. 235; 8. 250. 

Tomaschewski, Zur Frage über die Veränderungen in der Gehirnrinde 
in einem Falle von in früher Kindheit erworbener Blind- und Taub- 
heit. (Psychiatrische Gesellschaft in St. Petersburg.) Centralblatt für 
Nervenheilkunde, Jahrg. 12, 1889, Nr. 1. 

Waldeyer, Das Rückenmark des Gorilla verglichen mit dem des Men- 
schen. (Bericht über die XIX. allgemeine Versammlung der deutschen 
anthropolog. Gesellschaft zu Bonn den 6.—10. August 1888.) Corre- 
spondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. XIX, 
1888, Nr. 10, S. 112—113. 

Westphal, Eine neue Zellengruppe im Oculomotoriuskern. (Berliner Ge- 

sellschaft für Psychiatrie.) Centralblatt für Nervenheilkunde, Jahrg. 12, 
1889, Nr. 1. 

b) Sinnesorgane. 

Alexander, A., Über die Lymphcapillaren der Chorioidea. Mit 1 Tafel. 
Archiv für Anatomie u. Phys., Anatom. Abt., 1889, Heft 1 u. 2, 8. 
117—122. 

Ciaccio, G. V., Sopra il figuramento e struttura delle faccette della cor- 

nea © sopra i mezzi refrattivi degli occhi composti delle Muscidae: 
nuova ricerca. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1888. 4°. 
pp. 12, con 1 tavola. (Estr. dalla Serie IV, Tomo IX, delle Memorie 
della R. Accademia delle scienze dell’ istituto di Bologna, e letta nella 
sessione del 29 aprile 1888.) 

Dor, H., Colobome congénital des paupiéresa. Avec 1 table. Revue gé- 

nérale d’ophtalmologie, Tome VII, 1888, Nr. 12, 8. 529—533. 
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Herrnheiser, J., Demonstration zweier Fille von Aniridia congenita. 
(Verein deutscher Arzte in Prag.) Prager medicinische Wochenschrift, 
Jahrg. XIV, 1889, Nr. 5, S. 50. 

Hirschberg, J., Blutgefäßneubildung im Glaskörper, vor dem Sehnerven- 

eintritt. Mit 1 Abbildung. Centralblatt fiir praktische Augenheilkunde, 
Jahrg. 13, 1889, Januar. 

Katz, Uber die Epithelgebilde des Cort1’schen Organes mit Demonstrationen. 

(61. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in Köln.) Archiv 
für Ohrenheilkunde, Band 27, Heft 4, S. 244. 

Peters, A., Über die Regeneration des Endothels der Cornea. (Siehe 
Kap. 5.) 

von Reuss, R., Angeborene Ptosis des linken Oberlides. (Protokoll der 
K. K. Gesellschaft der Ärzte in Wien. Sitzung vom 18. Jänner 1889.) 
Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 4, S. 75. 

Schneller, Veränderung der Form des Auges bei Konvergenz der Seh- 
achsen. (VII. periodischer internationaler Ophthalmologen-Kongreß zu 
Heidelberg.) Münchener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, 
Nr. 6. 

Sexton, S., The Ear and its Diseases; being a practical Contribution to 
the Study of Otology; ed. by CuristopHer J. Contes. New York, Wood 
& Co., 1888. pp. 12 and 461. § 4. 

Stöhr, Philipp, Uber die Netzhaut. (Schluß.) Sitzungsberichte der Phy- 
sikalisch-medicin. Gesellschaft zu Würzburg, Jahrg. 1888, Nr. 9, 8. 129 

bis 132. (Vgl. A. A. Jahrg. III, Nr. 31, 8. 931.) 
Straub, Über die Chorioidea als elastisches Organ im normalen und 

kranken Auge. (VII. periodischer, internationaler Ophthalmologen- 
Kongreß zu Heidelberg.) Münchener medicinische Wochenschrift, 
Jahrg. 36, 1889, Nr. 5, S. 86. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 2, 8. 45.) 

Tiebe, Die vergleichenden Versuche PLATEav’s über das Sehvermögen von 

Insekten und Wirbeltieren. Biologisches Centralblatt, Band VIII, 1888 

bis 89, Nr. 23. 
Tockuss, Paul, Über die Irideremia totalis congenita. Inaug.-Dissert. 

Oels, 1888. A. Ludwig. 8°. 
Weiss, Anatomie der Eintrittsstelle der Sehnerven. (VII. periodischer, 

internationaler Ophthalmologen-Kongreß zu Heidelberg) Münchener 
medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 9. (Vgl. A. A. 

Jahrg. IV, Nr. 2, S. 45.) 
Wendel, Eug., Über angeborene Pigmentierung der vorderen Linsen- 

kapsel als Überrest der fötalen Pupillarmembran. Inaug.-Dissert. gr. 8°. 
SS. 22 mit 1 Tafel. Tübingen, 1888, Moser. Mk. 0.80. 

12. Entwickelungsgeschichte. 

(S. auch Organsysteme.) 

Adlerz, Bidrag till Pantopodernas morfologi och utvecklings historia. 
Med 2 Tfin. Svenske Vetenskaps.-Akademiens Handlingar. Bihang, 
Band. XIII, Afdelning 4: Zoologi. Stockholm, 1888. Auch separat: 
Stockholm, 1888. 8°. pp. 25 m. 2 Tfin. 
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Buddeberg, Beobachtungen iiber Lebensweise und Entwicklungsgeschichte 
einheimischer Käferarten. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für 
Naturkunde, Jahrg. 41, 1888. 

Cholodkovsky, N., Noch Einiges zur Biologie der Gattung Chermes L. 
Mit Abbildungen. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, Nr. 299. 

Dohrn, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbeltierkörpers. (S. Kap. 11a.) 
Dreyfus, L., Neue Beobachtungen bei den Gattungen Chermes L. und 

Phylloxera Boyer ps Fonsc. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, 
Nr. 299. 

Gatehouse, J. W., The Development and Life-history of the Tadpole. 
Journal of Micr. and Natural Seience, London, New Series Vol. I, 1888, 
S. 33; 8. 65; 8. 147; 8. 203. With 8 Plates. 

Guéniot, Sur un placenta double dans un cas de grossesse simple. Bul- 
letin de l’Academie de médecine, Paris, Serie Il, Tome XX, 1888, 
8S. 564—568. 

Krukenberg, Uber die Durchlässigkeit der Eihäute. (Aus der gynä- 
kolog. Abteilung der 61. Versammlung deutscher Naturforscher u. Arzte 
zu Köln a. Rh., Septemb. 1888.) Der Frauenarzt, Jahrg. IV, 1889, 
Heft 1, Januar, 8. 47—48. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 2, S. 46.) 

Marcacci, A., Effetti tardivi nel movimento impresso alle uova nei primi 
giorni dell’ incubazione; seconda nota. Bullettino delle scienze med. di 
Bologna, Ser. VI, Tomo XXII, 1888, 8. 5—29. Con 2 tavole, 

Massen, Schwangerschaft im rudimentiren Horn eines unicornen Uterus. 
(Geburtshilflich-gynäkologische Gesellschaft in St. Petersburg. Sitzung 
am 22. September 1888.) Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. XIII, 
1889, Nr. 5, 8. 80. 7 

Nagel, W., Uber die Entwickelung der Mürzer’schen Gänge beim Men- 
schen. Sitzungsberichte der Königl. preuß. Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, 1889, Nr. III, 8. 15—21. 

Pinard, A., Contribution a l’histoire des grossesses triples. Annales de 
gynécologie, Tome XXXI, Janvier 1889, 8. 21—382. 

Platner, Gustav, Uber die Bedeutung der Richtungskörper. Biologisches 
Centralblatt, Band VIII, 1888—89, Nr. 23. 

Pouchet, G., et Chabry, Sur le développement des larves d’oursin dans 
l’eau de mer privée de chaux. Comptes rendus hebdom. de la Société 
de biologie, Série IX, Tome I, 1889, Nr. 2. 

Sheldon, L., On the Development of Peripatus Novae-Zealandiae. Lon- 
don, 1888. 8°. pp. 11 with 2 Plates. (Aus: Quarterly Journal of 
the Microscop. Society.) 

13. Mifsbildungen. 

(S. auch Organsysteme.) 

Adler, J., Some Remarks on Akromegalia. Boston Medical and Surg. 

Journal, Vol. CXIX, 1888, 8. 507. 
Anton, G., Ein Fall von Mikrocephalie mit schweren Bewegungs- 

störungen. Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 5. 
(Vgl. vorige No., S. 79.) 
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Bennett, A Case of congenital. Malformation in a Mummy. (Royal 
Academy of Medicine in Ireland.) The Lancet, 1889, Vol. I, Nr. 4, 
Whole Nr. 3413, 8. 175. (Vgl. vorige No., S. 79.) 

Biondi, D., Fenditure labbiali e complicazioni. Giornale internaz. delle 

scienze mediche, Napoli, Nuova Ser., Anno X, 1888, S. 370—391. 

Blake, J. G., Intra-uterine foetal Deformities. Boston Medical & Sur- 

gical Journal, Vol. CXIX, 1888, S. 498—500. 
Edwards, J. H., Curious double human Monster. Illustr. Medical News, 

London, Vol. I, 1888—89, S. 149. 
Flothmann, Uber die Geburt eines Anenkephalus mit Pseudoherm- 

aphroditismus masculinus. (Aus der gynäkologischen Abteilung der 61, 
Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte zu Köln a. Rh., Sept. 1888.) 
Der Frauenarzt, Jahrg. IV, 1889, Heft 1, Januar, 8. 46—47. (Vgl. 
A. A. Jahrg. Ill, Nr. 31, S. 928.) 

Gould, Pearce, Congenital Malformations. (Medical Society of London.) 
The Lancet, 1889, Vol. I, Nr. 5, Whole Nr. 3414, 8. 225. 

(A marked poterior Curve in the lower Dorsal Region, with a compensatory 
Curve forward in the Lumbar Region. The Rectum opened posteriorly just 
below the Level of the anterior superior lliac Spine, and there was no 
Sphincter &c.) 

Jones, H., A Monstrosity. South African Medical Journal, East London, 
Vol. IV, 1888—89, S. 65. 

Peiper, E., Ein Fall von Mikrocephalie. (Aus der Greifswalder medi- 
cinischen Poliklinik.) Virchow’s Archiv, Band 115, 1889; Folge XI, 
Band V, Heft 2, 8S. 349—353. 

Virchow, Akromegalie. (Berliner medicinische Gesellschaft.) Münchener 
medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 5, — ferner: Berliner 
klinische Wochenschrift, Jahrg. 26, 1889, Nr. 5, — Neurologisches 
Centralblatt, Jahrg. 8, 1889, Nr. 3, S. 94, — Centralbl. f. Nerven- 
heilkunde, Jahrg. 12, 1889, Nr. 3. (Vgl. auch vorige No., S. 79.) 

14. Physische Anthropologie. 

(Rassenanatomie.) 

Drews, Richard, Über das Mongolenauge als provisorische Bildung bei 
deutschen Kindern und über den Epicanthus. Mit 2 Abbildungen im 
Text. Archiv für Anthropologie, Band XVIII, 1888—89, Heft 3, S. 
223—235. 

von Erckert, Kopfmessungen kaukasischer Völker. Archiv für Anthro- 
pologie, Band XVIII, 1888—89, Heft 3, S. 263—283. 

Galton, Francis, Human Variety. Nature, Vol. 39, 1888—89, Nr. 1004, 
S. 296—300. 

von Hélder, Uber die kérperlichen und geistigen Eigentiimlichkeiten der 
Verbrecher. Archiv fiir Anthropologie, Band XVIII, 1888—89, Heft 3, 
S. 205—223, 

Lamotte, L., Ecole d’anthropologie. De la méthode expérimentale appli- 
quée a la recherche de l’origine des espéces. Gazette des höpitaux, 
Année LXII, 1889, Nr. 12. 
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Morselli, Enr., Antropologia generale: lezioni sull’ uomo secondo la teoria 
dell’ evoluzione, dittate nella R. universita di Torino, raccolte e pub- 
blicate col consenso e dopo la revisione del professore da G. RAvERDINO 
eG. Vieo. Disp. XI—XIII. Torino, Unione tipografico-editrice, 1888. 
4° fig. p. 177—232. Cent. 50 la dispensa. 

Paris, Uber die Leibesgröße der Wehrpflichtigen. Correspondenz-Blatt 
der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr. 8. 

Penta, P., Le popolazioni della Campania, e specialmente del Golfo di 
Napoli, in rapporto ail’ antropologia ed all’ igiene sociale. Rivista d. 
igiene prat. e sperim., Napoli, Tomo I, 1888, S. 49—63. 

Ranke, J., Uber das Mongolenauge als provisorische Bildung bei deutschen 
Kindern. (Bericht über die XIX. allgem. Versammlung der deutschen 
anthropol. Gesellsch. zu Bonn den 6.—10. August 1888.) Correspon- 
denz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Band XIX, 
1888, Nr. 10, 8. 115—118. 

Virchow, Anthropologie Ägyptens. (Bericht über die XIX. allgem. Ver- 
sammlung der deutschen anthropolog. Gesellsch. zu Bonn den 6.—10. 
August 1888.) Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für An- 
thropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr. 10, 8. 105 —112. 

15. Wirbeltiere. 

Allen, J. A., On the Structure of Birds in Relation to Flight, with special 
Reference to recent alleged Discoveries in the Mechanism of the Wing. 
(S. oben Kap. 6b.) 

Boulenger, G. A., Remarks in reply to Dr. Baur’s Article on the syste- 
matic Position of Miolania. Annals and Magazine of Natural History, 
Series VI, Vol. III, 1889, February, 8. 138—141. 

Brusina, S., Die Haifische des Mittel- und Roten Meeres. Agram, 1888, 
gr. 8°. SS. 64. (Kroatisch.) 

Ciofalo, Saverio, e Battaglia, Ant., Sull’ Ippopotamus Pentlandi delle 
contrade d’ Imera: memoria. Termini-Imerese, tip. fratelli Amore, 1888. 
SR ayaa 

Me Coy, F., Prodromus of the Zoology of Victoria; or Figures and De- 
scriptions of the living Species of all Classes of the Victorian indigen- 
ous Animals. Decade XVI. Melbourne, 1888. 8°. pp. 38 with 10 
coloured Plates. 

Déderlein, L., und Schumacher, E., Uber eine diluviale Siugetierfauna 
aus dem Ober-Elsaß. Mitteilungen der Kommission fiir die Geologische 
Landes-Untersuchung von Elsaß-Lothringen, Band I, Heft III, 8. 123 
bis 137. . 

Dresser, H. E., Notes on the Birds collected by Dr. G. RappE in the 
Transcaspian Region. With 1 Plate. The Ibis, Series VI, Vol. I, Nr. 1, 
January 1889, S. 85—92. 

(Der Rest des Kapitels folgt in der nächsten Nummer.) 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Sur la morphologie et les connexions des éléments 
de la rétine des oiseaux. 

Par S. Ramon y Casat, 

Professeur d’histologie a la Faculté de médecine de Barcelona. 

Mit 4 Abbildungen. 

Il y a quelque temps se sont introduits dans Ja technique du systeme 

nerveux deux puissants moyens d’analyse: l’impregnation noire avec 

le nitrate d’argent suivant les procédés de GoLGı!) et la coloration 
sur le vif 4 l’aide du bleu de methyle d’apres les conseils de EHR- 
LICH ?), ARNSTEIN et DoGIEt °). 

Nous avons appliqué de préférence pour l’etude de la rétine des 

oiseaux la méthode de GoLGI; car nous la trouvons assez constante 

dans ses résultats, ayant sur celle de la coloration par le bleu de me- 
thyle l’avantage de donner des préparations definitives et extraordi- 

nairement nettes. 

Nos recherches, sauf quelques détails que nous avons trouvés tout 
récemment, ont été publiées déja en espagnol‘). Ici nous allons unique- 

ment consigner un resumé des faits positifs que la méthode de Goer 

permet de constater dans la structure de la rétine des oiseaux 5). 

1) Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervoso. 
1885. Milano. 

2) Uber die Methylenblaureaktion der lebenden Nervensubstanz. 
Deutsche mediz. Wochenschr,, 1886, No. 4. 

3) Über das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der 
Ganoiden etc. Anatomischer Anzeiger, No. 4 et 5, 1888. 

4) Estructura de la retina de las aves. Revista trim. de Histo- 
logia normal etc., No. 1 y 2, Mayo y Agosto de 1888. 

5) Tarrurerı a été le premier qui aie appliqué cette méthode a 
V’étude de la rétine des mammiféres: Sull anatomia della retina. Intern. 
Monatsschr. f. Anat. und Phys. 1887. 
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a) Technique. La méthode mise en pratique est la suivante: 
La rétine fraiche est fixée par un séjour de deux a trois jours dans. 

un mélange composé de 4 parties d’une solution de bichromate de 
potasse au 3°/, et de 1 partie de solution d’acide osmique au 1 °/y. 
Nous prenons pour une ou deux rétines de canard ou de poule 15 a 

20 cent. cub. de ce mélange. Ensuite la rétine est abandonnée pendant 

24 & 30 heures dans une solution de nitrate d’argent neutre au 0,75 

par 100. Les coupes faites au microtome (elles doivent étre assez 
grosses) sont lavées plusieurs fois 4 l’alcool de 40°, puis éclaircies & 

l’essence de girofles et finalement montées au découvert, aprés avoir 

été imprégnées par une solution de gomme d’Amar ou colophane en 

benzine. 
Nous avons trouvé inappliquables les autres procédés de durcisse- 

ment conseillés par GOLGI. 
Dans |’énumération des couches rétiniennes nous suivrons la nomen- 

clature de SCHWALBE !). 
1. Couche des cellules visuelles. — a) Cones et bäton- 

nets. Les segments internes des bätonnets se colorent trés-bien par 

l’argent; le segment externe se teint moins souvent et d’une facon in- 

complete. Les cönes se comportent d’une maniére identique (fig. 4 I’, G). 

b) Couche des grains externes (Stabchenkérner und Zapfen- 
körner). On y voit trés nettement les fibres des cönes et des batonnets. 
avec leurs noyaux ou grains qui ordinairement ressortent en clair ou 

café sur le fond noir du protoplasme qui les entoure (fig. 4 F’, G). 
Au passage des bätonnets et des cönes au travers de la couche limi- 

tante externe ils présentent un petit renflement. Tandis que la fibre 

du cöne est trés mince et se termine dans la couche réticulaire externe 

par une éminence triangulaire, celle du bätonnet est trés épaisse et & 

peine si elle s’élargit un peu dans sa terminaison inférieure. De la 
base de ces dilatations (dans le céne de méme que dans le batonnet) 
rayonnent plusieurs filaments flexueux, lesquels, s’engageant presqu’ hori- 

zontalement dans la zöne réticulaire externe, constituent un plexus 

tres serré et inextricable. Cependant, nous n’avons pu trouver ces 
rameaux terminaux dans la rétine des oiseaux nocturnes (hibou, 
chevéche etc.). Dans ces oiseaux les bätonnets offrent comme ceux des 
mammiferes une grande minceur et une terminaison inférieure libre sous 

la forme d’une nodosité ronde et trés petite (fig. 15). Les cones au 

contraire ont des propriétés semblables a celles des autres oiseaux 

(fig. 1 B). 

1) Anatomie der Sinnesorgane, Erlangen, 1887. 



113 

2. Couche des grains internes (Körnerschicht). Elle se 

divise en trois couches: celle des cellules subréticulaires, celle des bipo- 

laires, et celle des spongioblastes, 
a) Subréticulaires (grosse cellule superficiali de 

TARTUFERI). Ces éléments se présentent dans nos préparations comme 

ceux décrits et figures par TARTUFERL!) 
et Dogren?). Seulement, nous n’avons pu 
reconnaitre un cylindre-axe descendant. 

Cependant, quelquefois, nous en avons 
trouvé, parmi les expansions divergentes 
de ces éléments, une plus fine que les 

autres laquelle se prolonge horizontalement: 

mais comme nous n’avons reussi a la suivre 

jusqu’a sa terminaison, nous nous abstenons 

de la qualifier (fig. 2a et fig. 4H). 
Chez quelques oiseaux, le canard par 

exemple, nous avons rencontré, outre les 

subréticulaires décrites, un autre type un 

peu different (fig. 4Z) Ces cellules sont 
plus volumineuses et forment une rangée 

Fig. 1. Couche des grains 
externes de la retine de la che- 

veche. A grain du bätonnet; 
B grain du cöne, 5 renflement 
terminal du bätonnet; C cellule 
subréticulaire, @ son cylindre 
axe?, c article interne des bä- 

tonnets. 

placée immédiatement en dessous de la couche réticulaire externe, 
Leur corps est arrondi, uniformément teint en noir (parce que Je noyau 

nest pas reservé), et ses prolongements, qui sortent seulement de la 

Fig. 2. Cellules de la couche ganglionnaire de la rétine des oiseaux (Moineau). 
A cellule ganglionnaire géante et mutipolaire; B cellule bipolaire géante; C cellule petite: 
a et b étages d’arborisations protoplasmiques. 

1) Loc. cit. et Archivio per le scienze mediche, Vol. XI, 
No. 16, p. 345. 

2) Über das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der 
Ganoiden, Reptilien, Vögel und Säugetiere. 
zeiger, Febr. 1888, 

Anatomischer An- 

8 



partie supérieure du 
protoplasma, pénétrent 
presque verticalement 
dans la zone réticulaire, 
se terminant librement 

en dessous des rameaux 

des pieds des cönes et 

Fig. 3. Terminaisons des 
fibres nerveuses dans la retine 
du moineau. A couche des 
fibres du nerf optique; 2 fibre 
nerveuse; C arborisation ter- 
minale. 

Fig. 4. Coupe de la retine du canard imprégnée par la methode de GorLeI. A spon- 
gioblaste geant; 3 spongioblaste piriforme ou & tige longue; C spongioblaste petit ou 
névroglique; D cellule bipolaire; 2 massue de LANDOLT; F' bätonnet; G cone; H cellule 
subretieulaire; Z bipolair?; J fibre de MÜLLER. 

Dans ce fig. on a dessiné des éléments pris sur diverses préparations. 
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des bätonnets. Peut-étre ces cellules sont-elles une variété plus volumi- 
neuse de bipolaires dont le prolongement inférieur ou nerveux ne s’impre&- 

gnerait pas toujours par la méthode de GoLGI, au moins d’une maniere 

suffisante. Nous inclinons vers cette derniére opinion, parce que les 
éléments semblables a ceux-ci que nous avons trouvés chez d’autres 
oiseaux portaient tous une expansion inférieure comme les bipolaires. 

b) Bipolaires. Les cellules bipolaires des oiseaux présentent 

beaucoup de ressemblance avec celles décrites chez les mammiféres par 

TARTUFERI et chez les batraciens, reptiles, et oiseaux par DOGIEL. 
Seulement il faut ajouter a les descriptions de ces auteurs une parti- 

cularité trés intéressante découverte en méme temps, quoique avec 
des méthodes différentes, par DocıeL!) et moi?). Parmi les fibres 

du panache supérieur il y en a une trés deliée, laquelle, marchant 

verticalement entre les grains externes, se termine par un petit ren- 

flement cönique au niveau de la membrane limitante externe. C'est 
une vraie massue de LAnDoLT (voyer les dispositions principales que 

présente cette fibre dans la fig. 4, F). 
C’est & remarquer que nous avons trouvé seulement les massues 

de Lanpout chez les oiseaux de grand taille (poule, canard, dindon etc.): 

nous n’avons pu les découvrir chez les petits oiseaux (moineau, verdier, 

pinson etc.), ni dans les oiseaux nocturnes. Est-ce parce qu’elles n’existent 

pas dans ces animaux? Nous n’osons l’affirmer: car il pourrait se faire 

que la méthode de Goer soit impuissante a les révéler. 

L’extrémité inférieure de la cellule bipolaire se termine par une 

arborisation courte, variqueuse et trés probablement libre. Nous n’avons 

reconnue les anastomoses que dans les arborisations correspondantes 

de la rétine des mammiféres signale TARTUFERI. Outre ce panache ter- 
minal (fiocchetto de TArTUFERT) la prolongation descendante des 

éléments bipolairs offre souvent, dans son trajet par la couche réti- 

culaire interne, des expansions courtes, horizontales, moniliformes et 

placées d’ordinaire au méme niveau sur toute l’&tendue de la rétine 

(Fig. 2 a). 
Il y a beaucoup de rangées de cellules bipolaires. La plus externe 

est constituée par des éléments plus volumineux que les autres, 

munis d’un panache supérieur trés court et trés riche en filaments 

terminaux. 
La direction des cellules bipolaires est oblique et convergente a 

1) Über nervöse Elemente in der Netzhaut der Amphibien und 
Vögel. Anat. Anzeiger, 1. Mai 1888. 

2) Morfologia y conexiones de los elementos de Ja retina de las aves. 
Rev. trim. de Histologia normal y patologica, 1.deMayo1888. 
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la fovea centralis sur une étendue considérable du fond rétinien; 

seulement au centre de la fovea et sur le voisinage de l’ora ser- 
rata, ces éléments gardent une direction perpendiculaire a la surface 

rétinienne. Outre cette inclinaison générale, les bipolaires moyennes 
en position possedent deux courbures: une supérieure pour s adapter 
aux contours des grosses cellules de la rangée premiere; l’autre in- 

ferieure pour cötoyer les corps des spongioblastes. 
c) Spongioblastes. Ces éléments appartienent a trois especes 

ou types: 1. spongioblastes géants; 2. spongioblastes moyens, ou piri- 

formes a tige longue, et 3. spongioblastes ou névrogliformes. 

Les spongioblastes géants (fig. 4 A) correspondent éxacte- 

ment a l’une des variétés decrites par DoGIEL (2° espéce de spongio- 

blastes de cet auteur) et ressemblent assez aux plus volumineux dessinés 
par TARTUFERI et signalés dans la planche qui accompagne son mémoire 

sous le No. 5. Seulement cet auteur n’a pas vu peut-étre le cylindre- 
axe descendant et rectiligne si bien figuré par DocıEL. Ce sont des 

cellules grandes, de figure allongée, ayant souvent la forme d’une 

mitre, et pourvues de divers prolongements protoplasmiques ramifiés 

dans l’épaisseur de la couche réticulaire interne et places d’ordinaire 
horizontalement sur la partie la plus externe de cette zone. En outre, 

parmi expansions, on en trouve toujours une plus fine et descendante, 

non ramifiée, qui aprés avoir traversé l’épaisseur de la couche réti- 

culaire interne, semble se relier avec les fibres du nerf optique. Par- 
fois, ce prolongement de cylindre-axe part, comme ]’on voit sur la fig. 1 A, 

de l’origine d’une grosse branche protoplasmique. 

Les spongioblastes moyens (fig. 4 B) ne correspondent 

exactement a aucune des variétés décrites par DOGIEL ; mais ressemblent 
beaucoup & un de ceux représentés par TARTUFERI (spongioblaste 

marqué avec le No. 2). Ces spongioblastes sont de moyenne taille, de 

figure piriforme, et sa tige inférieure, unique prolongement qu’ils 
donnent, descend rectilignement au travers de la zone réticulaire interne 
et se termine par une arborisation aplatie, dirigée horizontalement et 

placée communément au point d’union des troits quarts externes avec 

le quart interne de la zöne réticulaire interne. Nous n’avons point 

rencontré d’anastomoses entre les branches de cette espéce de spongio- 

blastes, ni réussi & voir un vrai cylindre-axe descendant jusqu’a la 

couche des fibres nerveuses. Les arborisations horizontales des spongio- 
blastes & tige longue sont toutes placées sur la méme ligne: quelque- 
fois nous avons remarqué chez les oiseaux de grand taille deux rangées 

de ramifications. 
La troisiéme espece de spongioblastes (névrogliformes) com- 
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prend des cellules petites tantöt arrondies, tantöt aplaties dans le 

méme sens de la rétine. Elles ont une tige verticale courte et souvent 

courbée (fig. 4 C) pour s’adapter aux spongioblastes géants et aux 

moyennes ou piriformes. Aussitöt que cette tige arrive a la couche 
réticulaire interne, elle se termine brusquement par un panache de 

filaments trés délicats, flexueux et descendants jusqu’ aupres de la zöne 
ganglionnaire. Parmi ces filaments, nous n’en avons observé aucun 
qui ait les propriétés des cylindres-axes: aussi croyons-nous qu'il s’agit 

trés probablement d’une variété de cellules névrogliques. 

Dans nos préparations, tous les spongioblastes se montrent indé- 

pendants sans les anastomoses en réseau décrites par DoGIEL dans 
quelques-uns de ces éléments. 

Quant au nombre relatif de ces éléments, nous dirons que les plus 
abondants sont les névrogliformes; puis viennent, par ordre de fréquence, 

les piriformes ou moyens, et en dernier lieu les géants, lesquels sont 

épars ca et la sans former une couche continue. Les spongioblastes 

sont placés en deux ou plus rangées. La premiere (plus externe) est 
formée par la variété névrogliforme; la 2° par les piriformes. Les 
géants occupent les deux rangées a la fois par suite de leur grand 

volume (fig. 4 A). Cependant, quelquefois on voit quelques cellules 

névrogliformes se méler aux piriformes pour constituer la couche in- 

ferieure. 

3. Couche des cellules ganglionnaires. Elle est formée 
par une seule ou par plusieurs rangées d’éléments de proprietes 

différentes. On peut les classer en trois variétés: 1. type petit; 

2. type géant multipolair; 3. type géant bipolair. 

Le type petit (fig. 2 C) est placé ordinairement dans la premiére 
rangée. Il offre une seule expansion périphérique pénétrant rectiligne- 

ment dans la zone réticulaire et se terminant brusquement par une 

arborisation aplatie, variqueuse, serrée, d’aspect granuleuse et située 

toujours au méme niveau, ou suivant une ligne commune aux arbori- 

sations plus inférieures des cellules ganglionnaires multipolaires. 

Le type géant multipolaire (fig. 2A) possede deux et 

quelquefois plus d’expansions divergentes pénétrant dans la couche 

réticulaire, se ramifiant plusieurs fois et constituant (comme a été déja 

signalé par DocıeL) dans l’epaisseur de celle-ci deux ou trois étages 

d’arborisations aplaties qui atteignent une grande étendue rétinienne. 

Le type géant bipolair (fig. 2 B) est trés rare et de figure 
eönique ou piriforme. Son unique expansion protoplasmique est épaisse, 
rectiligne, traverse presque toute la couche réticulaire interne et dans 
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les limites de celle-ci ou un peu au-dessous, forme un bouquet terminal 

de branches divergentes qui se développent grandement. 
4. Couche réticulaire interne. Les éléments qui croisent 

cette zone ayant été déja décrits, nous allons indiquer comment ils 
arrivent a la former. 

Le travail de DoGIEL nous a fait connaitre que les dites lignes 
granuleuses de la couche réticulaire ne correspondent pas a des nodo- 

sités plus grosses d’une charpente conjonctive réticulaire (neuro- 
spongium de W. MÜLLER), mais 4 des plans, d’arborisation des 

cellules ganglionnaires et des éléments bipolairs. Nous devons ajouter 
& ces parties les prolongements latéraux du filament descendant des 

el&ments bipolairs, et les arborisations terminales des spongioblastes 
moyens et des géants. 

DoGIEL admet trois étages superposés de rameaux qu'il qualifie de 

réseaux nerveux, mais qui pour nous sont tout simplement des plexus 

de fibrilles protoplasmiques. Nous en avons trouvé dans la rétine des 
grands oiseaux 4 et méme davantage de ces plexus. Lorsqu’il en 

existe 4, ils sont formés: le premier ou plus externe par les rameaux 

protoplasmiques des spongioblastes géants, par la portion a marche 

transversale des filaments des spongioblastes névrogliformes, par 
Varborisation terminale des cellules bipolaires géants de la couche 
ganglionnaire, et par quelques ramifications latérales des bipolaires de 

la couche des grains internes; le seconde étage est constitué par un 

plan d’arborisation des cellules ganglionnaires multipolaires, et par 

quelques ramifications latérales des bipolaires ; le troisicme étage comprend 

un autre plan d’arborisation des cellules ganglionnaires multipolaires, 
des arborisations terminales des ganglionnaires petites, et quelques 
panaches terminaux des bipolaires; le dernier étage se compose de 

l’arborisation terminale de la plupart des éléments bipolairs et de celle 
des spongioblastes piriformes ou moyens. C’est la disposition qui nous 

a semblé la plus fréquente: cependant il y a beaucoup de variations 
tant quant au nombre des étages que quant a la nature des éléments 
qui participent 4 leur formation. Ainsi nous avons vu quelquefois 

les éléments ganglionnaires multipolaires embrasser trois étages, et 

méme sur les grosses rétines de la poule, du canard etc., se superposer 

en deux étages distincts les ramifications terminaux des spongioblastes 

piriformes ou moyens. Du reste, c’est un sujet qui demande encore 
de nouvelles recherches: car nous pensons que le nombre des lignes 
granuleuses comme la disposition des éléments qui les forment varient 

assez chez les diverses especes d’oiseaux. 
5. Couche des fibres nerveuses. Elles se divisent en 
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deux classes: celles qui forment les cylindres-axes des éléments de 
la couche ganglionnaire et des spongioblastes géants; celles qui 

terminent librement au niveau de la couche des spongioblastes. C’est 

de ces derniéres dont nous allons dire quelques mots. 
Ces fibres (fig. 3 B) sont assez grosses, parfaitement rectilignes, 

traversent perpendiculairement toute la couche réticulaire externe et 

se terminent entre la zöne inférieure des spongioblastes par une 

arborisation, courte, variqueuse, horizontalement dirigée. La fig. 4 
montre minutieusement copiés quelques types de ces étranges fibres 
de la rétine du moineau, oiseau chez lequel elles s'imprégnent souvent 
d’une facon trés complete. On y remarquera que les branches de 
Varborisation se terminent librement affectant la forme de boutons ou 
d’éminences olivaires. Il est aussi & remarquer que nous n’avons pu 
découvrir ces fibres que chez les oiseaux de petite taille (moineau, 
verdier, chardonneret etc). Elles nous ont toujours fait défaut chez les 

gallinacés. 
6. Névroglie. Les fibres de MÜLLER s’impregnent facilement 

par la méthode de Goer surtout dans les rétines peu durcies dans 
le mélange osmio-bichromique (24 4 30 heures). Elles offrent une 

disposition qui rappelle celle des fibres de MÜLLER des mammiferes et 

des batraciens. Seulement, il faut remarquer que dans leurs trajets 
par la portion plus interne de la couche des grains internes, elles se 

décomposent en un pinceau de filaments descendants lesquels, traversant 

presque verticalement la couche réticulaire interne, se terminent par 

des renflements cöniques au niveau de la membrane limitante interne 

(voyer la fig. 4 J). 
7. Connexions rétiniennes. Malgré tous nos éfforts et 

contrairement 4 l’avis des auteurs, notamment de TARTUFERI, qui décrit 
des anastomoses entre les éléments des diverses couches rétiniennes, 

nous n’avons pu nous convaincre de la réalité de ces connexions. 

Ainsi par exemple: nous n’avons pas reussi 4 constater une vraie union 

entre les filaments du panache ascendant des cellules bipolaires et ceux 
descendants des cönes et des bätonnets; de méme également entre les 

fibres du nerf optique et l’arborisation du pied des éléments bipolairs. 

Lorsque les imprégnations sont trés complétes, la confusion des fila- 
ments qui concourent sur la zöne réticulaire externe est si grande 

qu’on ne peut s’assurer si dans ce fouillis compliqué il y a un simple 
entrelacement ou une v6ritable anastomose. D’ailleurs, quand la colo- 
ration noire s’est déposée sur un petit nombre d’elements voisins, et 
que l’on peut suivre facilement le parcours des ramifications des cönes 
et des bätonnets, on constate le plus souvent qu’elles se terminent 
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librement. C’est ainsi que la méthode de Goter révéle dans le 
cerveau et le cervelet: une grande richesse des rameaux protoplas- 

miques ou de cylindres-axes lesquels forment un entrelacement trés 
compliqué, mais pas d’anastomoses évidents. Cette absence de con- 

tinuité entre les éléments nerveux bipolairs et les cönes et bätonnets 
est d’autant plus probable que ces derniers représentent ontogénique- 

ment et morphologiquement des véritables cellules épithéliales, seule- 
ment comparables a celles du canal de l’épendyme de la moelle 
épiniere. 

Par ces motifs, nous pensons que peut-étre l’action nerveuse 
(V’exeitation subie par les cönes et batonnets) se transmet par con- 

tiguité ou par une sorte d’induction entre les cönes et bipolaires d’une 

part (a l’aide des nombreux contacts de leurs filaments sur la couche 

réticulaire externe), et entre les pieds de ces derniéres et les rameaux 
protoplasmiques des ganglionnaires, d’une autre. Pour bien comprendre 

cette transmission il faut se rappeler que les arborisations terminales 

et latérales du filament descendant des bipolaires sont placées sur les 
mémes lignes granuleuses de la couche réticulaire interne que les étages 

d’arborisation protoplasmique des cellules ganglionnaires. 

Nous exposerons avec plus de développement cette hypothése dans 

un autre travail; nous nous bornerons a dire ici que ces connexions 

médiates semblent fréquentes dans les centres nerveux, spécialement 

dans le cervelet ot l’on observe certains cylindres-axes (ceux des 

petites cellules de la couche moléculaire) se terminer librement par 

des nombreuses arborisations qui entourent completement le corps des 
elements de PURKINJE, sans jamais entrer en communication avec les 
fibres de la substance blanche *). 

Pour terminer, nous résumerons ainsi nos observations sur la 

nature probable des éléments rétiniens des oiseaux. Ces corpuscles 

appartiennent a trois classes: 1. &pitheliaux: cönes et bätonnets; 

2. névrogliques: fibres de MÜLLER et peut-étre les spongioblastes 
névrogliformes; 3. nerveux: tous les autres cellules moins les sub- 
réticulaires et les spongioblastes moyens ou piriformes dont la nature 
nous semble encore douteuse. Les éléments nerveux comportent une 

subdivision en deux types qui rappellent les deux espéces de cellules 
nerveuses signalées par GoLGI dans les centres nerveux: 1. ceux de 
cylindre-axe non ramifié se continuant avec une fibre nerveuse (cellules 

1) Sobre las fibras nerviosas de la capa molecular del cerebelo. Re- 
vista trim. de Hist. ete, 1. Agosto 1888. 
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ganglionnaires et les spongioblastes géants); 2. ceux dont la prolon- 
gation nerveuse se ramifie et se termine vraisemblablement par une 
arborisation libre (bipolaires). 

Barcelona, 20. Dec. 1888. 

Nachdruck verboten. 

" Vergleichend-entwicklungsgeschichtliche und anatomische 
Studien im Bereiche des Centralnervensystems. 

2) Über ‘die Fortsetzung der. hinteren Rückenmarks- 
wurzeln zum Gehirn. 

Yon Dr. L, Evıneer, prakt. Arzt in Frankfurt a. M. 

Mit 6 Abbildungen. 

. In einer früher an dieser.Stelle ‚erschienenen Arbeit wurde gezeigt, 

daß: aus den Kernen der sensiblen. .Hirnnerven aller Wirbeltiere 

eine Faserbahn entspringt, welche über die Mittellinie hinweg: sich’ zw 
Zügen begiebt, welche als Schleife hirnwärts steigen. Die ungeheure 
Mehrzahl der Schleifenfasern endet im Mittelhirndach und nicht, wie 
damals vermutungsweise ausgesprochen. wurde, im Zwischenhirn. Für 

die hinteren Wurzelfasern des Rückenmarkes kennen wir bisher 
nur einen Teil ihrer hirnwärts gerichteten Fortsetzung, und dieser Teil 
verläuft nicht, wie es eben für die sensorischen Hirnnerven angegeben 

wurde, gekreuzt aus dem Kerne, sondern ungekreuzt und ohne über- 

haupt die graue Substanz des Hinterhornes zu berühren. Es ist ge- 

lungen, auf vergleichend-anatomischem Wege zu. ermitteln, was aus 

dem anderen Teile der sensibeln Fasern wird, welcher in das Hinter- 

horn eindringt und darin für die bisherige Untersuchung verloren ging. 
Es ließ sich nachweisen, daß ganz ebenso wie aus den Kernen der 

Hirnnerven auch aus den Hinterhérnern Züge entspringen, welche für 

jede Wurzel besonders sich kreuzen und auf der dem Ursprung ent- 
gegengesetzten Seite zur Schleifenschicht aufsteigen. 

Durch die Untersuchungen von Hıs ist endlich festgestellt, was 
nach den Ergebnissen der Degenerationsversuche schon lange vermutet 

wurde, daß nämlich die eigentlichen Ursprungskerne der sensorischen 

Nervenfasern, oder doch ihrer Mehrzahl, gar nicht im Centralorgan 
liegen, ‘sondern in ‘den Spinalganglien sich befinden. In deren Zellen 
enden zunächst die meisten Fasern; aus ihnen entspringt das, was 
man bisher die Wurzel nannte. Diese hintere Wurzel, welche dann 
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erst wieder im Riickenmarke zu gutem Teile mit neuen Zellen, denen 
der Hinterhérner, in irgendwelche Beziehungen tritt, kann nicht der 

vorderen Wurzel, welche direkt aus ihrem Kern, den Vorderhornzellen,, 
entspringt, gleichgesetzt werden. Sie enthält eigentlich schon centralere 
Fasern, jene nur periphere. 

Es ist möglich, daß auch diejenigen Fasern der hinteren Wurzel, 
welche den Degenerationsversuchen zufolge nicht im Spinalganglion 

enden können, im Rückenmark in analoge dort liegende Zellen, wahr- 
scheinlich diejenigen der CLARKE’schen Säule, gelangen. Bekanntlich 

hat Freup vor Jahren schon nachgewiesen, daß bei Petromyzon die 
Spinalganglienzellen, in denen die Fasern der Wurzel enden, nicht alle 
außerhalb des Markes liegen, vielmehr in zerstreuter Anordnung sich 

in dessen Hinterhörner hinein erstrecken. Das giebt außer den be- 

kannten Resultaten der Degenerationsversuche dieser Annahme eine 

Stütze. 

Was bisher mit einiger Sicherheit über das Verhalten der hinteren 

Wurzelfasern im Marke selbst gesagt werden kann, ist wesentlich an 

normalen und erkrankten Organen vom Menschen ermittelt worden. 
Es läßt sich (s. die schematisch gehaltene Figur 1), wie folgt, wieder- 

geben: 

Fig.1. 

Gleich nach dem Eintritte sondern sich die Bündel in eine mediale 
und in eine laterale Gruppe von Fasern. Die mediale Gruppe gelangt 

direkt in die Hinterstränge. Ihre Fasern ziehen, nachdem ein Teil 
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lateralwärts in die CLarke’schen Säulen abgebogen ist, in den Hinter- 
strängen aufwärts und enden schließlich oben in der Oblongata in den 
als Kerne der Hinterstränge bezeichneten Formationen. Dieser Ver- 
lauf ist durch die Beobachtungen von SINGER, SCHULTZE, WAGNER und 

KAHLER jetzt als endgiltig festgestellt anzusehen. In der Oblongata 

aber treten, wie ich früher gezeigt und wie es FLEcusiG ebenfalls 
gefunden, aus den Hinterstrangkernen massenhaft Fasern als Fibrae 

arciformes internae die Raphe überschreitend in die gekreuzte Schleife. 
Ein kleiner Anteil gelangt auf uns hier nicht näher interessierenden 

Wegen in das Cerebellum. 
Ganz anders verhält sich der laterale Teil der Hinterwurzel. 

Dieser, wesentlich aus feinen, aber auch aus einigen gröberen Fasern 
gebildet, tritt in das Hinterhorn, durchzieht die Substantia gelatinosa 
Rolandi und verliert sich dann in dem feinen Fasernetz, in welches 

die Zellen der Hinterhörner eingebettet sind (LıssauEr). Die stär- 

keren Fasern treten erst höher oben in die graue Substanz ein. 

Die Fasern der Hinterwurzeln haben bei allen Wirbeltieren, von 
den Cyclostomen bis herauf zum Menschen, das Eigentümliche, daß, 
sobald sie an das Rückenmark herangetreten sind, einige nach auf- 

wärts, andere nach abwärts abbiegen und daß diese dann höher oben, 
jene tiefer unten in die graue Substanz eintreten. Nur ein relativ 

kleiner Teil gelangt schon nahe der Eintrittsstelle in die graue 

Masse. 
Es ist bisher nicht möglich gewesen, durch die Untersuchung 

normaler oder erkrankter Rückenmarke oder durch künstlich gemachte 

Degenerationen zu ermitteln, was weiter aus dem in das Netz ein- 

gehenden Anteile der Hinterwurzeln wird. Die ungeheure Menge von 
in der grauen Substanz der Säuger verlaufenden Fasern macht dort 
die Verfolgung eines einzelnen Faseranteiles zu einer kaum lösbaren 
Aufgabe. 

Das Rückenmark der Fische und Amphibien, ebenso das der Rep- 

tilien besitzt keine Bahnen, welche vom Vorderhirn herab zu ihm 

gelangen, und wahrscheinlich nur ganz wenige, welche mit dem 

Zwischenhirn zusammenhängen. Dadurch ist es wesentlich durchsich- 
tiger als das höherer Wirbeltiere. (Bei den Fischen, bei den Urodelen 

und bei den Schlangen bietet die sich segmentweise wiederholende 
Anordnung von Zellen und Fasern einen weiteren Punkt, welcher die 

Erforschung mancher Rückenmarksverhältnisse gerade hier lohnend 

macht.) 
Die hinteren Wurzeln senden bei manchen Fischen fast gar keine, 

bei Amphibien nur wenige Fasern direkt in den Hintersträngen auf- 
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wärts. Eine Auflösung der in die graue Substanz tauchenden Wurzel- 
anteile zu einem Netz ist nicht sichtbar, man sieht (mit der WEIGERT- 

schen Färbung) die Markscheide am dorsalen Rande der Substantia 
gelatinosa aufhören und aus dem ventralen Rande jene "Kreuzungs- 
fasern sich entwickeln. Starke Vergrößerungen machen es wahrschein- 

lich, daß doch dort ein Netz oder etwas Ähnliches existiert, doch muß 
dasselbe aus meist marklosen Nervenfasern zusammengesetzt sem. 

Man sieht nun bei diesen Tieren, als Beispiel wähle ich den 

Frosch, daß sich aus den Hinterhörnern des Rücken- 

marks massenhaft Faserbündel entwickeln, welche 

E 

Bi 
& 

Fig. 2. Rückenmark von Trigla. 

Fig. 3. Rückenmark von Rana, 

durch die graue Substanz ventralwärts ziehen und sich 
teils vor, teils hinter dem Centralkanal mit denen der 

anderen Seite kreuzen. Aus der Kreuzung gelangen diese 
Fasern in die Vorder- und Seitenstränge, namentlich 
in die ersteren, und in diesen ziehen sie hirnwärts. 

Diese Kreuzung der centralen Fortsetzung der hin- 
teren Wurzeln existiert auch bei Säugetieren. Es sind 

schon oft Fasern gesehen und beschrieben worden, welche, ‘aus der 
Gegend der Hinterhörner kommend, unter Kreuzung durch das Vorder- 

horn in die weiße Substanz eintreten. Eine Bedeutung hat diesen, 

gelegentlich wohl als Grundlage einer Reflexbahn angesprochenen Zügen, 

nie jemand beigelegt, so daß sie sogar in den meisten Schematen des 

Rückenmark-Querschnittes gar nicht Aufnahme gefunden haben. 

Beim Menschen sind die Fasern schwer nachzuweisen, wenn man 

wie gewöhnlich senkrecht zur Längsachse schneidet. Sie erscheinen dann 
(beim Neugeborenen) als kurze Stücke, die in der Richtung von hinten 
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‚außen nach vorn innen. ziehen, von denen aber, keines den ganzen 
Verlauf erkennen läßt. Das wird dadurch bewirkt, daß die Züge nicht 
in horizontaler Richtung, sondern von hinten nach vorn aufsteigend 

verlaufen. Beim Erwachsenen gelang es mir noch nicht, Sie aus dem 

Fasergewirr der grauen Substanz zu isolieren. 
Sehr deutlich erkennt man aber die Fasern aus dem Hinterhorn 

zur vorderen Commissur und in die Vorderstränge an dem neben- 

stehend abgebildeten 

Schnitte durch das Mark 

einer drei Wochen alten 

Katze. 
Es ist sehr wahr- 

scheinlich, daß es gelin- 

gen wird, sie experimentell 
zur Entartung zu bringen, xe: N 

wenn man ein Hinterhorn = SSVUBAE 
auf mehrere Wurzellän- II SS 
gen bei einem Tiere zer- 

stört. Solche Präparate 
werden dann eine Ver- 

folgung des Verlaufes 
leicht gestatten. 

Bei dem Menschen Fig. 4. Riickenmark einer jungen Katze. 

und den Säugern allen 
gelangen die Vorderseitenstränge oben in der Oblongata in den Bereich 

der Schleife oder Olivenzwischenschicht. Sie mischen sich dort den 

Fasern bei, welche aus den Hinterstrangkernen der gekreuzten Seite 

kommen, und da sie selbst ja gekreuzte Wurzelfasern indirekt weiter- 

führen, so liegen jetzt dort wieder fast alle mit den hinteren Wurzeln 

eingetretenen Fasern vereint auf der dem Wurzeleintritt entgegen- 

gesetzten Seite. 

In den Vorderseitensträngen verlaufen übrigens beim Menschen und 

den anderen Säugern auch andere Fasern als die, welche zur Schleife 
gelangen. Doch liegen diese mit den Fasern der anderen Kategorie 

stark untermischt. 

‘So kannten wir bis jetzt 2 verschiedene Fortsetzungen der hin- 
teren Wurzel, eine, welche ungekreuzt in den Hintersträngen zur 

Oblongata aufsteigt und dort unter Zwischenschaltung von Kernen, 

„Hinterstrangkernen“, zur gekreuzten Seite tritt, und eine zweite, welche 

schon im Rückenmark in Kerne (Netz und Zellen der Hinterhörner) 

gelangt und sich dort schon kreuzt. Da sie im Vorderseitenstrang 
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aufwärts zieht, so kommen dann oben, in der Oblongata, beide Anteile 
in der Schleifenschicht wieder zusammen. 

Ein dritter Anteil der hinteren Wurzelfasern steht, ich kann hier 

Fiecusic’s Angaben voll bestätigen, mit der Kleinhirnseitenstrangbahn 
in Verbindung. Er scheint keinen zweiten Kern zu durchlaufen und 
kreuzt sich sicher nicht im Bereich von Oblongata und Rückenmark. 

In das Schema der Figur 1 ist der Verlauf der Hinterwurzel, wie 
er eben dargestellt wurde, eingetragen. Eine noch eingehendere Be- 
gründung behalte ich mir vor. 

Der Verlauf der centralen Fortsetzung der senso- 

rischen Bahn im Rückenmark ist bis auf die erwähnten 

abschweifenden Wurzelanteile ganz derselbe, wie der 

der centralen Fortsetzung 

der sensorischen Hirnnerven. 

Von diesem habe ich in dem ersten 

Aufsatze nachgewiesen, daß ein Zug 

aus dem Kerne entspringt, sich in 

der Raphe kreuzt und in der Schleife 
nach oben weiterzieht. Man ver- 

gleiche den jener Abhandlung noch- 

mals entnommenen Schnitt Fig. 5, 
welcher die centrale Verbindung des 
Vagus der Blindschleiche darstellt, 
mit den Figuren 2 und 3 dieser 

cr Main ma Oben. © Darlegung, 
bindungen des Kernes. Ist die vorgetragene Auffassung 

richtig, und es sprechen nicht 

nur alle Bilder dafür, welche ich selbst im Laufe der Jahre von den 

verschiedensten sensorischen Nervenursprüngen kennen gelernt, sondern 
auch diejenigen, welche in den Abbildungen anderer niedergelegt sind, 

so hätten wir uns den Verlauf eines sensibeln Nerven zusammengesetzt 

zu denken aus folgenden Stücken: peripherer Endapparat, Nerv, Zelle 

des Spinalganglions, Wurzel, Auflösung derselben in einem zweiten 

Kern, Kreuzung, Aufsteigen zur Schleife. 

Da aber, wie erwähnt wurde, noch eine Anzahl anderer Fort- 

setzungen der in mit der Hinterwurzel eintretenden Fasern existieren, 

so kann nur eine Faserkategorie so verlaufen. Die Erfahrungen bei 

der Tabes machen es wahrscheinlich, beweisen es jedoch nicht, daß es 

sich hier um den Faseranteil handelt, welcher das Tastgefühl der Haut 

vermittelt. Dafür spricht auch, daß gerade diese Bahnen bei den 

beschuppten Reptilien auffallend schwach entwickelt sind, während die 
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Fische und die nackten Amphibien hier mächtigere Verbindungen 

haben. 
Den Faserverlauf, welchen die vergleichende Ana- 

tomie erschließen ließ, bestätigt die Entwicklungsge- 

schichte. 
Nach Hıs wachsen bekanntlich die centralen Fortsetzungen der 

Spinalganglienzellen als hintere Wurzeln in das Rückenmark ein. Dort 

treffen sie an der Stelle, wo später das Hinterhorn sich entwickelt, 
auf eine Schicht von Zellen, deren sämtliche Fortsätze ventralwärts 

ziehen und, die graue Substanz des Vorderhornes durchbrechend, in die 

vordere Commissur und von da in die Vorderstränge gelangen. Das 

aber ist ganz derselbe Verlauf, wie er 
vorhin für die centrale Fortsetzung der 
sensorischen Bahn geschildert wurde. 

Die Beobachtung am Kran- 

kenbette und der physiolo- 
gische Versuch können gleich- 

falls die vorgetragene Auf- 
fassung unterstützen. 

Wenn ein Rückenmark halbseitig 
durchschnitten wird — viele solcher 

Fälle sind untersucht und genau be- 
schrieben worden — dann wird die 

Körperhälfte unterhalb des Einschnittes 

auf der gekreuzten Seite anästhetisch. | 
Diese Erfahrung, welche längst gemacht | 
ist, konnte nie mit dem vereint werden, 

was bisher über den ungekreuzten Ver- 
lauf der hinteren Wurzeln in den Hin- 

tersträngen feststand. Man hat des- 

halb immer schon vermutet, daß für 

jede Wurzel besonders eine Kreuzung 

in der grauen Substanz stattfinden 
müsse. Bei der Tabes dorsalis sind, 

trotzdem regelmäßig eine Entartung der 

Olivenzwischen- 

Schicht. 

Hınterstrange 

Vorderseitenstrange 

nur ganz unbedeutende Gefühlsstörun- 
gen nachzuweisen. Deshalb wurde 

immer angenommen, daß ein Teil der 

Gefühlsbahnen anderswo als In den Fig. 6. Schema des centralen 

Hintersträngen verlaufen müsse. Bei Verlaufes der sensorischen Bahnen. 
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‚der Myelitis der. grauen Substanz und bei den. allerhochgradigsten 
Fällen von Syringomyelie müssen die beschriebenen Bahnen zerstört 
sein.. Diese beiden Krankheiten sind in ‚der That die einzigen Rücken- 
marksaffektionen, bei denen ausgedehnter Gefühlsverlust aus centralen 
Ursachen beobachtet wird. 

Es ist wichtig, zu bemerken, daß viele gute, ältere Abbildungen 

des Rückenmarkes vom Menschen und von Tieren deutlich zeigen, daß 

die Autoren den Übergang von Fasern aus der grauen Substanz durch 
die vordere Commissur in die Vorderseitenstränge gesehen haben. 

Nach den Resultaten der früher und der jetzt mitgeteilten Unter- 
suchungen dürfen wir uns den Verlauf des größten Teiles der Hinter- 
wurzel so vorstellen, wie ihn das umstehende Schema zeigt. Dasselbe 
enthält nicht die in ihrem Verlauf nicht näher berührten Wurzel- 
bestandteile (Fasern zu und von den CLARKE’schen Säulen, Fasern zum 

Cerebellum, GASKELL’s visceral-sensorische Bahn). 

Mit den einfachen Linien dieses Schemas decken sich sämtliche 
mir bisher bekannt gewordenen Bilder vom centralen Verlauf der 
Hinterwurzel beim Menschen und bei den anderen Wirbeltieren, deckt 

sich die Auffassung, zu welcher die Entwicklungsgeschichte, die Patho- 

logie und das physiologische Experiment hinführen. Ich wage es des- 
halb, dasselbe der Nachprüfung zu übergeben. 

Frankfurt a. M., Senckenberg’sches Institut, im Januar 1889. 

Personalia. 

Warschau. Am 5. Februar d. J. starb im 49. Lebensjahre Wassili 

Uljanin, seit 1885 Professor der vergleichenden Anatomie und Embryologie 

an der physik.-mathem. Fakultät hier. 

Würzburg. Prof. Dr. Ph. Stöhr folgt einem Rufe als ordentlicher 

Professor der Anatomie und Direktor der anatomischen Anstalt nach Zürich. 

Berichtigung. In dem Aufsatze von List S. 92, Z.11 und 13 

v. o. ist statt „Drüsendarmepithel“ zu lesen: „Dünndarmepithel“. 

tıommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Hauptfleisch, P., Zellmembran und Hüllgallerte der Desmidiaceen. Mit 
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XIII, Nr. 310, 8. 29—30. 
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1888, Königsberg 1889, Sitzungsberichte S. 31—32. 
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Rapport sur la candidature de M. Pornerar. Bulletins de la Société 
anatomique de Paris, Année LXIV, 1889, Série V, Tome III, Janvier 
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bruary 20, 1889, S. 55. 

Windle, Bertram C. A., Vienat on the Development of the Cortex 
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1889, S. 108— 110. 

Schwalbe, Über die vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
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Ampeliscidi del golfo di Napoli. (8. Kap. 8.) 
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Butler-Smythe, A. C., Three Cases of Spina bifida and Hydrocephalus 
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Cohn, Martin, Eine seltene Mißbildung. (Origin.-Mitt.) Mit 1 Abbil- 
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Mies, Über die Verschiedenheiten gleicher Schädelindices. (Aus der 
XIX. allgem. Versammlung der Deutschen anthropolog. Gesellsch. zu 
Bonn vom 6.—10. August 1888.) Neurologisches Centralblatt, Jahrg. 
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Riviére, Emile, Sur la faune et les ossements humains des baumas de 
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10 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Das Äquivalent der Attraktionssphären E. v. Beneden’s 
bei Siredon. 

Von A. KoELLIKER. 

Ein in der physikalisch -medizinischen Gesellschaft von Würzburg 

am 5. Januar 1889 gehaltener Vortrag. 

Mit 3 Abbildungen. 

Bekanntlich hat E. v. BENEDEN beim Pferdespulwurme eigentüm- 

liche Körper im Protoplasma sich furchender Eier aufgefunden, die, 
wie später gleichzeitig von E. v. BENEDEN und Neyr und Boveri 

nachgewiesen wurde, neben den Kernen bei den Teilungen der Fur- 
chungskugeln eine bedeutungsvolle Rolle spielen. Im Innern dieser 

Körper oder der Attraktionssphären E. v. B., der Archo- 

plasmakugeln von Bovenrt, befindet sich ein Polkörperchen (Centro- 

soma, Boveri), und dieses und die Kugeln selbst, die stets in der 

Einzahl neben jeder Furchungskugel liegen, teilen sich jedesmal, bevor 
die Furchungskugel sich teilt, und liefern geteilt-die zwei Polstrahlungen 

und wenigstens einen Teil der achromatischen Spindelfasern, die mit 

den chromatischen Kernelementen sich verbinden, worauf dann die 

Kernteilung in gewohnter Weise vor sich geht. Dieses Verhalten der 

Attraktionssphären veranlaßte E. v. BENEDEn und Nryr zu dem Aus- 

spruche, daß dieselben mit ihren Polkörperchen ein bleibendes und 

wichtiges Organ der Zellen darstellen, ebenso wie die Kerne. 

Mit diesem Satze sind die genannten Autoren den Thatsachen 

weit vorausgeeilt, denn wenn auch Polstrahlungen und Polkörperchen 

samt Spindelfasern bei vielen sich furchenden Eiern und Gewebszellen 

beobachtet wurden, so hat doch bis vor kurzem noch niemand den 

Attraktionssphären ähnliche Gebilde in der Einzahl neben ruhenden 

Kernen und doppelte solche Gebilde vor der Teilung der Kerne an 
einer Seite derselben oder in gegenständiger Stellung wahrgenommen, 

Ich glaube daher, daß der im Folgenden zu gebende Nachweis, daß 

solche Organe in den sich furchenden Eiern von Siredon vorkommen, 

als Weiterführung der Entdeckung von E. v. BENEDEN und BOovERI 
alle Beachtung verdient. 

10* 
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Die Eifurchung von Siredon, die bis jetzt nur von G. BEL- 
LONCI (R. Acc. dei Lincei 1886) etwas ausführlicher und kurz von 
O. ScHuLTzE (Würzb. Sitzungsber. 1887, No. 1) geschildert wurde, 

bietet im allgemeinen die von BürschLı, For, O. HERTWIG, SELENKA, 

MARK, FLEMMING u. A. beschriebenen Verhältnisse dar, zeigt jedoch 

etwas, was keiner der bisherigen Beobachter sich furchender Eier 
wahrgenommen oder wenigstens hervorgehoben hat, nämlich Pol- 

strahlungen, die sich im wesentlichen ebenso verhalten wie die 

Attraktionssphären bei Ascaris megalocephala. Ohne auf die Bildung 

der Richtungskörper einzugehen, die O. SCHULTZE schon geschildert 
hat, beschreibe ich nach eigenen Untersuchungen die Teilung der 
Furchungskugeln, namentlich aus den ersten Stadien der Entwicklung. 

Der voll ausgebildete Kern größerer Furchungkugeln stellt ein 38 bis 
68 « großes, kugelrundes oder länglichrundes, zartwandiges Bläschen 

dar, mit zarten Chromatin-Fäden, die vor allem an der Wand des- 

selben verlaufen, aber auch das Innere durchziehen und in ihrem ge- 
naueren Verhalten schwer zu entziffern sind. Oft glaubt man mit 
voller Bestimmtheit ein etwas gröberes Netz zu erkennen, und sind es 
wohl solche Kerne, an denen die Kerngerüste schon vor Jahren von 

mir zuerst gesehen und TÖRÖK gezeigt wurden. Andere Male sieht 

man nur feine und feinste, einfache und ästige Fäden, deren Länge 

und genauerer Verlauf nicht zu bestimmen ist. An der einen Seite 

eines solchen Kernes, und zwar an derjenigen, welche dem früheren 

Kernpole entspricht, befindet sich 
ein rundes, größeres Gebilde, ähn- 

lich einer Attraktionssphäre (Fig. 

la), welches dem Zentrum der 

früheren einen Polstrahlung 

entspricht und auch jetzt noch 

häufig, besonders an der Ober- 

fläche, feine, radiär verlaufende 
Strahlen zeigt, andere Male aber 

mehr nur feinkörnig oder un- 
regelmäßig fibrillär erscheint und 

en Eee Zureiues®” meist, in der Mitte mehr homogen 
n und einer Attraktionssphäre a oder Pol- aussieht. Ein gut ausgeprägtes 

meer eps Polkörperchen oder Zentralkörper- 
chen fand ich in dieser in Boraxkarmin sich färbenden Attraktions- 

sphäre nicht, was nicht Wunder nehmen kann, da auch bei voll im 
Gange befindlicher Mitose ein solches Gebilde nur in einzelnen Fällen 

deutlich erkennbar ist. Die Attraktionssphäre selbst ist an ihrer 
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Peripherie nicht scharf begrenzt und verliert sich entweder in einem 
hellen, sie und die eine Seite des Kernes umgebenden Hofe, der 
faserig-körnig erscheint, oder im umgebenden Zellen-Protoplasma. 

Weiter tritt neben der einen Attraktionssphäre eine 

zweite auf, deren Entstehung nicht mit voller Sicherheit beobachtet 
werden konnte (Fig. 2). Wenn man jedoch erfährt, daß, wenn zwei 

solche Sphären da sind, dieselben in den einen Fällen nahe beisammen 

der einen Seite des Kernes (Fig. 2) anliegen, in anderen weiter von- 

einander ab und endlich einander gegenüberstehen (Fig. 3), so wird 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 2. Eine Blastomere mit zwei einseitig dem Kerne n anliegenden Attraktions- 
sphären aa. 

Fig. 3. Blastomere von Siredon mit zwei gegenständig gestellten Attraktionssphären a. 
Der feinere Bau der Kerne und Attraktionssphären ist in allen Figuren nicht dar- 

gestellt und diese Theile ganz schematisch gehalten. 

man die Annahme nicht unberechtigt finden, daß dieselben, wie bei 
Ascaris megalocephala, der Teilung einer anfänglich einfachen Sphäre 
ihren Ursprung verdanken, von welcher Teilung auch hie und da 

nahezu überzeugende Anzeichen gesehen wurden. Vor allem fanden 
sich in mehreren Fällen neben jungen, in Rekonstruktion befind- 

lichen Kernen aus dem Stadium der Maulbeerform (s. unten) oder 
des dichten Knäuels, doppelte, ganz nahe beisammen liegende Pol- 

strahlungen, deren Mitten selbst wie durch eine Querfaser in Ver- 
bindung standen. Dagegen wurde allerdings nie eine Teilung eines Pol- 

körperchens gesehen, wie E. vy. BENEDEN und Boveri eine solche bei 
Ascaris beobachteten. Während nun diese Teilung der Polstrahlung oder 
Attraktionssphäre vor sich geht, werden im Kerne, der immer noch 

eine deutliche Membran besitzt, chromatische Segmente deutlich 
und bilden einen erst dichteren und dann lockeren Knäuel. Zugleich 
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rücken die zwei Attraktionssphären auseinander, entwickeln eine deut- 

liche Polstrahlung und gelangen an die Pole einer achromatischen 

Spindel, die deutlich wird, sobald die Segmente zum Muttersterne 

sich ordnen und die typische Längsspaltung erleiden. Die nun ge- 
bildeten Kernfiguren sind ungemein zierliche und verhalten sich bei 
großen Furchungskugeln, wie folgt. Die chromatischen Segmente sind 

fein, lassen jedoch, wie schon BELLONCI sah, bei starken Vergrößerungen 

die Prirzner’schen Körner hie und da deutlich erkennen. Ihre Zahl 

schlage ich auf 12 an, indem ich in drei Fällen von Muttersternen, 

die von einem Pole aus sich darstellten, 19, 20 und 23 Enden zählte. 

Hiermit würden auch die Figg. 5, 6 von BELLONCI stimmen, der in 

einem ungeteilten Kerne 12, in einem geteilten genau 24 Schleifen 

abbildet, wenn man wüßte, ob diese Bilder naturgetreu sind. Von dem 

30—45 u breiten Muttersterne gehen zwei, 30—40 u lange, sehr 

deutliche achromatische Halbspindeln aus, die bis in die Mitte der 

Attraktionssphären reichen, dort der Polstrahlung sich anschließen 
und wie einen Teil derselben bilden. Der Durchmesser der Attraktions- 

sphären beträgt da, wo sie selbständig sind, 35—45 u und ergeben 
sich ihre eigenen Strahlungen als entschieden feiner als die der Kern- 

spindel, ja gegen die Mitte der Sphären zu sieht man oft gar keine 

Strahlungen — abgesehen vom Spindelpole — und eine homogene, 

leicht gelblich erscheinende Mitte, in der hie und da ein kleines Korn 

als Zentralkörperchen deutlich ist. Von einer Kernmembran 
ist im Stadium des Muttersternes nichts mehr zu sehen, wohl .aber 

ist die gesamte, mit der Polstrahlung zusammen 0,13—0,17 mm 

messende Kernfigur von einem hellen Hofe umgeben, der in gewissen 
Furchungskugeln um so schärfer vortritt, als das Zellenprotoplasma 

in dessen Umgebung durch Pigmentkörnchen dunkel erscheint. 
Die nächstfolgenden Stadien treten in typischer Weise auf, die 

Metakinese vollzieht sich, die sekundären Segmente treten so aus- 
einander, daß Tonnenformen entstehen (Fig. 8 bei BELLoNcI), und 

sobald die beiden Tochtersterne deutlich getrennt sind, entstehen 
Verbindungsfäden, die die beiderlei Segmente untereinander 

vereinen, aber mit den Kernspindelfasern nicht zusammenhängen. 
Eigentümlich ist dagegen die Bildung der Tochterkerne, die bereits 

Berroncı gut abgebildet und beschrieben und auch O. SCHULTZE 

richtig gesehen hat. Anfänglich sind in jedem Tochterkerne alle 

sekundären Segmente Schleifen, die ihre Umbeugungsstellen typisch 

dem betreffenden Pole der Kernspindel zuwenden. Je näher sie aber 

demselben kommen und je mehr die Kernspindel sich verkürzt, um 

so mehr wandeln sich die Segmente scheinbar in Ringe, in Wirklich- 
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keit aber in blasenförmige Gebilde um, und diese verschmelzen dann 
untereinander zu ganz unregelmäßig und sonderbar aussehenden ge- 

lappten Körpern, die wie aus größeren und kleineren Blasen zusammen- 

gesetzt sind, deren Zahl 5, 6—8—10 und mehr beträgt, Verhält- 
nisse, die an die gelappten Kerne von Ascaris megalocephala 

(E. v. BENEDEN, BOvERI) und noch mehr an ältere Beobachtungen 
von BürscnLı an Nephelis (Eizelle etc. Taf. I, Fig. 15, 14, 15) und 
Fou über Toxopneustes (Hénogénie, Pl. VI, Fig. 15, 16, 17) er- 
innern (s. auch Leyoıg, Zelle u. Gewebe, S. 28, HENNEGUY, RAUBER, 

JANosIK, E. Schwarz). In diesem Zustande verharren die Kerne 
längere Zeit und rücken zugleich, während derselbe sich ausbildet, so 

weit auseinander, daß sie endlich um 0,15—0,20 mm und mehr von- 

einander abstehen. In diesem Stadium tritt auch meist die Teilung 

der Furchungskugeln ein, und erst wenn diese zustande gekommen ist, 

fließen alle Blasen zusammen und rundet sich der Kern ab, indem er 

zugleich wieder in das Stadium tritt, von dem wir oben ausgingen. 

Während die Tochterkerne so sich umgestalten, wird die achro- 

matische Spindel immer kürzer und schwindet endlich ganz. Ziehe 

ich das Facit aus allen meinen Wahrnehmungen, so möchte ich sagen, 

daß aus der Substanz der Spindelfasern und der zwischen ihnen be- 
findlichen Flüssigkeit einmal die Hülle der beschriebenen Kernbläs- 

chen und diejenige des fertigen Kernes und dann der Saft oder die 
Flüssigkeit in beiden diesen Teilen hervorgeht. In betreff der Herkunft 

der Kernspindel und der Attraktionssphären samt der Polstrahlung 

ist sicher, daß die letztgenannten Teile aus dem Zellen-Protoplasma 
entstehen. Die Spindelfasern dagegen glaube ich vor allem von den 

Kernen ableiten zu müssen, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens 

sieht man in den ruhenden Kernen neben den chromatischen auch 

achromatische Fäden; zweitens liegen die Attraktionssphären anfangs 
ganz dicht an den Kernen (Fig. 21 v. BELroxcı), und sind die ersten 

deutlichen Halbspindeln ganz entschieden im Bereiche der Kerne ge- 
legen; drittens ist die Masse der Kerne im Stadium des lockeren 

Knäuels viel größer als diejenige der Muttersterne (s. Fig. 39, 41); 

viertens endlich werden die Spindeln zuletzt entschieden wieder von 
den Tochterkernen einbezogen. In betreff des Teiles der Spindel- 
fasern, der bis gegen das Zentrum der Attraktionssphären reicht, 

bleibt die Herkunft zweifelhaft. 
Die Teilung der Furchungskugeln tritt durch eine ringförmige 

Einschnürung ein, während die Tochterkerne die Maulbeer- oder ge- 
lappte Form annehmen. Nach dem, was ich sah, spielen hierbei die 

Verbindungsfäden (filaments réunissants, EK. v. BENEDEN) keine Rolle 
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und schwinden vor der Bildung der neuen Scheidewände, doch wäre 
es möglich, daß in dieser Beziehung wechselnde Verhältnisse vorkämen, 

indem BELLoncI dieselben in einigen Figuren zur Zeit der Scheide- 

wandbildung noch zeichnet (Fig. 10, 22, 23), in anderen (Fig. 14, 18, 
19) nicht. Im ersteren Falle wäre vielleicht auch eine Art Zellplatte 
im Sinne der Botaniker vorhanden und anzunehmen, daß die ge- 

nannten Verbindungsfäden nach der Teilung der Furchungskugeln dem 

Zellen-Protoplasma einverleibt werden. Die bei Siredon auftretende 

Trennungsplatte ist einfach ein an Pigmentmolekülen reicherer Teil 

des Zellen-Protoplasmas und keine besondere Doppelmembran. 

Alles bis jetzt Bemerkte gilt nur von den größeren Furchungs- 
kugeln der ersten Stadien. An den kleineren Kugeln habe ich bis 

anhin keine Attraktionssphären und keine maulbeerförmigen Kerne ge- 

sehen, doch sind die ersteren wohl unzweifelhaft vorhanden, werden 

aber durch die Dotter-Granula verdeckt. Deutlich sind dagegen auch 

an kleineren Kugeln die achromatischen Fäden, und verdient hervor- 

gehoben zu werden, daß deren Kerne viel reicher an Chromatin sind 

als diejenigen großer Kugeln. 

Wie man leicht einsieht, werden durch diese meine Beobach- 

tungen bei Siredon die Annahmen von E. von BENEDEN über 

die große Bedeutung der Attraktionssphären, Polstrahlungen und 

Polkörperchen nur verstärkt und wird es sich nun fragen, wie 

weit verbreitet solche Einrichtungen sind. Die sich furchenden 

Eier anderer Geschöpfe anlangend, so liegen bereits einige An- 

deutungen vor, die zu beweisen scheinen, daß bei denselben auch 

Attraktionssphären vorkommen. So giebt FoL von dem Anfangsstadium 

der Furchung von Toxopneustes eine Beschreibung und zwei Bilder 

(Taf. VI, Fig. 1, 2), die lehren, daß vor dem Erscheinen der ersten 

zwei Polstrahlungen eine einzige solche vorhanden ist, die den ersten 

Furchungskern wie eine Scheibe im Äquator rings umgiebt. Und bei 

Sagitta fand FoL um die sich konjugierenden Befruchtungskerne eine 

ebenfalls einfache Strahlung (Taf. X, Fig. 7, 8) und nach dem ersten 
Furchungsstadium in den zwei ersten Furchungskugeln oder Blasto- 

meren um den neugebildeten, mit Membran versehenen Tochterkern 
eine einfache, kreisförmige Polstrahlung (Taf. X, Fig. 14), die sich 

verlängerte und offenbar durch Teilung in eine doppelte überging 

(Fig. 15), während zugleich die Kernhülle schwand. 

FLEMMING sagt in seinem großen Werke (S. 296), daß von 

tierischen und pflanzlichen Gewebszellen kein sicherer Fall bekannt 
sei, in welchem zur Zeit des Kernteilungsanfanges ein einziges 

Radiärsystem im Zellkörper mit dem ganzen Kern als Zentrum ge- 
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funden wäre. Bei Eizellen dagegen sei dies vielfach angegeben, doch 
finde sich auch hier keine sichere Beobachtung der Art. Und doch 

hat, wie mir scheint, FLEMMINnG selbst solche aufzuweisen, indem er 

bei Seeigeln im zweiten Furchungsstadium Kerne beschreibt, die, ob- 

schon sie bereits im „Gerüststadium“ sich befanden und eine deutliche 

Membran besaßen, doch eine einzige schöne Polstrahlung neben sich 
hatten (Mikr. Archiv, XX, Taf. II, Fig. 34, 35). Dieses Stadium ging 

nach FLEmmInG nach kurzer Ruhe in eines mit doppelter Polstrahlung 

über, wie, sagt FLEmminG nicht, höchst wahrscheinlich durch Teilung 

der einen Polstrahlung oder Attraktionssphäre, die in der Fig. 34 bei 

dem unteren Kerne selbst wie in Zerklüftung begriffen dargestellt ist. 

Und in Fig. 30 hat FLemmin@ in der unteren Polstrahlung möglicher- 

weise ein sich teilendes Polkörperchen gezeichnet. Noch bestimmter 

sind die neuen Angaben von VIALLETON, der bei Sepia am neuge- 

bildeten Furchungskerne das betreffende Polkörperchen sich teilen, an 
die entgegengesetzten Pole des Kernes gelangen und die Teilstücke 

zu den Mittelpunkten der neuen Polstrahlungen sich gestalten sah 

(Annal. des sc. nat. T, VI, 1888, pag. 61, figg. 30, 14, 15, 20—23). 

Ähnliches hat auch Boverı, wie ich einer eben erhaltenen Arbeit 

von A. A. Boum (Arch. f. mikr. Anat., Bd. 32, S. 613—670, mit 2 Taf.) 
entnehme, (S. 663) bei Echinodermen gesehen, die am ersten Furchungs- 
kerne erst eine einfache Polstrahlung besitzen, deren mittlerer, heller, 

homogener, einer Attraktionssphäre zu vergleichender Teil sich schließ- 

lich teilt, so daß aus der einen Polstrahlung zwei werden. Dasselbe 

vermutet Boum bei den Eiern von Petromyzon, doch war es ihm 

nicht möglich, hier Zwischenstufen zwischen der ursprünglich einfachen 

und der späteren doppelten Polstrahlung zu finden (l. c., Fig. 21—31 

und 32, 33). 
Gehen wir nun auf die Frage des ersten Auftretens der Attraktions- 

sphären und Polstrahlungen ein, so meldet BovErı, daß bei Ascaris 
megalocephala erst nur eine Attraktionssphäre und Polstrahlung um den 

Spermakern herum erscheine, welche dann, nachdem dieser Kern von 

ihr sich gelöst habe, nach und nach in zwei sich teile (Studien II, 

Taf. II, Fig. 26—44). Wesentlich dasselbe sah A. Boum bei Petro- 

myzon (l. c., Fig. 21—31), und wird so die Vermutung rege, daß der 

Spermakern eine besondere Beziehung zu dem Auftreten der Pol- 

strahlungen habe, welche bei Bovert schon einen bestimmten Ausdruck 

gefunden hat, indem er das Polkörperchen vom Samenfaden abstammen 

läßt und die übrige Attraktionssphäre vom Eiprotoplasma (Studien II, 

S. 167, und Ber. der Münchener morph. Ges., Bd. 3, Heft 3). Auf 
die weiteren Ableitungen Boverr’s in betreff der Beziehungen der Pol- 
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körperchen zum Spermakern (Miinchn. morphol. Ber., 1887, S. 151) 
gehe ich nicht ein, da diese Frage noch lange nicht spruchreif ist, 
indem eine Reihe älterer Beobachtungen von FLEMMING u. a. in be- 
fruchteten Eiern auch am Eikern eine Polstrahlung nachgewiesen 

haben, ferner die sehr wichtigen Untersuchungen der Gebr. Herrwia 
über die Einwirkung äußerer Agentien auf die Entwicklung der Eier 
lehren, daß an Eikernen auch ohne Kopulation mit dem Spermakerne 
achromatische Spindeln und Polstrahlungen auftreten können. Ferner 

ist hervorzuheben, daß auch bei der Bildung der Richtungskörperchen 

Polstrahlungen vorkommen, die sicher nicht auf Samenfäden zu be- 
ziehen sind, ebenso bei der parthenogenetischen Entwicklung. 

An Gewebszellen sind bis jetzt keine Attraktionssphären und 

Teilungen der Polstrahlungen gesehen worden, wenn nicht die Sperma- 
togonien von Ascaris, die E. v. BENEDEN kurz erwähnt (Hauptwerk, 

S. 338, Pl. XIX, Fig. 16—20), und die Keimzellen der Eiröhren des- 

selben Tieres (Bovert 1. c., S. 162) hierher zu zählen sind. Dagegen 

ist die Möglichkeit solcher Verhältnisse nicht zu bezweifeln, und kann 

in dieser Beziehung auf die sinnreiche neue Hypothese von RABL ver- 

wiesen werden (Anat. Anz., 1889), sowie auf die früheren Darstellungen 
dieses Forschers, denen zufolge die achromatischen Spindelfasern mit 

nahe beisammenstehenden Polen an der Polseite der Kerne entstehen 

(Morph. Jahrb., 1885). 

Wenn die Attraktionssphären mit ihren Teilungen der Kernteilung 

stets vorangehen, so erhebt sich die weitere Frage, in welchen Teilen 

der letzte Grund der Zellenteilung zu suchen sei, ob im Zellenproto- 

plasma oder im Kerne, eine Frage, die bereits E. v. BENEDEN und 

später auch Boveri aufgeworfen und zu beantworten versucht haben. 

Ohne diese schwierige Frage hier erörtern zu wollen, erlaube ich mir 

nur die Bemerkung, daß ich auf dem Standpunkte der Gebr. HERTWIG 
stehe, denen zufolge (l. c., pag. 130) der Spermakern und die Enden der 
ersten Furchungskerne Reizzentren sind, welche auf das Eiprotoplasma 

erregend einwirken, und daß somit die Ursache der Kernteilung nicht in 

den Polkörperchen und Attraktionssphären, sondern im Kerne gelegen ist. 

Zum Schlusse noch die Bemerkung, daß in der That nach dem 

hier von Siredon Beschriebenen und nach allem, was sonst über die 

Verhältnisse der Eifurchung und die Mitose der gewöhnlichen Zellen 
bekannt ist, es wohl erlaubt erscheint, den bei Ascaris beschriebenen 
Vorgängen eine allgemeine Bedeutung zuzuschreiben. 

Nachträglicher Zusatz. 

Nachdem diese Zeilen bereits lange niedergeschrieben waren, er- 

hielt ich die neue Arbeit von PLATNER über die Zellteilung und Samen- 

ur 
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bildung in der Zwitterdriise von Limax agrestis und die Samenbildung 
und Zellteilung bei Paludina vivipara und Helix pomatia, aus denen 
hervorgeht, daß auch hier Attraktionssphären und Polkörperchen sich 

finden, die vor der Zellteilung sich teilen ; außerdem beschreibt PLATNER 

auch sehr merkwürdige Beziehungen der Nebenkerne zu diesen Teilen 

und den Spermatozoen, die die größte Beachtung verdienen, aber hier 

unmöglich weiter berührt werden können. Auch VEIDOVsSKY, dessen 

größeres Werk mir jedoch unbekannt ist, hat bei Rhynchelmis Attraktions- 
sphären gefunden, die vor der Kernteilung sich teilten (Ber. d. böhm. 

Ges. d. Wissensch., 1886). 

Nachdruck verboten. 

Bemerkungen über die mesodermfreie Zone in der Keimscheibe 

der Eidechsen. 

Von Dr. Epvarp Ravn in Kopenhagen. 

Mit 5 Abbildungen. 

Vor kurzem hat FLEISCHMANN in seinen „Embryologischen Unter- 

suchungen‘ seine Anschauungen über die Entstehung der mesoderm- 
freien Stelle (des „Proamnions“ vAN BENEDEN’s und JuLin’s) bei 

Katzenembryonen auseinandergesetzt; weil ich mich selbst früher mit 

diesem Gegenstande beschäftigt habe, und weil er in sehr naher Be- 

rührung ist mit meinem gegenwärtigen Thema, der Entwicklung des 

Zwerchfelles bei den verschiedenen Wirbeltierklassen, finde ich es am 

Platze, jetzt meine Erfahrungen über diesen Teil der Keimscheibe bei 
Eidechsenembryonen zu veröffentlichen. 

Ich unterscheide in der Entwicklung der mesodermfreien Zone 

dieser Tiere fünf Stadien. In dem ersten findet man in dem 

ganzen vorderen (cranialen) Teile des Blastoderms noch kein Me- 

soderm; schon jetzt sieht man aber längs dem vorderen Rande der 
Medullarplatte eine bogenförmige, nach vorn konvexe Rinne, welche 

nach der Dorsalfläche der Keimscheibe offen ist; sie setzt sich eine 

Strecke weit längs dem Lateralrande des vordersten Teiles der Me- 

dullarplatte nach hinten fort und verliert sich hier allmählich. Diese 

Rinne ist die sogenannte vordere Grenzfurche; der vordere (und late- 
rale) Rand derselben, an welchem sie in die Fläche des übrigen 

Blastoderms umbiegt, ist die vordere Amnionfalte; der hintere (und 

mediale) Rand ist, wie gesagt, der vordere (und laterale) Rand der 

Medullarplatte. Ich nehme nun an, daß die beiden ursprünglichen 
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Keimblatter, das Ekto- und Entoderm, in dieser vorderen Grenzfurche 

so innig miteinander verbunden sind, daß das von hinten (caudal- 

wärts) hervorwachsende Mesoderm nicht vermag, sie voneinander zu 

sprengen, und sich folglich nicht im Boden der Furche ausbreiten 
kann. Wenn also der vordere Rand des nach vorn wachsenden Meso- 

derms auf jeder Seite der Medianebene bis zu dem Punkte gekommen 
ist, wo die innige Verbindung des Ekto- und Entoderms beginnt (oder 

zu dem hintersten oder lateralsten Ende der vorderen Grenzfurche), 

zerklüftet sich das Mesoderm in seinem weiteren Wachstum in zwei 

Teile: der eine rückt weiter längs dem medialen (oder konkaven) Rande 
der Grenzfurche und setzt sich bis zum vorderen Rande der Medullar- 

platte fort, der andere schreitet längs dem lateralen (konvexen) Rande 

der Furche weiter, bis er am vordersten Umfange derselben dem Me- 
soderm der anderen Seite begegnet und mit diesem verschmilzt. So 
bleibt also nur der ursprünglich schmale Bogen der vorderen Grenz- 

furche mesodermfrei. 

Indessen hat sich aber dieser Bogen verbreitert, namentlich in 

seinem vorderen Abschnitte; die Grenzfurche hat sich nämlich be- 

deutend vertieft, wobei sie sich nicht gerade nach ventralwärts in 

den Dotter hineingesenkt, sondern sich nach medialwärts unter die 

Medullarplatte hineingeschlagen oder hineingegraben hat. Dadurch ist 

ein zweites Stadium entstanden, das ich durch die schematische 

Zeichnung Fig. 1 zu veranschaulichen versucht habe. Diese Zeichnung 

stellt den vorderen Teil einer jungen Keimscheibe dar, von der Dorsal- 
fläche gesehen; b ist der vordere (weiter hinten der laterale) Rand 

der Medullarplatte, a ist die vordere Amnionfalte (weiter hinten die 

seitliche). Zwischen a und 5b findet sich der Eingang zur vorderen 
Grenzfurche. Diese schlägt sich bis zur Linie ¢ unter die Medullar- 

platte hinein; sie hat somit zwei Wände, die sich in c vereinigen; 

die eine streckt sich von b bis ce und liegt an der ventralen Seite des 

vorderen Teiles der Medullarplatte, bildet also die Ventralfläche des 

in diesem Stadium vom Blastoderm abgeschnürten Teiles des Kopfes; 
die andere Wand reicht von a bis e und ist die vertiefte Stelle der 

Keimscheibe, auf welcher der freie, abgeschnürte Teil des Kopfes ruht, 

und welche sich später mit dem Kopfe in den Dotter hineinsenkt. 
Die beiden Wände der vorderen Grenzfurche sind mesodermfrei; bei 

d, wo die Furche nicht mehr tief ist, hören sie aber auf, dies zu 

sein: d ist also der früher erwähnte Punkt, wo die innige Verbindung 

der beiden Grenzblätter beginnt (oder aufhört), oder der hinterste 

(lateralste) Punkt der vorderen Grenzfurche. Was hinter diesem Punkte 

liegt, ist seitliche Grenzfurche; unter dem Boden dieser letzteren geht 
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das entoembryonale Mesoderm ununterbrochen in das exoembryonale 
über; vorn von d dagegen sind diese beiden Mesoderm-Abteilungen 
durch die mesodermfreie vordere Grenzfurche geschieden. Dieses Ver- 

hältnis ist aus dem Querschnitte Fig. 2 (Vergrößerung 50) sehr leicht 

Fig. 1. Fig. 2. 

ersichtlich: der Schnitt ist etwas schief gelegen, so daß er rechter- 

seits durch die seitliche Grenzfurche geht und also keine Unter- 

brechung des Mesoderms zeigt; linkerseits dagegen ist die vordere 

Grenzfurche durchgeschnitten, hier ist kein Mesoderm in der Furche, 

nur in die mediale Wand derselben (von b bis c) hat es schon an- 

gefangen hineinzuwachsen. Die Buchstaben haben in dieser Figur 

dieselbe Bedeutung wie in Fig. 1. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Anfänglich vergrößert sich nun die mesodermfreie Zone dadurch, 

daß sich die Linie c immer mehr unter die Medullarplatte hinein- 

schlägt, wodurch also der freie (abgeschnürte) Teil des Kopfes immer 

größer wird. Es versteht sich leicht, daß diese Linie, welche die 
Umschlagsfalte von der vertieften Stelle des Blastoderms auf die 

Ventralfläche des freien Teiles des Kopfes ist, noch im zweiten Stadium 

zugleich den Rand der vorderen Darmpforte bilden muß. 
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Bis jetzt waren beide Wände der vorderen Grenzfurche mesoderm- 

frei; bald wächst indessen das Mesoderm in die mediale Wand der- 

selben ein oder in die Ventralfläche des freien Kopfteiles (von b bis c; 
siehe Fig. 2, wo dies schon angefangen hat); es bleibt dann also nur 

die vertiefte Stelle der Keimscheibe oder die laterale Wand der 

Furche (von a bis c) für längere Zeit mesodermfrei. Wenn dies ge- 

schehen ist, spaltet sich das Mesoderm überall in seine beiden 

Schichten, somatische und splanchnische Platte, und von nun an ver- 

größert sich der freie abgeschnürte Teil des Kopfes vorläufig nicht 
mehr (abgesehen von seinem eigenen Wachstum nach vorn), indem 
nicht länger eine Falte des ganzen Blastoderms (die Umschlags- 

falte c) sich weiter unter die Medullarplatte hineinschiebt; nur die 
ventrale Wand der Leibeshöhle, oder Entoderm + splanchnische Platte 
(also nur die ventrale Hälfte des Blastoderms), thut von jetzt 

an dies. So scheidet sich im dritten Stadium der Rand der 

vorderen Darmpforte von der Umschlagsfalte c; während diese letztere 

für längere Zeit stationär bleibt und den Rand der in der Fläche des 

Blastoderms eingeschalteten Ventralwand der Parietalhöhle (siehe 
unten) bildet, rückt die Darmpforte immer weiter nach hinten; in der 
Fig. 1 ist ihre Lage in diesem dritten Stadium mit der punktierten 

Linie e bezeichnet. Die durch die Spaltung des Mesoderms ent- 
standene Höhle, die Leibeshöhle, muß sich dann folgendermaßen ver- 
halten: in dem ganzen Gebiete der Keimscheibe, das hinter dem 

vorderen Umfange der vorderen Darmpforte liegt, findet man zwei 

Höhlen, eine auf jeder Seite der medianen Partie des Embryos; diese 

sind die rechte und linke Bauchhöhle; vorn von der Darmpforte da- 

gegen sind diese beiden, ventralwärts vom Darme, zu einer median 

gelegenen, der Pleuro-pericardial-Höhle oder der Parietalhöhle, ver- 

schmolzen. Ferner sieht man leicht ein, daß in der hinter d (Fig. 1) 
liegenden Region der entoembryonale Teil der Leibeshöhle sich un- 
unterbrochen in den exoembryonalen Teil derselben fortsetzen muß 

(weil das Mesoderm sich ununterbrochen von dem embryonalen in den 

exoembryonalen Teil der Keimscheibe unter dem Boden der seitlichen 
Grenzfurche fortsetzt); dies zeigt die Fig. 3, einen Querschnitt von 

einem Embryo des dritten Stadiums darstellend, ungefähr entsprechend 

der Linie 3 in Fig. 1. (Daß hier das Medullarrohr geschlossen ist, so 
daß also der Rand der Medullarplatte nicht mehr wie im vorigen 
Stadium liegt, und daß ferner die seitliche, wie die vordere Amnion- 

falte sich über den Rücken des Embryos geschlagen hat und schon 
teilweise mit der entsprechenden Falte der anderen Seite vereinigt 

ist, macht nichts zur Sache. Dieser und die beiden folgenden Quer- 
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schnitte sind in 100facher Vergrößerung gezeichnet; sie sind etwas 

schematisiert, indem namentlich die drei Keimblätter viel mehr aus- 

Fig. 5. einandergehalten sind, als 
dies in den wirklichen Quer- 

schnitten deutlich war. Nur 
die Hälfte der Schnitte ist 
gezeichnet.) Vorn von d 

dagegen (Fig.5 entsprechend 

der Linie 5 in Fig. 1) ist 

der entoembryonale Teil der 
Leibeshöhle (cl. ent.) seitlich 
am medialen Rande (c) der 

hufeisenförmigen mesoderm- 
freien Zone geschlossen und 

ist also von dem exoembryonalen Teile derselben (cl. ex.), der medialwärts 

bis zum lateralen Rande (a) der Zone reicht, geschieden. — Der mit 

* bezeichnete, von Ektoderm ausgekleidete Raum ist durch die in 
Fig. 1 sichtbare Ausbiegung der Linie ce nach hinten entstanden; er 

schließt sich blind weiter hinten; vorn wird er größer und mündet 
zuletzt in die Amnionhöhle aus. Seine ventrale Begrenzung ist aus 

Ekto- und Entoderm gebildet, ist also ein Teil der mesodermfreien 

Stelle der Keimscheibe. (Vgl. meine Notiz über diesen Raum bei 
Hühnerembryonen in Arch. f. Anat. u. Entwickl. 1886 und die Zeich- 

nungen in Duvar’s Atlas d’embryologie 1889.) — Ein Schnitt gerade 

am hinteren Ende der vorderen Grenzfurche (Fig. 4 entsprechend der 

Linie 4 in Fig. 1) zeigt noch die Scheidung des entoembryonalen Teils 

der Leibeshöhle (cl. ent.) vom exoembryonalen (cl. ex.); dagegen sieht 

man hier keine mesodermfreie Zone, sondern nur eine Verschmelzung 

der somatischen Platte mit der splanchnischen, der Schnitt trifft 

die Stelle, wo der mediale Rand der mesodermfreien Zone in den la- 

teralen Rand derselben umbiegt. Der Schnitt Fig. 5 geht durch den 

medianen vorderen Teil der Leibeshöhle oder durch die Parietalhöhle; 

Fig. 4 dagegen liegt hinter dem vorderen Umfange der vorderen 

Darmpforte, aber noch vor der Stelle, wo die Sonderung der exo- 
embryonalen Leibeshöhle von der entoembryonalen aufgehört hat, 
schneidet daher die beiden seitlich geschlossenen, längs dem lateralen 

Umfange der Darmpforte verlaufenden Gänge, welche die unpaare 
Parietalhöhle mit den beiderseitigen Bauchhöhlen verbinden, und welche 

ich in einer anderen Arbeit („Bildung d. Scheidewand zwischen Brust- 

u. Bauchhöhle im Säugetier-Embr.“ Arch. f. Anat. u. Entwickl. 1889) 

Ductus communicantes genannt habe. 
Im vierten Stadium rückt nun die vordere Darmpforte weiter 
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nach hinten; wenn sein vorderster Umfang im Niveau der die beiden 
Punkte d verbindenden Linie steht, ist der ganze Ductus communicans 
auf jeder Seite in die Parietalhöhle aufgenommen worden. Dann ver- 

ändert die mesodermfreie Stelle ihre Form und Größe, sie wird halb- 

kreisförmig, während sie früher hufeisenförmig war; dies wird dadurch 

erreicht, daß die am medialen Rande derselben gelegene Ektoderm- 

Falte (Übergang des Ektoderms von der Lateralfläche des Embryonal- 

körpers auf die mesodermfreie Stelle, vgl. Fig. 5 bei ec) sich in der 

ventralen Wand der Parietalhöhle zwischen Entoderm und splanch- 

nische Platte medialwärts vorschiebt, bis sie der entsprechenden Falte 
der anderen Seite begegnet und mit dieser verschmilzt. Dadurch 

wird zugleich die Ventralwand der Parietalhöhle mit Ektoderm über- 

zogen und von ihrem Zusammenhang mit der Keimscheibe gelöst; 
von nun an ist also der Embryo bis zum Niveau des hintersten Endes 

der vorderen Grenzfurche vom Blastoderm abgeschnürt (vgl. meine 

oben citierte Arbeit). 
Endlich im fünften Stadium verschwindet die mesodermfreie 

Zone einfach dadurch, daß sich das Mesoderm von ihrem lateralen Rande 

aus nach medialwärts zwischen ihr Ekto- und Entoderm einschiebt, 

bis es mit dem von der anderen Seite kommenden Mesoderm verschmilzt. 

Dasjenige, was ich im Anfang über innigere Verbindung der 

beiden ursprünglichen Keimblätter gesagt habe, ist selbstverständlich 

nur reine Hypothese; faktisch ist es indessen, daß das Mesoderm im 
Hervorwachsen diese bogenförmige Stelle der Keimscheibe scheut. 

Ich habe im Vorhergehenden zeigen wollen, daß sich die mesoderm- 

freie Zone aus dieser Stelle entwickelt, und habe auf ihre hufeisen- 

förmige Konfiguration aufmerksam machen wollen, etwas, das von 
früheren Untersuchern (STRAHL, HOFFMANN) nicht hinlänglich betont 
ist. Durch diese Form entstehen Schnittbilder wie Fig. 4und 5. Die 

in Fig. 4 dargestellte Verbindung der somatischen und splanchnischen 
Platte ist, glaube ich, von einigen Autoren (Hıs, Uskow) als ursprüng- 

liche, primäre Anlage des Zwerchfelles aufgefaßt worden; daß sie dies 

nicht ist, werde ich an anderer Stelle ausführlicher zeigen. 

Kopenhagen, Anfang Februar 1889. 

Anatomische Gesellschaft. 
Die Anatomische Gesellschaft wird ihre dritte Versammlung An- 

fang Oktober d. J. in Berlin abhalten. Der Vorstand. 

In die Gesellschaft sind eingetreten die Herren Prof. Dr. Ramon 
y Cajal in Barcelona, Dr. M. C. Dekhuyzen in Leiden und Prof. 
Dr. Th. Zawarykin in St. Petersburg. Der Schriftfiihrer. 

xrommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Das Darwin’sche Spitzohr beim menschlichen Embryo. 

Von Prof. G. ScuwALsE in Straßburg. 

Mit 7 Abbildungen. 

Seit Darwın !), angeregt durch eine Mitteilung des Bildhauers 
WOOLNER, die Ansicht ausgesprochen und begründet hatte, daß in 
einem mehr oder weniger spitzen Vorsprunge am hinteren Rande der 

Helix ein Überrest der Ohrspitze des tierischen Ohres zu erkennen 

sei, sind die Meinungen der Forscher auf diesem Gebiet vielfach aus- 
einandergegangen. Während die Mehrzahl der Anthropologen sich 
Darwin’s Anschauungen angeschlossen hat, suchten L. Meyer und 

LANGER zu beweisen, daß das Darwın’sche Spitzohr nicht als Tier- 
ähnlichkeit aufgefaßt werden dürfe. Ihr Widerspruch ist wohl zunächst 
auf die Unsicherheit zurückzuführen, welche in betreff der Lage der 
Darwın’schen Ohrspitze beim Menschen jetzt noch besteht. Während 

nämlich Darwın den betreffenden Höcker ein wenig oberhalb der durch 

das Crus anthelicis inferius gelegten horizontalen Linie abbildet, deutet 
HARTMANN in seinem Werke über den Gorilla?) auf Taf. IV, Fig. 17 
einen an der höchsten Stelle des Helixrandes (Ohrscheitel) gelegenen, 
durch Einkerbungen abgegliederten Knoten als den von Darwin er- 

wähnten Vorsprung, der übrigens an Stellung und Ausbildung un- 
endlich variiere. Dementsprechend wird dann in einem später er- 
schienenen Werke desselben Forschers?) der Höcker weiter abwärts 

verlegt, aber auch noch nicht an die von Darwin angegebene Stelle, 

1) Die Abstammung des Menschen, 3. deutsche Auflage, Bd. I, 

8S. 19 ff. 
2) Leipzig 1880. 
3) Harrmany, Die menschenähnlichen Affen. Internationale wissensch. 

Bibliothek, Bd. LX, 1883, S. 87, Fig. 28. 
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sondern etwa an den Anfang des hinteren absteigenden Helixrandes. 

Die zuerst erwähnte Harrmann’sche Abbildung reproduziert der 

neueste Autor auf diesem Gebiet, RAnkE!), mit derselben Deutung 
als „Darwın’sches Knötchen“, obwohl Rankr’s Text dieser Deutung 

widerspricht, da es darin heißt, daß der Darwın’sche Höcker „un- 

gefähr in der Höhe der Teilung der Gegenleiste in ihre zwei gabelnden 
Schenkel“ gefunden werde. 

Man sieht aus dem Vorstehenden, welche Unsicherheit gegenwärtig 

noch in der Lokalisierung der Darwın’schen Ohrspitze herrscht. Auch 
Darwin selbst ist von dieser Unsicherheit nicht ganz frei. In der 

3. Auflage seiner Abstammung des Menschen, in welcher er seine 

Auffassung des Spitzohres gegen L. Mryer’s gleich zu erwähnende 
Einwände verteidigt, bildet er in Fig. 3 den Kopf eines Orang-Fötus 
ab ?), an dessen rechtem Ohre eine deutliche Ohrspitze wahrzunehmen 
ist. Diese Spitze nimmt aber die höchste Stelle des Ohres ein, liegt 

also ganz abweichend von der für das menschliche Ohr von Darwin 
abgebildeten, die etwas oberhalb der dem Crus anthelicis inferius ent- 

sprechenden Horizontale ihre Lage hat. 

Die Verwirrung in betreff der Lage der menschlichen Ohrspitze 

zu vermehren, dazu trugen noch die geläufigen Vorstellungen bei über 
die Bildung, welche die alten griechischen und römischen Plastiker 

den Ohren von Satyrn, Centauren u. dergl. gegeben haben. An diesen 

tierähnlich zugespitzten Ohren ist die Ohrspitze in der Mehrzahl der 

Fälle entsprechend der höchsten Stelle des Helixrandes (Scheitel des 
Ohres) mehr oder weniger lang ausgezogen, also an einer Stelle, 

welche der ersten HArrmAnn’schen Abbildung oder der Darwın’schen 
Abbildung des Ohres vom Orang-Fötus entspricht, dagegen nicht mit 
der Lage der WooLnER-Darwin’schen Spitze übereinstimmt. Dies ist 

der Grund, weshalb LAngErR?) sich gegen die Darwın’sche Auffassung 

erklärt. Er sagt: „Denn das scharfe Ende eines tierisch zugespitzten 

Ohres entspricht nicht diesem von Darwın gekennzeichneten Knötchen, 

sondern dem Scheitel der Ohrmuschel“, und ferner: „Auch haben die 

griechischen Plastiker in richtiger Empfindung der Verhältnisse die 

tierähnlich zugeschärften Ohren an Faunen und satyrartigen Gestalten 

1) Der Mensch, 2. Band, S. 38. 
2) Nach Denker (Bullet. de la société d’anthrop. de Paris, 3. serie, 

8, 1885, und Archives de zool. expérim., T. II, Suppl. 1885—1886) ist 
übrigens das fragliche Ohr das eines Gibbon-Fötus. 

3) Uber Form- und Lageverhältnisse des Ohres. Mitt. d. anthropol. 
Gesellsch. in Wien, XII, S. 117, 1882. 

12 
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nicht nur einfach durch Verlängerung der Ohrmuschel, sondern auch 
meistens durch Aufrollung der Helix an dieser Stelle erzielt, dabei 

aber ... im wesentlichen die menschlichen Formen wiedergegeben“. 
Richtig ist die letztere Bemerkung Langer’s. Trotz der stark aus- 
gezogenen tierähnlichen Spitze des Satyrohres sind die menschlichen 

Verhältnisse für die Modellierung maßgebend gewesen. Aber die Lage 
der Spitze ist eine vollständig andere; sie liegt bei dem von LANGER 
abgebildeten Satyrohr am Scheitel des Ohres in der verlängerten 
Richtung des oberen Endes des Crus anthelieis superius, bei den 

Ohren der Affen, welche Ausgangspunkt für die Beurteilung des 
Darwin’schen Spitzohrs des Menschen sein müssen (Cynocephalus, 

Fig. 1. Fig. 2. 

15 Fig. 1. Rechtes Ohr von Macacus rhesus. xy Anthelix-Linie. e Ohrspitze. ae Ohr- 
basis. 

Fig. 2. Satyrohr nach LANGER, l. c. Fig. 9, Taf. II. 25 Scheitel- oder Satyrspitze. 
xy die Anthelix-Linie. ae Ohrbasis. 

Macacus, Cercopithecus) am hinteren Ohrrande etwas oberhalb der 

hinteren Verlängerung des Crus anthelicis inferius. Dies ist deutlich 
aus der Vergleichung der Figuren 1 und 2 zu erkennen. Fig. 1 stellt 

die mittelst des LucAr’schen Orthopters aufgenommenen Formen der 
rechten Ohrmuschel eines Macacus rhesus dar, Fig. 2 ist eine Kopie 
des von LAnGer !) abgebildeten Satyrohres. In beiden Fällen ent- 
spricht die Linie zy der Richtung des Crus anthelicis inferius, die ich 
kurz als Anthelix-Linie bezeichnen will. Während nun bei Macacus 
die Ohrspitze c etwas oberhalb der hinteren Verlängerung jener 

ISERe®@Raf} IL, Fig. 9; 
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Linie gelegen ist, liegt sie beim LanGer’schen Satyrohr etwas ober- 
halb des vorderen Endes in der Verlängerung des hier undeutlich 

ausgeprägten Crus anthelicis superius. Die der tierischen Ohrspitze 

entsprechende Stelle würde beim Satyrohr etwa bei c in Fig. 2 zu 

suchen sein, während 0 in Fig. 1 der Stelle der Satyrspitze entspricht. 

Auf die Ohrformen der Affen und ihre Beziehungen zu den Ohr- 
formen der übrigen Säugetiere werde ich an anderer Stelle ausführlich 

eingehen und den leicht zu führenden Nachweis liefern, daß die er- 

wähnte am hinteren Rande der Ohrmuschel befindliche Spitze der 
Primaten der Ohrspitze der mit langen 

Ohren ausgestatteten Säugetiere homolog 

ist, daß als wahre Ohrlänge in beiden 

Fällen eine von der Ohrspitze zur Inci- 

sura auris anterior gezogene gerade 

Linie angesehen werden muß (Fig. 3 cf), 

während als Breite des Ohres der gerade 

Abstand des oberen Insertionspunktes 

der Ohrmuschel vom unteren Insertions- 

punkte in die Messungen einzuführen ist 

(ae); letztere Linie kann zweckmäßig 
auch als Ohrbasis bezeichnet werden, 

über welcher in verschiedenem Abstande Fig. 3. Rechtes Ohr von Cer- 
bei den verschiedenen Tieren die Ohr- a Prey ts avy rissa vail 

spitze sich befindet; sie liegt bei den jänge. ae Ohrbacis. ne 
Primaten der Basis am nächsten, bei 

den Ungulaten am fernsten. Die bisher als Ohrlänge oder Ohrhöhe 
in die anthropologischen Messungen eingeführte Größe, nämlich der 
Abstand vom Scheitel des Ohres zum Ohrläppchen, bezw. zur tiefsten 

Stelle der Ohrmuschel (Fig. 3 bg), ist der Basis des Ohres mehr 
oder weniger parallel, sie geht von der Satyrspitze oder Scheitel- 

J spitze des Ohres aus, wie ich die am Scheitel der Ohrmuschel befind- 
liche Spitze nennen will, was wohl dem Ausdrucke ,,Pseudo-Spitze“, 

welcher mit Rücksicht auf ihre häufige Verwechslung mit der wahren 
oder Darwın’schen Spitze vorgeschlagen werden könnte, vorzuziehen 

sein dürfte. Die bisherige Ohrbreite fällt mit der wahren Ohrlänge 

mehr oder weniger zusammen, je nachdem die Ohrspitze am hinteren 

Helixrande weiter herabgerückt ist (Cercopithecus z. T., Anthro- 

poiden, Mensch) oder sich höher oben befindet (Cercopithecus z. T. 
Cynocephalus, Inuus). Beim Menschen und den anthropoiden Affen ist 
vielfach die Satyrspitze mit der wahren Ohrspitze (WooLNER-DARWIN- 

schen Spitze) verwechselt worden. 
12* 
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So viel über Langer’s Einwand gegen Darwin’s Auffassung. Ein 
Einwand anderer Art ist von L. Meyer!) erhoben worden. Er hält 
die Darwın’sche Spitze für eine Hemmungsbildung, gewissermaßen 
dadurch zustande gekommen, daß sich der umgeschlagene Helixrand 
nur unvollständig entwickelt habe. Es kommen seinen Untersuchungen 

zufolge häufig mehrere Spitzen am Helixrande vor, welche durch 
seichtere oder tiefere Kerben voneinander getrennt werden; auch ist. 
der Sitz dieser Höcker sehr variabel, bald am Scheitel des Ohres, 
häufiger aber in der oberen Hälfte des absteigenden Teiles der Helix. 
Diese Kerben („Lücken“) zwischen den hervortretenden Spitzen be- 

deuten nach MEYER eine unvollkommene Ausbildung des Helixrandes. 
„Eine die Spitzen jener Unebenheiten verbindende Linie würde den 

normalen Verlauf des Randes wiederherstellen‘ Die Darwın’'sche 

Spitze ist nach L. Meyer nichts weiter wie eine besonders stark aus- 

gebildete Zacke des Helixrandes. Schon Darwin hat sich gegen 
Meyer verteidigt. Er sagt: „in einem Falle ist der Vorsprung so 

groß, daß, wenn man im Einklange mit Prof. Mryer’s Ansicht an- 
nehmen wollte, das Ohr würde durch die gleichmäßige Entwicklung 

des Knorpels, entlang der ganzen Ausdehnung des Randes vollkommen 
werden, dieser ein ganzes Drittel des Ohres bedecken würde.“ Darwin 

erwähnt dann zwei Fälle von menschlichen Ohren, in welchen dieselben 

ganz ähnlich waren, wie die eines Cynopithecus niger. „Wenn in 

beiden Fällen der Rand in der normalen Weise nach innen gefaltet 
worden wäre, so hätte sich ein Vorsprung nach innen bilden müssen.“ 

Auch ich habe mehrere Fälle derart gesehen und unterscheide über- 

haupt verschiedene Formen des Darwın’schen Spitzohres beim Men- 
schen nach dem verschiedenen Zustande des die Spitze tragenden 
Helixrandes. 1) Der „affenähnlichste“ ist der, in welchem der Helix- 

rand im ganzen hinteren oberen Gebiet nicht eingerollt ist, die Ohr- 
spitze scharf nach hinten vorspringt. Ich bezeichne diese Form als die 

Macacus- oder Inuus-Form des menschlichen Ohres, da sie der oben 

Fig. 1 abgebildeten Ohrform der Gattung Macacus (Inuus) am nächsten 

steht. 2) Rückt die Ohrspitze noch weiter am hinteren Helixrande herab, 
ohne daß derselbe sich einrollt, so erhält man die Ohrform der Gattung 
Cercopithecus (Fig. 3). Sie ist für den menschlichen Embryo im 4.—6. 

Monat charakteristisch, worauf ich gleich näher eingehen werde. Ich 

bezeichne sie als die Cercopithecus-Form. 3) Rollt sich nun bei dieser 
der Helixrand ein, so klappt sich die Ohrspitze nach vorn um, und 

dies repräsentiert den klassischen WooLxer’schen Fall des DArwın- 

1) Über das Darwın’sche Spitzohr. VırcHuow’s Archiv, Bd. 53, 1871. 
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schen Spitzohres, der bei Darwın abgebildet ist!) und welchen MEYER 

in seiner Deutung bekämpft; es findet sich also hier am umgerollten 
Helixrande eine Spina oder ein Tuberculum Darwinii. Dies ist die ge- 
wöhnliche Form des Spitzohres beim Menschen. 4) Findet anstatt der 

Umklappung einer Falte im Gebiet des betreffenden Helixrandes nur eine 
starke, wulstartige, lateralwärts vorspringende Verdickung derselben statt, 

welche durch eine mehr oder weniger tiefe Rinne sich von der Anthelix 

abgrenzt, so wird die Spitze undeutlicher, erscheint aber häufig noch 
als eine knotige Verdickung des verdickten Helixsaumes. 5) Erfolgt 

endlich eine solche wulstige Verdickung in der ganzen Länge des 

bereits umgeklappten Helixrandes, so wird die Ohrspitze als frei 

vortretender Teil häufig völlig unsichtbar, ihre Lage zuweilen schwer 
oder gar nicht zu bestimmen, in anderen Fällen aber auch dann noch 

an 2 Kennzeichen zu ermitteln. Es pflegt nämlich a) der ihr ent- 

sprechende Teil des umgeklappten Saumes die größte Breite zu be- 
sitzen, was bei der Betrachtung der Ohrmuschel von hinten am leich- 

testen wahrgenommen wird; b) der Ohrknorpel liegt im Bereich der 

Ohrspitze der Oberfläche am nächsten, ein Verhalten, das durch Pal- 

pation zu ermitteln ist. Diese fünf von mir mit Rücksicht auf das 
Verhalten der Ohrspitze beim Menschen unterschiedenen Formen sind 

nun verschieden häufig; die anthropologische Statistik hat die Häufig- 

keit ihres Vorkommens bei den verschiedenen Völkern zu ermitteln. 
Das kann ich aber schon jetzt nach Untersuchung einer großen Anzahl 
von Ohren von Kindern und Erwachsenen hervorheben, daß, wenn man 

einmal seinen Blick geschärft hat, nur wenige Ohren eine genauere 
Bestimmung der Lage der Darwın’schen Spitze am Helixrande ver- 

weigern; in der großen Mehrzahl der Fälle läßt sich die Lage der- 

selben so genau bestimmen, daß sie zum Ausgangspunkt von Messungen 

gemacht werden kann. Auch in den von L. MEYER mitgeteilten Fi- 

guren ist die wahre Ohrspitze leicht von den übrigen Höckern zu 
unterscheiden ; sie ist von MEYER in Fig. 2, 3, 5 und 6 mit a bezeichnet, 

umfaßt in Fig. 4 das Gebiet von a’ bis a’. Nur Mryer’s erste Figur 
zeigt sie nicht; die drei dort abgebildeten Knötchen scheinen mir mehr 
pathologischer Natur. Übrigens kommen auch bei denjenigen Affen, 

welche eine gut entwickelte Ohrspitze besitzen, z. B. in der Gattung 
Cercopithecus, neben der Ohrspitze noch verschiedentlich Kerben und 

Höcker am nicht umgerollten Helixrande vor, bald oberhalb, bald 

unterhalb der wahren Ohrspitze (vgl. Fig. 3 zwischen e und d). 
In manchen Fällen, in welchen am stark gerollten oder gewulsteten 

TEl.’e 8. 19, Fig. 2. 
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hinteren Helixrande eine Darwın’sche Spitze nicht ermittelt werden 
kann, ist am Scheitel des Ohres eine schärfere Knickung ausgebildet 

und diese vielfach fälschlich als Ohrspitze beschrieben und mit der 

Darwin’schen Spitze verwechselt worden. Sie entspricht der Scheitel- 

oder Satyrspitze meiner obigen Auseinandersetzung, hat mit der wahren 
Tierspitze des menschlichen’Ohres nichts zu thun. Im Cercopithecus- 

ohr ist sie am Scheitel neben der wahren Spitze vorhanden (Fig. 3 b). 

Denkt man letztere (c) umgeklappt und innerhalb eines wulstigen 
Saumes verstrichen, so tritt die Satyrspitze nur um so stärker hervor, 
wie es nicht selten beim Menschen beobachtet wird. Besser noch als 

beim Ohre von Cercopithecus läßt sich dies am Ohr des menschlichen 

Embryo studieren, zu dessen Beschreibung ich nun übergehen werde. 

Es liefert dies auch noch besseres Beweismaterial zur Widerlegung 

der Mryer’schen, zur Stütze der Darwın’schen Ansicht und zur 

Lösung der Widersprüche über die Lage der wahren Ohrspitze beim 

Menschen. Merkwürdigerweise ist die Ohrspitze beim menschlichen 
Embryo bisher noch nicht gesehen worden trotz der gründlichen Unter- 
suchungen von Hıs !) und neuerdings von GRADENIGO ?) über die Ent- 

wicklung der menschlichen Ohrmuschel; ja RoHRER *) entnimmt geradezu 
aus dem vermeintlichen Fehlen der Ohrspitze beim Embryo ein Argu- 

ment zu Gunsten von L. Meyer’s Ansicht. Ich weiß mir dies nicht an- 

ders und besser zu erklären als durch eigene Erfahrung, durch die 

Wahrnehmung, daß auch ich erst die Formen des menschlichen Em- 

bryo richtig erkannt habe, nachdem ich meinen Blick durch sorgfäl- 

tigstes Studium der Ohren der verschiedensten Affen geschärft hatte. 

Die vergleichende Anatomie zeigt sich hier in ihrer ganzen Bedeutung. 
Über die ersten Anfänge der Ohrmuschelbildung will ich an diesem 
Orte nicht reden, da ich sonst mich in dem Versuche verlieren würde, 

die widersprechenden Ansichten von Hıs und GRADENIGO aufzuklären. 
Das sei einer anderen Stelle vorbehalten. Überdies bleibt in dieser 

Beziehung noch GRADENIGO’s ausführliche Arbeit abzuwarten. Ich 
will auch noch nicht auf die Schilderung der Entwicklung der übrigen 

Teile des äußeren Ohres eingehen, sondern zunächst nur erörtern, 

was sich auf die Form des Helixrandes und die Ohrspitze des Embryo 

bezieht. 
Den Ausgangspunkt meiner kurzen Beschreibung sollen die Ohren 

1) Anatomie menschlicher Embryonen, III, 1885, 8. 211 ff. 
2) Centralbl. f. d. medic. Wissensch., 1888, No. 5 u. 6. 
3) Tageblatt der Naturforscher - Versammlung in Straßburg 1885, 

8. 141. 
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von Embryonen aus dem 5. Monat bilden (Scheitelsteißlänge 140 bis 
182 mm; Länge vom Scheitel bis zur Ferse 208 bis 286 mm; Länge 
des Ohres vom Scheitel des Ohres bis zum Ohrläppchen 11,5 bis 15 mm). 

In Fig. 4 habe ich das linke Ohr eines solchen Embryo mit 15 mm 
Ohrlänge, also vom Ende des 5. Monats, ab- 
gebildet. Man sieht, daß der freie Rand des A B 
Ohres nirgends umgeschlagen ist; er zeigt 

auch nur eine ganz unbedeutende Verdickung 
und grenzt sich nur unmerklich durch eine 

kaum angedeutete Furche gegen die von 

ihm umschriebene laterale Fläche der Ohr- 

muschel ab. Bei anderen Embryonen des- 

selben Alters ist diese Greuzfurche deutlicher. : : 
Am freien Helixrande (Öhrrande) unter- Pr u Be 

scheidet man 4 verschiedene, deutlich winklig "yo aus der zweiten Hälfte 2 2 é es 5. Monats. 5 Scheitel- 
gegeneinander abgeknickte Abschnitte, von spitze. ce wahre Ohrspitze oder 

denen die 3 ersten nahezu geradlinig ver- DArwın’sche Spitze. ae Ohr- 
a : asis. cae Ohrdreieck. fe 

laufen. Der erste (Fig. 4 B ab) beginnt an wahre Ohrlänge. Natürliche 

der oberen Insertion « und mißt 31/, mm. Größe. 
Unter einem Winkel von 113° ist er gegen 

den zweiten geradlinigen Teil (dc) von 5!/, mm Länge abgegrenzt; 

ein Winkel von 125° führt uns zum dritten, längsten geradlinigen 
Abschnitt (cd) von 7!/, mm Länge, der seinerseits wieder unter einem 
Winkel von 145° in den das Ohrlappchen begrenzenden Saum (de) 
übergeht, der in sanfter, 11 mm langer Bogenlinie die untere Insertion 

der Ohrmuschel bei e erreicht. Von den 3 Winkeln, in welchen die 

4 Strecken des freien Ohrrandes ineinander übergehen, entspricht der 
erste der höchsten Stelle, dem Scheitel des Ohres, der Satyrspitze. 
Ich bezeichne ihn deshalb als den Scheitelwinkel; der zweite, am 
schärfsten ausgeprägte (bed) liegt etwas oberhalb des Niveaus des hin- 

teren Endes des Crus anthelicis inferius und entspricht der WoOLNER- 
Darwın’schen Spitze (Darwin’scher Winkel); der dritte (ede) liegt 
etwas unterhalb der durch den oberen Rand des Antitragus gelegten 
Horizontale; er ist am wenigsten scharf geschnitten und mag als 

unterer hinterer Winkel bezeichnet werden. Eine Vergleichung 
dieses embryonalen Ohres mit den Ohrformen verschiedener Cercopi- 
thecus-Arten (Fig. 3) ergiebt eine auffallende Übereinstimmung der 
Helixgestaltung. Ein Unterschied zeigt sich nur darin, daß bei Cer- 

copithecus der Anfangsabschnitt der freien Helix bereits umgeklappt 

ist, während dies beim menschlichen Embryo erst später, zuweilen 
schon im 6. Monat, eintritt (Fig. 5). Dann ist die Übereinstimmung 

- 
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wo möglich eine noch vollstandigere. In beiden Fällen erstreckt sich 
die Umklappung des oberen Helixrandes noch über den Scheitelwinkel 

etwas hinaus auf die Strecke zwischen Scheitelspitze und DArwın’sche 
Spitze. Erstere wird dadurch ausgeglichen, der obere Ohrrand er- 

scheint nun sanft bogenförmig geschwungen; das 
umgeklappte Randstück zeigt sich aber nicht etwa 
in nach hinten abnehmender Breite, sondern ist am 

Anfang und Ende schmaler als in der Mitte; diese 

Verbreiterung in der Mitte bin ich geneigt vom 

Scheitelwinkel abzuleiten. Beim Cercopithecus, wo 

ie Lilkes die Umkrempung in manchen Fällen sich nur bis 

Ohr eines mensch- zum Scheitelwinkel erstreckt, ist letzterer meist 
lichen Embrye ats deutlich erkennbar geblieben. Um noch ganz 
liche Größe. kurz die übrigen Formverhältnisse der Ohrmuschel 

des 5-monatlichen Embryo zu berühren, so hebe 

ich hervor, daß ein Crus inferius anthelicis als schmaler, stark auf- 

steigender Wulst sich nach vorn oben unter den Anfangsteil der 
Helix zieht. Dieser ist längs seines ganzen vorderen Randes kon- 

tinuierlich mit der Wangenhaut, besitzt dagegen einen freien hinteren 

Saum, unter welchen sich das Crus anthelicis inferius von hinten her 

nach vorn schiebt. Ich bezeichne diesen Teil als vordere aufsteigende 
Helix; ihr unteres Ende steht nach hinten mit einem die Concha noch 

erfüllenden queren Wulst in Verbindung, der nach hinten direkt in 

das Gebiet der Anthelix, welches hier noch durch ein Planum anthe- 

licinum repräsentiert wird, übergeht. Es ist jener quere Wulst das 

Crus helicis (Crista helicis)!). Der Tragus ist klein, ein Ohrläppchen 
bereits erkennbar, der Antitragus noch relativ groß. Weder ein Crus 

supratragicum noch ein Tuberculum supratragicum (Hıs) sind zu er- 

kennen. 

Vorhin schon habe ich das beschriebene Ohr einem Cercopithecus- 
Ohr verglichen. Ein solches unterscheidet sich aber von den mit 

scharfer Ohrspitze versehenen Ohren der Gattungen Cynocephalus und 

Macacus vorzugsweise dadurch, daß bei letzteren die Strecken ab und 

be des freien Randes eine sanft geschwungene Bogenlinie darstellen 
und daß die Ohrspitze relativ höher am hinteren Helixrande gelegen 

1) Ich halte es nicht für zweckmäßig, den Namen Crus helieis durch 
Spina helicis zu ersetzen, wie dies jetzt zuweilen geschieht; dies giebt 
nur zu Verwechslungen Veranlassung zwischen diesem als Spina bezeich- 
neten Crus und der wahren schon von VarsarvA als solchen bezeichneten 
Spina oder dem Processus acutus, der an der Grenze des Crus und der 
vorderen aufsteigenden Helix gelegen ist. 
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ist (Fig. 1). Es fällt hier außerdem auf, daß der hintere Rand der 

Ohrmuschel cd nicht ganz geradlinig erscheint, sondern sanft konkav 

eingebuchtet ist und in konvexem Bogen in die untere Umgrenzung 

der Ohrmuschel übergeht. Infolge ersterer Eigentümlichkeit tritt die 

Ohrspitze so deutlich hervor, wie sie nur überbaupt bei Tieren mit 

langen Ohren gefunden wird. Der Schnitt des äußeren Randes der 

Ohrmuschel erinnert auffallend an die Befunde, welche derselbe beispielsw. 

beim Schwein oder beim Rind darbietet. Der vordere obere Rand ist 

konvex, der hintere untere Rand in seiner Gesamtheit S-förmig ge- 

schwungen. Daß die Ohrspitze in beiden Fällen eine homologe Bildung 
ist, darüber kann kein Zweifel herrschen; dann ist aber auch die durch 

alle Übergänge mit der von Cynocephalus und Macacus verbundene Ohr- 
spitze der Gattung Cercopithecus damit direkt vergleichbar und folglich 

die Darwıy’sche Spitze des menschlichen Embryo des 5. und 6. Monats 

eine wahre tierische Ohrspitze. Der Rand ab + be (Fig. 4 B) entspricht 

dem vorderen oberen, der Rand cd + de dem hinteren unteren Rande 

eines Tierohres, die Entfernung von der Spitze c bis zur Incisura auris 
anterior (cf) der wahren Ohrlänge, die sich nun direkt mit den Ohr- 

längen der verschiedensten Säugetiere vergleichen läßt. Nun messen 

in unserem Falle ab + bc zusammen 9 mm, cd —+ de zusammen 

181/, mm. Es liegt demnach die Darwım’sche oder wahre Ohrspitze 

des menschlichen Embryo etwa an der Grenze des ersten und zweiten 
Dritteils des freien Ohrmuschelrandes. Auch bei der Gattung Cerco- 

pithecus bestehen ähnliche Verhältnisse der Lage der Ohrspitze. Beim 

erwachsenen Menschen liegt die Ohrspitze in der Mehrzahl der Fälle 
etwas tiefer. Da hier die komplizierte Bogenlinie des Ohrrandes nicht 
ganz zuverlässige Messungsergebnisse lieferte, so habe ich außer den 
beiden Randbogenlinien, welche von der Ohrspitze zur oberen (cba) 

bezw. zur unteren Ohr-Insertion (cde) führen, die betreffenden Sehnen, 

also die direkten Abstände der Ohrspitze von oberer und unterer In- 

sertion gemessen (ca und ce). Der Abstand der Ohrspitze von der 
oberen Insertion beträgt meist beträchtlich mehr als die Hälfte des 

Abstandes der Ohrspitze von der unteren Insertion; oft ist das Ver- 

hältnis 1:1,5. Verbindet man die Fußpunkte dieser beiden Linien 

durch eine Gerade, die früher schon erwähnte Ohrbasis (ae), so hat 

man ein Ohrdreieck (cae), welches sich mit den entsprechenden 

der Affen und der übrigen Säugethiere bequem vergleichen läßt. Die 
weiteren Ausführungen dieser Messungen an anderer Stelle. Es läßt 
sich also nachweisen, daß bei menschlichen Embryonen aus dem 
5. Monat die Ohrspitze etwas höher gelegen ist als später, daß sie 

bei weiterem Wachstum etwas am hinteren Ohrrande herabrückt. 
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Ich habe bisher die gewöhnliche Form der menschlichen Ohren 

aus dem 5. und 6. Monat des embryonalen Lebens geschildert und 
dieselbe als Cercopithecus-Form bezeichnet. Es findet sich aber nicht 
selten noch eine zweite Form, bei welcher die Ohrspitze ungleich 
mehr auffällt, weil der obere Ohrrand, die Abschnitte ab + be zu 

einem einheitlichen, nach oben konvexen Bogen ausgeglichen sind, und 
der hintere Ohrrand mit dem unteren zusammen einen leicht S-förmig 
ausgeschweiften Rand bildet. Ich bezeichne diese Form als die Macacus- 
oder Inuusform wegen ihrer auffallenden Ahnlichkeit mit der Ohrform 

der genannten Affengattung. Solche Macacusformen können sich auch 

beim Erwachsenen erhalten, wie bereits oben er- 

wähnt wurde. In Fig. 6 bilde ich eine exquisite 
Macacus-Ohrform aus dem 6. Monat des Embryonal- 

lebens ab. Bei Erhaltung dieser Form in den 

späteren embryonalen Monaten ist die hier schon 
an sich stark in die Augen fallende Ohrspitze über- 

Wenn dies noch durch Konvergenz der Haare zur Spitze, 
Ohr einer mensch durch Bildung eines zierlichen Haarbüschels aus- 

u ama eo 
See BU AO Nata: Wann tritt nun die Ohrspitze beim mensch- 
liche Größe. lichen Embryo zuerst deutlich hervor? Leider 

fehlten in dem mir zur Untersuchung zugäng- 

lichen Material die wichtigen Stadien aus dem 2 Monat. Nach Huis 

legt sich vom Anfang des dritten Monats der hintere obere Teil der 
Ohrmuschel nach vorn um und bedeckt für kurze Zeit die Fossa 

angularis. Er sagt: „Dieselbe Veränderung tritt auf entsprechen- 
der Stufe auch bei Säugetierohren ein (Schaf, Schwein u. s. w.), und 

während der Zeit kommt es bei diesen zur Entwicklung der Spitze 
der Ohrmuschel“. Von einer Ohrspitze bei menschlichen Embry- 
onen erwähnt aber Hıs nichts!). Ich habe nun gefunden, daß die- 

selbe bereits vorhanden ist, wenn die nach vorn aufgelegte Ohrfalte 

sich wieder von der Fossa angularis abhebt und allmählich sich 

nach hinten zurückzulegen beginnt. Es betraf dieser Befund einen 

Embryo von 42 mm Steißscheitel- Länge und 3 mm Ohrscheitellange 

(größter Ohrlänge); er stammte etwa aus der Mitte des 3. Monats. 

Man kann nach diesem Befunde wohl schließen daß auch beim 

Menschen in demselben Stadium der Embryonalentwicklung die Ohr- 
spitze deutlich wird, wie bei Tieren. In allen folgenden Stadien bis 

1) In His’ Figuren 145, 147 und 148 ist die wahre Ohrspitze am 
hinteren Helixrande zu erkennen, aber unbeachtet geblieben. 
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zu den zum Ausgangspunkt der Beschreibungen gewahlten habe ich 
die wahre Ohrspitze nachweisen können, während die obere oder 

Scheitelspitze und der hintere untere Winkel meist abgerundet er- 

scheinen. Als ein Beispiel gebe ich in Fig. 7 die Abbildung des 
linken Ohres eines Embryo aus dem 4. Monat wieder 

(98 mm Scheitelsteißlänge, 8,5 mm Ohrlange) in 
doppelter Größe. Es fällt an diesem und an noch 

jüngeren Ohren (bis zu 6 mm Öhrlänge abwärts) 

ein eigentümliches Faltensystem im Anthelixgebiete 

auf. Man sieht letzteres zunächst durch eine dem 

hinteren Ohrrande annähernd parallele Furche von a ee 

dem Gebiete des Ohrrandes abgegrenzt. Im Anthelix- Ohr eines mensch- 
gebiet erkennt man ein steil nach vorn oben aufge- Niehen Embryo aus 

2 TR = dem 4. Monat. Dop- 
richtetes Crus anthelicis inferius und senkrecht zur pelte Größe. 

scharfen Rinne zwischen aufsteigender Helix und An- 

thelix ein System leicht nach dem hinteren Helixrande zu (den Strecken 
be und cd) divergierender Furchen zwischen entsprechenden Wülsten. 

Dieser für den 4. Monat, wie mir scheint, nahezu charakteristische Be- 
fund ist meiner Meinung nach zu verstehen als ein altes Erbstück des 

menschlichen Ohres. Die langen Ohren der Ungulaten etc. besitzen durch 
Knorpelverdickungen gestützte Längsfalten der Ohrmuschel, die zur 

Ohrspitze dieser Tiere ganz analog orientiert sind, wie die entsprechen- 

den Wülste des Ohres menschlicher Embryonen aus dem 4. Monat. 
GRADENIGO beschreibt diese Leisten tierischer Ohren als System der 

longitudinalen Leisten seiner Helix hyoidalis und vergleicht diesen 

beim Menschen nur den hinteren Teil des Crus anthelicis inferius, 

scheint demnach die von mir beschriebenen charakteristischen Falten 

nicht gesehen zu haben. Ich vermochte bei menschlichen Embryonen 

aus dem 4. Monat gewöhnlich 5 solcher Wülste zu zählen, von denen 
der höchst gelegene, breiteste von der Gegend des späteren Crus su- 
perius anthelicis, die beiden folgenden vom Crus anthelicis inferius und 
die beiden untersten vom hinteren Ende des Crus helicis ausliefen. 

Sehen wir nun schließlich, wie sich der Ohrrand (Helix) vom 

6. Monat an verhält. Im 7. Monat war die Ohrspitze noch deutlich 
in allen untersuchten Fällen zu erkennen, im 8., 9. und 10. Monat 

treten dagegen Veränderungen ein, welche nicht selten die Ohrspitze 

undeutlicher machen und die verschiedenen, oben bei Erwachsenen 

geschilderten Verhältnisse anbahnen. Es beginnt sich der Helixrand 

stark zu wulsten und mehr oder weniger einzurollen, soweit es die 

starke Wulstung gestattet. Da nun Wulstung und Einrollung nicht 
gleichmäßig und nicht bei allen Individuen überall zuerst an derselben 
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Stelle des Ohrrandes erfolgen, so kommen die verschiedensten Varia- 

tionen der Helix zustande. Da die tierische Ohrmuschel sich nicht 

einrollt, sondern mit Ausnahme ihrer basalen Teile einen scharfen 

Rand bewahrt, ist die Einrollung des oberen und hinteren Helixrandes 

beim Menschen als ein Reduktions-Prozeß anzusehen, von dem 

an einem anderen Orte ausführlicher die Rede sein soll. Hier sei nur 

erwähnt, daß, wenn umgekehrt, wie in dem Fig. 5 abgebildeten Falle, 
zuerst die Einrollung am hinteren Rande stattfindet, der obere oder 

Scheitelwinkel des Ohrrandes stärker ausgeprägt wird. Dann entsteht 

die Form der Ohrmuschel, welche am oberen Ende eine Spitze zeigt, 

die nicht mit der Darwın’schen oder der wahren Tierspitze des 

Ohres verwechselt werden darf. Ich habe sie schon wiederholt als 

Scheitelspitze oder Satyrspitze bezeichnet. Sie entspricht dem vorderen 

oberen Rande des Tierohrs und kann wie die Darwın’sche . Spitze 

wieder in verschiedenen Varietäten vorkommen. 

Einen ähnlichen Einrollungsprozeß machen nun die Ohren der 
anthropoiden Affen durch; nicht von diesen darf man_die menschlichen 
Ohrformen ableiten, sondern beide aus. gemeinsamer Quelle, aus den 

Öhrformen; der Gattungen Cynocephalus, Macacus und Cercopithecus. 
Am ähnlichsten den menschlichen Ohrformen und am wenigsten re- 

duziert sind die des Schimpanse; am reduziertesten ;ist das äußere 

Ohr des Orang; der Gorilla steht etwa in der Mitte.» Wenn wir für 

den Menschen zu dem Resultat gekommen waren, daß die Mehrzahl 

der Ohren auch des Erwachsenen die wahre tierische Spitze des Ohres, 

die Darwin’sche, mehr oder weniger deutlich erkennen lassen, so gilt 

dies auch für den Schimpanse. Beim Orang dagegen ‘hat die Re- 

duktion meist auch die wahre Ohrspitze zum Verschwinden gebracht !). 

Uberblicken wir zum Schluß die Entwicklung der‘Ohrmuschel, soweit 
sie hier mit Rücksicht auf Helix und Ohrspitze gegeben wurde, so geht 

aus dem Gesagten deutlich hervor, daß sie im 4. bis 6. Monat ihre tier- 
ähnlichste Gestalt besitzt: überall, mit Ausnahme der Nachbarschaft der 

oberen Insertion, besitzt sie einen frei entfalteten Rand, stets an be- 
stimmter Stelle eine deutliche Ohrspitze. Vom 8. Monat an beginnt ein Re- 

duktionsprozeß der Ohrfalte, welcher sich im wesentlichen: in Einrollung 

des Ohrrandes und stärkerer Ausbildung des Anthelix-Systems aus- 
prägt. Diese Einrollung führt aber nur in der kleineren Anzahl von 
Fällen zu einem völligen Verstreichen der Ohrspitze, in der Mehrzahl 

ist letztere nach vorn umgeklappt deutlich wahrzunehmen, und nicht 

1) Das, was bisher als Ohrspitze beim Orang beschrieben wurde, ist 
die Scheitel- oder Satyrspitze. 
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selten hat das menschliche Ohr sogar seine embryonale Form, sei es 

die Cercopithecus-, sei es die Macacus-Form, bewahrt. Solche Falle 

mit deutlichster Ohrspitze sind somit nicht, wie MEYER will, auf eine 

mangelhafte Entwicklung des Helixrandes zurückzuführen, sondern nur 

auf ein freieres Wachsthum desselben, auf eine unterbliebene Ein- 

rollung, somit auf eine geringere Reduktion der Ohrmuschel; denn die 

Ohrspitze ist das Primäre, die Einrollung das Sekundäre. Nach allem 

wird wohl an der vollen Berechtigung von Darwın’s Auffassung, an 

der Thatsache, daß die wahre Darwin’sche Spitze der Spitze des 

tierischen Ohres entspricht, kein Zweifel mehr bestehen können. Die 

vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte sprechen in dem- 

selben Sinne. Nicht, wie GRADENIGO will, eine teratologische Er- 

scheinung ist die Ohrspitze des Menschen, sondern ein Befund, der 

nur in einer relativ kleinen Zahl von Fällen vermißt wird oder wenig- 

stens verwischt erscheint. 

Zum Schluß noch eine Bemerkung. Ich habe mich bei der Beur- 

teilung der Häufigkeit des Vorkommens des Darwin’schen Spitzohres 

nur auf die einheimische Bevölkerung bezogen. Nach der Umschau, 

die ich bisher in der anthropologischen Litteratur bei anderen Menschen- 

rassen gehalten habe, scheinen mir bei manchen Rassen andere Ver- 

hältnisse vorzuliegen; und merkwürdigerweise nicht die niedrigsten 

Rassen sind etwa durch besondere Ausbildung des Spitzohrs ausge- 

zeichnet, sondern gerade hier scheinen stärkere Reduktions- oder In- 

volutionsformen der Ohrmuschel die Bestimmung der Lage der wahren 

Ohrspitze meist unmöglich zu machen, wie dies z. B. sehr charakte- 

ristisch an den bisher publizierten Abbildungen der Ohren von Busch- 

männern zu sehen ist!). Die Ohrformen der Buschmänner mit der 

starken Einrollung des Helixrandes machen in dieser Beziehung einen 

ähnlichen Eindruck wie die stark eingerollten Ohren des Orang. Dies 

sei ein Beispiel, welches zugleich lehrt, daß auch auf anthropologischem 

Gebiet nur Embryologie und vergleichende Anatomie vereint sichere 

Grundlagen für die Auffassung so wechselvoller Gestaltungen liefern 

können, wie sie die Ohrmuschel des Menschen darbietet. 

Straßburg, 5. Februar 1889. 

1) Es finden sich zwar Angaben vom Vorkommen einer Ohrspitze 

bei Buschmiinnern; diese betreffen aber nur die Scheitelspitze, nicht die 

wahre oder Darwin’sche Spitze. 
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Nachdruck verboten. 

Uber Nagelrudimente an der fötalen Flosse der Cetaceen und 
Sirenier. 

Von Prof. H. Lxrzouce, Gent. 

Mit 2 Abbildungen. 

In meinem vor kurzem iiber die Morphologie der Pinnipedierhand 

veröffentlichten Aufsatz 1) habe ich darzuthun versucht, daß die Finger- 
verlängerung, welcher in ausgezeichneter Weise bei Otaria z.B. be- 

gegnet wird, einfach auf Kosten der Weichteile stattfindet und die 
typische Phalangenzahl der Säugetiere unverändert läßt. Als wichtiges 

Kriterium zur Bestimmung der echten Spitze des Fingerskeletts ist 
die Insertionsstelle des Nagels, der sich bekanntlich in Zusammen- 

hang mit der distalen Phalanx entwickelt, zu beobachten. Es läßt 
sich also nachweisen, daß bei obengenannter Pinnipedierart der ganze 
distale Flossenrand (bis zu 20 cm Breite beim Erwachsenen) nur die 

Fingerpulpa und dazwischen gespannte Schwimmmembran enthält. 

Es fragt sich nun, ob bei den Cetaceen nicht etwas Ähnliches 
nachzuweisen sei, und wenn es wirkliche Spuren einer Nagelbildung 

giebt, welche Stelle dieselben gegen das Fingerskelett behaupten. 

Zur Lösung dieser Frage stand mir zwar kein reichliches Material 
zur Verfügung. Die meisten fötalen Cataceenflossen, welche ich mit 
Rücksicht auf die Struktur des Carpus untersuchte, zerlegte ich in 

Flächenschnitte, während zu dem speziellen Zwecke, den ich hier be- 

absichtige, dorso-volare Durchschnitte nötig sind. 
In dieser Richtung zerschnitt ich folgende Cetaceenflossen: 
1. Delphinus delphis, Länge 13 cm; Hand?) 12,5 mm 

2. Delphinus sp.? BB E Ry, Dbl 1g 

3. Globiocephalusmelas , 34 ,, % Hai, ee 

Nebenher hatte ich noch Gelegenheit, die Hand eines 30 cm 
langen Fétus von Halicore Dugong (Handlange 24 mm) zu unter- 

suchen, so daß ein Vertreter der Ordnung der Sirenier ebenfalls mit 
in Betracht gezogen ist. Das in verschiedenen Arten übereinstimmende 

Verhalten hat mich veranlaßt, diese kurze Mitteilung zu veröffent- 

lichen. Eine ausführliche Arbeit über die Morphologie der Cetaceen- 
hand wird später erscheinen. 

1) Studies from the Museum of Zoology, edited by D’Arcr W. 
Tuompson, Dundee, 1888, I, No. 2. 

2) Von der Spitze der Flosse zum Radio-carpal-Gelenk. 
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Auffallend ist der einfache Bau der Hornbekleidung der fötalen 
Flosse bei Delphinus. Ebensowenig wie beim Erwachsenen sind 

hier hervorragende Epidermoidalgebilde oder Einstülpungen nachzu- 

weisen. Dem äußeren, fast flachen, nur sehr wenig gefranzten Rand 
der Lederhaut ist eine Lage cylindrischer Zellen, das Stratum 

Malpighii, aufgepflanzt. Dazwischen sind spärliche verzweigte 
Elemente, die sich intensiv gefärbt haben, und welche ich als ausge- 

wanderte Zellen ansehe. Darauf folgen verschiedene Lagen erst rund- 

licher, dann oberflächlich schuppenartig abgeplatteter, sämtlich ge- 
kernter Zellen. 

Auf jenen Schnitten, welche den distalen Teil des zweiten 

(längsten) Fingers, und also die Spitze der Flosse treffen, sieht der 
Hautdurchschnitt etwas verändert aus. Es besteht nämlich dorsal- 

wärts von der letzten Phalanx und dem distalen Ende derselben 

gegenüber eine Einbuchtung der Hornschicht, welche beim jüngsten 
Fötus sich als der Durchschnitt einer seichten Rinne darstellt (Fig. 1 *). 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 1. Dorsovolarer Durchschnitt der Flosse eines 13 cm langen Delphinus 
(X. 40 diam.). 

Fig. 2. Dorsovolarer Durchschnitt der Flosse eines 22 cm langen Delphinus 
(X. 25 diam.). 

Auf beiden Figuren ist P die distale Phalanx des 2. Fingers; * bezeichnet die 
proximale Grenzfurche des primären Nagelbettes auf der Dorsalseite der Flosse. 

Von dieser Rinne an bis gegen die Spitze der Flosse ist die Epi- 

dermislage verdickt, dann verjüngt sie sich allmählich, so daß sie am 
äußersten Rand der Flosse nur noch aus 2 oder 3 Zellenlagen besteht. 

Beim größeren Fötus von Delphinus (Fig. 2) ist die eingebuchtete 
Stelle (*) der Anfangspunkt einer Einknickung, wodurch der freie 
Rand der Flosse ein wenig nach außen umgekrempt ist. In dieser 

Strecke erreicht die Epidermis !/, mm Dicke, während dieselbe am 
äußersten Rande zu !/,, mm herabsinkt. Besondere Strukturverhält- 
nisse habe ich in der betreffenden Gegend nicht wahrgenommen. 

Globiocephalus und Halicore waren mit Bezug auf die 
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Struktur der Epidermisbedeckung nicht so gut wie die vorigen er- 
halten, beim zweiten war sogar die Oberhaut fast vollständig ab- 

maceriert, doch waren ganz deutlich : die eingebuchtete Stelle dorsal- 

wärts von der letzten Phalanx, der nach außen gekehrte Rand, sowie, 

beim ersten wenigstens, die Verjüngung der Epidermislage an derselben. 

Die eben beschriebene Gegend muß meines Erachtens als rudi- 
mentäre Nagelanlage gedeutet werden. Es ist sogar ein wohl speziali- 

sierter primärer Nagelgrund, wie er bei den Säugetieren vorkommt, 
den wir hier finden. Die obere Bucht (Fig. 1 und 2*) ist die 
proximale Grenzfurche, die verdünnte Strecke am Rande, die distale. 

Seitlich ist die Anlage nicht begrenzt, was wohl mit dem Zusammen- 
wachsen der verschiedenen Finger in Anschluß zu bringen sein möchte. 
Übrigens befindet sich die Nagelanlage nur am stark zugespitzten 
Ende der Delphinenflosse, während ich dieselbe bei Halicore, der 

eine mehr abgerundete Flosse hat, in der Höhe des vierten (längsten) 

Fingers gefunden habe. 
Was wird nun weiter aus diesem primären Nagelgrunde? Gewiß 

soll hier keine Fortentwickelung statthaben. Ob aber in späteren 
Stadien, ja sogar beim erwachsenen Tiere noch Spuren dieses Organs 
nachzuweisen seien, muß ich wegen Mangels an Material unerörtert 

lassen. Zur Zeit, als meine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt noch 
nicht speziell gelenkt war, habe ich ein junges (75 cm langes) Exemplar 
von Phocaena comm. zur Zergliederung bekommen. Indem ich beim 
Präparieren den Flossenrand in Zusammenhang mit dem Fingerskelett 

auf einige Millimeter Breite geschont hatte, habe ich Durchschnitte 

desselben gemacht, aber weiter nichts als die bekannten langen, ver- 

zweigten Lederhautpapillen mit dicker, obenaufgelegter Hornschicht 
gefunden. Ein besonderes Verhalten der Epidermis auf der Dorsal- 
seite war nicht zu bestätigen. 

Dem Bestehen von Nagelrudimenten an der Flossenspitze von 

Cetaceen und Sireniern ist eine prinzipiell wichtige Bedeutung anzu- 

knüpfen. Es ist dadurch mit Gewißheit demonstriert, daß die typische 
Fingerspitze mit dem Flossenrande zusammenfällt, während bei den Pinni- 
pediern die Flosse unterhalb der distalen Phalanx mit dem Nagel, sich 
bisweilen noch ziemlich weit fortsetzt. Folglich ist die distale Phalanx 

der Cetaceen (von ihrer Ordnungszahl abgesehen) mit der Nagelphalanx 
der übrigen Säugetiere homolog, und es hat keine adaptative Ver- 

längerung der Finger nach dem phylogenetischen Erscheinen der 

Nägel stattgehabt. 

Dieser Nummer liegt ein Prospekt über die „Zoologischen Jahr- 
bücher“ der Verlagsbuchhandlung von Gustav Fischer in Jena bei. 
—— 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena, 
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schrift für Ohrenheilkunde, Jahrg- XXIII, 1889, Nr. 3. 

7. Gefifssystem. 

Ackermann, Die Blutgefäße in den Pseudoligamenten der Pleura und 
ihre Bedeutung für den Lungenkreislauf. (Origin.-Mitt.) Fortschritte 
der Medicin, Band VII, 1889, Nr. 7, S. 261—264. 

Brooks, On Arterial Trunks indicating archaic or unusual Courses of 
Nerve Trunks in the Limbs. (Royal Academy of Medicine in Ireland.) 

‚The Lancet, 1889, Vol. I, Nr. 11, Whole Nr. 3420, 8. 535. 

Bryant, W. S., Valves in the Veins of the human Intestines. Boston 
Medical and Surg. Journal, Vol. CXIX, Nr. 16, S. 400. 

Calori, Lu., Sulle communicazioni della vena porta con le vene generali 
“del corpo: nota. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1889. 4°. 
pp. 11 con 1 tavola. (Estr. dalla serie IV, tomo IX, delle Memorie 
della R. Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bologna, e letta nella 
sessione dell’ 11 novembre 1888.) 

Revilliod, Eug., Anomalie du cceur chez un enfant de trois mois. Ven- 
tricule unique; oreillettes incompletement séparées; anomalies artérielles 
et veineuses. Avec 1 planche. Revu& médicale de la Suisse romande, 
Année IX, 1889, Nr. 3, 8S. 159—162. 

Thoma, R., und Kaefer, N., Uber die Elastieität gesunder und kranker 
Arterien. Virchow’s Archiv, Band 116, Folge XI, Band VI, 1889, 
Heft 1, 8. 1—28. 

Whittle, Congenital Malformation of the Heart. (Brighton and Sussex 
Medico-chirurgical Society.) The British Medical Journal, Nr. 1473, 
March 23, 1889, 8. 657. 

8. Integument. 

Kelly, Ecusson féminin. [Krıry appelle ainsi la distribution des poils 
sur la vulve, et le penil.] (Société obstétricale de Philadelphie.) An- 
nales de gynecologie, Tome XXXI, 1889, Mars, S. 225—226. 

Unna, P. G., Die Fortschritte der Hautanatomie in den letzten 5 Jahren. 
V. Die Nerven der Haut. (Fortsetzung.) Monatshefte für praktische 
Dermatologie, Band VIII, 1889, Nr. 6, 8S. 256—263. 
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9. Darmsystem. 

a) Atmungsorgane 
(inklus. Thymus und Thyreoidea), 

Ackermann, Die Blutgefäße in den Pseudoligamenten der Pleura und 
ihre Bedeutung fiir den Lungenkreislauf. (S. oben Kap. 7.) 

Kiesselbach, Der Musculus crico-thyreoideus. (S. oben Kap. 6b.) 
Neumann, Josef, Bemerkungen über die Nebenhöhlen der Nase. 

(S. oben Kap. 6a.) 
Potherat, Goitre. Bulletins de la Société anatomique de Paris, Année 

LXIV, 1889, Série V, Tome III, Mars (fasc. 9), 8, 193—194. 
von Wyss, H., Uber die Bedeutung der Schilddriise. (Aus d. Gesell- 

schaft der Ärzte in Zürich.) Correspondenzblatt fiir Schweizer Ärzte, 
Jahrg. XIX, 1889, Nr. 6, 8. 175—179. 

b) Verdauungsorgane. 

Bramsen, Alfred, Les dents des nos enfants, conseils aux méres de fa- 
mille. Avec préface de R. Heri. Avec 50 figures intercalées dans 
le texte. In 16, pp. 141. Chartres, impr. Durand; Paris, libr. J.-B. 
Bailliére et fils. 

Gellé, études d’otologie. De l’oreille (anatomie normale et comparée, 
embryologie, développement, physiologie, pathologie, hygiene). Patho- 
génie et traitement de la surdité (1880—1888). Tome II. in-8°. 
pp. 279. Paris, Lecrosnier et Babe. 

Hartmann, Henri, Quelques remarques sur le developpement et la tor- 
sion de l’intestin. Avec illustrations. Bulletins de la Société anato- 
mique de Paris, Année LXIV, 1889, Série V, Tome III, Fevrier (fase. 7), 
S. 183—138. 

Jonnesco, Sur l’anatomie topographique du duodenum. (Suite) Avec 
illustrations. Le Progrés médical, Année 17, 1889, Serie II, Tome IX, 
Nr. 11 u. Nr. 12, §. 216—229. 

Mayo, F., The superior Incisor and canine Teeth of Sheep. Cambridge 
Mass., 1888. 8°. pp. 12 with 2 Plates. (Abdr. aus: Bulletin of the 
Museum of Comparat. Zoology, Cambridge Mass.) 

Nicolaides, R., Uber die mikroskopischen Erscheinungen der Pancreas- 
zellen bei der Sekretion. (S. oben Kap. 5.) 

van der Stricht, O., Recherches sur la structure du foie embryon- 
naire. (S. oben Kap. 5.) 

Tourneux, F., Sur la présence des cellules épithéliales ciliees dans une 
tumeur de l’ombilic chez l’adulte. Comptes rendus hebdom. de la So- 
ciété de biologie, Série IX, Tome I, 1889, Nr. 10. 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

a) Harnorgane 
(inklus. Nebenniere). 

Calori, Lu., Sui nervi di un rene a ferro di cavallo, con ectopia del 

rene sinistro: nota. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1888. 
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4°, pp. 12 con 2 tavole. (Estr. dalla Serie IV, Tomo IX, delle Me- 
morie della R. Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bologna, e letta 
nella sessione dell’ 11 novembre 1888.) 

Cuceati, G., Nuove osservazioni intorno al distribuimento e alla termi- 

nazione delle fibre nervee nella vescica urinaria di alcuni anfibi, ret- 
tili e mammiferi. Bologna, 1889. in-4°. pp. 16 con 1 tavola. 

Dittel, Anomalie der Harnröhre. (Aus der K. K. Gesellschaft der Ärzte 
in Wien.) Internationale klinische Rundschau, Jahrg. III, 1889, Nr. 11. 

von Dittel, Mißbildung der Urethra. (Protokoll der K. K. Gesellschaft 
der Ärzte in Wien.) Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. II, 1889, 
Nr: 11. 

Lorenz, H., Untersuchungen über den Bürstenbesatz und dessen Bedeutung 
an normalen und pathologischen Nieren. Mit 1 Tafel. Zeitschrift für 
klinische Medicin, Band XV, 1888—89, Heft 5 u. 6, S. 400—441. 

Sebileau, P., Note sur un cas d’anomalie des vaisseaux et du canal ex- 
créteur du rein. Bulletins de la Société anatomique de Paris, Année 
LXIV, 1889, Série V, Tome III, Mars (fasc. 8), S. 178—180. 

Thiercelin, Rein double en fer 4 cheval. Bulletins de la Société anato- 
mique de Paris, Année LXIV, 1889, Série V, Tome III, Mars (fasc. 9), 
S. 193. 

b) Geschlechtsorgane. 

Kelly, Ecusson féminin. (S. oben Kap. 8.) 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Bechterew, W., und Mislawski, N., Zur Frage über die die Speichel- 
sekretion anregenden Rindenfelder. (Origin.- Mitt.) Neurologisches 
Centralblatt, Jahrg. VIII, 1889, Nr. 7. (Vgl. A. A. Jahrg. III, Nr. 32, 
S. 958.) 

Cuccati, G., Nuove osservazioni intorno al distribuimento e alla termi- 
nazione delle fibre nervee nella vescica urinaria di alcuni anfibi, rettili 
e mammiferi. (S. oben Kap. 10a.) 

Dana, C. L., On Cranio-cerebral Topography. (8. oben Kap. 6a.) 
His, Wilhelm, Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen 

Mark. Mit 4 Tafeln. Abhandlungen der mathem.-physischen Klasse 
der Königl. Sächsischen Gesellsch. der Wissensch., Band XV, Nr. IV, 
1889 (8. 311—872). 

Jelgersma, G., Ower den bouw der zoogdierhersenen. Nederlandsch 

Weekblad voor Geneesk., Deel II, Nr. 17, Nr. 18. (Vgl. vor. No.) 
Kazzander, Giulio, Sulle connessioni nervose e sui rapporti morfologiei 

del ganglio cigliare. Osservazioni anatomiche. Atti del R. Istituto 
Veneto di scienze, Ser. VI, Tomo VII. 

Knie, A., Beitrag zur Frage der Lokalisation der motorischen Fasern im 
Plexus brachialis. Exstirpation eines Sarkoms des Halses, das nach 
Usur der Wirbelsäule auf die Dura mater spinalis und eine vordere 
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Riickenmarkswurzel übergegriffen hatte. (Origin.-Mitteil.) Internatio- 
nale klinische Rundschau, Jahrg. III, 1889, Nr. 12. 

Mingazzini, G., Sulla fina struttura della Substantia nigra SOMMERINGII. 

Roma, Accademia dei Lincei, 1888. 4°. pp. 8 con 1 tavola. 
Popoff, N., Recherches sur la structure des cordons postérieurs de la 

moelle épiniére de l’homme. Archives de neurologie, Vol. XVII, 1889, 
Nr. 50, Mars, S. 177—183. 

Windle, Bertram C. A., Bruck on Absence of the Corpus callosum. 
The London Medical Recorder, Nr. 165, New Series Nr. 15, March 20, 

1889, 8. 87—88. 

b) Geschlechtsorgane. 

Brockman, E. F. Drake, A Case of Ossification of the Choroid. Illu- 
strated. British Medical Journal, Nr. 1472, March 16, 1889, S. 585 
— 586. 

Ciaccio, Sopra il figuramento e struttura delle faccette della cornea e 
sopra i mezzi refrattivi degli occhi composti delle Muscidae. Con 1 
tavola. Memorie della R. Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bo- 
logna, Serie IV, Tome IX, Fasc. 2. (Vgl. vor. No.) 

Hoor, Membrana pupillaris perseverans. Militär- Arzt, Jahrg. XXIII, 
1889. Nr. TBs sk. 

Linsmayer, L., Ein Fall von Vernköcherung der Ohrmuscheln. Wiener 
klinische Wochenschrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 12. 

Querenghi, Di una neoformazione ossea del vitreo di un occhio umano. 

Annali di ottalmologia, Anno XVII, 1888, Fasc. 5, S. 414. 
Riidinger, N., Zur Entwickelung der häutigen Bogengiinge des inneren 

Obres. Mit 1 Tafel. Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Klasse 
der K. B. Akademie der Wissensch. zu München, 1888, Heft III, 
S. 493—503. Auch separat: München, 1889. 8°. SS. 16 mit 1 Tafel. 
Mk. 1.— 

12. Entwickelungsgeschichte. 

(S. auch Organsysteme.) 

Graber, Veit, Vergleichende Studien iiber die Keimhiillen und die Riicken- 
bildung der Insekten. Mit 8 Tafeln und 32 Textfiguren. SS. 54. Wien, 
F. Tempsky, 1889. 4°. Fl. 4.80. (Aus den Denkschriften der mathem.- 
naturwiss. Klasse der K. K. Akademie d. Wissensch. zu Wien.) 

Grassi, B., Ancora sul ciclo evolutivo della Spiroptera sanguinolenta e 
sulle larve di Nematodi della Pulce. Rovellesca, 1888. 8°. pp. 3. 

Grassi, Battista, und Rovelli, Giuseppe, Embryologische Forschungen 

an Cestoden. I. II. Mit 4 Figuren. (Schluß.) (Origin.-Mitteil.) Central- 
blatt für Bakteriologie, Band V, 1889, Nr. 12. 

Hartmann, Henri, Quelques remarques sur le développement et la 
torsion de l’intestin. (S. oben Kap. 9b.) 

Herrick, F. H., The Development of the compound Eye of Alpheus. 
Mit Abbildungen. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, Nr. 303. 

His, Wilhelm, Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryo- 
nalen Mark. (S. oben Kap. 11a.) 

eth me 
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Kultschitzky, N., Zur Frage über die Entwickelung des Kies und die 
Befruchtungsvorgänge bei Ascaris marginata. Mit 1 Tafel. Arbeiten 
der medic. Sektion der Charkow’schen Gesellschaft f. exper. Wiss., 
Jahrg. 1888, 2. Lief., Charkow 1889, S. 3—14. (Russisch.) 

Lockwood, Sur un cas d’oblitération du canal médullaire chez un embryon 
humain. (Société obstétricale de Londres.) Annales de gynécologie, 
Tome XXXI, 1889, Mars, S. 217. 

Ostroumoff, A., Zur Entwickelungsgeschichte der Eidechsen (Phryno- 
cephalus helioscopus Parr.). Kasan, 1888. gr. 8°. SS. 123 mit 3 Tafeln. 
(Russisch.) (Aus: Schriften der naturforsch. Gesellschaft.) (Vgl. A. A., 
Jahrg. IV, Nr. 2, S. 46.) 

Parker, G. H., The Eyes of Scorpions. American Naturalist, Vol. XXII, 
1888, Nr. 262, 8. 947. 

von Preuschen, Uber die Allantoisfrage. (Aus dem Greifswalder medicin. 
Verein.) Deutsche medicinische Wochenschrift, Jahrg. XV, 1889, Nr. 11. 

Ravn, Edvard, Bemerkungen iiber die mesodermfreie Zone in der Keim- 
scheibe der Eidechse. Mit 5 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, 
Jahrg. IV, 1889, Nr. 5, 8. 155— 160. 

Rüdinger, N., Zur Entwickelung der häutigen Bogengänge des inneren 
Ohres. (S. oben Kap. 11b.) 

Tourneux, F., Note sur l’epithelium de la vésicule ombilicale chez 
’embryon humain. Comptes rendus heldomadaires de la Société de 
biologie, Série IX, 1889, Tome I, Nr. 10. 

Whitmann, C. C., The Eggs of Amphibia. American Naturalist, Vol. X XII, 

1888, Nr. 261, 8. 857 ff. 
Wolska, Wenzeline, Uber die von Rusz beschriebene fötale Vasculari- 

sation der Serotina. Bern, Huber & Co. 8°. SS. 16. Inaug.-Dissert. 

13. Mifsbildungen. 

(S. auch Organsysteme.) 

d’Audeville, A., Un cas singulier de tératologie sur un salmonide mon- 
strueux. In-8°, pp. 4. Versailles, impr. Cerf et fils; Paris, 41, rue 
de Lille. (Extrait du Bulletin de la Société nationale d’acclimatation 
du 20 octobre 1888.) 

Barth, Fall von Spina bifida mit interessanten Innervationsdefekten an 
den unteren Extremitäten. (Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins.) 
Deutsche medicinische Wochenschrift, Jahrg. XV, 1889, Nr. 13, S. 258 
bis 259. 

Balin, J., Seltene Mißgeburt. Mit 1 Abbildung. Berliner klinische Wochen- 
schrift, Jahrg. XXVI, 1889, Nr. 12, S. 257. (Zwei untere Extremi- 
täten und ein mit rundlichem Rande versehenes rudimentäres Becken 
von 11 cm Länge.) 

Birmingham, Nerve-supply of the Sternalis in an anencephalous Feetus. 
(Royal Academy of Medicine in Ireland.) The Lancet, 1889, Vol. I, 
Nr. 11, Whole Nr. 3420, 8. 535. 

Braun, Gustav, Hemicephalus mit Sımonarr’schen amniot. Bändern. Wiener 
medicinische Blätter, Band XI, Nr. 51, 8. 1623, 
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Bruck, F., Uber einen Fall von kongenitaler Makroglossie, combiniert 
mit allgemeiner wahrer Muskelhypertrophie und Idiotie. (Aus der 
chirurgischen Klinik des Herrn Prof. Dr. Jurıus Worrr in Berlin.) 
Deutsche medicinische Wochenschrift, Jahrg. XV, 1889, Nr. 12. 

Lockwood, Sur un cas d’obliteration du canal medullaire chez un 
embryon humain. (8. Kap. 12.) 

Marie, Pierre, L’Acromégalie. Le Progres médical, Année 17, 1889, 
Serie II, Tome, IX, Nr. 11. 

Observations de dermoide oculaire avec macrostome congénital et tumeurs 
préauriculaires. Annales de la Société médico-chirurgicale de Liege, 
1888, Nr. 12, Décembre. 

Pitts, Bernhard, On a Case of median Harlip. (S. oben Kap. 6a.) 

Saundby, Acromegaly. (Birmingham and Midland Counties Branch of the 
British Medical Association, Pathological Section.) British Medical Journal, 
Nr. 1472, March 16, 1889, S. 597. 

Taruffi, Ces., Due casi della specie umana del genere Syncephalus dilecanus 
(Diphallus Guzrr): memoria. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 
1889. 4°. pp. 9. (Estr. della Serie IV, Tomo IX, delle Memorie 
della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, e letta nella 
sessione del 25 novembre 1888.) 

Vesseaux, Présentation d’un monstre foetal. (Une boule ovoide, sans 
trace de membres, avec des vestiges d’yeux, de nez et de bouche.) 
(Société obsteticale et gynécologique de Paris.) Annales de gynécologie, 
Tome XXXI, 1889, Mars, S. 214. 

Vincent, Développement anormal du membre inférieur. Lyon medical, 
Tome LIX, S. 591. 

Wolff, Julius, Angeborene Mißbildung im Gesicht. Deutsche Medicinal- 
Zeitung, Jahrg. X, 1889, Nr. 5, 8. 58. 

14. Physische Anthropologie. 

(Rassenanatomie.) 

Morselli, Enr., Antropologia generali: lezioni su l’uomo secondo la 
teoria dell’ evoluzione, dettate nella R. universita di Torino, raccolte e 
pubblicate col consenso e dopo la revisione del professore da G. Ra- 
VERDINO e G. Vico. (S. Kap. 1.) 

15. Wirbeltiere. 

Bayer, Frant., Uber einige interessante Bestandteile des Skeletts der 
Coregoni Maraena. Prag, Königl. Gesellschaft d. Wissenschaften. 8°. 
(Böhmisch.) 

Brongniart, Poisson fossile nouveau du houiller de Commentry (Pleur- 
acanthus Gaupryi). Revue scientifique du Bourbonnais, Année I, 1888. 

Buchenau, Fr., Mammut-Stoßzahn aus der Weser bei Nienburg. Abhand- 
lungen, herausgeg. vom naturwissenschaftlichen Vereine in Bremen, 
Band X, Heft 1, 1888, 8. 159—161. 
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Capellini, Sui resti di Mastodon arvernensis recentemente scoperti a 
Spoleto, Pontremoli e Castrocaro. Con 2 tavole. Memorie della R, 
Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bologna, Serie IV, Tomo IX, 
Fasc. 2. 

Credner, Hermann, Die Stegocephalen und Saurier aus dem Rotliegen- 
den des Plauenschen Grundes. VII. Teil. Palaeohatteria longicaudata 
Crep. Mit 3 Tafeln. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesell- 
schaft, Band XL, 1888, Heft 3, 8. 490—559. 

Czicho, Eduard, Nebelkrähe mit gekreuztem Schnabel. Deutsche Jäger- 

Zeitung, Band XII, 1888—89, Nr. 48, S. 911. 

Etheridge, jun., R., Note on Portions of an Aboriginal Skeleton found 
at North Harbour. Proceedings of the Linnean Society of New South 
Wales, Series II, Vol. III, Part 3, S. 1814. 

Filhol, Etude sur les Vertébrés fossiles d’Issel (Aude). Paris, 1888. 
gr. in-4°, pp. 188 avec 21 planches. (Extr. d. Mémoires de la Société 
géologique.) 

Hofmann, A., Beitrige zur Siiugetierfauna der Braunkohle des Labitsch- 
berges bei Gamlitz in Steiermark. Mit 3 Tafeln. Jahrbuch der K. K. 

«eologischen Reichsanstalt, Jahrg. 1888, Band XXXVIII, Heft 4, Wien 
1889, 8. 545563. 

van Kempen, Ch., Sur une série des Mammiferes et d’Oiseaux d’Europe, 
presentant des anomalies ou des varietes de coloration. Paris, 1888. 
in-89. pp. 6. (Extr. d. Bulletin de la Société zoologique de France.) 

Larrazet, Le Steneosaurus de Parmilieu. Avec 1 planche. Bulletin de 
la Société géologique de France, Série III, Tome XVII, 1889, Nr. 1, 
S. 8—16. 

Lefevre, Th., Note préliminaire sur les restes des Siréniens recueillis en 
Belgique. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, Nr. 304, 8. 197 
bis 200. 

Lohest, M., Recherches sur les poissons des terrains paléozoiques de 
Belgique. Liege, 1889. gr. in-8°, avec 11 planches. 

Ludwig, Alfred, Das Birkenwild, dessen Naturgeschichte, Jagd und Hege. 
Ein monographischer Beitrag zur Jagdzoologie. SS. VII u. 123. Wien, 
Gerold’s Sohn, 1889. 8°. Fl. 1. 

Lydekker, R., On the Remains and Affinities of five Genera of mesozoic 
Reptiles. With 1 Plate. The Quarterly Journal of the Geological 
Society, Vol. XLV, Part1, February 1, 1889, Whole Nr. 177, 8S. 41—60. 

Nehring, Alfred, Uber die Abstammung des Meerschweinchens. Hum- 
boldt, Jahrg. VIII, 1889, Heft 4, S. 143—145. 

Nehring, Schidel eines Maral-Hirsches aus dem Kaukasus. (S. oben 
Kap. 6a.) 

Newton, E. T., On the Skull, Brain, and Auditory Organ of a new 
Species of Pterosaurian (Scaphognathus Purdoni), from the upper 
Lias near Whitby, Yorkshire. With 2 Plates. Philosophical Trans- 
actions of the Royal Academy of London. For the Year 1888. Vol.179, 
B., 1889, 8. 503—539. 

Newton, Alfred, Mr. Howorru on the Variation of Colour in Birds. 
Nature, London, Vol. 39, Nr. 1008, 8. 389. 
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Newton, E. T., On a new Species of Clupea (C. vectensis) from Oligocene 
Strata in the Isle of Wight. With 1 Plate. The Quarterly Journal 
of the Geological Society, Vol. XLV, Part 1, February 1, 1889, Whole 
Nr. 177, 8. 112—118. (Fossiler Fisch!) 

Noack, Th., Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna von Süd- und 
Siidwest-Afrika. Mit 5 Tafeln. Zoologische Jahrbücher, Abteil. f. 
Systematik usw., Band IV, 1889, Heft 1, S. 94—262. (Mit genauer 
anatom. Beschreibung der einzelnen Arten.) 

Ogilby, J. Douglas, Description of a new Genus and Species of Deap- 
sea Fish from Lord Howe Island. Proceedings of the Linnean Society 
of New South Wales, Series II, Vol. III, Part 3, S. 1313—1314. 

Ostroumoff, A., Zur Entwickelungsgeschichte der Eidechsen (Phryno- 
cephalus helioscopus Parr.). (S. Kap. 12.) 

Oudemans, J. T., Beiträge zur Kenntnis des Chiromys madagascariensis 
Cuv. Veröffentlicht durch die Königliche Akademie der Wissenschaften 
zu Amsterdam. Mit 3 Tafeln. Amsterdam, Joh. Müller. SS..2 u. 32. 
Zu. ote 1. 

Owen, Sir Richard, On Parts of the Skeleton of Meiolania platyceps 
(Ow.). With 7 Plates. Philosophical Transactions of the Royal Aca- 
demy of London. For the Year 1888. Vol. 179, B., 1889, S. 181—193. 

Pouchet, G., et Beauregard, H., Note sur le squelette du Cachalot 

femelle. Comptes rendus hebdom. de la Société de biologie, Série IX, 
Tome I, 1889, Nr. 10. 

Prestwich, J., On the Discovery of Remains of the Mammoth in the 
Valley of the Darent. With a Woodcut. The Geological Magazine, Nr. 
297, New Series, Decade III, Vol. VI, Nr. 3, March 1889, S.113—114. 

Ramsay, E. P., and Ogilby, J. Douglas, Descriptions of two new Au- 
stralian Fishes. Proceedings of the Linnean Society of New South 
Wales, Series II, Vol. III, Part 3, S. 1810—1318. 

Ramsay, E. P., Description of a new Species of Piezorhynchus from the 
New Hebrides Islands. Proceedings of the Linnean Society of New 
South Wales, Series II, Vol. III, Part 3, S. 1293—1295. 

Remelé, Ad., Richtigstellung einer auf die Phacopiden-Species Homalops 
Altumii Rem. bezüglischen Angabe. Zeitschrift der deutschen geologi- 
schen Gesellschaft, Band XL, 1888, Heft 3, S. 586—587. 

Rütimeyer, L., Beziehungen zwischen Säugetierstäimmen Alter und Neuer 
Welt. (SS. 63 mit 1 Tafel.) Abhandlungen der schweizerischen palä- 
ontologischen Gesellschaft, Vol. XV, 1888, Basel. 

Scott, W. B., On some new and little known Creodonts. With 3 Plates. 
Journal of the Academy of Natur. Sciences of Philadelphia, Ser. II, 
Vol. IX, 1888, Part II, S. 186—265. 

Seeley, H. G., Researches on the Structure, Organization, and Classifi- 

cation of the fossil Reptilia. III. On Parts of the Skeleton of a 
Mammal from Triassic Rocks of Klipfontein, Fraserberg, South Africa, 
Theriodesmus phylarchus (Srrxey), illustrating the Reptilian Inheritance 
in the Mammalian Hand. With 1 Plate. Philosophical Transactions 
of the Royal Academy of London. For the Year 1888. Vol. 179, 
B., 1889, 8. 141—157. 
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Seeley, H. G., Researches on the Structure, Organization, and Classifi- ~ 
cation of the fossil Reptilia. V. On associated Bones of a small 
anomodont Reptile, Keirognathus cordylus (SErLEr), showing the re- 
lative Dimensions of the anterior Parts of the Skeleton, and Structure 

of the Fore-limb and Shoulder Girdle. With 2 Plates. Philosophical 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Über die Pyramidenbahnen im Rückenmarke einiger Säugetiere. 

Von Dr. MıcHaeL v. LenHossex, Dozent in Budapest. 

Mit 12 Abbildungen. 

Keines der die weiße Substanz des Rückenmarkes zusammen- 

setzenden Bündel ist auf Grund der Markscheidenentwickelung der 

Erforschung zugänglicher als die Pyramidenbahn. Dieselbe zeichnet 

sich nämlich sowohl beim Menschen als bei den bisher auf diese Ver- 
hältnisse untersuchten Säugetieren dadurch aus, daß ihre Fasern in 

einer sehr späten Periode sich mit Myelinscheiden umhüllen. In einer 

Zeit, wo schon alle übrigen Elemente des Markmantels mit solchen 

ausgestattet sind und daher an nach WEIGERT gefärbten Schnitten 
sich intensiv dunkel färben, erscheinen die Pyramidenbündel noch 

total marklos und grenzen sich daher von ihrer Umgebung durch ihre 

helle Farbe in überaus scharfer Weise ab. Dieser Umstand ermög- 

licht eine leichte und sichere Verfolgung ihres Verlaufes. 

Die einschlägige Litteratur ermangelt keineswegs einiger Angaben 

über die Lage der Pyramidenbahnen innerhalb des Rückenmarkes der 

Tiere. So findet man bei Strmepa!) die richtige Angabe, daß sich 

die Pyramiden der Maus nach erfolgter Kreuzung in die Hinter- 

stränge — oder, wie er sie nennt, die Oberstränge — begeben. Das- 

selbe behauptet dieser Forscher ?) von den Pyramiden des Kaninchens 
und der Katze, Angaben, die ich nicht zu konstatieren vermag. Auf 

breiter Grundlage bewegen sich die in jüngster Zeit veröffentlichten 
Untersuchungen SpITzKA’s ?), der die Pyramidenbahnen bei den ver- 

schiedensten Tieren, Nagern, Carnivoren etc., einer Prüfung unterzog. 

1) Dr. Lupwie Strepa, Studien über das centrale Nervensystem der 
Vögel und Säugetiere. Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie, 19, 
1869, p. 69. 

2) Dr. Lupwıs Srrepa, Studien über das centrale Nervensystem der 
Wirbeltiere. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 20, 1870, p. 63 
und 100. 

3) E. C. Srrrzxa, The comparative Anatomy of the Pyramidal Tract. 
Journal of Comparative Medecine and Surgery, 1886. 
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Indes sowohl die Angaben SprrzKa’s wie die seiner Vorgänger 
beruhen bloß auf der Untersuchung von nervösen Centralorganen aus- 

gewachsener Tiere. Man wird aber zugestehen müssen, daß sich auf 

diese Weise sichere Resultate in ähnlichen Fragen nicht erzielen lassen. 

Bei entwickelten Tieren, wo sich alle Teile der weißen Substanz in 

gleicher Weise färben, wird man nie exakt bestimmen können, wie viel 

von den sich häufig verflechtenden Bündeln zu einer Bahn gehöre. 
Gerade in der Anatomie des Centralnervensystems kommt es uns aber 
in erster Linie darauf an, möglichst sichere Angaben zu sammeln. 

Die im Nachfolgenden mitzuteilenden Untersuchungan beziehen 
sich zwar nur auf wenige Tiere, beanspruchen aber, da sie mit ver- 

läßlicher Methode angestellt wurden, den Vorzug einer größeren Zu- 

verlässigkeit. 

I. Maus. 

In einer unlängst erschienenen Abhandlung!) habe ich die Pyra- 

midenbahnen der Maus bereits ausführlich geschildert. Um dieselben 

aber mit denen anderer Tiere vergleichen zu können, halte ich es nicht 

für überflüssig, meine Beobachtungen hier zu wiederholen. 
Die Pyramiden der Maus sind im Vergleich zu denen des Menschen 

ungemein schwach entwickelt. Sie bedingen in der Oblongata, wo sie 

in gleicher Weise wie beim Menschen auf der Oberfläche liegen, kaum 

einen Vorsprung, was teilweise auch eine Folge ihrer abgeplatteten 

Gestalt ist. 
Die Untersuchung ihrer Kreuzung ergiebt, daß sie sich mit einigen 

alternierenden Bündeln in die kontralateralen Hinterstränge begeben. 

Ihre Kreuzung ist eine vollkommene. Da sie hierbei beinahe sagittal 

von vorn nach hinten zu gehen haben, erfolgt dieselbe unter sehr 
spitzem Winkel und nicht auf der Oberfläche, sondern in der mittleren 

Gegend des Rückenmarksquerschnittes, unmittelbar vor dem abge- 

schnürten Basalteil der grauen Substanz. 

In ihrem weiteren Laufe behalten sie nun bis zuletzt ihre Lage 

im vordersten Teil der Hinterstränge bei, doch unterliegt die Gestalt 

ihres Querschnittes je nach Höhen einigen, allerdings unwesentlichen 

Differenzen. So wird im oberen Halsteile ihre hintere Grenze einfach 

durch eine quere Linie gebildet. Im Bereich der Halsanschwellung 

(Fig. 1) reicht ihr mittlerer Teil, wo sich die beiden Bahnen anein- 

1) Dr. M. v. Lennosstx, Untersuchungen über die Entwickelung der 
Markscheiden und den Faserverlauf im Rückenmark der Maus. Archiv 

f, mikroskopische Anatomie, Bd. XXIII, p. 71. 
14 
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anderlegen, unter Bildung eines spitzigen Vorsprunges mehr nach 
hinten als ihr seitlicher Abschnitt. Bekanntlich stellt der mediale 
Rand der grauen Substanz eine eckig gebogene Linie dar, indem die 

gelatinöse Formation mehr nach innen vorspringt als der vor derselben 

liegende Teil der Hinterhörner. Die Pyramiden stehen nun seitlich 
bloß mit der vordern Hälfte des vordern Schenkels dieser Linie in 
Berührung. 

Im Dorsalteil (Fig. 2) erkennt man eine bedeutende Reduktion 
der Bündel; als hintere Grenze erscheint wieder eine Querlinie. Die- 

selbe Gestalt lassen die Bahnen gewöhnlich auch innerhalb des Lumbal- 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

teiles erkennen, nicht selten nehmen sie indes eine andere Form an 

(Fig. 3), indem sie sich in der Mittellinie verschmälern, seitlich da- 

gegen, nach hinten divergierend, der grauen Substanz als schmale 

Streifen anlegen. Sie lassen sich unter allmählicher Abnahme bis zum 

untersten Teil des Rückenmarkes verfolgen. 

Die äußerst schwache Entwickelung der Pyramidenbahnen erhellt 
daraus, daß sie im mittleren Abschnitte des Halsteiles nicht mehr als 

1,14°/, des ganzen Rückenmarksquerschnittes in Anspruch nehmen. 

Sie nehmen von oben nach unten kontinuierlich an Querschnitt 

ab, doch ist diese Abnahme keineswegs eine gleichmäßige; der größte 

Teil ihrer Fasern endigt vielmehr in den Intumescenzen, und zwar ca. 

2/, derselben in der oberen, !/, in der unteren. Dies erhellt aus 

folgenden Zahlen, die die Abnahme ihres Querschnittes in verschiedenen 
Höhen des Rückenmarkes zeigen: 

Unmittelbar unterhalb der Dekussation: 100 
Mitte der Halsanschwellung : 54 

„ des Brustteiles: 34 

„ der Lendenanschwellung: 32. 

Die Pyramidenbahnen lassen sich am besten bei 15—16-tägigen 
Mäusen untersuchen. In dieser Periode sind nämlich bereits alle 
Teile der weißen Substanz mit Ausnahme der Pyramidenbündel mark- 

weiß. Von Interesse ist, daß die Bildung der Markscheiden in letzteren 



ebenso, wie dies Fiecusic ') fiir den Menschen nachwies, in absteigen- 

der Richtung vor sich geht. So findet man am 20. Tage erst die 
obere Hälfte ihres Riickenmarksstiickes markhaltig. Ihre definitive 
Markhaltigkeit erreichen sie erst am 30. Tage. 

II. Meerschweinchen. 

Die Pyramidenbahnen des Meerschweinchens untersuchte ich am 
Rückenmarke neugeborener Tiere; jüngere Exemplare standen mir 

z. Z. nicht zur Verfügung. Die Entwickelung der Markscheiden be- 
findet sich wohl um diese Zeit schon im vorgeschrittenen Stadium. 
Der größte Teil der weißen Substanz, sowie die Mehrzahl der in der 

grauen verlaufenden Fasern erscheint bereits markhaltig, ja selbst die 

Pyramidenbahnen können nicht mehr völlig marklos genannt werden; 

allein da sie noch sehr schwache Myelinscheiden besitzen, färben sie 

sich erheblich heller als die übrigen Teile des Markmantels. 
Eine Charakteristik derselben läßt sich in Folgendem zusammen- 

fassen: sie sind von bedeutend stärkerer’ Entwickelung als diejenigen 

der Maus, kreuzen sich ebenfalls total und verlaufen in den Hinter- 

strängen des Rückenmarkes. 

Ein Schnitt aus der Gegend der Pyramidenkreuzung bietet bei- 
nahe ganz dasselbe Bild wie ein Präparat aus derselben Gegend der 
Mäusepraemedulla. Als einziger Unterschied läßt sich geltend machen, 
daß hier die Hinterstränge im ganzen und namentlich die BURDACH- 

schen Stränge sich plumper und breiter darstellen als dort. Der 
Kreuzungspunkt befindet sich hier ebenfalls nicht auf der Oberfläche, 
sondern in der Mitte des Querschnittes, das Zusammentreffen der 

Kreuzungsbündel erfolgt ebenfalls unter spitzem Winkel. 

In der Halsanschwellung (Fig. 4) findet man, daß die beiden 

Bündel sich in der Mittellinie eng aneinanderlegen oder eigentlich 

zu einem Strang vereinigen, der den Vorderteil der Hinterstränge ganz 
für sich beansprucht. Die mediale Grenze der Hinterhörner wird 
hier ebenfalls durch eine eckige Linie gebildet; die Pyramidenbahnen 
reichen über den Knickungspunkt dieser Linie etwas nach hinten 

hinaus. Ihr hinterer Rand wird jedoch nicht durch eine gerade Linie 

dargestellt, indem die Burpacn’schen Stränge sich in der Mitte mehr 
nach vorwärts drängen als seitlich. Die aus diesem vorspringenden 
Teil der letzteren in die graue Substanz tretenden, den Hinterwurzeln 
angehörigen Fasern durchsetzen schief den hinteren Teil der Pyramiden- 
bündel. 

1) Dr. Pavut Frecasie, Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rücken- 
mark des Menschen, Leipzig 1878, p. 110, 

14* 
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Im Dorsalteil (Fig. 5) lassen die Bahnen eine absolute Verminde- 
rung ihres Querschnittes erkennen, nehmen indes im Verhältnis zu 

dem hier schmäleren Rückenmark und namentlich der stark reduzierten 
grauen Substanz scheinbar ein größeres Gebiet ein. So reichen sie 

beispielsweise fast bis zum hinteren Ende der Hinterhörner. Ein 

Unterschied gegenüber dem Halsteil besteht darin, daß sich die 

Burpacu’schen Stränge in der Mittellinie in Form eines schmalen 
Fortsatzes zwischen die Pyramidenbahnen drängen, ja, sich vorn längs 

des hintern Randes der grauen Substanz auch seitwärts etwas fort- 

setzen. Alle Teile der Pyramidenbahnen sind nunmehr durch ein- 

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. 

strahlende Bündel der Burpacn’schen Stränge durchsetzt. Auffallend 
ist die viel hellere Färbung der Bahnen in dieser Gegend als in 

höheren Ebenen, was eine genauere Bestimmung ihrer Grenzen er- 

möglicht. 
Innerhalb des Lumbalteiles (Fig. 6) stehen wir einer starken Re- 

duktion gegenüber; die Bündel erscheinen im Querschnitt vermindert, 

allein auch ihre Gestalt unterliegt einer wesentlichen Veränderung. 
Diese besteht darin, daß die beiden Bündel, die oben zu einem Strang 

verschmolzen waren und noch im Dorsalteil in der Mittellinie beinahe 
in Berührung standen, sich nun völlig voneinander sonderten. Die 

Burpacu’schen Stränge ziehen in breiter Ausdehnung zwischen den- 
selben bis zur grauen Kommissur und drücken die nunmehr schmalen, 
abgeplatteten Pyramidenbündel an den medialen Rand der Hinter- 
hörner. 

Weiter unten erkennt man eine allmähliche Reduktion der Bahnen, 

doch lassen sie sich, allerdings in ungemein verminderter Ausdehnung, 

bis zu dem untersten Teil des Rückenmarkes verfolgen. 

Setzt man den Querschnitt des Rückenmarkes in der mittleren 

Partie des Halsteiles 100, so bilden hiervon die Pyramidenbahnen 3°/,. 
Ihre Abnahme von oben nach unten erfolgt in folgendem Verhältnis: 
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Unmittelbar unter der Kreuzung 100,0 

Mitte der Halsanschwellung 35,5 
„ des Brustteiles 30,0 

„ der Lumbalanschwellung 29,0. 

Das Rückenmark neugeborener Meerschweinchen ist sehr viel ent- 
wickelter als das gleichalteriger Mäuse, Kaninchen und Katzen und 

befindet sich ungefähr auf demselben Stadium wie dasjenige neuge- 
borener Menschen, hinsichtlich deren Pyramidenbahnen FLecusic !) 

angiebt, sie seien „in der oberen Rückenmarkshälfte mit zarten, wohl 

noch rudimentären Markscheiden ausgestattet, entbehren derselben aber 

in tieferen Regionen noch vollkommen“. 

Die Bildung der Markscheiden geht wahrscheinlich in den ersten 

Tagen des extrauterinen Lebens vor sich; bei einem 10 Tage alten 

Meerschweinchen fand ich die Pyramidenbündel bereits in totaler Mark- 

haltigkeit. 
II. Kaninchen. 

Im Rückenmarke neugeborener Kaninchen findet sich die Bildung 
der Markscheiden in vollem Gange. Wenn auch die weiße Substanz 

in Dichtigkeit und Färbung ihren definitiven Zustand noch nicht er- 
reichte, so kann sie doch auf allen Punkten — mit Ausnahme der 

Pyramidenbahnen, die noch völlig marklos sind — myelinhaltig ge- 
nannt werden. Auffallend ist jedoch die Marklosigkeit der in der 

grauen Substanz befindlichen Fasern; man gewahrt hier kaum einige 
dunkle Fäden, deren Verlauf auf der hellen Grundlage in überaus 
deutlicher Weise zur Anschauung kommt. Das Rückenmark neu- 

geborener Kaninchen ist im ganzen viel unentwickelter als dasjenige 
neugeborener Meerschweinchen, jedoch vorgeschrittener als das gleich- 

altriger Mäuse. 

Die Pyramidenbündel kreuzen sich vollkommen und ziehen dann 
in den Seitensträngen abwärts. Weder im Vorder- noch im Hinter- 

strang gewahrt man Stellen, wo auf Grund einer helleren Färbung die 
Annahme von Pyramidenfasern zuzulassen wäre. Ein Umstand, der 
die Bestimmung der Grenzen der Bündel einigermaßen erschwert, be- 

steht darin, daß sich letztere — namentlich längs ihres vordern 
Randes — in ausgiebiger Weise mit andern Elementen der Seiten- 

stränge verflechten. 
Ihre Lage und Gestalt in der Medulla oblongata ist genau die- 

selbe wie beim Menschen: sie liegen auf der Oberfläche zu beiden 

Seiten der vorderen Längsfurche. Ihre Kreuzung erfolgt indes mehr 

1) Frecusie, o. c. p. 110. 
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nach jenem Typus, dem wir bei Maus und Kaninchen begegneten: sie 
geht nämlich unter spitzem Winkel und in der mittleren Partie des 
Rückenmarksquerschnittes vor sich, wonach sich dann die beiden bis 

daher steil verlaufenden Bündel etwas stärker seitwärts zu wenden 

haben. 
Im Cervicalteil (Fig. 7) erkennt man Folgendes: Das marklose 

Gebiet nimmt den hintersten Teil der Seitenstränge ein. Hinten grenzt 
es unmittelbar an die RoLanno’sche Formation, nach innen an die 

graue Substanz, mit welcher es — vielleicht nur weil die ‚Elemente 

der Grenzschicht noch marklos sind — zu einem gemeinsamen farb- 

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. 

losen Felde verschmilzt. Seitwärts reicht es in seiner hinteren Hälfte 

bis zur Peripherie, in seiner vorderen wird es jedoch nach außen von 
der um diese Zeit schon myelinhaltigen Kleinhirnseitenstrangbahn um- 
säumt. Letztere tritt ungemein scharf hervor und ist von abgeplattet- 

dreieckiger Gestalt mit äußerer Basis. Nach vorn weisen die Pyra- 
midenbahnen sehr verschwommene Grenzen auf; .sie vermischen sich 

hier mit den Fasern der Seitenstrangreste, und nur annähernd läßt 

sich ihre vordere Grenze als eine nach vorne konvexe Linie feststellen. 

Die Bahnen nehmen ungefähr das hintere Drittel der Seitenstränge in 
Anspruch. In sehr scharfer Weise treten im Gebiet der marklosen 

Pyramidenbündel die dieselben durchsetzenden bereits markhaltigen 
XI Fasern hervor. Diese Fasern lassen sowohl beim Kaninchen wie 

bei allen andern von mir untersuchten Tieren einen sehr charakte- 

ristischen Lauf erkennen: sie entspringen vorn aus der lateralen 

Zellgruppe der Vorderhörner, gehen dann innerhalb der grauen 

Substanz geradeaus nach hinten bis zu dem Gebiet der Formatio 
Rolandica, wenden sich dann plötzlich unter Bildung eines spitzen 

Winkels nach außen, um zunächst vor der Formation, weiterhin dann 
durch die Pyramidenbahn (wo dieselbe im Hinterstrang verläuft, durch 

den hinteren Teil des Seitenstranges) hindurch quer nach außen zu 

ziehen. 
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Im Bereich des Brustmarkes (Fig. 8) ist die Querschnittsgestalt 

der Pyramidenbahnen bedingt durch das Verhalten der Kleinhirn- 

bahnen in dieser Gegend. Letztere stoßen nämlich nach rückwärts 

nunmehr ganz an die RoLanpo’sche Substanz und sind von mehr ge- 

drungener Gestalt. Die Pyramidenbündel werden nun zufolge der 

plumperen Kleinhirnbahnen mehr nach vorn gedrängt und nehmen 

einen annähernd quadratischen Querschnitt an. Die Verflechtung ihrer 

Elemente mit den benachbarten Fasern tritt hier noch auffallender in 

die Erscheinung. 
Im Lumbaltheil (Fig. 9) ziehen sich die stark reduzierten Pyra- 

midenbahnen allmählich ganz in den Winkel zwischen RoLAnno’scher 
Formation und Peripherie des Rückenmarkes zurück; die Kleinhirn- 
bahn verschwand hier bereits. Sie sind von dreieckiger Gestalt mit 

äußerer Basis. 
Hinsichtlich der Zeit, wann die Pyramiden im Rückenmarke des 

Kaninchens myelinhaltig werden, vermag ich vorläufig nichts Sicheres 
anzugeben. Im Rückenmark 5-tägiger Mäuse fand ich bereits inner- 
halb der grauen Substanz viele markhaltige Fasern, allein die Pyra- 

midenbahnen erschienen noch völlig marklos. 
Die Pyramidenbündel machen in der Mitte des Halsteiles 5,3°/, 

des Rückenmarksquerschnittes aus. Über ihre Abnahme von oben 
nach unten konnte ich zufolge ihrer undeutlichen Grenzen keine 

Messungen anstellen. 

IV. Katze. 

Im Gegensatz zu dem soeben abgehandelten Tiere erscheinen die 
Pyramidenbahnen der Katze nach allen Seiten hin ungemein scharf 

abgegrenzt, daher sie sich auch auf recht deutliche Weise erforschen 

lassen. Als Objekt der Untersuchung empfehlen sich so gut Föten 
wie neugeborene Tiere oder solche aus den ersten Tagen des extra- 

uterinen Lebens. | 
Als Grundlage der nachfolgenden Beschreibung diente das Rücken- 

mark eines Katzenfötus aus der letzten Zeit der Trächtigkeit. 

Die weiße Substanz ist um diese Zeit im ganzen und großen 

schon als markhaltig zu bezeichnen, obwohl der Grad ihrer Myelin- 
haltigkeit dem definitiven Verhalten noch nicht gleichkommt. Sogar die 

Gorr’schen Stränge färben sich dunkel, allerdings noch in etwas 
hellerer Nuance als ihre Umgebung. Nur die Pyramidenbündel zeichnen 
sich durch absolute Marklosigkeit aus; schon makroskopisch erkennt 

man sie auf den nach WEIGERT gefärbten Schnitten als helle, in der 

hinteren Hälfte der Seitenstränge befindliche Punkte. Die Nerven- 

fasern der grauen Substanz sind indes zum guten Teil noch marklos; 
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bloß einige Elemente der Vorderwurzeln, sowie der vorderen Kommissur 
treten als schwarze Fäden auf der hellen Grundlage hervor. Auf- 
fallend ist, daß die in der weißen Substanz verlaufenden Stücke der 

Hinterwurzeln bereits mit Markscheiden ausgestattet sind, während 
ihre Fortsetzungen in die graue Substanz hinein derselben noch ent- 

behren. 

Die Pyramidenbündel der Maus sind im Vergleich zu Maus, Meer- 
schweinchen, Kaninchen von erheblicher Entwickelung, kreuzen sich 
total und verlaufen in den Seitensträngen ungefähr in derselben 

Lagerung wie die seitlichen Pyramidenbahnen des Menschen. 

Fig 10. Fig. 11. Fig. 12. 

Im Halsteile (Fig. 10) machen die Bündel einen sehr bedeutenden 
Teil der Seitenstränge aus; sie sind im Querschnitt von elliptischer 
Form mit sagittaler Längsachse. Nach hinten stoßen sie an die 
Formatio Rolandica, seitlich reichen sie indes nicht bis an die Seiten- 

strangperipherie heran, indem sie hier von der saumartigen, schon 

beinahe ganz markhaltigen Kleinhirnbahn überzogen werden. Auch 

in medialer Richtung treten sie mit der grauen Substanz nicht in un- 
mittelbare Berührung, da sie von derselben durch eine schmale Schicht 
lose gefügter, aus sehr feinen Fasern bestehender Längsbündel (Grenz- 

schicht) geschieden werden. Nach vorn grenzen sie an die mark- 

haltigen Grundbündel der Seitenstränge und reichen bis zu einer 

Querlinie, die durch die Spitzen der beiden Seitenhörner gezogen 

wird. Ihr hinterer Abschnitt ist von Fasern des Nervus XI. durchsetzt. 
Im Brustteil (Fig. 11) lassen die Bahnen eine bedeutende Ab- 

nahme erkennen, zugleich unterliegt die Gestalt ihres Querschnittes 
einer Veränderung, insofern als dieselbe nun mehr rundlich und von 

vorn nach hinten etwas abgeplattet erscheint. Die Erklärung hierfür 
findet man in dem hier erfolgten Zurücktreten der grauen Substanz, 

wodurch die Pyramidenbündel nunmehr zu gleichmäßiger Ausbreitung 

in den breit gewordenen Seitensträngen Raum gewinnen. Nach hinten 
stehen sie mit der RorAnno’schen Formation in Berührung, seitwärs 
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und medianwärts erstrecken sie sich indes nicht bis zur Peripherie 

bez. grauen Substanz, indem sie von jener durch die noch vorhandene 

Kleinhirnbahn, von dieser durch die schmale Grenzschicht abgesondert 

werden. 

Im Bereich der Lendenanschwellung (Fig. 12) findet man sie noch 

stärker reduziert. Ihre hier zur Beobachtung kommende Querschnitt- 
form ist bedingt teils durch ihre Reduktion, teils durch den Mangel 
einer Kleinhirnbahn. Sie reichen nunmehr bis zur Peripherie und 

zeigen die Gestalt eines in querer Richtung abgeplatteten Viereckes. 

Auch medianwärts fliefen sie mit der grauen Substanz beinahe völlig 
zusammen, bloß spärliche, zerstreute Längsfasern drängen sich zwischen 
die beiden ungefärbten Gebiete. 

Nach unten, gegen das untere Ende des Rückenmarkes beobachtet 
man eine weitere Verminderung der Bahnen und zugleich eine Ände- 

rung ihrer Gestalt, indem sie nun von dreieckigem Querschnitt er- 
scheinen mit nach außen gewandter Basis. 

Der Anteil der Pyramidenbahnen am Querschnitt des Rücken- 

markes beträgt in der mittleren Höhe des Halsteiles 7,76°/,. 

Die Verhältnisse ihrer Abnahme von oben nach unten ergeben 
sich aus folgenden Zahlen: 

Unmittelbar unterhalb der Dekussation 100 
Mitte des Halsteiles 60 
Mitte des Brustteiles 42 
Mitte des Lendenteiles 33. 

Am 7. Tage sind die Pyramidenbündel längs des ganzen Rücken- 
markes noch marklos und grenzen sich gegen die andern nunmehr 

vollständig myelinhaltigen Teile des Markmantels noch deutlicher ab. 

— Am 15. Tage erkennt man die ersten Phasen der Markentwicke- 

lung in denselben, doch findet der Prozeß jedenfalls in einer späteren 
Periode seinen Abschluß. 

V. Schlußbemerkungen. 

Bei allen von mir untersuchten Tieren fand ich die Pyramiden- 

bahnen von bedeutend schwächerer Entwickelung als beim Menschen. 
Ein gleiches Resultat ergaben die auf breiterer Grundlage angestellten 

Untersuchungen Spirzka’s. Obwohl nun zu einem kategorischen Aus- 
spruch das bisher bearbeitete Material unzureichend erscheint, so wird 

man doch mit Hinblick auf die bisherigen Ermittelungen jenem Satze 

einige Wahrscheinlichkeit nicht absprechen können, daß die Pyramiden- 
bahnen den Höhepunkt ihrer Entwickelung bei dem Menschen erreichen. 

Zur Ermöglichung eines Vergleiches maß ich in derselben Weise, 

wie ich es bei den abgehandelten Tieren gethan, den Querschnitt des 
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menschlichen Riickenmarkes in der Mitte des Halsteiles, dann die 
Querschnittssumme der Pyramidenbahnen an derselben Stelle. Ich 
benützte hierzu das Rückenmark eines 36 cm langen Fötus, in 
welchem sich die marklosen Pyramidenbündel von den übrigen bereits 
markweißen Teilen der weißen Substanz ziemlich scharf sonderten. 
Als Resultat ergab sich die Prozentzahl 11,87. 

Wenn wir nun diese Zahl mit den oben mitgeteilten zusammen- 
stellen, so erhalten wir folgende Reihe: 

Maus 1,14 
Meerschweinchen 3 
Kaninchen 5,3 
Katze 7,76 
Mensch TION 

Eine Erscheinung von Interesse ist die differente Lagerung der 

Pyramidenbahnen bei verschiedenen Tieren. Bei Maus, Ratte (SPITZKA), 

Meerschweinchen laufen sie in den Hintersträngen, bei Kaninchen, 

Katzen, anderen Carnivoren (SPITZKA) in den Seitensträngen, beim 

Menschen zum Teil in letzteren, zum Teil in den Vordersträngen. 
Vielleicht werden ausgedehntere Untersuchungen ergeben, daß in der 

Reihe der Säugetiere von niederen Formen zu höheren allmählich eine 

Ablenkung der Pyramidenbahnen aus den Hintersträngen in die Seiten- 

stränge und Vorderstränge stattfindet. Die vorliegenden — allerdings 

bloß auf wenige Tiere sich beziehenden — Untersuchungen scheinen 
hierfür zu sprechen. Es wäre von Interesse, die Affen, als die dem 

Menschen am nächsten stehenden Tiere, auf diese Verhältnisse zu 

untersuchen. 

Daß wir auch beim Menschen nicht einem definitiven Verhalten 

gegenüberstehen, dürfte aus der Variabilität erhellen, die die Pyra- 

midenbahnen in ihrer Verteilung auf Vorder- und Seitenstrang erkennen 
lassen, und die ein Zeugnis davon ablegt, daß dieselben sich noch auf 

dem Wege einer phylogenetischen Veränderung befinden. 

Der Umstand, daß die Pyramidenbahnen bei allen von mir unter- 
suchten Tieren einer vollständigen Kreuzung unterliegen, legt uns den 

Gedanken nahe, es sei die Semidekussation beim Menschen ebenfalls 

nur eine scheinbare, indem sich die Elemente der Pyramidenvorderstrang- 

bahnen nachträglich doch kreuzen. Dieser Annahme begegnet man 

schon bei manchen der neuern Autoren. 

Zwar giebt es eine Kreuzung im Centralnervensystem (Chiasma), 

welche, wie dies nunmehr über allen Zweifel erhoben, bei verschiedenen 

Tieren wesentliche Differenzen erkennen läßt, indem sie bei einigen 

(Fische, Amphibien, Reptilien, Taube, Eule, Maus und Meerschweinchen) 

eine totale, bei anderen (Kaninchen, Hund; Katze, Mensch) eine un- 
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vollkommene ist!), und die dagegen zu sprechen scheint, daß man 
aus den Verhältnissen, die solche Dekussationen bei Tieren darbieten, 
auf ein analoges Verhalten beim Menschen schließen dürfe (in ähn- 
lichem Sinne hat sich auch Frecnsie ?) ausgesprochen) — allein bei 

der in Rede stehenden Annahme kommen die Befunde der ver- 

gleichenden Anatomie nicht als einzige Grundlage in Betracht, in 

welcher Eigenschaft sie in der That unzureichend wären, sondern sie 
stützen eine Annahme, die durch eine andere Thatsache begründet wird. 
Diese besteht in der von Frecasıq 3) einläßlich geschilderten Varia- 

bilität in der Verteilung der Elemente der Pyramiden auf Vorder- 
strang und Seitenstrangbahn. Da in 15°/, der Fälle Pyramidenvorder- 
strangbahnen ganz fehlen, so müßte man da — falls man an einer wirk- 
lichen Semidekussation festhalten wollte — für einen Teil der Individuen 

eine jedenfalls nicht unbedeutende physiologische Sonderstellung zu- 

geben, wie sie sich bezüglich keines anderen Teiles des Organismus 

findet. 
Auf Grund dieser Erwägungen glaube ich mich für die An- 

nahme einer nachträglichen Kreuzung der Pyramidenvorderstrang- 

bahnen, mithin also für eine totale Pyramidenkreuzung aussprechen 

zu müssen. 

Nachdruck verboten. 

Three cases of malformations connected with the face. 

By Bertram C. A. Wınoee, M. A, M. D. 

Professor of anatomy in the Queens College, Birmingham 

With 5 figures. 

The three following cases of malformations different in nature, 

but belonging to the same region have recently come under my notice 
and from certain unusual points connected with each, are, I think, 
worthy of being placed on record. 

1) Dr. J. Sısee£ und Dr. F. Münzer, Beiträge zur Kenntnis der 

Sehnervenkreuzung. Denkschriften der math.-nat. Klasse der kais. Akademie 
der Wissensch., Bd. LY. 

2) Fiecusic, 0. c. p. 289. 
3) Frecustc, o. c. p. 270 sq. 
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Case I. Bifid. nose (figs. 1 and 2). This case came under the 

care of my friend and colleague Professor BarLıng to whom I am 

indebted for an opportu- 

nity of examining it. The 
appearances presented by 

the girl, aged 5, are well 

shown in fig. 1. Looked 

at from the front the 

nose appeared to be im- 

perfectly divided into two 

portions by a longitudinal 

furrow passing down the 

centre. When the head 

was raised so that the apertures of the nostrils became visible, the 

cause of the appearance was at once made evident. 

There were four nostrils, two (fig. 2a) placed on either side of 

the septum, and two (b, b) placed laterally. The former were much 

smaller than the latter, and were blind non-functional pits about 

1,0 cm indepth. The larger pair were the two functional nostrils and 

presented nothing remarkable. The only other evidence of duplicity 

about the face was the presence of two fraenula for the upper lip. The 

case is evidently one of incomplete division of the nose into two 

noses, each consisting of one perfect and functional and one small 

and non-functional nostril. Under these circumstances it should be 

placed in the division Diprosopus and is, I believe, the slightest 

degree of that form of duplicity which has been placed on record. 

I have not been able to find in any of the systematic works on Tera- 

tology or in the literature of that subject an account of any similar 

or identical case. 
Case Il. An unusual form of cleft palate (fig. 3). The 

still-born fcetus next to be described was sent to me by my former pupil 

Dr. Buurron. It was of the female sex and about the 8% month of intra- 

uterine development. There were various evidence of malformation be- 

sides those with which I am more particularly concerned. There 

How Bell 
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was deficiency of digits both on hands and feet and the latter were 
bound together by a connecting band of skin. The thighs and legs were 
included for the most part in the same folds of skin and bent upon 
the abdomen. As regards the face, the nose was very scunted, appearing 

as little more than a pair of apertures on the face. Beneath it was 
a prominence which was subsequently found to be caused by the pre- 

maxillary bones. The lips were united by three bands of skin between 

which small aperture led into the cavity of the mouth. The left eye 
was smaller than the right. There was no fissure in the soft parts 
of the face. On opening the lips and removing the inferior maxilla 
so as to examine the cavity of the mouth, the first thing noticed was 

that there were no posterior nares. In fact at the back of the pharynx 
there was nothing to be 

seen but a pair of slit-like 
openings, one on either 

side, which on examination 

proved to be the orifices 
of the Eustachian tubes. 
On the right side at the 

front of the mouth was an 

oval opening in the roof, 
leading through the alveolar 

border anteriorly. In the 

centre of this opening and 

running longitudinally in an 

antero-posterior direction was an edge of bone covered with mucous 

membrane, which I as first took for the vomer; on dissection, however, 

it turned out to be the right middle turbinated bone. 

The soft parts were there carefully removed and the appearances 
presented by the bones are represented in fig. 3. In the middle line 
in front are the two premaxille (s) pulled very much over to the left 

side, especially posteriorly. The right bone is much smaller than the 
left and only contains one incisor socket, its fellow having two. Behind 
the premaxillz are the two quite separate halves of the vomer (c, ce) 
abutting posteriorly on the sphenoid. The perpendicular plate of the 

ethmoid is of course unossified. Both the superior maxille, but especially 

the right present a great deficiency of development in connection with 

their palatine portions (p, p). That of the right, in fact is a mere 

fringe to the alveolar portion. The palate bones (f, f) are also deficient 
in the same part. That of the right has a small palatine portion which 
is a continuation of the same process of the superior maxilla. That 
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of the left has little if any representative of that portion. In the 

cleft of the palate can be seen the inferior and middle turbinated bones 
of the right side (d, e) and behind the palate bones, the pterygoids (g, g). 

It may be noted in connection with this case that the cleft in the 

palate and the absence of posterior nares, seem both to be due to the 

ill-development of the palatine processes of the superior maxillary 
and palatine bones. On the left side these bones are forced up against 
the vomer so as to completely close up the posterior narial opening 

of that side. On the right the almost complete absence of palatine 
processes has prevented the formation of any true posterior opening 

on that side. 

The condition of the premaxillary bones is interesting when con- 
sidered in connection with the opinions published in this journal 

and elsewhere by ALBRECHT, Bionpr and others on the subject of the 

development of that bone. Whilst its condition in the specimen under 

consideration does not afford a corroboration of either view, it is cer- 

tainly suggestive to find it so much smaller and less well provided 

with incisor sockets on the side where the cleft exists and where it 
has therefore not come in contact with the superior maxilla. I have 

carefully examined the anterior part of this bone without, however, 

succeeding in finding any cleft, or fissure which might indicate 

the existence of any additional portion of bone in that region. 

Case IH. Unilateral anophthalmus with bilateral 

auricular appendages (figs. 4 and 5). The infant presenting 

these abnormalities was shown to me by my friend Mr. PrIESTLEY 

SmirH. The child was a few weeks old and had no apparent eye.on 
the right side. It was difficult to see anything through the pal- 

pebral opening which was smaller than the left, though well-formed, 
Careful digital examination revealed the presence of small body in 
the right orbit of a rounded shape, which may have been an excessively 
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small eye, or possibly some cyst or nodule of embryonic tissues re- 

presenting that organ. In front of the auditory meatus on the right 

side was a small sessile rounded elevation (fig. 4 x) and in front of 

the left ear were three appendages with distinct stalks of much 

larger size. 

The coexistence of these on both sides with the single anophthal- 

mus or possibly extreme microphthalmus make this case worthy of 

record. 

Nachdruck verboten. 

Über eine neue Methode der Hämatoxylin-Färbung. 

Von Dr. N. Kuttscuirzxy, 

Prosektor der Histologie an der Universität zu Charkow. 

Vor kurzem habe ich eine neue Methode der Hämatoxylinfärbung 

der Präparate des Centralnervensystems gefunden, welche ganz die- 

selben Resultate wie die bekannte Weıgerr’sche Färbung giebt. Doch 

geht die jetzt von mir empfohlene Methode auf einem ganz anderen 

Wege vor sich. 

Ich teile dieselbe nur in kurzen Worten, ohne jede Kritik, mit, 

da sie nur einen Teil meiner Beobachtungen beziehungsweise der An- 

wendung des Hämatoxylins in der mikroskopischen Technik darstellt. 

Ich hoffe übrigens, meine Resultate in der nächsten Zukunft ausführ- 

lich mitteilen zu können. 
Die von mir angewendete Hämatoxylinlösung wird folgendermaßen 

verfertigt: man nimmt eine Mischung von 
20 cem einer gesättigten Lösung der Borsäure und 

80 ccm destillierten Wassers. 
Dazu gießt man 1 g Hämatoxylin, welches in einer kleinen Quantität 
Alkohol gelöst ist, wobei man eine gelbe Flüssigkeit erhält. Nach 

zwei oder drei Wochen wird dieselbe beträchtlich dunkler, indem sie 
eine gesättigte dunkelrote Farbe mit einer gelblichen Nuance in feinen 
Schichten annimmt. Im allgemeinen ist es nämlich wünschenswert, für 
die Färbung eine solche längst aufbewahrte Hämatoxylinlösung zu 
gebrauchen. Vor Anwendung wird diese Lösung mit einer 
kleinen Quantität Essigsäure (2—3 Tropfen auf einem 

Uhrgläschen) gesäuert. 
Die Stücke des Centralnervensystems müssen mit der MÜLLER- 

schen oder, weitaus besser, Errıckr’schen Flüssigkeit fixiert und in 
Colloidin eingebettet werden. Die Schnitte legt man in die eben er- 

_ wähnte gesäuerte Hämatoxylinlösung. Schon nach einer Viertelstunde 
kann man eine sehr charakteristische Färbung bemerken, nämlich — 
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die markhaltigen Nervenfasern färben sich blau oder 
dunkelviolett, alleanderen Elemente aber schwach gelb 

oder gelbrot. 
Nachdem die Präparate in der Hämatoxylinlösung laingexe Zeit 

(18—24 Stunden) sich befunden haben, färben sie sich sehr intensiv, 
behalten aber stets ihr charakteristisches Aussehen bei, d. h. blau 

oder violett werden ausschließlich die markhaltigen 

Nervenfasern gefärbt werden!). 
Wenn das Präparat bis zu dem gewünschten Grade gefärbt ist, 

wozu meiner Meinung nach verschiedene Zeit (einige Stunden bis 24) 

erforderlich ist, so wäscht man dasselbe in Alkohol und schließt es 

in Kanadabalsam ein. 

Sehr schöne Präparate kann man erhalten, wenn dieselben nach 
einer intensiven Färbung in eine gesättigte Lösung von Natrum oder 

Lithium carbon. auf 24 Stunden gelegt werden. In solchem Falle be- 

kommen die markhaltigen Nervenfasern eine sehr hübsche dunkelblaue 
Farbe, wobei alle anderen Elemente fast ungefärbt (schwach grau) 

erscheinen. 

Die Methode, welche ich jetzt empfehle, ist sehr einfach und be- 

quem. Die Färbung geht vor“unseren Augen ausschließlich in den 
markhaltigen Nervenfasern vor sich. Dieser Umstand hat meiner 

Meinung nach eine selir wichtige Bedeutung in der Technik der Fär- 
bung. Daher erlaube ich mir, zu glauben, daß die Forscher, welche 
sich mit dem Studium des Centralnervensystems beschäftigen, unter 

anderem die in Rede stehende Methode auch probieren wollen. 

Zum Schlusse muß ich hinzufügen, daß nicht nur die von mir 

oben beschriebene Hämatoxylinlösung, sondern auch jede andere Lösung 

(jedoch ohne Alaun) dem Anschein nach ähnliche Resultate giebt, 
wenn diese Lösung mit der Essigsäure gesäuert ist. Der letzte Umstand 

ist eine conditio sine qua non. 

Ein kleiner Nachtrag. Als meine Mitteilung schon in den 
Händen der Redaction war, habe ich folgende Hämatoxylinlösung 
hergestellt, welche ich jetzt, wie auch die obenerwähnte, mit demselben 
Erfolge anwende: 

2°/ ige Essigsäure 100 ce. 
Hämatoxylin, in einer kleinen Quantität Alkohol gelöst, 1 g. 

Die Resultate sind dieselben — markhaltige Nervenfasern erscheinen 
dunkelblau, alle andern Elemente fast ungefärbt (mit einer schwachen 
roten Nuance). 

1) Besonders hübsch und klar kann man es auf den Präparaten des 
Kleingehirns sehen, 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena, 

eo a 

— 
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Aufsätze. 

Nachdruck verboten. 

Über die Herkunft der Extremitäten- und Zungenmuskulatur 
bei Eidechsen. 

Von Dr. J. F. van Bremueten, Lehrer in Amsterdam. 

Mit einer Abbildung. 

In dem Stadium, wo die fiinfte Kiementaschen-Ausbuchtung sich 

eben gebildet hat, unterscheiden sich Ringschlangenembryonen yon gleich- 
altrigen Eidechsenembryonen u. a. dadurch, daß bei den ersteren keine 
Spur von vorderen Extremitätenstümmeln zu entdecken ist. Hinter der 
Schlundtaschengegend ist die Seitenwand der Leibeshöhle bei ihnen 

gleichmäßig dünn, während bei Eidechsen daselbst durch voluminöse 
Zellenmassen zwei seitliche Ausbuchtungen gebildet werden, welche den 

Baustoff für Skelett und Muskeln der Vorderbeine liefern. Auch in 

jüngeren Stadien habe ich bei Tropidonotusembryonen, welche ich der 
Freundlichkeit des Herrn Prof. C. K. Horrmann verdanke, keine Spuren 
einer Anlage der vorderen Extremitäten auffinden können. Ich muß 

hiermit also meine diesbezügliche vorläufige Mittheilung (Verslagen en 

mededeelingen d. kon. Ak. v. Wet. Zitting v. 30. Juni 1888) wider- 
rufen. Es hat sich herausgestellt, daß die jüngsten der wenigen mir 

damals zu Gebote stehenden Reptilienembryonen keine Schlangen- 
embryonen waren, für welche ich sie, durch eine Verwechslung der 

Etiquette, hielt, sondern Eidechsenembryone. Die nachträgliche Unter- 

suchung zahlreicher jüngerer Tropidonotusembryonen von zweifelloser 

Herkunft ergab den Irrthum: das Fehlen der Kopfhöhlen bei diesen 

Embryonen macht es möglich sie mit Sicherheit von gleichaltrigen 

Eidechsen zu unterscheiden. 

Die Figur stellt die Hals- und Hinterkopfgegend eines Eidechsen- 

embryos vor, von der rechten Seite gesehen, und zwar von einem 

Embryo mit fünf Kiementaschen. Die Beschreibung ist aber mit 
Hinsicht auf die Extremitäten auch für jüngere Stadien gültig, weil 

bei Eidechsen die Anlage der vorderen Extremitäten sich noch nicht 
geändert hat. Die Organe sind in ihrer gegenseitigen Lage einge- 
zeichnet, als wären die Haut und das Bindegewebe durchsichtig. Die 

Rekonstruktion ist nach einer Serie von Sagittalschnitten gemacht. 
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Einige wichtige Bildungen, die in diesem Stadium schon wieder ver- 

schwunden sind, z. B. die vorderen dorsalen Hypoglossuswurzeln in 

ihrem Zusammenhang mit dem Accessorius; und andere, die noch nicht 
zu unterscheiden sind, z. B. der Trochlearis, sind punktiert angegeben. 

Von den Myotomen ist nur der zellige Rand gezeichnet, so daß die 

Spinalganglien mit den daraus hervorgehenden Nerven sichtbar sind. 

Diese Darstellung beantwortet an das Bild, das ein Sagittalschnitt 

durch diese Gegend bietet. Mehrere Organe: die Venen, die Urnieren, 

die Muskelschläuche der Branchialbogen, die Sklerotome der Somite, 
das Auge, die Wand des Medullarkanals, das Herz, die Leber sind 

nicht dargestellt. 
In dem betreffenden Stadium und ebenso in jiingeren findet sich 

die erste Muskelplatte (Myotom) in einiger Entfernung hinter dem 

Ohrbläschen, gerade dorsal von der dritten Kiemenspalte. Vor der- 

selben beugt sich der Vagus nach außen und bauchwärts um, vereinigt 
mit dem Accessorius, der über eine Länge von sechs Somiten, in 

der Linie der dorsalen Spinalwurzeln, vom Rückenmarke entspringt. 

Von dieser ersten Muskelplatte ist aber am dorsalen Ende nur die 
aborale Hälfte gut ausgebildet; die orale ist zwar dagewesen, aber 

verkümmert, wie jüngere Stadien, mit bloß drei Kiemenspalten, beweisen, 
bei welchen die Platte noch vollständig entwickelt ist. 

Die erste Muskelplatte und desgleichen die vier folgenden wachsen 

nach der Bauchseite jede in einen Zellenstrang aus. Diese fünf Stränge 

convergieren nach unten und hinten und verschmelzen zu einem ein- 

zigen Strang, der sich um den aboralen Winkel der Kiementaschen- 

gegend umbiegt und der ventralen Seite derselben entlang, bis in die 

‘Unterkiefergegend zu veriolgen ist. Er liegt also in der Frorrep’schen 

„Schulterzungenleiste“ und bildet die Anlage der Zungenmuskulatur, 

soweit diese von den Rumpfmyotomen herrührt. Neben dem Strang 

gesellt sich der Hypoglossus (siehe unten). 
Der Strang liegt ventralwärts von der tiefen Einbuchtung der 

Leibeswand, welche an der ventralen Seite der Kiementaschengegend, 

diese von der Pericardialgegend abgrenzt. An der Hinterwand der 

zweiten Kiementasche beugt sich der Strang median- und dorsalwärts 
um und endet in diesem Stadium rechts und links neben der Thyreoidea- 

Einstülpung, unterhalb des Anfangstheiles der vorderen zwei Aorta- 

bogen (spätere Carotis externa). In späteren Stadien findet man ihn 
weiter nach vorn, dorsal- und medianwärts gewachsen, wodurch er die 
Zungengegend erreicht. Dieses Wachstum ist in der Figur punktiert 
angegeben, ebenso wie die späteren Ausbreitungen des Stranges in 

die vordere Pericardialwand und rückwärts zur Extremitätenanlage. 
16 
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Auch das sechste und die nachfolgenden sieben Myotome (also 
bis zum dreizehnten) verschmälern sich ventralwärts zu Zellensträngen, 
aber diese beugen nicht nach vorne um; im Gegenteil, die vorderen 

zwei wenden sich schief aboralwärts und divergieren dadurch stark 
von dem ventralen Ausläufer der fünften Muskelplatte. Die übrigen 
Stränge verlaufen gerade ventralwärts, alle acht enden mit abgerun- 
detem, blindem Ende in einer unsegmentierten Zellenmasse. Diese hebt 
sich in den tingierten Präparaten durch ihre dunkle Färbung aus dem 
umliegenden embryonalen Bindegewebe hervor, die Zellenkerne liegen 
darin also dichter angehäuft. Die Masse nimmt das Innere einer 
Hervorwölbung der seitlichen Leibeswand ein, welche die Anlage der 
vorderen Extremität bildet. In der vorläufigen Mitteilung meiner 
Resultate (Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Weten- 
schappen te Amsterdam, Zitting van 30. Juni 1888) habe ich behauptet, 
daß die Epithelstränge der Myotome sich in die dichte Zellenmasse 
auflösen, was ich nachher als unrichtig erkannt habe. 

In dem abgebildeten Stadium ist die vordere Extremität bei Ei- 
dechsen schon zu einem beträchtlich hervorragenden Leibesanhang 
ausgewachsen, der seitlich und dorsalwärts gerichtet ist, in der Figur 

aber, der Übersichtlichkeit wegen, ventralwärts umgebogen vorgestellt 
ist. In jüngeren Stadien bildet die Anlage nur eine leichte Ausbuch- 

tung der seitlichen Leibeswand. Horizontal- und Querschnitte be- 
weisen, daß sie dann nur wenige Zellenschichten dick ist. 

Die hier beschriebenen Zellenstränge an dem sechsten bis drei- 

zehnten Myotom sind wohl zu unterscheiden von den ventralen Ver- 
längerungen aller weiteren und auch dieser Myotome zur Bildung der 
ventralen Rumpfmuskulatur. An Präparaten von Eidechsen aus etwas 
älteren Entwicklungsstadien kann man dieses ventrale Auswachsen der 
Muskelplatten, medialwärts von den Extremitatenanlagen, sehr gut wahr- 

nehmen. 
Daß aus diesen Extremitätenknospen der Myotome die Muskulatur 

der Gliedmaßen entsteht, scheint mir nicht zweifelhaft; doch kann ich 
über die Art und Weise, wie dies geschieht, und über die Frage, ob 

alle oder nur die hinteren Knospen sich zu Muskeln umbilden, keine 

Auskunft geben, weil sehr bald nach ihrer Bildung die Knospen nicht 
mehr von den umliegenden Zellen zu unterscheiden sind. 

Ob eine Teilung der Knospen, wie sie Dourn bei Selachiern ent- 
deckt hat, stattfindet, konnte ich deshalb nicht erforschen. Sicher ist 
jedoch, daß jedes Myotom bei Eidechsen nur einen Ausläufer bildet, 

nicht zwei, wie bei Selachiern. 
Dieselben knospenförmigen Auswüchse, wie sie an dem 6. bis 
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13. Myotom vorkommen, sah ich auch an dem 27. oder 28. bis 31. 
oder 32. Sie bilden hier wohl die Anlage der Muskulatur für die 
hinteren Extremitäten. Die Unsicherkeit in der Zahlenbestimmung 
wird verursacht durch die Schwierigkeit, um Sagittalschnitte durch 
die Sacralgegend anzufertigen, wegen der Krümmung der Embryonen. 

An den zwischenliegenden Myotomen sah ich weder bleibend noch 
vorübergehend Bildungen auftreten, die mit den Extremitätenknospen 
gleichgestellt werden können. Nur die an die Extremitätenanlagen 
grenzenden Myotome verschmälern sich ventralwärts in einer Weise, 

welche an die Muskelknospenbildung erinnert. 
Ebenso wie die ventralen Ausläufer der vorderen fünf Myotome 

sich zu einem Strang zusammenfügen, machen es die zu ihnen ge- 
hörigen ventralen Nervenwurzeln. Der daraus hervorgehende Nerv ist 

der Hypoglossus; er begleitet den Muskelstrang an seiner vorderen 
Seite in seinem Verlaufe um die Kiementaschengegend bis zur Zungen- 
basis. In zwei Hinsichten aber zeigt der Hypoglossus Abweichungen 
in der Zahl seiner Wurzeln. Erstens gesellt sich sehr bald ein Zweig 
des zum sechsten Somit gehörigen Spinalnerven zum Hypoglossus- 
stamm; in dem abgebildeten Stadium ist dieser Zweig noch sehr lang, 

in älteren wird er relativ kürzer, und dann kommt auch vom 

siebenten Somit ein kurzer Verstärkungszweig. 
Zweitens finden sich bei jüngeren Stadien in der Gegend des 

ersten rudimentären Myotoms mehrere, bis zu drei ventralen Wurzel- 

fädchen, die sich bald mit der Wurzel des zweiten Somits vereinigen. 

Das hintere dieser vorderen Wurzelfädchen ist auch in etwas älteren 
Entwicklungsstadien noch anwesend, die zwei vorderen scheinen sich 
sehr bald rückzubilden. Die Vermutung liegt nahe, daß sie die rudi- 
mentären ventralen Nervenwurzeln repräsentieren von nicht mehr zur 

Entwicklung kommenden Somiten. 
An einigen Präparaten von jüngeren Stadien bekam ich den Ein- 

druck, daß diese zwei vorderen ventralen Wurzelfädchen die Hypo- 

glossuswurzeln nicht erreichten, sondern frei im embryonalen Binde- 

gewebe endeten, was mit ihrem rudimentären Charakter sehr gut im 

Einklang ist. Zählt man diese zwei vorderen Wurzelfädchen mit, so 

bildet sich der Hypoglossus in jüngeren Entwicklungsstadien aus sieben 

ventralen Wurzeln und in älteren aus sechs, weil dann die zwei 

vorderen geschwunden sind, dagegen aus dem Spinalnerven des sechsten 

Somites ein Verstärkungszweig hinzugewachsen ist. Von diesen sechs 

bleibenden Wurzeln gehören, wie wir gleich näher erörtern werden, 

die vier vorderen zum Hinterkopf, während die zwei hinteren Zweige 

von den vordersten Cervicalnerven sind. 
16* 
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. Die Auffassung des obenerwähnten dritten Wurzelfädchens als 

ventrale Nervenwurzel des vordersten Myotoms stützt sich auf seine 
Lage in der Reihe der Nervenwurzeln, nicht auf seine Beziehung zum 

Myotom, denn das Fädchen geht damit keine Verbindung ein und liegt 
etwas hinter ihm. 

Weil nun aber das orale Ende dieser Muskelplatte schon in 

jungen Stadien rudimentär wird, und die ganze Platte bald schwindet, 
so ist es wohl verständlich, daß die zu ihr gehörige Nervenwurzel 

sich dem Hypoglossus auf dem kürzesten Wege zugesellt. 
In dem Stadium mit vier Kiemenspalten sind die Spinalganglien 

bis zum sechsten Somit wohl entwickelt. Dieses besitzt ebenfalls ein 
Ganglion, das aber etwas schmäler ist als die vorhergehenden und 

später noch mehr hinter ihnen zurückbleibt. Am fünften Somit findet 

sich ein rudimentäres Ganglion, noch schmäler als das vorhergehende 
und während des embryonalen Lebens verschwindend. Auch am 

vierten und dritten Somit finden sich in jungen Stadien Andeutungen 
von dorsalen Wurzeln mit Nervenknoten in der Form von Zellen- 

klümpchen, welche mit den ventralen Spinalwurzeln in Verbindung 

standen, und in den jüngsten mir zu Gebote stehenden Embryonen, 

welche ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. C. K. HoFFMANN ver- 
danke, meine ich selbst beim zweiten Somit Spuren einer kleinen 
Zellengruppe in der Lage der Ganglien gesehen zu haben. Alle diese 

Spuren dorsaler Hypoglossuswurzeln schwinden sehr bald wieder. 

Gerade so weit, als die spinalen Ganglien nicht oder unvollständig 

entwickelt sind, nl. bis zum sechsten Somit, reicht die Wurzelreihe 
des Nervus accessorius aboralwärts. Sie liegt in der Linie der dor- 

salen Spinalwurzeln und besteht in den jüngeren Stadien aus einem 

zellenreichen Strang, welcher der Wand des Medullarkanals unmittel- 

bar aufliegt und einen Teil der Nervenleiste (crista neuralis) repräsen- 
tiert. Dieser Strang hängt mit dem dorsalen Ende des Ganglions am 
sechsten Somit zusammen und ebenso mit jenem des fünften. Auch 

die Zeilenkliimpchen des vierten, dritten und zweiten Somits stehen 

mit dem Strang in Zusammenhang. An einigen Präparaten war deut- 

lich zu sehen, wie die Nervenleiste sich zur Abgabe dieser rudimen- 

tären Ganglien bei jedem Somit nach unten ausbog, wie VAN WIJHE 

dies in seiner Abhandlung: „Über die Mesodermsegmente und die 
Entwicklung der Nerven des Selachierkopfes“ (Verhandelingen der 
Kon. Ak. v. Wetensch. te Amsterdam 1882) in Fig. 43 seiner Taf. V 
abbildet. Diese Beobachtung stimmt also vollkommen mit CHIARUGT’S 

Beschreibung in Bd. IV Heft 1 dieser Zeitschrift: „Tutti questi rudi- 
menti di gangli e di radici dorsali sono in intima connessione coll’ 
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accessorio.“ Nur erwähnt Curarugı bloß zwei solcher rudimentären 
Wurzeln in der Oceipitalgegend, während ich in den jüngsten Stadien, 

wo sie wahrzunehmen sind, deren drei gesehen habe. 
Auf der Höhe des sich rückbildenden oralen Teils des ersten 

Myotoms beugt sich der Accessoriusstrang nach außen um und wendet 

sich ventralwärts. Dabei vereinigt er sich mit dem Vagus, oder besser 
gesagt: Accessorius und Vagus sind ein Nerv, der von der Nervenleiste 
am Hinterhirn entspringt, über die ganze Länge vom sechsten Somit 

bis zur Ursprungsstelle des Glossopharyngeus. In späteren Stadien 
entspringt der Accessorio-Vagus mit mehreren diskreten Wurzelbündeln, 

von denen der vordere über eine ziemlich bedeutende Länge selbständig 
bleibt. Alle Bündel enthalten Ganglienzellen in ihrem dorsalen Teil. 

In allen diesen Beziehungen stimmen meine Beobachtungen mit Horr- 
MANN’S Beschreibung vollständig überein. 

Was die zwei Verbindungsstränge angeht, die HOFFMANN zwischen 

Vagus und Glossopharyngeus beschreibt, so ist der dorsale nichts 
anderes als die Fortsetzung der Crista neuralis nach vorn bis zum 

Ganglion radieis des Glossopharyngeus. In nur etwas älteren Stadien 

konnte ich ihn nicht mehr auffinden, muß also annehmen, daß es sich 

sehr bald rückbildet. 
Ob der mehr ventrale Verbindungsnery zwischen dem Stamm des 

Vagus und dem Ganglion petrosum des Glossopharyngeus wirklich in 

älteren Stadien selbständig vorkommt, wie HOFFMANN beschreibt und 

abbildet, ist mir zweifelhaft geblieben. Jedenfalls aber ist er in dem 

hier abgebildeten Stadium nicht vorhanden. 

Der Vagus-Accessoriusstamm verläuft nach der dorsalen Seite der 

dritten, vierten und fünften Kiementasche und schwillt hier zu dem 

mächtigen Ganglion nodosum an, woran man in jüngeren Stadien 

deutlich eine Zusammensetzung aus drei diskreten Zellengruppen wahr- 

nehmen kann, wie auch Cararucı erwähnt. Jede dieser Gruppen 

steht mit der dorsalen Wand einer Kiementasche in Zusammenhang. 
Eine ähnliche Verbindung findet man zwischen dem Ganglion petrosum 
des Glossopharyngeus und der zweiten Kiementasche und zwischen 

dem Ganglion geniculi des Facialis und der Tubawand. 
Neben jeder der acht Myotomknospen verläuft von dem zugehörigen 

Spinalnerven ein Nervenstrang in die Extremitätenanlage hinein. Diese 
Nerven hangen durch eine Kommissur zusammen, welche in derselben 

transversalen Ebene liegt als der Grenzstrang des Sympathicus, aber 
weiter lateralwärts als dieser. Von diesen acht Nerven sind die drei 

vorderen dünner als die anderen; untersucht man etwas ältere Ent- 

wicklungsstadien, so findet man nur die fünf hinteren Nerven in die 
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Extremitätenanlage eingewachsen, während die drei vorderen sich in 
die seitliche Halsgegend verbreitet haben. Es ist deshalb wahrschein- 
lich, daß auch von den acht Muskelknospen nur die fünf hinteren sich 
zu eigentlichen Gliedmalenmuskeln ausbilden. 

In den nämlichen älteren Stadien sieht man, daß der aus den 

vorderen fünf Somiten hervorgegangene Muskelstrang (FRORIEP’S Zungen- 
leiste) mit der Muskelanlage in der Gliedmaßenverdickung in Verbin- 
dung getreten ist durch einen Strang von Muskelfasern, der, wie ich 
glaube, aus der Zungenleiste nach hinten auswächst, in Begleitung 
vom Ramus descendens des Hypoglossus. Dieser Strang, der also eine 

sekundäre Verbindung zwischen Zungenleiste und Extremitätenan- 
lage herstellt, ist in der Abbildung punktiert angegeben. 

Zwischen allen Somiten, ausgenommen die vordersten, finden sich 
die aus der Aorta dorsalis entspringenden Interprotovertebralarterien. 
In dem Stadium mit fünf Kiementaschen trifft man die vorderste dieser 
Arterien zwischen dem vierten und fünften Somit, aber mehr oral- 
wärts finden sich noch Reste von zwei weiteren Interprotovertebral- 
arterien, die dann auch in jüngeren Entwicklungsstadien noch wegsam 
getroffen werden. Auf der Höhe der ventralen Medullarwand bilden 
die Interprotovertebralarterien quere Ausstülpungen nach vorn und 
hinten, die miteinander kommunizieren und also jederseits Längsarterien 
an der Basis des Medullarrohrs zustande bringen. Nach vorne zu 

setzen sich diese Längsarterien bis in den mittleren Schädelbalken 

fort, wo sie mit dem Vorderende der Carotis interna zusammenfließen, 
gerade dort, wo der Nervus oculomotorius mit zellenreicher Wurzel 
aus der ventralen Gehirnwand entspringt. 

Es erhebt sich jetzt die Frage, aus welchem der oben beschrie- 

benen Somiten der erste Halswirbel hervorgeht. Das beste Kriterium, 
das ich für die Bestimmung der Grenze zwischen Hinterkopf und 
Halswirbelsäule gefunden habe, ist der Zustand der Spinalganglien. 
In späteren Entwicklungsstadien findet man am ersten Cervicalnerven 
keinen Nervenknoten, und der des zweiten ist etwas kleiner als die 

folgenden. Übergangsstadien beweisen, daß der Wurzelstrang des 
Accessorius bis zu diesem ersten bleibenden Cervicalganglion heran- 
reicht, und daß die Ganglienzellenmasse, welche anfänglich beim fünften 

Somit vorkommt, sich bald wieder rückbildet. Daraus folgt, daß die 

Grenze zwischen Kopf und Hals zwischen dem vierten und fünften der 

oben beschriebenen Somiten zu suchen ist. 
Diese Bestimmung wird unterstützt durch das Verhalten der 

Arterien und Nerven. Die dritte Arteria interprotovertebralis nl., 

zwischen dem vierten und fünften Somit gelegen, bleibt erhalten bis 
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in älteren Stadien und giebt an ihrer Vorderseite den in die Schädel- 
höhle dringenden Teil der Arteria vertebralis ab. 

Den Hypoglossus sieht man in älteren Stadien entstehen aus der 
Vereinigung von drei oder vier Occipitalwurzeln mit Ästen der vor- 

deren zwei Cervicalnerven. Auch dieses kann in Einklang gebracht 
werden mit der Deutung des fünften Somits als Bildungsstelle des 
Atlas. 

Nach meiner Meinung kommen also bei Eidechsen- und Schlangen- 
embryonen vier präcervicale oder Occipitalsomite vor. Diese Behaup- 
tung stimmt mit den Angaben von vAN WIJHE (Zool. Anzeiger No. 237) 
und CHrarucı (l. c.) überein. Dagegen scheint sie auf den ersten 
Blick nicht in Einklang mit der Beschreibung, welche C. K. Horr- 
MANN von der Entwicklung des Hypoglossus giebt. Während er, auf 
S. 1910 von Bronn’s Reptilien, van Wısme’s Mitteilung, betreffend 

die Vierzahl der Occipitalsomite, wörtlich zitiert, sagt er auf S. 1958, 
nachdem er hervorgehoben, daß es drei präcervicale, spinalartige 

Hypoglossuswurzeln giebt: „Cranialwärts von diesem schwachen, vor- 

dersten präcervicalen Spinalnerven sind noch zwei in ihrer Aus- 

dehnung reduzierte Muskelplatten nachweisbar, von welchen die am 
meisten cranialwärts gelegene die schwächste ist, und mit ihrem cra- 
nialen Rande den caudalen Rand des Accessorio-Vagusursprunges 
umfaßt.“ Nach dieser Beobachtung kommen also bei Eidechsen fünf 

occipitale Muskelplatten vor. 
Betrachtet man die Fig. 1 der Taf. CLXI in Bronn’s Reptilien (von 

welcher Prof. Horrmann mir die Druckproben freundlichst zur Ver- 
fügung stellte), so sieht man, daß die vorderste Muskelplatte (5 o. m. p.) 

so überaus winzig ist, daß sie sehr leicht übersehen werden kann. 

Ich habe sie an keinem meiner Präparate auffinden können. Aus den 

Figuren geht aber hervor, daß Horrmann die Grenze zwischen Hinter- 
kopf und Halswirbelsäule zwischen dieselben Urwirbelplatten verlegt 
als van WIJHE, CHIARUGI und ich. 

In seiner Arbeit: „Über Anlagen von Sinnesorganen am Facialis, 

Glossopharyngeus und Vagus, über die genetische Stellung des Vagus 
zum Hypoglossus und über die Herkunft der Zungenmuskulatur“ hat 

Prof. FRORIEP zuerst darauf hingewiesen, daß die Zungenmuskulatur 
von hinten her, an der ventralen Seite der Kiementaschen entlang, in 
das Mundhöhlengebiet bis in den zweiten Kiemenbogen hineinwächst. 

Den dadurch gebildeten Wulst, auf der Grenze zwischen Schlund- 
taschengebiet und Pericardialhöhle, der von Prof. Hıs als „präbran- 

chiale Leiste“ und auch als „vordere Schulterleiste“ bezeichnet wird, 

nennt FRORIEP „Schulterzungenleiste“, und betrachtet er als die orale 
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Fortsetzung der Worrr’schen Extremitätenleiste, wie er dann auch 

das Material für die Zungenmuskeln als einen oralen Auswuchs der 

Extremitätenanlage betrachtet. Dieser letzteren Behauptung kann ich 
auf Grund der oben beschriebenen Beobachtungen nicht unbeschränkt 

beistimmen; meine Präparate lehren mich, daß (bei Reptilien wenigstens) 
in die Frorrep’sche Schulterzungenleiste, die zu einem Strang ver- 
einigten ventralen Verlängerungen der vorderen fünf Muskelplatten, 
oralwärts umbeugend, hineinwachsen. Dennoch findet sich sehr bald 
nachher ein Zusammenhang zwischen der Muskelanlage in dem Glied- 
maßenknopf und dem Muskelstrang in der Schulterzungenleiste, aber 

dieser bildet sich sekundär aus, wahrscheinlich als ein Auswuchs nach 

hinten von dem letztgenannten Strange, nachdem dieser seinen Zu- 

sammenhang mit den fünf Muskelplatten schon verloren hat. Die 

„Schulterzungenleiste“ ist also ursprünglich die Fortsetzung von FRORIEP’S 
Kopfnickerwulst, nicht die der Wonrr’schen Extremitätenleiste. Da- 
durch läßt sich auch erklären, daß die aus ihr entstehende Zungen- 

muskulatur vom Hypoglossus innerviert wird, weil dieser Nerv die 
ventralen Nervenwurzeln dieser Somite repräsentiert. 

Ich glaube in dem Obenstehenden dargethan zu haben, daß „eine 

Beziehung der vorderen Schulterleiste zur Zunge, wie sie FRORIEP 

statuirt“, wirklich besteht, wiewohl Prof. Hıs „sie nicht für annehm- 

bar“ hält (Anatomie menschlicher Embryonen II S. 282). Nur darin 

kann ich Hıs beistimmen, daß auch ich, wie oben gesagt, „eine Be- 

zeichnung der Präbranchialleiste (FRORIEP’s Schulterzungenleiste) als 
eine Verlängerung der Worrr’schen Leiste nicht für zutreffend halte“, 
aber aus ganz anderen Gründen als Hıs. Seine ganze Bekämpfung 
der Frortep’schen Angaben, wie sie auch in der Abhandlung: „Die 

morphologische Bedeutung der Kopfnerven“ vorkommt, halte ich für 
unberechtigt und glaube gegen sie noch hervorheben zu dürfen, daß 
sie sich auf Ansichten, nicht auf neue Beobachtungen stützt. Denn 

z. B. „Über die Herkunft der Zungenmuskulatur“ giebt His, in dem 

also überschriebenen Kapitel seiner Anatomie menschlicher Embryonen, 

keine Auskunft, insoweit es sich um den ersten Ursprung handelt, 

ebensowenig über die Anlage des Hinterkopfes. In allen seinen Ab- 
bildungen jüngerer Embryonen bezeichnet er das erste Somit als ersten 
Halswirbel. Nur von dem jüngsten Embryo B, der nur zwei Kiemen- 
taschen und zwei Aortabogen besaß, sagt er Seite 117: „Mag man für 

die jüngsten Embryonen allenfalls annehmen, es seien die obersten 
zwei- bis drei Urwirbel noch nicht unterscheidbar gewesen, weil sie 

sich am Querschnitt nicht genügend charakterisiert haben, so ist doch 
sicher, daß bei jenen Embryonen die untere Grenze der Halswirbel- 
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säule bis unter das Niveau des Leberganges und bis in dasjenige 

des Nabelganges herabgereicht hat.“ Aber sonst ist er der Über- 
zeugung, daß: „sobald überhaupt die Urwirbel angelegt sind, man 

mit deren Hilfe nachzählen kann, wie weit die axiale Anlage des 
Halses sich erstreckt.‘“ Nun kommen aber, wie VAN WIJHE und FRORIEP 

bewiesen haben, in der Gegend des späteren Hinterkopfes mehrere Ur- 

wirbelanlagen vor, von welchen Hıs bei seinen menschlichen Embryonen 
doch wohl wenigstens die hinteren gesehen haben wird. Wahrschein- 
lich hat er also in den meisten Fällen den Anfang der Halswirbelsäule 
zu weit oralwärts genommen. Gerade bei den jüngeren Embryonen, 
wie der Embryo B, müssen die vorderen Somite, statt nicht unter- 
scheidbar gewesen zu sein, im Gegenteil bis sehr dicht an das Gehör- 
bläschen herangereicht haben, der ganzen Gegend entlang, worin der 
Hypoglossus aus den zu diesen Somiten gehörigen ventralen Spinal- 

wurzeln entsteht. Bei Säugetieren kommen, wie FRORIEP bewiesen 
hat, zu den zwei hinteren dieser ventralen Wurzeln noch dorsale mit 

rudimentären Ganglien, bei Hühnern dagegen sollten sie fehlen, werden 

aber von CHrarucı für die zwei hinteren oceipitalen Wurzeln als 
vorübergehende Bildungen erwähnt. Bei Reptilien haben, wie wir oben 
sahen, die Ganglien der Occipitalsomite ebenfalls nur eine schnell 
vorübergehende Existenz, so daß in dieser Hinsicht die Sauropsiden 
den Mammalia gegenüberstehen, welche letztere hierin wohl .den 
primitiveren Zustand repräsentieren. Dagegen sind die Reptilien wieder 

von den Vögeln verschieden, dadurch, daß bei ersteren die sämtlichen 

vier Oceipitalsegmente ursprünglich mit einer ventralen Nervenwurzel 

versehen sind, während bei den letzteren nur für die zwei hinteren 

solche Wurzeln vorkommen sollen. In dieser Hinsicht möchten wohl 

die Reptilien den ursprünglicheren Zustand repräsentieren. 

His bekämpft die Froriep’sche Auffassung des Hypoglossus als 

eines Komplexes vorderer, spinalartiger, ventraler Nervenwurzeln, 

indem er auf die Verwandtschaft des Hypoglossus zum Accessorius und 

Vagus hinweist. (Die morphologische Bedeutung der Kopfnerven, 
Seite 414.) Er hat aber dabei die Beziehung des Hypoglossus zu den 

Oceipitalsomiten, welche Somite er nicht selber wahrgenommen oder 

als solche erkannt hat (wie ich oben zu zeigen versuchte), keiner 
näheren Prüfung unterworfen. 

Wo nun die Reptilien uns zeigen, daß wirklich die Zungenmusku- 

latur aus den Myotomen dieser Occipitalsomite und des ersten Hals- 
somites nach vorn auswächst, und daß der Hypoglossus, der diese 
Muskeln innerviert, aus ventralen Nervenwurzeln entsteht, die zu 

diesen Somiten ganz dieselbe Lage haben als die ventralen Spinal- 
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wurzeln zu den übrigen Rumpfsomiten, da scheint mir doch die 

Verwandtschaft des Hypoglossus zu den Spinalnerven weit größer als 
die zu den Gehirnnerven und selbst durch das Ineinandergreifen der 

Ursprungsherde nicht erschüttert zu werden. Hıs selber hebt hervor, 
daß die Ursprungskerne des Hypoglossus in der ventral gelegenen 
Vorderhornkette, die der cerebralen Wurzelbündel des Accessorius und 

der motorischen Fasern des Vagus in der dorsalwärts davon gelegenen 

Seitenhornkette, also auf verschiedenem Niveau sich finden. 

Eine andere Frage ist es, ob der Hypoglossus wirklich in so 

scharfem Gegensatz steht zum Accessorius, als FRORIEP annehmen zu 
müssen meint, und ob nicht die ältere Auffassung van Wm:He’s, nach 

welcher der Accessorius die dorsalen Wurzeln des Hypoglossus reprä- 

sentiert, den Vorzug verdient. Der enge genetische Zusammenhang 
zwischen den rudimentären Hypoglossusganglien, welche unzweifelhaft 
spinalartige Ganglien sind, und dem aus der Crista neuralis hervor- 

gehenden Accessorius scheint mir mit FrorIEP’s Auffassung nicht gut 

in Einklang zu bringen. 
Mit Bezug auf die Figur, welche dieser Notiz zugefügt ist, mögen 

noch die folgenden Bemerkungen hier einen Platz finden. 
Was die Augenmuskelnerven und die von ihnen innervierten Kopf- 

somiten angeht, so kann ich in Hauptsachen der Beschreibung bei- 
stimmen, welche Horrmann in den letzterschienenen Lieferungen von 

Bronn’s Reptilien davon giebt. 
Den Oculomotorius sah ich mit breiter, zellenreicher Basis von der 

ventralen Wand des Mittelhirns entspringen und den Ramus ophthal- 
micus des Trigeminus an der Innenseite kreuzen. Den Verbindungs- 
faden mit dem Ramus ophthalmicus fand ich auch, er ist im abgebildeten 

Stadium noch äußerst dünn. 
Merkwürdig verschieden verhält sich das erste Kopfsomit bei 

Eidechsen und Schlangen in den nämlichen Entwicklungsstadien mit 
vier und fünf Kiementaschen. Während es nl. bei den ersteren einen 
großen Hohlraum enthält, ausgekleidet von einer Epithelschicht, fehlt 

dieser bei den letzteren vollständig und statt dessen findet sich eine 
dicht gedrängte, solide Zellenmasse. Der mediane Zusammenhang der 

beiden ersten Kopfhöhlen, den Horrmann bei Lacerta agilis entdeckt 

hat, ist bei Lacerta muralis in diesem Stadium wenigstens nicht vor- 

handen. 
Dorsal- und etwas aboralwärts vom ersten Kopfsomit liegt in den 

Stadien mit drei und vier Kiementaschen, eine solide Zellenmasse, die 
ich für das zweite Kopfsomit halte. In dem abgebildeten Stadium 
(mit fünf Kiementaschen) war aus diesem Zellenklumpen nach vorn 
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ein nicht scharf begrenzter Strang von spindelférmigen Zellen ausge- 
wachsen, der an den aboralen und dorsalen Seiten des ersten Kopf- 
somits entlang verlief, lateral vom Oculomotorius, aber mit seiner 

Spitze median vom Ramus ophthalmicus. Indem diese Spitze immer 
weiter oralwärts wächst, erreicht sie die dorsale Wand der Augenblase. 
Zu ihr sah ich, in etwas älteren Stadien, den Nervus trochlearis als 
einen äußerst dünnen, aber deutlichen Nervenfaser hinzutreten. Er 
entspringt, wie HOFFMANN angiebt, sehr hoch dorsalwärts an der Ein- 

schnürung der Medullarwand, auf der Grenze zwischen Mittel- und 
Hinterhirn. In jüngeren Stadien suchte ich ihn vergebens. 

Sehr deutlich ist in dem Unterkieferbogen der aus den Seiten- 
platten stammende Muskelschlauch zu sehen, an dessen vorderer und 
lateraler Seite der Ramus inframaxillaris Trigemini verläuft. Das 

dorsale Ende dieses Schlauchs reicht bis in die Gegend des zweiten 
Kopfsomits, aber liegt mehr lateralwärts, ein Zusammenhang zwischen 

beiden war nicht mehr aufzufinden. (Der Klarheit wegen habe ich die 
Muskelschläuche in den Kiemenbogen nicht abgebildet). 

Den Nervus abducens sah ich viel früher als den Trochlearis; er 

entspringt mit vielen feinen Wurzelfädchen (ich zählte bis 11) aus der 
ventralen Wand des Hinterhirns gerade unter dem Facialisganglion, 
ganz wie HoFFmann dies beschreibt. Er begiebt sich zu einer läng- 
lichen, soliden Masse von nicht mehr epithelial geordneten Zellen, die 

mit ihrem hinteren Ende über der ersten Kiementasche liegt, mit ihrem 

vorderen bis an die oben erwähnte Zellenmasse des zweiten Kopfsomits 

reicht. Die unvollständige Zweiteilung dieser Masse, welche HOFFMANN 

hervorhebt, glaube ich ebenso wahrgenommen zu haben. 

Trigeminus und Facialis fand ich, wie Horrmann sie beschreibt. 
Am Ramus frontalis des ersteren waren die Hautsinnesäste noch zu 
sehen. Der Ramus inframaxillaris ist in diesem Stadium sehr dick, 

der Ramus lingualis dagegen noch nicht zu unterscheiden. Dagegen 

ist die Chorda tympani, als Facialisast, schon im Stadium mit vier 
Kiementaschen zu erkennen, sie schlägt sich um die aborale und ven- 

trale Ecke der ersten Kiementasche oralwärts um, und erreicht damit 

den Unterkieferbogen. Dabei liegt sie sehr oberflächlich, denn die 
seitliche Ausbreitung der Kiemendarmhöhle, welche erste und zweite 
Kiementasche miteinander verbindet, streckt sich bis dicht unter der 

Haut aus. 
Der Ramus hyoideus liegt ebenfalls stark lateral, dicht unter der 

Haut und endet in der Zellenmasse des Muskelschlauchs im zweiten 
Kiemenbogen, welche Masse schon anfängt sich in Muskelfasern umzu- 

bilden. 
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Der Hauptstamm des Glossopharyngeus verläuft an der Hinter- 

wand der zweiten Kiementasche entlang und biegt sich ventral vom 

Pharynx nach der Mittellinie um, wobei er dorsal von der Carotis 
externa bleibt. Diese Arterie trennt ihn also daselbst noch von dem 

Hypoglossus, dem er sich im weiteren Verlaufe zur Zungenbasis 
anlegt. 

Am Vagus sah ich die von HorrmMann beschriebenen Hautverbin- 
dungen (processus sensorii) und die verschiedenen Zweige; die Rami 

praetrematici bestehen nur aus wenigen Fasern und sind deshalb nur 

an wenigen gliicklichen Schnitten aufzufinden. Vom aboralen Rande 
des Vagus-Accessoriusstammes auf der Strecke zwischen Ganglion 
jugulare und nodosum sah ich einen Nerven abgehen in ventral- 

aboraler Richtung, den ich fiir einen Muskelast des Accessorius halte; 

er tritt sehr dicht an den Stamm des Hypoglossus heran, ohne, wie 

ich glaube, sich mit ihm zu vereinigen. 
In dem abgebildeten Stadium reichen die ganglionären Anschwel- 

lungen des Sympathicusgrenzstranges bis unter das sechste Somit 
(zweiter Halswirbel), die darunter gelegene Anschwellung besteht aber 

bloß aus einigen "Zellen und verschwindet bald wieder, ebenso wie die 

unter dem dritten Halswirbel. Zur Spinalwurzel des fünften Somits 
schien mir in diesem Stadium ein dünner Verbindungsfaden vom 
Grenzstrang abzugehen. Auch zwischen den segmentalen Anschwel- 
lungen enthält der Grenzstrang viele Zellen. Später wird er faserig, 

während unter dem vierten Halswirbel sich das große Ganglion cervi- 
cale supremum ausbildet. 

Vom sechsten Somit an, schreitet der Grenzstrang als ein Faser- 

bündel oralwärts an die dorsale Wand der Aorta thoracica (Sammel- 

arterie der Aortabogen) entlang und erreicht das Ganglion petrosum des 

Glossopharyngeus. Etwas zuvor nimmt er eine Nervenbahn auf, die 

vom oralen Rand des Ganglion nodosum abgeht. Vom Ganglion 
petrosum weiter oralwärts umspinnt der Sympathicus die Carotis 
interna und gelangt zum ventralen Ende des Facialisganglion. Dieses 

reicht in jüngeren Stadien an die mediane Wand der ersten Kiemen- 

tasche entlang bis unmittelbar über den dorsalen Rand der Carotis 
interna herunter, und diese Stelle liegt gerade dorsalwärts von der 
rechtwinkligen Umbiegung der dorsalen Schlundwand, links und rechts 

von der Hypophysisausbuchtung. Aus diesem ventralen Ende des 

Facialisganglions geht ein Nerv hervor, der die dorsale Schlundwand 

begleitet, also am Processus supramaxillaris vorüber bis in die Nähe 
des Nasengrübchens ventral- und cranialwärts verläuft. Ich stimme 
HorrMann bei, daß dieser Nerv der Ramus palatinus des Facialis sein 
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muß. Er scheint mir keine unmittelbare Fortsetzung des Sympathicus 

zu sein, sondern ein selbständiger Facialiszweig, der Fasern aus dem 

Grenzstrang aufnimmt. 
Schon in diesem Stadium meine ich zwischen Ganglion petrosum und 

Geniculi noch. eine zweite, mehr dorsalwärts gelegene Verbindungs- 

bahn wahrgenommen zu haben. In späteren Stadien liegen Ganglion 
nodosum und petrosum sehr nahe beieinander, während außerdem an 
dieser Stelle der Vagus vom Hpypoglossus gekreuzt wird, und der 
Grenzstrang des Sympathicus zum Ganglion petrosum herantritt. 
Wegen dieser vielen Nervenbahnen, welche sich in so engem Bezirk 

kreuzen, ist es schwer, in den Schnitten jeden Nerven in seiner 

richtigen Bedeutung zu erkennen. Horrmann beschreibt in diesen 
älteren Stadien eine selbständige Verbindungsbahn zwischen Nervus 
vagus und Ganglion petrosum. Mir scheint es jedoch, daß eine solche 
nicht vorkommt, sondern daß der Sympathicus auf der Grenze zwischen 

erstem und zweitem Thymus-lobus sich in zwei Äste teilt. Der eine 
zieht der Aorta entlang cranialwärts zum Ganglion petrosum. Der 

andere verläuft etwas dorsalwärts, nimmt Faserbündel vom Ganglion 

nodosum und vielleicht auch vom Petrosum auf und schwingt sich 
dann über die Columella herüber zum Ganglion Geniculi des Facialis, 
wo er mit den ventralen Sympathicusbahnen, welche die Carotis interna 

begleiten, wieder zusammentrifft. 
Die embryonalen Verhältnisse bestärken mich also in der Meinung, 

die ich auf S. 124 meiner Arbeit: Beiträge zur Kenntniss der Hals- 
gegend bei Reptilien I, Anatomischer Theil (Bydragen tot de Dierkunde, 

uitgegeven door het K. Zoöl. Genootsch. Natura Artis Magistra) aus- 

gesprochen habe: „daß die Verbindungsäste zwischen Glossopharyngeus 

und Vagus, die FıscHer beschrieben hat, wohl sympathischer Natur 
sein werden.“ 

In dem hier beschriebenen Stadium bestehen noch sämtliche sechs 
Aortabogen; doch erreicht der vordere den dorsalen Sammelstamm 
nicht mehr. 

Der fünfte übertrifft jetzt an Mächtigkeit noch den sechsten, an 

welchem sich noch keine Pulmonalarterie als Seitenast angelegt findet. 
Wenn diese auftritt, so bildet sie die gerade Fortsetzung in aboraler 
Richtung vom hinteren Teil des Truncus arteriosus. 

An die vordere Gabelstelle des Truncus arteriosus sieht man das 
Hinterende der Thyreoidea-Ausstülpung heranreichen und schon durch 

eine vordere Schilddrüsenarterie versorgt werden. 

Die Stellen, an denen die Wand der Kiementaschen mit dem 

Ektoderm in Berührung tritt, habe ich schwarz angedeutet, ungeachtet 
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ob sie durchbrochen sind oder nicht. Der letztere Umstand scheint 
mir nicht die Bedeutung zu besitzen, welche His ihr zumißt, die vier 

vorderen Kiementaschen öffnen sich bei Eidechsen und Schlangen un- 
zweifelhaft nach außen, während kürzerer oder längerer Zeit, wie 

HoFFMAnN dies, mit Widerrufung seiner früheren Mitteilung, jetzt auch 

zugiebt. : 
Nach rückwärts von der Kiementaschengegend findet sich rechts 

und links von der Larynxanlage eine blindsackförmige Ausstülpung 

des Darmlumens, ein Recessus rétrobranchialis. Mit dem Fundus 

branchialis, den Hıs bei menschlichen Embryonen beschreibt, kann ich 
ihn nicht gleichwertig stellen, weil dieser oral vom hinteren Aorta- 

bogen, jener dagegen aboral davon liegt. 
Der Fundus branchialis bei Säugethierembryonen ist überhaupt 

nichts anderes als die hintere, vierte Kiementasche. 
Der unpaare Suprapericardialkörper, der bei Eidechsen aboral- 

wärts von der fünften Kiementasche aus der Pharynxwand herauswächst, 
ist in diesem Stadium noch nicht angelegt. 

Die Thymusanlagen zeigen sich als Erweiterungen am Gipfel der 

zweiten und dritten Kiementasche. 

Nachdruck verboten. 

Über einen seltenen Fall von Polydactylismus beim Pferde. 

Von Prof. Dr. med. univ. August von Mogjsisovics. 

Anfangs Februar dieses Jahres wurde mir ein kräftiges, etwa 

12jähriges ungarisches Bauernpferd zur Besichtigung vorgeführt, von 
dem es hieß, „es besäße interessanterweise Vorderfüße wie eine Kuh“. 

Diese Behauptung war zwar etwas kühn, jedoch ergab schon die äußere 

Inspektion des lebenden Tieres, an dessen beiden Vorderextremitäten 

eine enorme Entwickelung des medialen Griffelbeines, respektive einer 
frei neben dem Fesselbeine herabhängenden zweiten Zehe, deren Huf- 

glied einen mächtigen 9,5 cm langen, ca. 6 cm hohen und 5,2 cm 
breiten Hornschuh trug. Leider waren diese Hufe arg beschnitten, 

um dem Pferde das Gehen zu erleichtern und Selbstverletzungen des- 

selben hintanzuhalten. Daß sie „zeitweise fast bis zum Boden“ 

reichten, dann die Gestalt eines langen, schmalen „Stallhufes“ besaßen, 

erschien mir ganz zweifellos. 
Kurze Zeit nach der Besichtigung wurde das Pferd geschlachtet, 

ich erwarb für meine Lehrkanzel die rechte Extremität, die linke wurde 
von einem ehemaligen Hörer der Universität Halle, H. Baron JORDIS 
— irre ich nicht, für deren landwirtschaftliches Institut? — angekauft. 
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Die Untersuchung der mir nun vorliegenden, präparierten Extremi- 
tät ergiebt, daß das mediale Griffelbein, resp. Metacarpale II als 
20,7 cm langer, durchschnittlich 2 cm breiter Knochen vollkommen 

entwickelt ist (Metacarpale III, das sog. „Schienbein“ der Tierärzte, 

mißt hier 23,2 cm). Bis auf 12 cm Länge sind die Metacarp. II und 
III fest miteinander verwachsen, das untere (distale) Ende des ersteren 

steht in einer Länge von 8,7 cm frei ab und trägt die drei ausgebil- 

deten Phalangen (Fesselbein, Kron- und Hufbein). Alle Gelenke sind 
mehr oder weniger „normal“; zwischen dem Metacarpale II und der 
I. Phalange findet sich jedoch nur ein Sesambein !). 

Phalanx I mißt vorne 4,5 cm, seitlich 5 cm 
» dl. Bere 
ey HE:us 43: oe, OMe 

Ganz besonders interessant ist, daß dem Metacarpale II auch ein 

„Griffelbein“ anlagert, mit anderen Worten, daß ein Metacar- 

pale I auftritt und sich als 5,7 cm langer, oben 1,5 cm breiter 
Knochen, ganz conform (nur kürzer) dem lateralen Griffelbeine 
(Metacarp. IV), entwickelte. 

Es wäre sehr wichtig, den anatomischen Befund*von der linken 
Extremität zu kennen, der sich, soweit meine Untersuchung am lebenden 

Tiere erschließen ließ, wahrscheinlich übereinstimmend mit dem hier 

mitgeteilten erweisen dürfte Eine ausführlichere, durch Abbildungen 
erläuterte Beschreibung dieses für Anatomen, Zoologen und Paläonto- 

logen gewiß beachtenswerten Falles gedenke ich, unter Mitberücksich- 
tigung der einschlägigen Litteratur, in nächster Zeit zu geben. 

Graz, 8. April 1889. 

Personalia. 
Berlin. Dr. Rawrtz hat sich an hiesiger Universität als Privat- 

dozent für Anatomie habilitiert. 
Groningen. Dr. van Braıam-Houckerest, Professor der Anatomie, 

ist gestorben. 
Utrecht. Professor Donprrs ist gestorben. 

Während der Pariser Weltausstellung wird in Paris ein internatio- 
naler Kongrefs der Zoologen von Montag, den 5. bis Sonnabend, den 

10. August stattfinden. Eine besondere Abteilung dieses Kongresses wird 
sich mit vergleichender Anatomie und Histologie beschäftigen. Anmel- 
dungen sind an den Sekretär der Organisationskommission Dr. RAPHAEL 
BrancHARD, 32, Rue du Luxembourg, Paris, zu richten. 

1) Ein isolierbares Strahlbein. (Ein Sesamknochen zwischen Phalanx II 
und III ist nicht nachweisbar.) 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena, 
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1. Lehr- und Handbiicher. Bilderwerke. 

Ariza y Espejo, R., Escritos médicos. Tomo I: Literatura médica. — 
Histologia. — Laringologia. Tomo II: Laringologia. — Faringo- 
scopia. — Khinoscopia. — Tomo III: Otologia. Madrid, est. tip. de 
Enrique Teodoro, 1888. Libreria de M. Murillo. En 49, 3 tomos. 
pp. XXXVI—533—539—495, con grabados intercalados en el texto 
y el retrato del autor. 30 y 32 p. 

Calleja y Sanchez, Julian, y Oloriz, Federico, Nuevo compendio di 
anatomia descriptiva. 2. ed. 2 voll. Zaragoza, 1888. pp. 827; pp. 654. 
ae. 

*) Während meiner längeren, durch eine Studienreise nach England veranlaßten 
Abwesenheit von Jena sind in den Nummern 6—8 einige meist leicht erkennbare 
Versehen vorgekommen. Fehler in den Litteraturangaben sind überhaupt leider des- 
wegen unvermeidlich, weil nur ein relativ geringer Bruchteil der Arbeiten mir im 
Original zu Gesicht kommt. Indem ich solche meinerseits unkontrollierbaren Fehler 
zu entschuldigen bitte, ersuche ich gleichzeitig wiederholt die Herren, Verfasser, 
durch Übersendung eines Abdruckes ihrer Arbeiten zur Minderung dieses Übelstandes 
im allgemeinen Interesse möglichst beitragen zu wollen. 

Karl Bardeleben, 
17 
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Landois, L., Manuale di fisiologia dell’ uomo, inclusa l’istologia e l’ana- 

tomia comparata. Traduzione sull’ ultima edizione tedesca del dott. 

Baxtpvrno Boccı, con prefazione del prof. Gracomo Moxzscuorr. Parte I. 

Milano, stab. tip. dell’ antica casa, edit. dott. Francesco Vallardi, 1889. 
8° fig. pp. 555. (Biblioteca medica contemporanea.) 

Sanson, Andrés, Tratado de zootecnica; traduceion espaüola de la 

tercera edicién francesa, por FrrnanpEz Lörzrz Tuero. Madrid, imprenta 
y libreria de C. Bailly Bailliere, 1889. En 8°, 2tomos 8 y 9 p. 

Sappey, C., Trattato di anatomia descrittiva. Seconda edizione italiana 

sull’ ultima francese, riveduta dal prof. Grovannı Antoneızı. Volume I, 
Puntata 5. Milano, antica casa edit. dott. Francesco Vallardi, 1889. 
8° fig. p. 561—730, XII. (Biblioteca medica contemporanea.) 

Schenk, S. L., Elementi di istologia normale dell’ uomo per medici e 
studenti. Traduzione del dott. Acsırır Monti, con note originali di 

Camizto Gorter. Puntata 1. Milano, antica casa edit. dott. Francesco 

Vallardi, 1889. 8° fig. p. 1—48. (Biblioteca medica contemporanea.) 
Zune, Aug., Traité de microscopie médicale et pharmaceutique. Tome I. 

In-8°, pp. 136 avec 41 figures intercalées dans le texte. Bruxelles, 
impr. Avondstond; libr. Lamertin. Fr. 3. ; 

2. 

Annales des scie 

nant l’anatomie 

und Gesellschaftsschriften. 

elles. — Zoologie et Paléontologie, compre- 
logie, la classification et l’histoire naturelles 

des animaux, us la direction de M. A. Mitne Epwarps. 

Paris, G. Mass®M, 89, Année 58, 1889, Série VII, Tome VII, 

‚Dr. 1—2.: Aveo 7 es. 
Ecole pratique des hautes études. — Laboratoire d’histologie du 

Collége de France. Paris, G. Masson, éditeur. 8°. Travaux de l’année 

1888 publiées sous la direction de L. Ranvier avec la collaboration de 

M. L. Marasszz, de MM. W. Vienat, J. Darıer, et de M. E. SucHAR». 

Avec 9 planches lithographiees et figures dans le texte. 

Inhalt: Darrer, Les vaisseaux des valvules du cceur chez Yhomme 4 I’état nor- 

mal et 4 l'état pathologique. — Vıenar, Recherches sur le développement des 
éléments des couches corticales du cerveau et du cervelet chez homme et 
les mammiféres. — Vıcnar, Recherches sur le développement de la substance 

corticale du cerveau et du cervelet. — Darren, Contribution a l’etude de 
Vépithelium des glandes sudoripares. 

The Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological. 

Conducted by G. M. Humpuey, Sir Wittiam Turner, and J. G. Mc Ken- 

prick. London & Edinburgh, Williams & Norgate, 8°. Vol. XXIII, 

New Series Vol. III, Part III, April 1889. With Plates and Woodcuts. 

Inhalt: Rem, Relations between the Superficial Origins of the Spinal Nerves 
from the Spinal Cord and the Spinous Processes of the Vertebrae. — Wiırson, 
Abnormal Distribution of the Nerve to the Quadratus Femoris in Man, with 
Remarks on its Significance. — Sreursers, Some Points in the Anatomy of 
the Prostate. — Humeury, Observations on the Angle of the Neck of the 
Thigh-Bone. — Wmore, Origin of double Monstrosity. — SuureLpr, Contri- 
butions to the Comparative Osteology of arctic and sub-arctic Water-Birds. 
— Suorr, Minute Anatomy of the Vagus Nerve in Selachians, with Remarks 
on the Segmental Value of the Cranial Nerves. — Sournarn and Haycrars, 



Note on an amylolytic Ferment found in the Gastric Mucous Membrane of 
the Pig. — Anperson and Maxines, Experiments in Cranio-Topography. — 
Turner, Additional Observations on the Stomach in the Ziphioid and Delphin- 
oid Whales. — Humpury, Loose Bodies in Joints. — Crarkson and Ramy, 
Unusual Arrangement of the Psoas Muscle. — Proceedings of the Anatomical 
Society of Great Britain and Ireland. 

Journal of the Royal Microscopical Society; containing its Trans- 
actions and Proceedings, and a Summary of current Researches relating 
to Zoology and Botany, Microscopy, &c. Edited by Franx Crisp, and 
A. W. Bennett, Joun Mayatt, F. Jerrery Bett, R. G. Hess, and J. 
Arrtaur THomson. London and Edinburgh, Williams & Norgate, 8°. 
1889, Part II, April. 

The Quarterly Journal of Microscopical Science. Edited by E. Ray 

LankestER, with the co-operation of E. Krem, H. N. Mosrnry, and 
Apam Sepewick. With lithographical Plates and Engravings on Wood. 
London, J. & A. Churchill. New Series, Nr. CXVI (Vol. XXIX, 
Part 4), 1889. 

Inhalt: Lanxester, Contributions to the Knowledge of Amphioxus lanceolatus, 
Yarrett, — Bury, Studies in the Embryology of the Echinoderms. — Bucua- 
nan, On the ancestral Development of the Respiratory Organs in the Deca- 
podous Crustacea. 

Journal de l’anatomie et de la physiologie normales et pathologi- 

ques de P’homme et des animaux (fondé par CHartes Rozın), pu- 
blié par MM. Grorezs PoucHer et Marutas Duvat. Paris, ancienne 
librairie Germer Bailliére et Cie, Félix Alcan, éditeur. 8°. Année XXV, 
1889, Nr. 1, Janvier-Février. 

Inhalt (soweit anatomisch): PsısaLıx, Monstres eyelopes. — Méentn, Observations 
anatomiques et physiologiques sur les Glyciphagus cursor et spinipes. 

Journal de Micrographie. Histologie humaine et comparée. — Ana- 
tomie végétale. — Botanique. — Zoologie. — Baetériologie. — Appli- 
cations diverses du microscope. — Revue bi-mensuelle des travaux 
francais et étrangers publiée sous la direction du Dr. J. PrıLeran. 
Paris, bureaux du Journal, 17 Rue de Berne. 8°. Année XIII, 1889, 
Nr. 7, 10 Avril. 

Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ire- 

land, February 1889. Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series 
Vol. III, Part III, April 1889, 8. XI— XVII. 

Reports from the Laboratory of the Royal College of Physicians, 

Edinburgh. Edited by J. Barry Tuxe and G. Sıms Woopazan. Vol. I. 
Edinburgh and London. Young J, Pentland, 1889. SS. 212. 23 Taf. 8°, 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Aurens’ Giant Microscope. Illustrated. Journal of the Royal Microsco- 
pical Society, 1889, Part II, April, 8S. 273—274. 

Application of Electricity to Microscopy. (Discussion by W. J. Lewis, 
L. D. Me Intoso, and W. M. Sraman.) Proceedings of the American 
Society of Microscopy, Vol. X, 1888, 8S. 178—179. With 1 Fig. 

Beck, J. D., A beautiful and durable Cement for ringing Balsam Mounts. 
The Microscope, Vol. IX, 1889, 8. 18. 

17* 
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Binocular Dissecting Microscope. Journal of the Royal Microscopical 

Society, 1889, Part II, April, 8. 275. 

S.-Capranica, Sur quelques procédés de microphotographie (suite). Journal 

de Micrographie, Année XIII, 1889, Nr. 7. 

Cunningham, D. J., A new Method of Mounting the Spine. (Proceed- 

ings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland.) Journal 

of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. HI, Part III, April 1889, 

S. XII— XI. 
Detmers, H. J., American and European Microscopes. Proceedings of 

the American Society of Microscopy, Vol. X, 1888, 8. 149 —154. 

Ewell, M. D., American Objectives and Dr. Zutss’s Apochromatic Ob- 

jectives. The Microscope, Vol. IX, 1889, S. 30—31. 

Exposition universelle de microscopie, & Anvers, en 1890. Journal de 

Micrographie, Année XIII, 1889, Nr. 7. 

Farrer’s Rotating Object-holder. Illustrated. Journal of the Royal Micro- 

scope Society, 1889, Part II, April, 8. 276—277. 

Fell, G. E., Report of Committee on Micrometry. Proceedings of the 

American Society of Microscopy, Vol. X, 1888, S. 163—164. 

Freeborn, G. C., Notices of new Methods. VII. American Monthly 

Microscopical Journal, Vol. X, 1889, S. 24. 

Gray, W. M., Photomicrography. Queen’s Microscop. Bulletin, Vol. V, 

1888, 8. 21—22. 
Henrici, J. F., and Mellor, C. C., An old Microscope of the Culpeper 

Type. With 1 Fig. Proceedings of the American Society of Micro- 

scopy, Vol. X, 1888, S. 140—142. 

Kowalski, Mikrophotographie. (Protokoll der K. K. Gesellschaft der 

Arzte in Wien, Sitzung vom 12. April 1889.) Wiener klinische Wochen- 

schrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 16. 

Kultschitzky, N., Uber eine neue Methode der Hämatoxylin-Färbung. 

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 7, 8. 223— 224. 

Lehmann, O., Molekularphysik mit besonderer Berücksichtigung mikro- 

skopischer Untersuchungen, und Anleitung zu solchen, sowie einem 

Anhang über mikroskopische Analyse. Band II, Leipzig, 1889, SS. VI 

u. 697, mit 250 Abbildungen u. 5 Tafeln. 

Leıtz’s large Dissecting Microscope. lIllustrated. Journal of the Royal 

Microscopical Society, 1889, Part II, Apnil, 8. 275— 276. 

Mahoudeau, P.-G., Procédé pour eoller les coupes histologiques préparées 

& la paraffine. Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, Série III, 

Tome XI, Fase. 4, S. 591—594. 

Marktanner-Turneretscher, G., Appareil & microphotographies instan- 

tanées. Traduction de l’allemand, par E. Drveur. In-8°, pp. 11. Bruxel- 

les, impr. A. Manceaux. (Extrait du Bulletin des séances de la Société 

belge de microscopie. Séance du 27 octobre 1888.) 

Martinotti, Carlo, De la réaction des fibres élastiques avec l’emploi du 

nitrate d’argent. Rapports entre le tissu musculaire et le tissu élasti- 

que. Avec 2 planches. Archives italiennes de biologie, Année VI, 

1889, Tome XI, Fase. II, S. 253—271. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 1, 

8. 7.) 
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Praxen, Son, and Rayrmens’s Photomicrographis Apparatus. With 1 Fig. 

English Mechan., Vol. XLVIII, 1889, S. 369—370. 

Piersol, G. A., Continental Microscopes. Queen’s Microscop. Bulletin, 

Vol. V, 1888, S. 28—24. 

Poll, A., Note di microscopia. Rivista scient. industriale, Anno 1888, 

S. 137—144; S. 169—175; 8. 190. 

Royston-Pigott, G. W., The Anti-diffraction Micrometer. English Mechan., 

Vol. XLVILI, 1889, S. 389. With 1 Fig. 

Royston-Pigott, G. W., Microscopical Advances. XLIV. English Mechan., 

Vol. XLIX, 1889, 8. 21. With 5 Figs. 

Siebenmann, F., Über die Injektion der Knochenkanäle des Aquae- 

ductus vestibuli et cochleae mit Woon’schem Metall. (S. Kap. 11b.) 

J. Swrer and Son’s Photomicrographic Apparatus. Scientific News, Vol. II, 

1888, 8. 379. With 1 Fig. 
Ward, H., Notes sur les micrometres oculaires. Journal de Micrographie, 

Année XIII, 1889, Nr. 7. Avec illustr. 

Woodhead, G. Sims, Notes on the Equipment of the Laboratory. Reports 

from the Laboratory of the R. Coll. of Physic., Edinburgh, S. 3—24. 

19 Holzschn. im Text. 

Zeıss’s large Photomicrographic Apparatus. Illustrated. Journal of the 

Royal Microscopical Society, 1889, Part II, April, 8. 278—283. 

4. Allgemeines. 

Héger, Paul, La structure du corps humain et l’évolution. Conférence 

donnée le 5 décembre 1888. In-8°. pp. 32, Bruxelles, impr. F. Hayez; 

libr. Henri Lamertin. Fr. 1. 

His, Wilhelm, Über das menschliche Ohrläppchen und über den aus 

einer Verbildung desselben entnommenen Scumrpr’schen Beweis für die 

Übertragbarkeit erworbener Eigenschaften. Correspond.-Bl. d. Deutschen 

anthropol. Ges. 1889, Nr. 3, S. 17—19. 1 Holzschn. 

The Museum of Comparative Zoology, Harvard College. Nature, London, 

Vol. 39, Nr. 1016, S. 595. 

Warner, Francis, Muscular Movements in Man, and their Evolution in 

the Infant: A Study of Movement in Man, and its Evolution, together 

with Interferences as to the Properties of Nerve-Centres and their 

Modes of Action in expressing Thought. Journal of Mental Science, 

Vol. XXXV, Nr. 149, New Series Nr. 113, April 1889. 

Weismann, August, Uber die Hypothese einer Vererbung von Ver- 

letzungen. Vortrag, gehalten am 20. September 1888 auf der Natur- 

forscher-Versammlung zu Cöln. SS. 52. Jena, 1889, G. Fischer. 8°. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Bennett, F. J., Certain Points connected with the Structure of Dentine. 

American Journal of Dent. Science, Baltimore, Ser. III, Vol. XXII, 

1888—89, S 346—357. 
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Brown, F. W., A Course in Animal Histology. VIII. (Bone.) The Mi- 
croscope, Vol. IX, 1889, 8. 47—51. 
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Meissels, W., Über den Bau der roten Blutkörperchen. (Aus der Ge- 
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institute des Prof. Dr. ScurvrHaver zu Budapest.) Mit 1 Tafel. Archiv 
für Psychiatrie, Band XX, Heft 2, 8. 417—433. 



265 

Ranvier, L., Des muscles de la vie animale & contraction brusque et 4 

contraction lente, chez le liévre. Comptes rendus hebdom. de V’Aca- 

démie des sciences de Paris, Tome CVII, 1888, Nr. 25, 8. 971—973. 
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With 4 Plates. The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series 

Vol. III, Part III, April 1889, 8. 387—390. 

Leidy, Joseph, Anomalies of the Human Skull. Proceedings of the 
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266 

Chappell, W. F., Examination of the Throat and Nose of two thou- 
sand Children to determine the Frequency of certain abnormal Con- 
ditions. American Journal of Medical Science, New Series, Vol. XCVII, 
1889, S. 148—154. 

G. C., Anatomie comparée de l’appareil pulmonaire (suite). Bulletin des 
sciences naturelles, Année 1889, Février. 

Weil, C., Untersuchungen über die Schilddrüse. Vortrag, gehalten im 
Verein deutscher Ärzte in Prag. (Schluß.) Prager medieinische Wochen- 
schrift, Jahrg. XIV, 1889, Nr. 15. (Vgl. vorige No.) 

b) Verdauungsorgane. 

Dybowski, B., Studien über die Siugetierzihne. Mit 8 Holzschnitten. 
Verhandlungen der kais.-königl. zoolog.-botanischen Gesellsch. in Wien, 
Band XXXIX, 1889, Quartal I, Abh. 8. 3—9. 
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fonction des glandes mammaires de la femme (suite et fin). Annales 
de gynécologie, Tome XXXI, 1889, Avril, S. 280—294. (Vgl. A. A. 
Jahrg. IV, Nr. 5, S. 137.) 
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Manton, W.P., A Case of Absence of Vagina and Uterus. (Read before 
the Detroit Academy of Medicine.) The American Lancet, New Series, 
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S. 67. 
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Reid, R. W., Relations between the Superficial Origins of the Spinal 
Nerves from the Spinal Cord and the Spinous Processes of the Verte- 
brae. (S. oben Kap. 6a.) 

Ross, James, Mrrcrer on the Nervous System and the Mind. A Treat- 
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sand Children to determine the Frequency of certain abnormal Con- 
ditions. (8. oben Kap. 9a.) 

His, Wilhelm, Zur Anatomie des Ohrläppchens. Archiv f. Anat. u. Phy- 
siolog., Anat. Abtlg., 1889, S. 301—308. 1 Taf. 

His, Wilhelm, Uber das menschliche Ohrläppehen und über den aus 
einer Verbildung desselben entnommenen Scumipr’schen Beweis für die 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Die Hautarterien des Hundes. 

Von Dr. Wranımır Kotczycxt, 

Assistent der Anatomie an der Tierarzneischule in Lemberg. 

(Vortrag gehalten in der Sektion fiir theoretische Medizin der V. poln. 

Naturforscherversammlung in Lemberg am 20. Juli 1888.) 

Seit einigen Jahren befasse ich mich auf Anregung meines geehrten 
Lehrers, des Herrn Prof. Dr. H. Kapyr, mit der Untersuchung der 
Hautarterien bei Haustieren. Die Untersuchung der Hautarterien des 

Hundes habe ich nun zum Abschlusse gebracht. Indem ich eine 
ausfiihrliche Publikation der Ergebnisse meiner Arbeit vorbereite, beehre 
ich mich hiemit, die wesentlichen Resultate derselben kurz gefaßt 

mitzuteilen. 
Die Endverästelungen der Hautarterien sowie die Kapillargefäße 

der Haut sind genau bekannt und in einer erschöpfenden Weise 

beschrieben. Was jedoch die Ursprünge, das Verhalten und die Ver- 

zweigungsweise der Arterienstämmchen, welche die Haut versorgen, 

anbetrifft, so habe ich darüber keine einzige ausführliche Arbeit weder 

über die Hautarterien des Menschen noch der Tiere gefunden, trotz- 

dem ich in dieser Hinsicht die ganze mir zugängliche Litteratur 

durchgemustert habe. Erst einige Zeit nach Abhaltung dieses Vortrags 

erschien eine ausführliche Arbeit von MAncHor unter dem Titel „Die 

Hautarterien des menschlichen Körpers“. 
Daß die Hautarterien und die Hautgefäße überhaupt noch nicht 

in entsprechender Weise untersucht worden sind, läßt sich dadurch 
erklären, daß bei jeder Präparation üblicher Weise zuerst die Haut 

von den tiefer gelegenen Organen getrennt und entfernt wird, wobei 

die Stämmchen der Hautarterien auf verschiedene und unregelmäßige 
Weise abgeschnitten werden. Eine in solcher Weise abgezogene Haut 

eignet sich nicht mehr zur Untersuchung der Hautgefäße. Ebensowenig 
geben jene Stücke der Hautarterien, welche nach Entfernung der Haut 

im Zusammenhange mit den betreffenden Stämmen verbleiben und 

zwischen den Muskeln auf die Oberfläche zu Tage treten, ein voll- 

ständiges und richtiges Bild des Verhaltens der Hautarterien. Diese 

Gefäßzweige werden nämlich schon bei der Präparation in der ver- 

schiedensten Weise verschoben und sind gewöhnlich noch vor Vollen- 
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dung des Präparates in namhafter Weise beschädigt und disloziert, daß 

sie nur in der Haut ihren fixen Verlauf finden. Bei der Aufbewahrung 
des (Trocken)-Präparates werden sie überdies sehr leicht abgebrochen 
und vollends zerstört. Schließlich muß man zugeben, daß auch der 
Mangel an entsprechenden Injektionsmethoden das seinige dazu beige- 

tragen hat, daß eine derartige Arbeit bis jetzt nicht unternommen 

worden ist. 
Die Injektionen habe ich nach TeıcamAnn’scher Methode mit einer 

aus kohlensaurem Barium und Zinnober bereiteten Kittmasse ausgeführt. 

Zu diesem Behufe wurden die ganzen Kadaver von der Aorta aus 

injiziert, wobei der Brustkorb in der Medianlinie bei möglichster Ver- 

meidung der Verletzung von Hautarterien geöffnet wurde. Zunächst 
wurde eine feine dünnflüssige Masse injiziert, und sobald diese in die 
feinsten Verzweigungen vorgedrungen war, möglichst bald eine dick- 

flüssige Kittmasse nachgespritzt, um den Arterien mehr Körper zu 

verleihen und eine baldige und vollständige Erstarrung auch in den 

Hauptstämmen zu erzielen. 
Die Präparation bestand nicht in einer einfachen Abtrennung der 

Haut vom Körper des Tieres, sondern in der gleichzeitigen Präparation 

der Arterien, welche vom Innern des Körpers zur Haut gelangen; denn 

unter anderem handelte es sich vor allem um die Darstellung der- 
jenigen tiefen Arterien, welche Hautzweige abgeben. 

Bei der Präparation mußte also nach und nach das ganze Skelett, 
Knochen für Knochen, und ebenso successiv alle Muskeln, Nerven und 

tiefere Organe herausgenommen werden, dagegen nur die Arterien- 

stämme mit ihren Hautzweigen erhalten werden. Jene Zweige der 
Arterienstämme, welche die tieferen Gebilde (Knochen, Muskeln etc. etc.) 

versorgen, wurden kurz abgeschnitten, so daß am Präparate bloß die 

Hauptgefäßstämme und die von denselben abgehenden Hautarterien 
vollständig erhalten wurden. An solchen Präparaten sind also die 

Hautarterien an der inneren Seite der Haut dargestellt. 
Es ist selbstverständlich, daß eine solche Präparation sehr zeit- 

raubend ist, so daß die Vollendung eines solchen Präparates einen 

Zeitraum von mehreren Wochen in Anspruch nimmt. Meine Unter- 

suchungen über die Hautarterien des Hundes und die Anfertigung der 

hierzu erforderlichen Präparate haben also, da ich denselben nicht 
meine ganze Zeit widmen konnte, einen Zeitraum von mehr als zwei 

Jahren in Anspruch genommen. 
Was nun die Ergebnisse dieser Untersuchungen anbelangt, muß 

vor allem hervorgehoben werden, daß die Hautarterien keines- 

wegs so ordnungslos zur Haut gelangen, wie man es wegen 
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ihrer Dünnheit und großen Entfernung vom Herzen glauben könnte. 
Im Gegenteil überzeugt man sich, daß gewisse Hautdistrikte 
beständig durch dieselben Hautarterien versorgt sind, 

und obgleich es manchmal gewisse Abweichungen von dieser Regel 
giebt, so kommen dieselben doch gar nicht häufiger vor als die Ano- 
malien der tiefen Körperarterien. Dieselben kommen übrigens gleich- 
zeitig mit Anomalien der tieferen Arterien vor und sind geradezu in 

den letzteren begründet, wie man dies von vornherein erwarten kann 

in Anbetracht des Umstandes, daß die Hautarterien bloß Endzweige 

von tiefer gelegenen Stämmchen sind. 

Vergleicht man die rechte Hälfte der Haut mit der linken, so 

bemerkt man schon auf den ersten Blick eine auffal- 
lende Symmetrie im Verlaufe der Hautarterien. Einer 

jeden Hautarterie entspricht eine ganz ähnliche auf der anderen Seite 
des Körpers, so daß die rechte Seite des Präparates als Spiegelbild 

der linken bezeichnet werden kann. Auf der ganzen Haut würde ich 

kaum mehr als zwei unbedeutende Stellen auffinden, welche denselben 

Stellen der anderen Seite nicht vollkommen entsprechen. Diese Un- 

gleichheit hängt eben von Anomalien ab. 
Als Hautarterien sind jene Arterienzweige zu bezeichnen, welche 

die Fascien des Stammes und der Extremitäten durchbohren und zur 

Hautmuskulatur, zum Unterhautbindegewebe und zur Cutis gelangen. 

In dieser Hinsicht unterscheide ich drei Kategorien der Hautarterien: 

1) Arterien, welche in der Hautmuskulatur ver- 

laufen, z. B. im Musc. subeutaneus abdominis et pec- 

toris. 

2) Arterien, welche im Unterhautbindegewebe ver- 

laufen. Die zu dieser Kategorie gehörigen Arterien sind sehr leicht 
verschiebbar und durch ihren verhältnismäßig langen und geschlängelten 

Verlauf ausgezeichnet. Dieses Verhalten ist durch die außerordentliche 

Verschiebbarkeit und Elastizität der Haut bedingt. Die Arterien müssen 

nämlich den Bewegungen und Verziehungen der Haut folgen können, 
denn sonst würden sie sehr leicht gezerrt oder gar zerrissen werden. 

3) Zur dritten Kategorie gehören schließlich die eigentlichen 
Hautarterien, welchein die Cutis eindringen und in der- 

selben sternförmige Verzweigungen bilden. Während die zwei ersten 
Kategorien sich auf dem frischen Präparate vermittelst des Fingers 

mehr oder weniger leicht verschieben lassen, so sind die Verzweigungen 

der Arterien der dritten Kategorie in der harten Cutis eingebettet und 

erscheinen auf einem getrockneten Präparate im durchscheinenden 

Cutisgewebe gleichsam wie in Kanadabalsam aufbewahrt. 
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Die Hautarterien haben in verschiedenen Körpergegenden ver- 

schiedene Länge. Die Länge der Hautarterien hängt davon ab, ob sie 
vor dem Gelangen zur Cutis sich im Hautmuskel und in der dicken 
Unterhautbindegewebsschicht ausbreiten oder nicht. Bei einem großen 
Neufundländer-Hunde verbreiten sich die Verzweigungen mancher Ar- 
terien an einigen Stellen der Kopfhaut auf einem Gebiete von kaum 
10 bis 20 Quadratzentimeter, während bei demselben Tiere in jenen 

Gegenden, wo die Hautmuskel- und Bindegewebsschicht stark entwickelt 

ist, manche Hautarterien sich auf einem Gebiete verbreiten, welches 
900 Quadratzentimeter umfaßt. 

Eine weitere höchst charakteristische Eigenschaft der Hautarterien 
sind stark entwickelte Anastomosen zwischen den ein- 
zelnen Stämmchen. Besonders die Arterien des Unterhautbinde- 

gewebes bilden allenthalben mächtige Anastomosennetze. Die Anasto- 

mosen sind sehr stark und manchmal nicht viel dünner als die einzelnen 

Arterienstämmchen, welche dieselben in Verbindung setzen. Infolge- 

dessen ist es gewöhnlich unmöglich, die durch die einzelnen Arterien- 

stämmchen versorgten Gebiete genau zu begrenzen. 
Diese arteriellen Netze sind über die ganze Haut ausgebreitet; 

nur die Dichtigkeit der Netze sowie die Dicke der die einzelnen Maschen 

umschließenden Arterienzweige ist verschieden in verschiedenen Körper- 

gegenden. Am mächtigsten sind die Hautarteriennetze an der Dorsalseite 

des Kopfes und Rumpfes, also an der Stirn, am Scheitel, am Hinterhaupte, 

am Nacken und längs der Mitte des Rückens, ferner an der Streckseite 

der Gelenke (am Knie und in der Olekranongegend) entwickelt. In 

diesen Gegenden sind die Arteriennetze am dichtesten und zugleich 
durch sehr starke Arterienzweige gebildet. In den übrigen Teilen 

der Haut sind die netzbildenden Zweige zwar feiner und mehr gestreckt, 

dennoch nehmen die einzelnen Maschen höchstens 1—2 Quadratzenti- 

meter ein, während am Rücken durchschnittlich circa 4—10 Maschen 

auf 1 Quadratzentimeter entfallen, und manche von ihnen kaum einige 

Quadratmillimeter einnehmen. 

Vermittelst dieser Anastomosen kann bei Hindernissen in den ein- 

zelnen Hautarterienstämmchen das Blut aus anderen Stämmchen mit 

der größten Leichtigkeit in das betreffende Gebiet gelangen und einen 
kollateralen Kreislauf herstellen. Wenn man sich vorstellt, daß ein 

kleines, circa 4—4 Millimeter im Durchmesser haltendes, lebendes 
Wesen innerhalb der Hautarterien des Hundes eine Wanderung vor- 

nimmt, so könnte dasselbe, ohne das Hautarteriensystem zu über- 

schreiten, ganz bequem vermittelst der Hautarterien vom Nasenrücken 
zur Schwanzwurzel oder aus der linken auf die rechte Extremität 
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der Venen und Kapillaren bedienen zu müssen. Dieses außerordentlich 
entwickelte Anastomosennetz ist in physiologischer Beziehung von großer 
Bedeutung. Die Hautarterien sind nämlich als oberflächliche Gebilde 
auch am meisten dem Druck von außen ausgesetzt, wodurch vielfach 

Unterbrechungen des Blutstromes eintreten müßten. Durch die viel- 
fachen Anastomosen wird jedoch jederzeit ein entsprechender Kollateral- 

kreislauf ermöglicht und den drohenden Ernährungsstörungen vorgebeugt. 

Der Kollateralkreislauf wird desto leichter eingeleitet, da in einer jeden 
bestimmten Hautstelle von mehreren Seiten zugleich der Blutzufluß 
stattfinden kann. Daß die Haut durch die Entwicklung des arteriellen 

Anastomosennetzes vor schädlichen Einwirkungen des äußeren Druckes 

geschützt wird, ist gerade aus dem Umstande zu schließen, daß eben 
auf jenen Hautstellen, welche dem Druck von außen und den Ver- 
letzungen am meisten ausgesetzt sind, wie auf den Streckseiten der 

Gelenke (am Olecranon ulnae und Patellargegend) die Hautarterien- 

anastomosen am dichtesten und sogar in mehreren Lagen überein- 
ander entwickelt sind. Diese Stellen sind am Präparate geradezu auf- 
fallend. Die mächtig entwickelten Hautarterienverzweigungen und 
Netze leiten auf die Idee, daß dieselben nicht nur zur Ernährung der 
Haut bestimmt sind, sondern zugleich auch eine wichtige Rolle in Be- 
zug auf die Regulierung der Hauttemperatur spielen. 

In morphologischer Hinsicht ist es bedeutungsvoll, daß die Zahl 

und Verteilung der Hautarterien des Stammes im allgemeinen den 
Metameren des Körpers entspricht. Die Art. mammaria interna 

giebt eine Reihe von Hautzweigen ab, welche nahe am Brustbein 
zwischen den Rippenknorpeln zur Haut gelangen (Rami perforantes). 

Diese Arterien (7 an Zahl) bilden die untere Reihe der Hautarterien 
des Brustkorbes. Über dieser Reihe befindet sich eine zweite Reihe 

von Hautarterien, welche ihren Ursprung von den Arteriae inter- 

costales (5. bis zur 13.) nehmen. Diese Arterien treten auf die 

Oberfläche, indem sie die Ursprungszacken des Musc. obliquus 

abdominis externus durchbohren. Die dritte oder die dorsale 
Reihe der Hautarterien hat ihren Ursprung noch mehr dorsalwärts von 

den letzten Art. intercostales. Ihre Zahl beträgt nur 4—5, was 
man dadurch erklären kann, daß von vorne her das Gebiet einer sehr 

großen Hautarterie sich keilförmig über den Rücken erstreckt und 
zwischen den Gebieten der rechten und linken Intercostalarterien sich 

ausbreitet. Es ist dies die sogenannte Art. thoracicodorsalis 

(Endzweig der Art. subscapularis), welche die Haut über dem 

Schulterblatte und dem breiten Rückenmuskel (Musc. latissimus 
dorsi) versorgt. 
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Was die Hautarterien des Kopfes und des Nackens anbelangt, so 

beschränke ich mich vorläufig auf das Aufzählen der wichtigeren. Die 
Haut des Gesichtes und des Halses wird von der Art. anguli oris, 
Art. coronaria labii inferioris, Art. submentalis, A. sub- 
lingualis, A.masseterica, A.thyreoidea, A. parotidea und 
A. auricularis versorgt. Die Haut der Stirn, der Scheitel- und der 
Hinterhauptsgegend wie des Nackens versorgen die Art. supraor- 
bitalis, Art. temporalis, Art. auricularis. Es sind dies kon- 
stante Zweige; sie anastomosieren untereinander und mit den ent- 
sprechenden der anderen Körperhälfte und bilden ein dichtes Netz, 
welches an beiden Körperhälften symmetrisch angeordnet ist. 

Die Haut des hinteren Teiles des Nackens und des vorderen des 
Rückens versorgt ein großer Hautzweig der Art. cervicalis super- 
ficialis mit seinen außerordentlich zahlreichen Verzweigungen, noch 
mehr rückwärts die Art. profunda brachii sowie Art. thoraci- 
codorsalis, welche ich schon früher erwähnt habe. Mitunter gelangt 
zur Haut des Nackens auf einer Seite oder auch beiderseits symmetrisch 
ein Zweig der Art. cervicalis profunda, deren Verzweigungen im 
medialen Teile des Nackens zwischen die Verzweigungen der Art. 
cervicalis superficialis-und Art. thoracicodorsalis einge- 
schaltet sind und mit denselben reichlich anastomosieren. 

Von den Hautarterien der Vorderextremität ist die Art. colla- 
teralis ulnaris inferior hervorzuheben, welche in der Gegend 
des Ellenbogengelenks sich in drei Hautzweige teilt und in der Haut 
des Ellenbogengelenkes ein besonders in der Gegend des tuber Olecrani 
sehr dichtes Netz bildet. 

Von den Hautarterien der Lendengegend verdienen der Erwähnung 
die Zweige einer sehr starken Art. ileolumbalis (ileoabdomi- 
nalis), welche in anatomischen Handbüchern der Haustiere unrichtig 
als Art. circumflexa ilei bezeichnet wird. Sie ist eine der be- 
deutendsten Hautarterien des Hundes und versorgt ein entsprechend 
großes Gebiet. Die genannte Arterie teilt sich in 5 große uud mehrere 
kleinere Zweige, welche auf der aufgespannten Haut radienförmig 
auseinandergehen und die Haut der lateralen Bauchwand der Kniefalte 
und die Haut der Lendengegend versorgen. Ein Zweig gelangt sogar 
bis zur Kniescheibengegend und anastomosiert hier mit den Haut- 
zweigen, welche von der Art. saphaena entspringen. Die Haut der 
unteren Bauchgegend versorgt die Art. dorsalis penis, Art. epi- 
gastrica posterior, deren Hautnetze mit denen der Art. epi- 
gastrica anterior und Art. ileoabdominalis kontinuierlich 
zusammenhängen. Die Hautzweige der Art. glutea und Art. ischia- 
dica sind unbedeutend. 
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Die Hautarterien der Hinterextremitat stammen hauptsachlich von 

der Art. saphaena. Auf der Haut, welche die Kniescheibe bedeckt, 

bilden sie ein sehr entwickeltes und in einigen Lagen übereinander 

liegendes Anastomosennetz analog jenem, welches sich am Olecranon 

ulnae der Vorderextremität vorfindet. 

Außer dem Hunde habe ich auch andere Tiere, wie das Pferd, 

das Rind, die Katze untersucht. Die Verhältnisse bei diesen Tieren 

waren im allgemeinen dieselben wie beim Hunde. 

Schließlich muß ich noch bemerken, daß die Feinheit der ange- 

wendeten Injektionsmasse mir gestattet hat, an gewissen Hautstellen 

zu konstatieren, daß die Injektionsmasse, ohne sich der Kapillaren zu 

bedienen, aus den Arterien unmittelbar in die Venen dringt, auf welchen 

Umstand bereits Hoyer die Aufmerksamkeit gelenkt hat (Archiv für 

mikr. Anatomie, Bd. XIII, 1877). 

Lemberg, März 1889. 

Nachdruck verboten. 

Eine seltene Arterienanomalie 

(Ursprung der A. basilaris aus der A. carotis interna). 

Von Prosektor N. Baruserr in St. Petersburg. 

Mit einer Abbildung. 

Bei den praktischen Beschäftigungen mit den Studenten ist es 

mir gelungen, an einem der injizierten Präparate des Kopfes, der einem 

erwachsenen Manne von 25—30 Jahren angehörte, eine sehr seltene 

Abweichung in der Bildung der arteriellen Anastomosen an der Basis 

des Gehirns zu beobachten. 

Die vordere Hälfte des Circulus arteriosus Willisii war vollständig 

regelmäßig. Beide Aa. carotides internae traten durch den ent- 

sprechenden Canalis caroticus in die Schädelhöhle und teilten sich 

regelmäßig in die vordere und mittlere Arterie des Großhirns (Aa. 

cerebri anter. et media). Die A. communicans anterior war stark ent- 

wickelt. Die kleinen Aa. communicantes posteriores entsprangen an 

ihrem Platze und waren nur bis zur Hälfte ihrer Länge injiziert. Die 

Aa. choroideae waren schwach entwickelt und nur an ihrem Ursprung 

injiziert. 

In der hinteren Hälfte des Circulus arteriosus fiel sofort die 

Eigentümlichkeit auf, daß die A. basilaris nicht, wie es sein sollte, 

von den beiden Aa. vertebrales gebildet wurde, sondern als unpaarer 

; 

—— — 
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Stamm an der linken Seite verlief, wie es sich nach Entfernung der 
fibrésen Hirnhaut erwies, durch das linke Foramen condyloideum an- 
terius, also zusammen mit dem linken N. hypoglossus trat, und einen 
Ast der A. carotis interna darstellte. Sie entsprang aus der letzteren 
vor dem Eintritt derselben in den Canalis caroticus des Schädels. 

Innerhalb des Canalis hypoglossi nahm aus dieser anomalen A. basi- 

laris die A. cerebelli inferior posterior sinistra ihren Anfang, welche 

auf diese Weise durch dieselbe Öffnung in die Schädelhöhle trat. Ein 
kleiner Stamm, der einen Durchmesser von nur 1 mm hat, nimmt 

seinen Anfang aus der A. cerebelli post. inferior sin. und durchbohrt 

die harte Hirnhaut vor dem Hinterhauptsloch wie ein Ramus menin- 

geus. Die der letzteren gleichnamige A. cerebelli inferior posterior 
dextra verlief aus der Tiefe am lateralen Seitenrande des Foramen 
oceipitale und war, wie es sich erwies, eine unmittelbare Fortsetzung 

der A. vertebralis dextra. Nach Austritt aus dem Canalis hypoglossi 

bildete die anomale A. basilaris eine scharfe Biegung nach innen, ver- 
lief in der Mitte des Clivus und verzweigte sich weiterhin vollständig 
normal. Sie spaltete sich seitwärts in die beiden hinteren Arterien 

des Großhirns (Aa. cerebri posteriores); aus ihrem Stamm entsprangen 
hinter ihrer Teilung nach beiden Seiten hin die Aa. cerebelli superiores, 

etwas weiter die Aa. cerebelli inferiores anteriores und die Aa. audi- 

tivae. 2 

Alle zwölf Nervenpaare waren an ihrem Platze und traten aus 
den für sie bestimmten Öffnungen der Schadelbasis. Nur ist zu be- 
merken, daß, während der rechte N. hypoglossus mit 2 Wurzeln in 

den Canalis condyloideus tritt, der linke an derselben Stelle in drei 
Wurzeln zerfällt. Dabei gelangt die dickere Wurzel in die Öffnung 
zwischen dem oberen hinteren Rande der letzteren und der anomalen 

A. basilaris. Von den beiden anderen, die annähernd von gleicher 

Dicke sind, nimmt die eine Wurzel ihren Weg oberhalb, die andere 
unterhalb der anomal verlaufenden A. cerebelli inferior posterior, so 
daß die erstere zwischen dieser und der A. basilaris zu liegen kommt, 

die letztere zwischen derselben Arterie und dem unteren Rande des 

Foramen. 

Beifolgende Zeichnung giebt ein Bild der eben beschriebenen 
Arterien an der Basis des Gehirns. 

Bei der Untersuchung der Aa. vertebrales in der Gegend der 
Halswirbel ergab sich, daß die linke einen verhältnismäßig kleineren 
Durchmesser hatte. In der Höhe des siebenten Halswirbels hatte die 

linke A. vertebralis einen Durchmesser von 2 mm, die rechte dagegen 

einen genau zweimal größeren. Dabei tritt die linke in das Foramen 
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transversarium des sechsten, die rechte in das gleiche Foramen des 

fünften Halswirbels. Die linke ist nach Austritt aus dem Foramen 

transversarium des ersten Wirbels so eng, daß sie nicht injiziert ist, 

und verliert sich hier; die rechte dagegen hat auf derselben Höhe 

a Art. basilaris. 5—c Art. cerebelli infer. post. sinistra. e Ramus meningeus. d Art. 

cerebelli inferior post. dextra. f—f’ Rami meningei ex Aa. ophthalm. 

eine Dicke von 3 mm, nimmt im weiteren Verlauf eine normale Lage 

ein und verläuft nach Eintritt in die Schädelhöhle als Arteria cerebelli 

inferior posterior. 

Im Gegensatz zu einer solchen Verschiedenheit in der Weite der 

beiden Aa. vertebrales ist die A. carotis interna der linken Seite be- 

deutend breiter als die gleiche Arterie der rechten Seite. So hat die 

| 
: 
j 

Lese 
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A. carotis dextra in der Höhe des Körpers des zweiten Halswirbels 
nur 6 mm im Durchmesser, während der Durchmesser der A. carotis 

interna sinistra 10 mm beträgt. Die rechte tritt, wie dies auch der 

Fall sein soll, unverzweigt in die Schädelhöhle, während die linke in 
der Höhe des Zwischenraums zwischen den Gelenkfortsätzen des ersten 
und zweiten Wirbels sich in zwei Äste spaltet, jeder 6 mm im Durch- 

messer. Unmittelbar am Ursprung liegt der eine Ast vor dem anderen, 

jedoch wendet sich der vordere fast sofort etwas lateral und verläuft 

an der Schädelbasis lateral und etwas vor dem hinteren Aste. Der 

vordere Ast tritt in den Canalis caroticus, der hintere dagegen in 

das Foramen condyloideum anterius, als A. basilaris. Die Dicke der 
letzteren beträgt 5 mm. Jede der Aa. cerebri posteriores hat am Ur- 

sprung 3 mm; jede der Aa. cerebelli super. an ihrem Ursprung aus 

der A. basilaris 2 mm im Durchmesser. Die linke A. cerebelli inferior 

anterior hat an ihrer Entstehung aus der A. basilaris einen Durch- 

messer von 11/, mm, die rechte dagegen von !/, mm. Die A. cere- 

belli inferior posterior dextra, die das Ende der A. vertebralis dextra 
darstellt, ist in der Gegend des Foramen occipitale nicht volle 2 mm 
dick; die A. cerebelli inferior posterior sinistra, die aus der anomalen 

A. basilaris entspringt, ist in der Gegend des Canalis hypoglossi an 
dessen innerer Mündung gleich 2 mm. Der Durchmesser der inneren 

Mündung dieses Kanals beträgt 1 cm. 
Die Nerven liegen an der linken Seite nach Austritt aus den Off- 

nungen des Schädels derart, daß der N. glossopharyngeus lateral von 
dem äußeren vorderen Aste, also lateral von der eigentlichen Carotis 

interna verläuft; der N. vagus unmittelbar dahinter, zwischen dem- 

selben Ast und der Vena jugularis interna; der N. accessorius Willisii 

noch weiter hinten, nach innen von der ebengenannten Vene; der N. 

hypoglossus endlich ist eingezwängt zwischen den beiden Ästen, d. h. 

zwischen der eigentlichen A. carotis und deren Aste, der A. basilaris, 

und tritt vorn zwischen ihnen hervor. 

Soviel ich mich überzeugen konnte, ist der von mir beschriebene 

Fall der einzige in der Litteratur bekannte. 

Nachdruck verboten. 

Über das Aufstellen von zoologischen und anatomischen Prä- 
paraten, nebst Angabe einer haltbaren Verschlufsmethode. 

Von Dr. Joseru Heınekıch List, Privatdozenten an der Universität Graz. 

Mit der teilweisen Neuaufstellung der im zoologischen Institute 
der Universität Graz vorfindlichen zoologischen und anatomischen Prä- 
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parate beschäftigt, übe ich seit geraumer Zeit ein Verfahren, welches 
nicht nur gestattet, größere Präparate, die ein Abtrocknen vertragen, 

auf Glasplatten aufzukitten, sondern welches auch den. Vorteil ge- 

währt, zarte Objekte, denen man den Alkohol nur bis zu einem ge- 

wissen Grade entnehmen kann, ohne die Form derselben zu gefährden, 
wie z. B. Pteropoden (Cymbulia oder Tiedemannia) auf Glas elegant 
und dauerhaft zu montieren, ohne daß die Kittmasse störend für das 

betrachtende Auge wirken würde. Aber auch für größere anatomische 
Präparate, z. B. Uteri von Selachiern mit Embryonen, Geschlechts- 

organe, Darmtractus etc., bei denen es wegen der Zartheit der Ge- 

webe nicht angeht, einen feinen Draht durchzuziehen, um dieselben auf 
diese Weise auf einer Glasplatte zu befestigen, wurden nach der zu 

besprechenden Methode dauerhaft aufgestellt. 
Zum Aufkleben all dieser Präparate benutze ich eine Gelatine- 

Glycerinmasse, die ich mir folgenderweise bereite. 
Die käuflichen, durchsichtigen Gelatineplatten werden in kleine 

Stücke geschnitten und successive in ein Becherglas gebracht, in 
welchem reines Glycerin und die gleiche Menge destillierten Wassers 

auf einem Sandbade zum Kochen gebracht wird. In diese kochende 
Masse werden die Gelatinestückchen so lange eingetragen, als noch eine 

leichte Lösung erfolgt. Nun wird die Masse unter beständigem 

Umrühren mittelst eines Glasstabes so lange gekocht, bis dieselbe rein 

und durchsichtig wird, d. h. bis die letzten Gelantineteile sich gelöst 

haben. 
Diese Masse, die dann eine etwa weingelbe Farbe besitzt, 

wird im Becherglase dem Erkalten überlassen. 
Um nun die Masse zum Aufkleben der Präparate herzustellen, 

schneidet man sich ein Stückchen der Gelatine-Glycerinmasse aus dem 
Becherglase heraus und giebt dasselbe in eine Eprouvette, in welcher 
man etwa die dreifache Menge eines Gemisches gleicher Volum- 
teile Glycerins und dest. Wassers gebracht hat. Unter Kochen löst man 
nun die Masse auf. Ein Zeichen, daß die betreffende Masse zum Auf- 

kitten geeignet ist, ist die fast völlige Farblosigkeit derselben. 

Soll nun ein Objekt auf eine Glasplatte gekittet werden, so wird 
folgendermaßen vorgegangen. Das betreffende Objekt wird aus dem 
Alkohol genommen und auf Filtrierpapier gelegt, um den überflüssigen 

Alkokol wegzunehmen. Indessen hat man aus der fast erkalteten 
Lösung in der Eprouvette mittelst eines Glasstabes an verschiedenen 

Punkten der Glasplatte der Grösse des Objektes entsprechende Massen . 

der Lösung gebracht, und nun legt man das Objekt (eventuell mit 

leichtem Drucke) einfach auf die Platte. Um ein rasches Erstarren. 
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der Masse zu bewerkstelligen, verfahre ich immer in der Weise, daß 

ich auf das Objekt etwas Alcohol absol. gieße. Die Aufkittung erfolgt 
sodann sehr rasch. 

Selbstverständlich giebt lange Erfahrung den besten Fingerzeig, 
wieviel der Masse man zum Aufkitten verwendet; denn von der 

Menge der Masse hängt ja auch die Durchsichtigkeit ab. So habe 
ich Mollusken und Würmer aufgestellt, bei denen man keine Spur 
einer Kittmasse bemerkt, und die schon durch zwei Jahre den ver- 

schiedensten Alterationen im Kolleg ausgesetzt gewesen. 

Auf diese Weise wurden ferner ganze Larvenstadien von Amphibien, 
Embryonen mit ihrem Dottersacke, Uteri mit Embryonen, verschiedene 

anatomische Präparate u. s. f. elegant montiert. 
Ein zweiter und sehr wichtiger Vorgang bei der Aufstellung von 

Dauerpräparaten ist das Verschließen der Gefäße. Wie zeit- 
raubend — ohne von dem Kostenaufwande zu sprechen — das be- 
ständige Nachfüllen von Alkohol in schlecht verschlossenen Gefäßen 
für Vorlesungspräparate ist, wird jeder, der damit Erfahrungen ge- 
sammelt, zugeben. 

Ich benutze zum Aufkitten der gut aufgeschliffenen Glasdeckel 
wieder die Gelatine-Glycerinmasse und zwar in etwas konsistenterer 
Form als zum Aufkitten der Präparate. Zu dem Zwecke nehme ich 

von der Masse im Becherglase mehrere Stückchen heraus und gebe 
dieselben in ein Gemisch gleicher Volumteile Glycerins 
und Wassers, das über einer Gasflamme in einer Eprouvette er- 

wärmt wird. Die schwach weingelbe Färbung der Masse zeigt 
an, daß dieselbe zum Verkitten tauglich ist. 

Mit einem Glasstabe wird nun die möglichst warme Lösung längs 
des Glasrandes hinaufgegeben, während dann der erwärmte Glasdeckel 

hinaufgedrückt wird. In vielen Fällen — wenn nämlich der Glas- 
deckel vorzüglich eingeschliffen ist, was meistens leider nicht der Fall — 

reicht dieser Verschluß als Dauerverschluß aus. Wir besitzen Prä- 
parate, die bereits über zwei Jahre stehen, und die noch keine Spur 

von Alkohol abgegeben haben. In den meisten Fällen aber reicht 
diese Verschlußmethode allein nicht aus. Nach längeren Versuchen ge- 
lang es mir nun, eine Methode herauszufinden, die ich nach reichlicher 
Erfahrung den Fachgenossen empfehlen kann. 

Nachdem der Glasdeckel mit Hilfe der Gelatine-Glycerinmasse 
-aufgekittet, wird das Präparat etwa 14 Tage stehen gelassen, um die 

Aufkittungsmasse zum Trocknen zu bringen. Hierauf wird vom Rande 
des Glasdeckels bez. auch des Gefäßes die anhaftende Gelatinemasse 

sorgfältig entfernt, was mit Hilfe eines feuchten Tuches leicht zu be- 
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werkstelligen ist. Auf den sorgfältig gereinigten Rand gebe ich nun 
eine Kittmasse, um das weitere Austrocknen der Gelatine - Glycerin- 
masse zu verhindern. Ich benutze dazu eine feine Ölfarbe (Düssel- 
dorfer) und zwar Venetianer- oder Kremserweiss. Mit dem Pinsel 
wird nun von derselben eine Schichte aufgelegt und dann trocknen 
gelassen. Das Aufsetzen der Ölfarbe auf den Rand des Glasdeckels 
und des Gefäßes muß sehr sorgfältig geschehen, weil bei geringstem 
Luftzutritt ein Austrocknen der Gelatinemasse vorkommen kann. 
Nachdem der weiße Rand getrocknet, überstreicht man denselben mit 
einer schwarzen Ölfarbe. 

Die auf diese Weise verschlossenen Gefäße nehmen sich mit dem 
schwarzen Rande nicht nur sehr schön aus, sondern der Verschluß ist, 
soviel ich bis jetzt Erfahrung besitze, ganz vorzüglich. Namentlich 
verwende ich diese Verschlußmethode bei jenen Präparaten, die im 
Kolleg von Hand zu Hand gehen, und bei denen der Deckel nicht fest 
genug angekittet werden kann. 

Nachdruck verboten. 

Über die Anlage des Herzens bei Lacerta agilis. 

Von H. JuneLöw, Assistent am anatomischen Institut zu Marburg. 

Es sind von C. K. Horrmann!) Beobachtungen über die Ent- 
wickelung des Herzens bei Schlangen angestellt; derselbe ist zu dem 
Resultat gelangt, daß die Anlage hier eine einseitige ist. Auf Auf- 
forderung von Prof. Srrant habe ich einschlägige Untersuchungen bei 
Eidechsenembryonen angestellt. Ich habe eine größere Zahl von frühen 
Stadien teils im ganzen untersucht, teils in Schnittreihen zerlegt und 
finde, daß die Anlage des Herzens bei Lacerta eine doppelseitige ist. 
Die Hälften sind ziemlich gleich groß und vereinigen sich sehr rasch. 

In späterer Zeit sind allerdings die Dottersackvenen bei der Ei- 
dechse verschieden stark entwickelt, die linke stärker als die rechte, 
und kommen alsdann auf den Durchschnitten ähnliche Bilder vor, wie 
sie HOFFMANN |. c. Tab. 14, Fig. 6 von der Natter abbildet. 

Personalia. 
Graz. Professor Horn (Innsbruck) ist zum Professor der Anatomie 

hierselbst ernannt worden. 

1) „Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Reptilien“, Zeitschrift 
für wissenschaftliche Zoologie, Bd. XL. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena, 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Der Talus und das Os trigonum BARDELEBENS beim Menschen. 

Von Professor L. Srrepa, Königsberg i. Pr. 

Mit 6 Abbildungen. 

Seitdem K. BARDELEBEN i. J. 1883 die Ansicht ausgesprochen, 
daß der laterale Hocker des hintern Talusfortsatzes beim Menschen als 

das lang gesuchte Os intermedium tarsi anzusehen sei, verdient 

das in Rede stehende Knochenstiick von Seiten der Anatomen mehr 

Aufmerksamkeit als ihm bisher zu Teil geworden ist. 

Das Sprungbein (Talus s. Astragalus) des Menschen zeigt an 
seinem hintern Rande dicht unterhalb der obern Gelenkfläche einen 

nach hinten unten gerichteten Fortsatz (Processus posterior 

tali), an dem eine medianwärts nach unten hinziehende tiefe Rinne 
zu erkennen ist. Die Rinne ist dazu bestimmt, die Sehne des M. 

flexor hallucis longus aufzunehmen. Die Breite des Fortsatzes 
beträgt in frontaler Richtung etwa 30 mm, an einzelnen Knochen 

mehr, an andern weniger. Ich halte es für zweckmäßiger, den ganzen 
Fortsatz nach dem Vorgange GRUBERS 1864 mit dem Namen eines 

Processus posterior tali zu bezeichnen, als mit dem eines 
Processus internus tali, wie LuscHKA es gethan. Die meisten 

anatomischen Autoren lassen den Fortsatz gänzlich ohne Namen. 
An dem hintern Fortsatz springen zu beiden Seiten der Rinne zwei 
ungleich große Höcker vor, die Krause sen. (1843 oder noch früher) 

bereits unterschieden und beschrieben hat. Das Tuberculum me- 

diale ist kleiner, das Tuberculum laterale ist größer. 
Der mediale Höcker zeigt nichts besonderes. Er ist durchweg 

kleiner als der laterale und springt nicht so weit nach hinten vor, als 
der laterale. In einigen Fällen, in denen der laterale Höcker sehr 
klein ist, scheint es, daß beide Höcker einander an Größe gleich- 
kommen. In vereinzelten Fällen, bei besonderer Kleinheit des lateralen 

Höckers, erscheint der mediale Höcker dicker, stärker und größer. 

Der mediale Höcker dient einerseits zur Anheftung der starken 
Faserzüge, die vom Calcaneus herkommen und den Sulcus flexoris hall. 

20 
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longus überbrücken, anderseits zur Anheftung der zarten Faserziige, 

welche innerhalb dieses so gebildeten Kanals von tuberc. laterale her- 

kommen und die eigentliche Scheide der Sehne der M. flexor hall. 
longus bilden. Medianwärts setzen sich an den medialen Hicker und 

an die anstoßende Fläche des Talus die starken Faserzüge des lig. 
talo-tibiale postic. An dieser medialen Fläche des medialen Höckers 

gleitet auch die Sehne des langen Kopfes des M. flex. digitorum com- 
munis, die in eine besondere Scheide eingeschlossen ist. Ich finde, daß 

diese Stelle nicht bei allen Präparaten dieselbe ist, sondern daß sie 
bald weiter nach hinten zur Spitze des Höckers rückt, bald weiter 

nach vorn. Eine besondere Furche finde ich nicht; hie und da eine 

etwas glattere Stelle. Die Sehne läuft auch nicht unmittelbar über den 

Knochen fort, sondern wird vom Knochen getrennt durch die Ursprungs- 

fasern des genannten Bands und die Fasern der Sehnenscheide. Auch 

der Faserzug der Unterschenkelfacie., welcher alle hier vorbeistreichen- 

den Sehnen deckt, heftet sich an das tub. mediale. Das laterale 

Höckerchen dagegen wechselt an Größe und Gestalt sehr bedeutend. 
BARDELEBEN hat diesen lateralen Höcker gelegentlich als den hin- 

tern Talusfortsatz bezeichnet, was ich nicht billigen kann, weil 

der Name schon von GRUBER für den ganzen Fortsatz verwandt 

worden ist. 

Der laterale Höcker oder mitunter nur ein Teil desselben 

kann zu einem besondern, selbständigen Knöchelchen werden — zum 
Os trigonum BARDELEBENS. 

Der erste Autor, der eine Beobachtung iiber das Vorkommen 

eines besonderen Knöchelchens an Stelle des lateralen Höckers des 
hintern Talusfortsatzes veröffentlichte, ist CLoqguet 1844. Mir ist die 

Abhandlung CLoQuETs im Original nicht zugänglich gewesen; ich kenne 

nur das Referat GRUBERS (Vorläufige Mitteilung über die sekundären 
Fußwurzelknochen des Menschen. REICHERTs Archiv 1864, 8. 286 bis 

290). GRUBER Schreibt: ,CLOQuET (Bull. de la Soc. anat. de Paris ann. 
XIX, 1844, No. 3, p. 131) hat einen Talus mit einer Verlängerung an 

dessen hinterer Seite vorgezeigt, die an der Stelle ihrer Vereinigung 

mit dem erstern eine Art Narbe aufwies. CLoQuET entschied sich für 

ein verheiltes Fragment des ehemals zerbrochenen Talus.“ GRUBER fügt 
hinzu: es ist sehr wahrscheinlich, daß CLoquET sich täuschte und 

wegen Nichtkenntnis das mögliche Vorkommen einer Epiphyse am 

Talus diese für ein Bruchstück nahm. Weiter gehört hierher eine 

Beobachtung ScHwEGeELs (Knochenvarietäten, Zeitschrift für rationelle 

Medicin, dritte Reihe, V. Bd., 1859, 8. 318). Die betreffende Stelle 

lautet: „Einen achten Fußwurzelknochen beobachtete ich an dem Fuße 
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eines Erwachsenen; er lag hinten zwischen dem Astragalus und dem 
Calcaneus, war von tetraedrischer Form, von 3 Linien Hohe, artiku- 

lierte, mit den beiden genannten Knochen, war von einem Biindel des 
lig. fibulare-talicum postic. bedeckt und durch Bander an das Sprungbein 

und das Fersenbein befestigt. Die gelenkartige Verbindung dieser 

Beinchen mit dem Astragalus und dem Calcaneus schloß den Gedanken 

aus, daß das Retinaculum tali HENLE d. i. eine abwärts gebogene 

Ecke des Astragalus abgebrochen gewesen und das anomale Bein hier 

vorgetäuscht haben könnte.“ Ich habe leider nicht ermitteln können, wo 

HENLE den Ausdruck Retinaculum tali für den seitlichen Höcker in 

Anwendung zieht; SCHWEGEL giebt kein Zitat. 
Hyrrı (Über Trochlearfortsätze der menschlichen Knochen, Denk- 

schrift. der K. Akademie der Wissenschaften, Bd. XVIII, Wien 1860, 

S. 141—155) bezeichnet das Tuberc. lateral. proc. post. tali als hintern 

Trochlearfortsatz des Sprungbeins und sagt, dasselbe bilde mit seiner 

einen glatten Fläche die äußere Wand eines Kanals, in welchem die 

Sehne des langen Beugers der großen Zehe bogenförmig in den Platt- 
fuß herablaufe, wobei sich diese Sehne weniger am Trochlearfort- 
satz, als an dem ihm gegenüberliegenden innern Höcker der hintern 

Sprungbeinfurche reiben wird. Es scheint ihm nicht unmöglich, daß 

der von SCHWEGEL beschriebene achte Fußwurzelknochen ein ver- 

größerter (vielleicht durch Bruch) selbständig gewordener Proc. 
trochlearis tali gewesen sei, obwohl ihn ScHwEGEL nicht für einen 
abgetragenen Teil des Sprungbeins nehmen will. Meiner Ansicht nach 

kann es gar keinem Zweifel unterliegen, daß ScHwEGEL einen Fall 

vor Augen gehabt hat, wo das laterale Höckerchen des linken Talus- 

fortsatzes selbständig geworden war. Auffallend ist, daß HyrrL damals 

noch keinen derartigen Fall selbst beobachtet hatte. Ich betone bei 
dieser Gelegenheit, daß das betreffende Tuberc. lateral. nicht als 
Trochlearfortsatz im Sinne Hyrris aufgefaßt werden darf. Die Sehne 
des M. flexor hallucis longus geht wohl an dem Hocker vorbei, aber 
nicht über ihn fort — die Rolle, über welche die Sehne gleitet, ist 

eben die Rinne am hintern Fortsatz des Talus. 
Ausführlichere Mitteilungen veröffentlichte GRUBER in der bereits 

erwähnten Abhandlung (1864). GRUBER giebt dem Knöchelchen den 

Namen eines Talus secundarius und sagt, daß er dasselbe schon 

seit 1854 kenne. Er beschreibt das Knöchelchen wie folgt: „der Talus 

secundarius vertritt die Stelle des Tuberculum laterale der hintern 

Fläche des Talus und hilft den Sulcus tali zur Aufnahme‘ der Sehne 

des M. flex. long. hallueis bilden. Er hat in der Regel die Gestalt 

eines Viertelsegmentes eines sphärischen Körpers. Seine Größe 
20* 
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variiert.“ GRUBER sah einen Knochen, der 10 Linien in transver- 
saler, 8 Linien in vertikaler und 6 Linien in sagittaler Richtung im 
Durchmesser hatte. ,,Sein Vorkommen ist durch Bildungsanomalie 

und Bildungshemmung zugleich bedingt.“ Es tritt nämlich „ano- 

maler Weise“ im Tub. lat. der hintern Seite des Talus ein zweiter 
besonderer Ossifikationspunkt auf und dieser bildet bei fortschreitender 
Verkürzung eine auf das Tub. lat. beschränkte Epiphyse. Diese ano- 
mal vorkommenden Epiphysen verschmelzen bald knöchern mit dem 
Talus, bald bleiben sie isoliert. Ist letzteres der Fall, so stehen sie 

entweder zeitlebens durch Synchondrose mit dem Talus in Verbindung 

und vereinigen sich damit durch eine Art Gelenk. GRUBER besaß 
(1864) 3 Tali von Erwachsenen, an denen die betreffende ,,Epiphyse“ 

zwar schon knöchern verwachsen ist, jedoch äußerlich als innerlich 

noch die Spuren ihrer früher dagewesenen Trennung aufweist. Weiter 

besaß er von 12 Individuen 14 Tali, welche die bewußte Epiphyse 
zeigten. 

Es schreibt GRUBER ferner: „die Epiphyse ist entweder durch 

Synchondrose mit dem Talus vereinigt, dann artikuliert sie, wie das 

entsprechende Tuberculum laterale mit einer Facette der Gelenkfläche 

des Calcaneus. Oder diese Epiphyse ist gelenkartig mit dem Talus 
verbunden (Talus secundarius) dann artikuliert sie am Calcaneus mit 

ihrer untern Fläche und am Talus mit ihrer obern Fläche“. Schließ- 

lich: „Mit dem Talus secundarius dürfen nicht die an und neben dem 

Tuberculum laterale proc. post. tali vorkommenden Knochenbildungen, 

die häufig förmliche Ossicula sesamoidea darstellen, verwechselt werden. 

Sie sind mit dem Talus bald gelenkartig vereinigt, bald nicht. Sie 

besitzen an der Gelenkfläche bald einen knorpeligen, bald einen binde- 
gewebigen Überzug. Sie artikulieren bald nur am Talus oder Calcaneus, 

bald an beiden. 

GRUBER ist der Ansicht, daß jene von SchwEgEL beobachteten 
„Beinchen“ in die Kategorie der Ossa sesamoidea zu rechnen seien 

— er verspricht, diese Behauptung ausführlich zu beweisen und 
SCHWEGELS Behauptung abzufertigen. — So weit mir die Litteratur 
über den betreffenden Gegenstand bekannt ist, hat GRUBER eine aus- 
führliche Publikation über seinen Talus secundarius nicht gemacht und 

ist deshalb den Nachweis, daß SchwEseus Knöchelchen ein Sesambein 
und nicht das abgelöste laterale Höckerchen gewesen, schuldig ge- 
blieben. Er hat die versprochene ausführliche Mitteilung nicht gebracht. 
— Bei andern Autoren — ausgenommen FRIEDLOWsKI — habe ich 
keinerlei Angaben über derartige kleine Knöchelchen gefunden. Ich 
bin zur Überzeugung gelangt, daß Gruper Fälle vor sich hatte, in 
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denen nicht der ganze laterale Hocker, sondern nur ein kleiner Teil 
desselben selbständig geworden, d. h. nicht mit dem übrigen Teil 

verschmolzen war. Aber ich meine, man darf solche Knöchelchen nicht 

als Sesambeine bezeichnen. 
Einen Talus secundarius (im Sinne GruBers) beschrieb ich 1869 

(Über sekundäre Fußknochen, REICHERTS Archiv 1869 (S. 100—111). 

Unter 60 speziell daraufhin geprüften Leichen fand ich einen Talus 

secundarius, d. h. einen selbständig gewordenen seitlichen Höcker des 

hintern Talusfortsatzes, nur ein einziges mal. Das Knöchelchen hatte 

eine Länge von 14 mm, eine Breite von 10 mm, eine Höhe von 8 mm; 

die Verbindung mit dem eigentlichen Talus wurde durch Bindegewebe 
bewerkstelligt. 

Auch FRrIEDLOWSKI beschrieb 1870 einen Fall von Talus secun- 

darius (Uber Vermehrung der Handwurzelknochen durch ein Os car- 

pale intermedium und über sekundäre Fufwurzelknochen, Wiener 
akad. Sitzungsberichte, Bd. LXI, 1870, S. 587—596.) Am rechten 

Fuß eines Weibes lag direkt neben der Rinne für den M. flexor hal- 

lucis longus ein nahezu dreieckiger Knochen, welcher in geringem Grad 
beweglich am Sprungbein aufsaß. Am Knochen ließen sich vier 

Flächen unterscheiden, eine hintere unebene, eine vordere drei- 
eckige Fläche, welche an einer gleichgeformten des Talus durch eine 

große Menge feiner Fäden befestigt ist, eine innere Fläche, welche 

die Rinne für die Sehnen bilden hilft, eine untere Fläche, welche 
mit dem Fersenbein artikuliert. Außerdem erwähnt FRIEDLOWSKI 
eines kleinen linsenförmigen Knochenkerns (Os sesamoideum superius), 

der an der innern obern Ecke des Talus secundarius durch Bindege- 

webe befestigt war. Er sagt von diesem Knochenkern ausdrücklich: 
„er weist eine mit Knorpel bedeckte freie Fläche auf, deren Überzug 

dem Vorbeistreifen der Sehne des langen Beugers der großen Zehe 
seine Entstehung verdankt.‘ — Ich vermag nach dieser Beschreibung 
nicht zu entscheiden, welche Bedeutung jener „Knochenkern‘“ besaß, 

doch kann ich denselben nicht als „Sesambein“ anerkennen. 

Dann scheint der Talus secundarius eine Zeit lang vergessen 
worden zu sein, bis endlich 1882 durch eine Notiz von SHEPHERD aufs 

neue die Aufmerksamkeit der Autoren auf jenes Knöchelchen gelenkt 
wurde (A hitherto undescribed fracture of the astragalus Journ. of 
Anatomy, Vol. XVII, p. 79—81 (1882—83). SHEPHERD hatte ganz 
unzweifelhaft drei Fälle vor sich, in denen das Tuberc. lat. proc. 

post. tali sich abgelöst hatte. Er erkannte aber den eigentlichen Sach- 
verhalt nicht, sondern hielt den abgelösten Knochenteil für einen abge- 
brochenen Fortsatz des Talus. Allein schon TURNER (A secondary 
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Astragalus in the human foot, Journal of anatomy, Vol. XVII, p. 82 
und 83, 1882—83) wies die Unrichtigkeit dieser Deutung nach und 

erklärte, daß in den betreffenden Fällen SarpHeErp’s, wie in einem ähn- 
lichen von ihm selbst beobachteten Fall der abgelöste Knochen für 

einen sekundären Talus zu halten sei. Der aus einem accessorischen 

Knochenkern entstandene Talus secundarius hätte sich nicht mit dem 

Talus knöchern vereinigt. 

Da war es K. BARDELEBEN, der 1883, angeregt durch die Mit- 

teilung SHEPHERD’s und TURNERS, den Talus einer eingehenden Unter- 

suchung unterzog (Das Intermedium tarsi beim Menschen, Sitzungs- 

berichte der Jenaischen Gesellschaft für Medizin, Jahrgang 1883, 

1. März). In Anschluß an GEGENBAURS Ansicht, daß im Talus des 

Menschen das Tibiale und das Intermedium vereint seien, erklärt 

BARDELEBEN, daß der Talus secundarius, der seitliche Höcker des 
Proc. poster. tali, eben das gesuchte Os intermedium tarsi sei. 

BARDELEBEN gab dem Knöchelchen den Namen des Os trigonum, wo- 

mit ich dasselbe nun bezeichnen werde. Es besaß der bei einigen 
Säugern vorkommende Knochen freilich schon einen Namen (Os pyrami- 
dale Owen), aber BARDELEBEN hatte gewiß Recht von dem älteren 

Namen abzusehen. Der Autor ist sich der Tragweite seiner Deutung 

voll bewußt, er sagt ausdrücklich: „Es handelt sich hier weder um 

eine Fraktur noch um einen, nur nebenbei zu erwähnenden accessori- 

schen Knochenkern, sondern um eine außerordentlich wichtige That- 

sache. Das vollständig oder unvollständig vom Talus getrennte 

Knöchelchen ist nichts anderes, als das auch in der Form noch sehr 

ähnliche Homologon des Lunatum der Handwurzel — es ist ein bei 

niedern Vertebraten getrennter typischer Fußwurzelknochen, nämlich 

das Os intermedium tarsi.“ Er sagt dann weiter: „das Knochen- 
stück kann, dies ist die Regel, vollständig mit dem übrigen Talus 

verschmolzen, oder es kann andeutungsweise, durch eine Naht oder 
aber durch eine Furche von ihm getrennt, es kann schließlich voll- 

ständig isoliert, nur noch durch Bindegewebe fixiert sein.“ Der Knochen 
vervollständigt hinten die untere Gelenkfläche des Talus für den Cal- 

caneus, manchmal in relativ ausgiebiger Weise. Ist das Knöchelchen 

mit dem Talus vollständig vereinigt, so bildet es einen oft stark pro- 

minierenden, in einzelnen Fällen hakenförmig, auch herzohrähnlichen 

Fortsatz. Stets setzt auch hier das ligam. fibulare tali poster. an. 
In einer zweiten kurzen Mitteilung (Sitzungsberichte der Jenaischen 

Gesellschaft, 27. April 1883 und Zoologischer Anzeiger 1883, No. 139, 

S. 278—280) bestätigt BARDELEBEN das Vorkommen des Intermedium 

tarsi bei einer Reihe von Säugetieren und sagt: „Das bisher noch 
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nicht bekannte Intermedium tarsi der Säugetiere ist 
somit gefunden und dadurch auch in diesem Punkt eine Lücke 

zwischen Säugern und niedern Vertebraten (Urodelen) ausgefüllt. 

BARDELEBEN schlägt vor, das betreffende Knöchelchen, um es von 

dem Rest des Talus (dem Tibiale) zu unterscheiden und um einen 

kurzen Namen für das Homologon des Lunatum (carpi) zu haben, Os 

trigonum zu nennen. Er stellt die Knochen der Fuß- und der Hand- 

wurzel in folgender Weise zusammen: 

Tarsus Carpus | 

| niedere höhere Säugetiere 

| ie RN Talus ohne 
Naviculare | Radinle | Tibiale | Tibiale | Ublaler, (vorderen) Tub. lat. 

2 Proe. post. 

des'Talus!4|— mm 
LIE HE TR N Tubere. 

Lunatum Intermedium adress = a laterale 
2 Proc. post. 

Triquetrum | Ulnare | Fibulare Calcaneus 

Pisiforme 6. Strahl Tuberositas caleanei | 

Tuberosit. . Navicul | 

ossis navic, Centrale nay | 

ALBRECHT bestätigte dann — „in Anschluß an die ausgezeichnete 

Arbeit des Herrn Professor Dr. BARDELEBEN über das Os intermedium 

tarsi der Säugetiere‘ — wie es wörtlich heißt (Zoolog. Anzeiger 1883, 
No. 145, S. 419—420, das Os intermedium tarsi der Säuge- 

tiere) die von BARDELEBEN mitgeteilte Thatsache. ALBRECHT findet 

den Ausdruck Os trigonum für den betrefienden Knochen, den er 
schon seit vielen Jahren kennt, sehr gut gewählt und sagt: „Es ist 
auch nach meiner Ansicht sicher, daß das Os trigonum 
das Intermedium tarsi resp. das Lunatum des Carpus homody- 

nam ist.“ ALBRECHT liefert dazu die Abbildung eines der Königs- 

berger anatomischen Sammlung gehörigen Präparates — Talus mit 
Os trigonum). Die Zeichnung ist bereits im Jahr 1879 angefertigt 

(das Präparat ist noch gegenwärtig in Königsberg vorhanden). 

BARDELEBEN hat dann etwas später (Sitzungsber. der Jenaischen 
Gesellschaft 1883, 8. Juni) durch embryologische Untersuchungen an 
menschlichen Embryonen des zweiten Monats ermittelt, daß das Inter- 
medium tarsi (Os trigonum) beim Menschen schon im zweiten Monat 

als selbständiger Knorpel angelegt ist, wie es vorher GRUBER ange- 
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geben hatte. Später verschmelze das Intermedium mit dem Tibiale 
(Talus). — Der betreffende Fortsatz des Talus — wie des Inter- 
mediums bleibe sehr lange knorpelig, etwa erst im 8.—10, Lebensjahre 

tritt ein besonderer Knochenkern in demselben auf: es kann sich 

darnach auch beim Menschen ein knöchernes Intermedium tarsi in Form 

eines vollständig oder unvollständig getrennten Os trigonum (lunatum 
tarsi) oder Proc. posterior astragali (— tub. laterale processus posterior.) 

entwickeln. — Gewöhnlich aber verschmelzen Tibiale (Talus) und Inter- 

medium (Os trigonum) untrennbar miteinander. 

BARDELEBEN hat dann, den Inhalt dieser 3 Mitteilungen nochmals 

kurz zusammengefaßt („Das Intermedium tarsi der Säuge- 
tiere und des Menschen, im Biolog. Zentralblatt, IV. Band, 

No. 12, 15. August 1884, 8. 374—378). Es heißt daselbst: Das Er- 

gebnis der Untersuchungen ist: 
I) Das Intermedium tarsi ist bei niedern Säugetieren (Beuteltieren) 

ein selbständiger Fußwurzelknochen. 
II) Bei menschlichen Embryonen wird das Intermedium tarsi als 

getrennter Knorpel angelegt, bleibt jedoch nur eine kurze Zeit selbst- 

ständig, indem er sich mit dem Tibiale zum Astragalus vereinigt, 

dessen hinteren (proximalen) Fortsatz es vorstellt. 
III) Das Intermedium tarsi kommt beim erwachsenen Menschen 

gelegentlich als selbständiger Knochen vor. 
Ich bemerke ausdrücklich, daß BARDELEBEN, wenn er in Satz II 

vom hintern Fortsatz des Astragalus redet, damit nur den 
lateralen Höcker des hintern Fortsatzes im Auge hat. 

In der weitern Begründung des III. Satzes sagt dann der Autor: 

„Gewöhnlich verschmilzt beim Menschen das Intermedium mit dem 

Tibiale zum Astragalus. Es kann aber die frühere (embryologische 
und phylogenetische) Trennung sich andeutungsweise (Naht) oder deut- 

licher (als Furche) hier erhalten, ja es kann das Intermedium als 

Trigonum einen besondern, dreieckig-halbmondförmigen, kleinen 
Knochen darstellen. Deutliche Hinweise auf eine früher bestandene 

Trennung fand Verf. in den Sammlungen in Jena, Berlin und Freiburg 

i. B. unter ca. 300 Exemplaren durchschnittlich in einem Viertel bis 

Fünftel der Fälle. Interessant ist, daß in Freiburg etwa ein Drittel, 
in Jena ein Sechstel, an den Rasseskeletten in Berlin fast die Hälfte 

des Astragali Trennungsspuren zeigen. Wie oft das isolierte Trigonum 

vorkommt, kann Verf. noch nicht genau angeben, einige Mal auf Hundert 

aber jedenfalls.“ 
„Der Knochen oder der ihn repräsentierende hintere Fortsatz des 

Talus vervollständigt die untere Gelenkfläche des Astragalus für den 
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Calcaneus. Als Fortsatz des Sprungbeins pflegt er stark, manchmal 
haken- oder herzohrähnlich zu prominieren. Stets setzt sich hier das 

Ligamentum fibulare tali posterius an. Auch am Fersenbein kann 

man hinter der großen eigentlichen Gelenkfläche für den Talus, 
durch eine schwache Leiste oder First getrennt, eine halbmondförmige 

oder halbovale, manchmal fast abgerundete, dreieckige kleine Gelenk- 

fläche für das Trigonum und den Talusfortsatz bemerken.“ 
Bei Gelegenheit des internationalen Kongresses in Kopenhagen 

(1884) legte ich der anatomischen Sektion zwei macerierte Sprungbeine 
eines Mannes vor, an denen das Tuberculum laterale des Processus 

posterior vom Talus abgelöst ein besonderes Os trigonum BARDELEBEN 

darstellt. Ich übergab beide Sprungbeine Herrn Prof. ALBRECHT, damit 

er dieselben ausführlich beschreiben könne. Prof. ALBRECHT äußerte 

sich damals wie folgt (Congres international des sciences médicales 

Compte rendu, Tome I, Copenhague 1886, S. 3): „Was die beiden 

Astragali anbetrifft, so zeigen dieselben an ihrer hinteren Fläche in 

ausgezeichneter Weise das BARDELEBEN’sche Os trigonum. Man sieht 

an beiden Präparaten deutlich, daß dasselbe (Os trigonum) mit dem 
Astragalus durch Synchondrose verbunden gewesen ist, während 

es mit seiner ganzen untern Fläche die hintere oder fibulare Gelenk- 
fläche des Talus für den Calcaneus vervollständigen hilft. Auf dem 
einen vorliegenden Calcaneus wird die für das Trigonum von der für 

den Astragalus bestimmten Gelenkflächen durch eine deutliche Crista 

trigono-astragala geschieden.“ Eine Diskussion fand nicht statt. 

Auf dem 14. Kongreß der deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
(Berlin 1885) hat ALBrEcHT dieselben Sprungbeine nebst zugehörigen 
Ossa trigona BARDELEBENS vorgezeigt, aber in Betreff der Deutung 

eine andere Ansicht ausgesprochen, welche nicht mit der BARDE- 
LEBENS stimmt. ALBRECHT vergleicht das Os trigonum nicht, wie 
BARDELEBEN ursprünglich es angab, dem Os lunatum carpi, sondern 

dem Os triquetrum carpi. 
Eine weitere Auseinandersetzung darüber, wie sich bei dieser 

Auffassung auch die andern Knochen der Fußwurzel deuten und mit 

den Knochen der Handwurzel vergleichen lassen, hatte ALBRECHT kurz 

vorher veröffentlichtt (Sur les homodynamies qui existent 

entre la main et le pied des Mammiferes. Presse med. 
belge No. 42, 19. Oct. 1884). Es ist keine Veranlassung darauf ein- 

zugehen !). 

1) Ob diese Abhandlung identisch ist mit dem Op. 56 (vergl. 
Schriften des Professors Dr. Pavs Auseecat) habe ich nicht ermitteln 
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Auf die spätern Publikationen BARDELEBENS und die darin ent- 
haltenen veränderten Anschauungen, ferner die damit in Verbindung 
stehenden Äußerungen Baurs und Lesoucas komme ich zum Schlusse 

zurück. Es handelt sich dabei weniger um thatsächliche Beobachtungen 
an menschlichen Knochen, als um vergleichend-anatomische Erwägungen, 

welche sich auf die Deutung der fraglichen Knochenstücke beziehen. — 

Die Hand- und Lehrbücher der Anatomie haben, trotzdem daß 

GRUBERS Abhandlung über den Talus secundarius und über die sekun- 

dären Fußwurzelknochen bereits vor 25 Jahren erschienen ist, von der 

Thatsache, daß der seitliche Höcker des hintern Talusfortsatzes zu 

einem selbständigen Knöchelchen werden kann, so gut wie gar keine 
Notiz genommen. Noch mehr, man kann sagen, daß die Hand- und 
Lehrbücher den hintern Talusfortsatz zu wenig oder gar nicht be- 
rücksichtigt haben. Nur bei einigen Autoren ist dem hintern 
Fortsatz des Talus die ihm gebührende Aufmerksamkeit geschenkt 

worden. Ich führe einige derselben an. 
Hier muß ich in erster Linie Krause sen. gedenken (Handbuch 

der menschlichen Anatomie, 2. Auflage, Hannover 1873, S. 328). Hier 

heißt es: „Am hintern Rande des Talus zeigt sich ein größerer und 

ein kleinerer Höcker und zwischen beiden ein flacher Ausschnitt 

(Tuberculum externum und internum der Inicisura tali). — 

Dieser Satz findet sich mit einer geringen Modifikation auch in der 

3. Auflage, die von KRAUSE jun. besorgt worden ist (Handbuch der 

menschlichen Anatomie, 2. Band, Hannover 1879, S. 140); KRAUSE 
jun. bezeichnet die beiden Höcker als Tuberculum laterale und mediale. 

Bei Gelegenheit der Varietäten (Anatom. Varietäten, Hannover 1880, 

S. 81) fügt Krause jun. hinzu: das Tuberculum laterale kann selten 

sich vergrößernd einen sog. Proc. trochlearis darstellen (Hyrtt), viel- 

leicht kann das genannte Tuberculum selbständig werden und einen 
an dieser Stelle vorkommenden (2°/,) achten Tarsalknochen (Talus 

- secundarius) darstellen. 
Auch LuscHkA (Anatomie des Menschen, III. Bd., 14. Abteilung: 

die Glieder, Tübingen 1865, S. 349) berücksichtigt den fraglichen 

Höcker. Er sagt, daß unterhalb der Rolle des Talus die Fläche rück- 

wärts zu einem flachen Hügel erhoben sei. Dann fährt er fort: 

Dieser erzeugt mit der hintern, niedrigen, nach innen abfallenden Seite 

können. Eben daselbst ist verzeichnet Op. 61. Trigone du pied chez 
Vhomme. Epihallux chez ’homme. Avec 2 grav. Bull. de la Soci. 
d’Anthrop. des Bruxelles. Hayez 1885, t. III, p. 188—191. Ist mir nicht 
zugänglich gewesen. 
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des Sprungbeinkérpers einen Fortsatz processus tali internus, 
welcher durch eine Furche für die Sehne «des Flexor hallucis longis in 

zwei Hocker geteilt wird. Der laterale Hocker kann zu einem förm- 

lichen Trochlearfortsatz auswachsen, ja sogar eine Entwicklung zu einem 

selbständigen Knochen erfahren. | 

HENLE (Knochenlehre, 3. Auflage, 1871, S. 300) wiederholt nur 
die auf Hyrrn zurückgehende Notiz, daß am Talus hinten ein 

Trachlearfortsatz sei. Er beschreibt (S. 299) die hintere Fläche des 

Sprungbeins wie folgt. „Die hintere Fläche des Sprungbeins, niedrig, 

vierseitig, etwas medianwärts gewandt, mit parallelen, medianwärts 

absteigenden Seitenwänden, ist von einer den Seitenwänden verlaufen- 
den Rinne, Sulc. M. flexor. halc. longi zwischen zwei mehr oder 

minder vorspringenden rauhen Höckern durchzogen. Die 

Rinne nimmt die Sehne des M. flex. halc. long. auf und setzt sich in 
die gleichnamige Rinne des Fersenbeins fort. Von den beiden 

Seitenhöckern ragt der laterale weiter rückwärts und stützt sich auf 

die obere Fläche des Fersenbeins, der mediale liegt über dem hinteren 

Eingang des Sinus tarsi. 

MERKEL (dritte Auflage des Hrnte’schen Grundrisses der Anatomie 

des Menschen, Braunschweig 1888, S. 38 und 51) dagegen berücksich- 

tigte bereits das Tuberc. laterale. Er sagt bei Gelegenheit des Ver- 
gleichs zwischen den Knochen der Hand und des Fußes: das Analogon 
des Os lunatum der Hand ist zu einem Fortsatz des Talus (Os tri- 

gonum BARDELEBENS) geworden. 

Alle diejenigen Autoren, welche den hintern Talusfortsatz mit 

seinen Höckern gar nicht erwähnen, hier aufzuzählen, dazu ist keine 

Veranlassung vorhanden. 

Ich wende mich nun zu den Fällen, welche ich selbst untersuchen 

konnte. Ich werde die einzelnen Fälle der Reihe nach beschreiben. 

Obgleich dabei eine gewisse Wiederholung ganz unvermeidlich ist, so 
glaube ich dennoch nicht davon absehen zu dürfen, weil es keine ge- 

naue Einzelbeschreibung von bezüglichen Bänderpräparaten giebt. 

Ich beginne mit den „trocknen“ Knochen. 

FallNo. 1. 

Linkes Fuß-Skelett eines Mannes, alle Knochen vorhanden, doch 

ist an demselben — abgesehen von dem zu beschreibenden Os tri- 

gonum BARDELEBENS — nichts besonderes zu bemerken (Fig. 1 und 2), 
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Eine Abweichung von der Norm bietet der Talus insofern dar, 
als an ihm das Tubercul. laterale des hintern Fortsatzes fehlt — an 

Stelle desselben ist eine rauhe, etwas concav gekriimmte, etwa drei- 
eckige Fläche. Die längste Seite des Dreiecks — die Basis — mißt 
etwa 15 mm, die Höhe des Dreiecks etwa 8 mm. Es macht den Ein- 

druck, als sei hier ein Stück des Knochen abgebrochen (Fig. 3). Setzt 

man den Talus auf den Calcaneus, so decken sich die Gelenk- 

flächen nicht vollständig, sondern es bleibt hinten eine kleine dreieckige 
Stelle der obern Ge- 

Fig.t. lenkfläche des Calca- 
me neus frei; die freie 

Stelle entspricht dem 

fehlenden seitlichen 

Höcker des Proc. po- 

sterior. 

Das fehlende seit- 

liche Höckerchen ist 

durch ein besonderes, 

isoliertes Knöchelchen 

von verhältnismäßig 

beträchtlicher Größe 
und etwa halbmond- 

förmiger Gestalt (Os 
.. Tuberculum { 

mediale trigonum  BARDE- 

Suleus flexhall.1. LEBEN) repräsentirt. 
Das Os trigonum läßt 

drei Flächen von annähernd gleicher Größe erkennen. Die größte 

Länge des Knöchelchen beträgt etwa 15 mm, die größte Dicke etwa 

6—8 mm. 

Die eine Fläche, die vordere, ist leicht convex und rauh, sie 

paßt genau auf die concave rauhe Fläche am hintern Fortsatz des 

Talus. Setzt man das Os trigonum hier an, so hat dadurch der hin- 
tere Fortsatz seinen lateralen Höcker wieder erhalten (Fig. 1 und 2). 

Die zweite Fläche, die untere (Fig. 2) ist glatt, leicht concav, 

sie war offenbar überknorpelt — sie ergänzt die untere Gelenkfläche 
des Talus und paßt genau auf die schon bezeichnete Stelle der obern 

Gelenkfläche des Calcaneus, welche beim Zusammenfügen des Talus 
und Calcaneus vom Talus nicht bedeckt wurde. 

Die dritte Fläche, die obere (Fig. 1), ist leicht convex und 

rauh; ebenso sind die drei Ränder des Os trigonum rauh, 

Os frigonum * 
(Tuberc lateral) 
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Fall No. 2. 

Calcaneus und Talus des rechten Fußes eines weiblichen 
Individuums; die übrigen Knochen des Fußskeletts sind nicht vorhanden. 

Ein Teil des Tuberculum laterale des hintern Talusfortsatzes ist 

zu einem besondern Knöchelchen umgebildet. 
Der hintere Fortsatz des Talus springt stark vor, was nament- 

lich durch den lateralen Höcker bedingt wird; die schräge Rinne 

(Suleus flex. hall. 1.) ist aus- 

nehmend deutlich. Der late- 
rale Höcker ist auffallend spitz. Fig. 2. 
Auf den ersten Anblick könnte - 

man meinen, daß, abgesehen 

von dieser eigentümlichen 
spitzen Form, an dem Höcker 
nichts besonderes hervorzuhe- 

ben wäre. .Bei genauer Be- 
trachtung erkennt man dagegen, 

daß der laterale Rand des be- 

treffenden Höckerchens nicht 
wie gewöhnlich zugeschärft ist, 
sondern daß hier eine rauhe, 

leicht concave Fläche vorhan- 

den ist, welche sich namentlich 

unten scharf abgrenzt. Diese bert... 

rauhe Fläche mißt etwa 10 mm mediale 

in der Länge und 4—5 mm in 
der Höhe. 

Bringt man den Talus und Calcaneus zusammen, so bleibt eine 

kleine Stelle der obere Gelenkfläche des Calcaneus unbedeckt. Es ist 

nun ein kleines isoliertes Knöchelchen vorhanden, das den betreffenden 
Defekt vollkommen deckt. Fügt man das Knöchelchen an die rauhe 

Fläche des lateralen Höckers, so sieht man, daß beide zu einander 
passen und einen unverhältnismäßig großen lateralen Höcker des hin- 

teren Fortsatzes darstellen. 
Das isolierte Knöchelchen ist etwa halbmondförmig und läßt drei 

Flächen erkennen. Die Länge des Knöchelchens beträgt etwa 12 mm, 
die Dicke etwa 6 mm. — Die untere Fläche ist glatt, ergänzt die 
untere Gelenkfläche des Talus und deckt die freibleibende Stelle der 

obern Gelenkfläche des Calcaneus. Die obere Fläche ist rauh, bietet 

aber sonst nichts bemerkenswertes dar. Die dritte Fläche paßt genau 

~§ Osfrgonum 
gf (Taherclatery 

Sule. fle hall. 
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zur rauhen Fläche des seitlichen Höckers; man kann sie nicht als 

vordere Fläche bezeichnen, weil sie nicht nach vorn, sondern median- 

wärts gerichtet ist. Es macht den Eindruck, als sei durch einen 
sagittalen Schnitt der laterale Teil des lateralen Höckers abgetrennt. 

Es liegt somit hier der Fall vor, daß nur ein Teil des seitlichen 

Höckers selbständig geworden ist, daß somit das selbständige Knöchel- 
chen sich an der Begrenzung der Rinne des M. flexor hallueis nicht 
beteiligt. 

Fall No. 3. 

Rechtes Fußskelett eines Mannes. Der Talus zeigt hinten 

in Bezug auf die Rinne und das Tuberculum mediale nichts außerge- 

wöhnliches; dagegen ist das Tuberculum laterale ein großer schnabel- 

förmig oder hakenförmig ge- 
Fig3. krümmter Fortsatz. Die Con- 

cavität des gekrümmten Fort- 

satzes sieht lateralwärts. Der 
Fortsatz mißt in sagittaler 

Richtung 10 mm; mißt man 
aber in schräger Richtung von 

der Basis (von der Rinne) bis 
zur lateral gerichteten Spitze, 

so beträgt die Entfernung 

f reichlich 15 mm; die Breite 

9 Tübmeimedide mißt etwa 7 mm. Man könne 
Sule. flex. hall.l. meinen, es handle sich hier 

nur um ein großes unförmliches 

Tuberculum laterale, aber bei näherer Betrachtung läßt sich ermitteln, 
daß das. vorliegende Knochenstück nur einen Teil des eigentlichen 
seitlichen Höckerchens repräsentiert. Zwischen dem hintern Rand des 
Talus und der Spitze des vorhandenen Tuberculum laterale existiert 
ein großer, concaver, kreisférmiger, lateralwärts gerichteter Ausschnitt, 

dessen Spannung etwa 20 mm mißt. Hier ist ein Defekt vorhanden. 
Der Defekt tritt noch deutlicher zu Tage, sobald man den Talus auf 
den Calcaneus setzt, dann bleibt ein großer Abschnitt der obern Ge- 

lenkfläche des Calcaneus vollkommen unbedeckt; der unbedeckte Teil 

ist etwa 20 mm lang und etwa 10 mm breit. 
Der Defekt des lateralen Höckerchens wird ergänzt durch ein 

unregelmäßig dreieckiges Knöchelchen, das etwa 10 mm lang und etwa 
6 mm dick ist. Die untere Fläche ist glatt und liegt auf dem Cal- 

caneus, die vordere Fläche ist rauh, paßt auf die hintere rauhe 
Fläche des Talusrandes, die obere Fläche ist gleichfalls rauh. 
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Bringt man das Knöchelchen mit dem Talus in Verbindung, am 
bequemsten während der Talus auf dem Calcaneus ruht, so deckt das 
Knöchelchen den oben freibleibenden Abschnitt der Gelenkfläche des 
Calcaneus nicht vollständig; es füllt auch den zwischen Talusrand und 
schnabelförmigen Fortsatz befindlichen Raum nicht vollständig aus, 
sodaß zwischen dem betreffenden Knöchelchen und dem schnabelför- 
migen Fortsatz ein unregelmäßiger Spaltraum frei bleibt, der sich nach 

hinten lateralwärts Öffnet. Die Ränder der den Spaltraum begrenzen- 
den Knochen sind rauh und 

zackig. Ob der Spaltraum Fig. +. 
durch Bindegewebe oder 

durch Knorpel ausgefüllt 
worden ist, läßt sich nicht 

mehr entscheiden. 

Fall No. 4. 

Linkes Fußskelett 

desselben Mannes. Der hin- 

tere Fortsatz an dem Talus 

ragt sehr deutlich vor; das 

Tuberculum mediale und die 2 

Rinne sind nur schwach ent- BR a u x 
wickelt, das Tuberculum la- ’ 

terale dagegen ist ein großer, 
nach hinten gerichteter, un- mediale 

regelmäßig dreieckiger Fort- 

satz, der in sagittaler Rich- 

tung 10 mm, in frontaler Richtung 15 mm mißt. Das Tuberculum 
laterale hat ar einen kleinen Ausschnitt, der bei Besichtigung 

der untern Fläche des Talus besonders deutlich sich markiert. In 

diese Lücke paßt ein kleines, rundlich viereckiges, etwa 7 mm messendes 
Knöchelchen hinein. Auch an diesem kleinen Knöchelchen sind wie 

bisher an den größern drei Flächen zu unterscheiden. 

Beide Fälle (No. 3 und No. 4) sind deshalb von Interesse, weil 

sie lehren, daß nicht nur das ganze Tuberculum laterale, sondern mit- 
unter nur ein Teil desselben selbständig werden kann. Ich glaube, 

man darf auch in diesen Fällen das betreffende Knöchelchen als Os 

trigonum BARDELEBEN bezeichnen. 

(Schluß folgt.) 

Be Os trigonum: 

7 Suet flex. (Tubercul. later.) 
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Inhalt: Minor, Uterus and Embryo: I. Rabbit; II. Man. — Arrıs, The Anatomy 

and Development of the Lateral Line System in Amia Calva. — Dorsrar, On 
the Organization of Atoms and Molecules. — Wurrman, Some new Facts about 
the Hirudinea. — Parren, Segmental Sense Organs of Arthropods. 

Revista trimestral de Histologia normal y patolögieca. Organo del 
Laboratorio de Histologia de la Facultad de Medicina de Barcelona, 

21* 
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Publicado por el Dr. Santıaco Ramon ¥ Casa. Nüms. 3 y 4. — Con 
5 lam. litograf., y 5 grab. intercal. en el texto. 1° de Marzo de 1889. 
(SS. 65—127.) Barcelona 1889. 
Inhalt: Estructura del löbulo 6ptico de las aves, y origen de los nervios ép- 

ticos. — Contribuciön al estudio de la estructura de la médula espinal. — 
Sobre las fibras nerviosas de la zona granulosa del cerebelo y evoluciön de 
los elementos cerebelosos. — Novedades técnicas. — Resumen bibliogräfico. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Detmers, H.-J., Microscopes d’Europe et d’Amérique. Journal de Mi- 
crographie, Année XIII, 1889, Nr. 8. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 9, 
S. 260.) 

Govi, G., Il microscopio composto inventato da Garızeo. Il nuovo Ci- 
mento, Serie III*, Tomo XXV, 1889, Marzo e Aprile, 8. 162—164. 

Kultschitzky, Uber neue Färbungsmethoden mit Himatoxylin. (III. Ver- 
sammlung russischer Ärzte zu Petersburg) Münchener medicinische 
Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 21, 8. 370. 

Lankester, E., Half-Hours with the Microscope. 16' Edition. pp. 142. 
12™° London, W. H. Allen. 2 8. 6 d. 

List, Joseph Heinrich, Uber das Aufstellen von zoologischen und ana- 
tomischen Präparaten, nebst Angabe einer haltbaren Verschlußmethode. 
Anatom. Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 9, S. 285— 288. 

Loewenthal, Nat., Zur Frage über die Anwendung von Terpentinöl in 
der histologischen Technik. (Origin.-Mitt.) Centralblatt für Physio- 
logie, 1889, Nr. 4. 

Malassez, L., Presentation d’un nouveau systeme d’objectifs et d’un nou- 
veau pied porte-loupe et porte-microscope. Comptes rendus hebdom. 
de la Société de biologie, Série IX, 1889, Nr. 18. 

Preparing Brains for Demonstration. The British Medical Journal, Whole 
Nr. 1481, May 18, 1889, S. 1131. 

Schmeling, C., Das Ausstopfen und Konservieren der Vögel und Säuge- 
tiere. 9. Auflage. Berlin, 1889. 8°. SS. 94 mit Illustrationen. 
Mk. 1. 

Upson, H. S., On Gold as a Staining Agent for Nerve Tissues. Journal 
of Nervous & Ment. Diseases, New York, Vol. XV, 1888, 8. 685—689 

4. Allgemeines. 

Bertillon, A., Les proportions du corps humain. Avec figures. La Revue 
scientifique, 1889, 27 avril. 

Charvet, B., Une dénomination anatomico-équestre. Bulletin de la So- 
ciété d’anthropologie de Lyon, Tome VII, 1888, S. 34—85. 
(Bezieht sich auf den Namen „l'os de l’esperon“, welchen GuiLLemeau 1586 der 

Fibula gab wegen ihrer Ahnlichkeit mit dem Reitersporn der damaligen Zeit!) 

Connert, D., Die allmähliche Vervollkommnung der Wirbeltiere. Me- 
diasch, 1888. 4°. SS. 27. 

Fisher, George E., Developing Teeth in old Age. The Lancet, 1889, 
Vol. I, Nr. 19, Whole Nr. 3428, 8. 971. 
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Glaeveke, Körperliche und geistige Veränderungen im weiblichen Körper 
nach kiinstlichem Verluste der Ovarien einerseits und des Uterus an- 
dererseits. (Aus der gynäkolog. Klinik zu Kiel.) Archiv für Gynä- 
kologie, Band XXXV, 1889, Heft 1, S. 1—89. 

Körperwägungen in Schulen. Münchener medicinische Wochenschrift, 
Jahrg. 36, 1889, Nr. 21, S. 371—872. 

Monti, Übersichtliche Zusammenstellung der Wachstumsverhältnisse der 
Kinder. Archiv für Kinderheilkunde, Band X, Heft 6, 1889, S. 401 

bis 430. 

Ottolenghi, S., La canizie, la calvizie e le rughe nelle donne. Archivio 
di psichiatria, Vol. X, 1889, Fasc. 2, S. 194-196. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, 
Nr. 75.5.2 196.) 

Smale, Morton, Developing Teeth in old Age. The Lancet, 1889, Vol. I, 
Nr. 20, Whole Nr. 3429, S. 1019. 

Vogt, H., Le poids des enfants nouveau-nés 4 terme dans leur rapport 
avec le nombre des grossesses et l’äge des meres. Archives de toco- 
logie, Vol. XVI, 1889, Nr. 4, Avril, 8. 310—312. 

Zoja, Cenni storici sul Gabinetto di anatomia umana della R. Universita 

di Pavia, IV Periodo (dal 1815 a 1864), Direttore BarroLomro Pa- 
nizzA. Rendiconti del Reale Istituto lombardo, Serie II, Vol. XXII, 
Fase. VIIl, S. 316—317. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 8, S. 228.) 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Andrieu, E., Monographie des sechsjährigen Zahnes. Autorisierte Über- 
setzung von B. Manassewitsch. Zahnärztliche Abhandlungen auslän- 
discher Autoritäten, Heft 2. (SS. 35. Berlin u. Neuwied, Heuser. 8°.) 

van Bambeke, Ch., De l’origine des tissus de substance conjonctive. 
Conférence donnée a la Société belge de Microscopie. Avec 3 planches. 
Annales de la Société belge de Microscopie, Tome XII, Fasc. 3, 1889, 
S. 121—148. 

Bizzozero, Giulio, Uber die schlauchförmigen Drüsen des Magen- 
darmkanals und die Beziehungen ihres Epithels zu dem Oberflachen- 
epithel der Schleimhaut. Erste Mitteilung. Mit 1 Tafel. Archiv für 
mikroskopische Anatomie, Band XXXIII, 1889, Heft 2, S. 216—247. 

. (Vgl: A. A. Jahrg. IV, Nr. 8, 8. 228.) 
Bizzozero, Giulio, Über die Atrophie der Fettzellen des Knochenmarks. 

Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band XXXIII, 
1889, Heft 2, S. 247— 254. | 

Blaschko, Über den Verhornungsprozeß. (Verhandlungen der physiolog. 
Gesellsch. zu Berlin 1888—89.) Archiv für Anatomie u. Physiologie, 
Physiolog. Abt., Jahrg. 1889, Heft III u. IV, S. 366—368. 

Cattaneo, G., Sulla struttura e sui fenomeni biologiei delle cellule ame- 
boidi del sangue nel Carcinus Maenas. Con 1 tavola. Atti della So- 
cieta italiana di scienze naturali, Vol. XX XI, Fase. 3—4, Milano 1889. 

Cattaneo, Giac., Sulla morfologia delle cellule ameboidi dei molluschi e 
artropodi: ricerche. Pavia, stab. tip. succ. Bizzoni, 1889. 4°. pp. 55 

con 2 tayole. (Estr. dal Bollettino scientifico, Anno XI.) 
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His, Wilhelm, Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryo- 
nalen Mark. (S. unten Kap. 11a.) 

Jaworowski, A., Die Entstehung der Haufen von Actinophrys sol durch 
unvollständige Teilung. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in 
Krakau, Jahrg. 1589, Nr. 4, 8S. XXXV—XXXVL 

von Linstow, Beitrag zur Anatomie von Phylline Hendorffii. Mit 2 
Tafeln. Archiv für mikroskopische Anatomie, Band XXXIII, 1889, 
Heft 2, 8. 163—180. ; 

Ollier, Nouvelles expériences sur l’accroissement des os longs apres l’ab- 
lation d’un des cartilages de conjugaison et sur l’hyperplasie compen- 
satrice par le cartilage conservé. Comptes rendus hebdom. de l’Aca- 
démie des sciences de Paris, Tome CVIII, 1889, Nr. 18, 8S. 933—936. 

Platner, Gustav, Beiträge zur Kenntnis der Zelle und ihrer Teilung- 
(Aus dem Anatomischen Institut zu Breslau.) IV. Die Entstehung und 
Bedeutung der Nebenkerne im Pankreas, ein Beitrag zur Lehre von 
der Sekretion. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskop. Anatomie, Band 
XXXIII, 1889, Heft 2, S. 180—192. V. Samenbildung und Zeli- 
teilung im Hoden der Schmetterlinge Mit 1 Tafel. Ebendaselbst 
S. 192—204. VI. Die Bildung der ersten Richtungsspindel im Ei von 
Aulastomum gulo. Mit 1 Tafel. Ebendaselbst, 8. 204—216. (Vgl. 
A. A. Jahrg. IV, Nr. 4, S. 101.) 

Posner, Über Schleimhautverhornung. Mit Demonstrationen. (Verhand- 
lungen der physiolog. Gesellschaft zu Berlin, 1888—89.) Archiv für 
Anatomie u. Physiologie, Physiolog. Abt., Jahrg. 1889, Heft III u. IV, 
S. 349. 

van der Stricht, O., Recherches sur la structure fondamentale du tissu 
osseux. Gand, 1889. 8°. pp. 27 avec 2 planches doubles. 

von Tschirwinsky, N., Zur Frage über das Wachstum der Röhren- 

knochen und den mutmaßlichen Zusammenhang dieses Wachstums mit 
dem Wechsel der Schneidezähne bei den Schafen. Mit 1 Tafel. Land- 
wirtschaftliche Jahrbücher, Band XVIII, 1889, Heft 2 u. 3, 8. 463 
bis 476. 

Waldeyer, W., De la caryocinese et de ses relations avec le processus 
de la fécondation. (Suite) Archives de tocologie, Vol. XVI, 1889, 
Nr. 4, Avril, 8. 276—285. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 8, S. 229.) 

6. Bewegungsapparat. 

a) Skelett. 

Bayer, Fr., O nekterych zajimavych cästech kostry marény velké (Core- 
gonus maraena Br.) 1 tab. Sitzungsberichte der Konigl. bohm. Gesell- 
schaft der Wissensch. Math.-naturwiss. Klasse, 1888, 8. 395—401. 
Résumé des böhmischen Textes: über einige interessante Skelettbestand- 
teile von Coregonus maraena Br. Ebendaselbst, 8S. 401—405. 

Blanco, F. Romero, Homologias entre el esqueleto del hombro y el de 
la cadera. El Siglo médico, Aio XXXVI, 1889, Num. 1846, 8. 290 
bis 293 (hombro Schulter, cadera Hüfte). 



et 
Dohrn, Uber das platte Becken. Allgemeine Deutsche Hebammen-Zeitung, 

Jahrg. III, Nr. 3, 8. 17. 
Haslam, William F., Note on a Specimen of Hammer-toe. The Lancet, 

1889, Vol. I, Nr. 21, Whole Nr. 3430, S. 1031. 
R. L., Skeleton of Phenacodus. Illustrated. Nature, Vol. 40, 1889, 

Nr. 1020, 8. 57—58. 
Runge, Geo., Zur Lehre von der Form des Beckens erwachsener weib- 

lieber Individuen. I. Das Becken der Russin. Dissert. St. Petersburg, 
1888, 80 SS. mit 2 Tabellen. (Russisch.) (No. 9, S. 265 steht irrtüm- 
lich statt „Becken“: „Haut‘ und der Titel fälschlich in Kap. 8.) 

Shattock, Samuel G., Two Examples of Hammer-toe. (Card Specimen.) 
Illustrat. Transactions of the Pathological Society of London, Vol. XX XIX, 
1888, S. 449—450. 

von Tschirwinsky, N., Zur Frage über das Wachstum der Röhren- 
knochen und den mutmaßlichen Zusammenhang dieses Wachstums mit 
dem Wechsel der Schneidezähne bei den Schafen. (S. oben Kap. 5.) 

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik. 

Alix, E., Sur la classification musculaire des Vertébrés. Mémoires de la 

Société philomathique, Paris 1888, 8. 47*—62*. 
Babinski, J., Faisceaux neuro-musculaires. -Avec 1 planche. Archives 

de médecine expérimentale, Tome I, 1889, Nr. 3. 
Coues, Elliott, Notes on the Nomenclature of the Muscles of Volation 

in Birds’ Wings. The Auk, Vol. V, Nr. 4, 8. 435—437. 
Demeny, G., Recherches sur la forme du thorax et sur le mécanisme 

de la respiration chez les sujets entrainés aux exercices musculaires. 
Avec 6 figures. Archives de physiologie, Année XXI, Serie V, Tome I, 
Nr. 8, Juillet 1889, S. 586—595. 

Eppinger, Hans, Ein neuer abnormer, quergestreifter Muskel (M. dia- 

phragmatico-retromediastinalis) bei Mißbildungen des Herzens und der 
großen Gefäße und seine Beziehung zu letzteren. (Fortsetzung und 
Schluß.) Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 20. 
(Vgl. die vorigen Nummern.) 

7. Gefälssystem. 

Batujeff, N., Eine seltene Arterienanomalie (Ursprung der A. basilaris 

aus der A. carotis interna). Mit 1 Abbildung. Anatom. Anzeiger, 
Jahrg. IV, 1889, Nr. 9, 8. 282—285. 

Bradford, J. Rose, The Innervation of the Renal Blood Vessels. 

Proceedings of the Royal Society, Vol. XLV, 1889, Nr. 277, S. 362 
bis 369. 

Bradford, J. Rose, The Innervation of the Pulmonary Vessels. Proceed- 

ings of the Royal Society, Vol. XLV, 1889, Nr. 277, S. 369—377. 
Kadyi, Heinrich, Uber die Blutgefäße des menschlichen Riickenmarks. 

Nach einer im XV. Bande der Denkschriften der math.-naturwiss. 
Klasse der Akademie der Wissenschaften in Krakau erschienenen Mono- 
graphie, aus dem Polnischen übersetzt vom Verfasser. Mit 10 chro- 
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molith. Tafeln. gr. 4°, SS. VIII u. 152. Lemberg, Gubrynowiez & 
Schmidt. Mk. 20. 

Krehl, Ludolf, Die Mechanik der Tricuspidalklappe. Mit 1 Tafel. Archiv 
für Anatomie u. Physiologie, Physiol. Abt., Jahrg. 1889, Heft III 
u. IV, 8. 289—295. 

Kulezycki, Wladimir, Die Hautarterien des Hundes. Anatom. Anzeiger, 
Jahrg. IV, 1889, Nr. 9, 8. 276—282. 

Luck, Aug., Über Elastieitätsverhältnisse gesunder und kranker Arterien- 
wände. gr. 8°. SS. 43 mit 10 Tabellen. Dorpat, Karow. Mk. 1.50. 
Inaug.-Dissert. 

8. Integument. 

Eckstein, Wie lassen sich die Haare von Elch, Hirsch, Reh, Renn- und 
Dammwild von einander unterscheiden? Zeitschrift für Forst- u. Jagd- 
wesen, Jahrg. XXI, 1889, Heft 5, Mai, 8. 297—300. 

Hennicke, Carl R., Die Entwickelung der Feder. Monatsschrift des 
Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, 
Nr. 8: 

’ 

9. Darmsystem. 

a) Atmungsorgane 

(inklus. Thymus und Thyreoidea), 

Bradford, J. Rose, The Innervation of the Pulmonary Vessels. (S. 
oben Kap. 7.) . 

Poirier et Retterer, Cartilage branchial bilateral et symétrique. Avec 
illustrations. Bulletins de la Société anatomique de Paris, Année LXIV, 
1889, Série V, Tome III, Avril-Mai (Fasc. 14), 8. 388—344. 

b) Verdauungsorgane. 

Andrieu, E., Monographie des sechsjährigen Zahnes. (8. oben Kap. 5.) 
Ausencia congenita del esöfago. El Siglo médico, Aio XXXVI, 1889, 

Num. 1845, 8. 282. 

Battle, Ectopion of the Caecum with other Malformations, and Prolapse 
of the small Intestine through the Ileo-Caecal Valve. (Pathological 
Society of London.) The British Medical Journal, Nr. 1482, May 25, 
1889, 8. 1171. 

Bizzozero, Giulio, Über die schlauchförmigen Drüsen des Magen- 
darmkanals und die Beziehungen ihres Epithels zu dem Oberflächen- 
epithel der Schleimhaut. (S. oben Kap. 5.) 

Fisher, George E., Developing Teeth in old Age. (S. oben Kap. 4.) 
Kitt, Th., Kongenitale Lebercysten beim Kalbe. Deutsche Zeitschrift für 

Tiermediein, Band XV, 1889, Heft 1 u. 2, 8. 99—111. 
Poulsen, Kr., Eine seltene Perineal-Mißbildung (ein zwischen Vagina und 

Rectum persistierender Abschnitt der fötalen Kloake). Mit 2 Holz- 
schnitten. Archiv für klinische Chirurgie, Band XXXVIII, Heft 4, 
S. 835—839. 

Smale, Morton, Developing Teeth in old Age. (S. oben Kap. 4.) 
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10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

Bezancon, Paul, Absence du rein gauche; utérus rudimentaire; vagin 
de quatre centimétres; ovaires sclérosés contenant des corps jaunes; 

tuberculose pulmonaire. Avec illustrations. Bulletins de la Société 
anatomique de Paris, Année LXIV, 1889, Serie V, Tome III, Avril- 
Mai (Fasc. 14), 8. 347— 351. 

Secheyron, Des abouchements anormaux de l’uretere dans le vagin, la 

vulve. Archives de tocologie, Vol. XVI, 1889, Nr. 4, Avril, S. 254 
bis 276. 

a) Harnorgane 

(inklus. Nebenniere). 

Bradford, J. Rose, The Innervation of the Renal Blood Vessels. (S. 
oben Kap. 7.) 

b) Geschlechtsorgane. 

Glaeveke, Körperliche und geistige Veränderungen im weiblichen 
Körper nach künstlichem Verluste der Ovarien einerseits und des Uterus 
andererseits. (S. oben Kap. 4.) 

Jones, G. E., Imperforation de hymen. (Société obstétricale de Cin- 
cinnati.) Annales de gynécologie, Tome XXXI, 1889, Mai, S. 383. 

Nilsen, S. R., Cas unique de malformation. (Société obstétricale de New 
York.) Annales de gynécologie, Tome XXXI, 1889, Mai, 8S. 379—380. 
(Uterus, Ovarium.) 

Poirier, Dilatations sur le trajet des cones efférents du testicule. Bulle- 
tins de la Société anatomique de Paris, Année LXIV, 1889, Série V, 
Tome III, Avril-Mai (Fase. 14), S. 338. 

Piitz, Hermann, Ein Fall von Hermaphroditismus verus unilateralis bei 

einem Schweine. Mit 2 Tafeln. Deutsche Zeitschrift für Tiermedicin, 
Band XV, 1889, Heft 1 u. 2, S. 91—101. 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

Duval, Mathias, et Kalt, Des yeux pinéaux multiples chez l’orvet. 
(Société de biologie, seance du 9 février 1889.) La Semaine médicale, 
Année 1889, Nr. 7, 8. 53, (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 5, S. 138.) 

Whitman, C. O., Some new Facts about the Hirudinea. Journ. of Mor- 

phology, Vol. II, Nr. 3, 8S. 586—599. (Bezieht sich hauptsächlich auf 
Nervensystem und Sinnesorgane.) 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Babinski, J., Faisceaux neuro-musculaires. (S. oben Kap. 6b.) 
Bontan, L., Contribution 4 l’&tude de la masse nerveuse ventrale (cor- 

dons palléaux-viscéraux) et de la collerette de la Fissurelle. Revue 
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biologique du Nord de la France, Année I, Nr. 7, Avril 1889. (Vgl. 
A. A., Jahrg. IV, Nr. 5, 8. 138.) 

Bradford, J. Rose, The Innervation of the Renal Blood Vessels. (8. 
oben Kap. 7.) 

Bradford, J. Rose, The Innervation of the Pulmonary Vessels. (8. 

oben Kap. 7.) 

Brown-Séquard, Recherches sur la localisation des conducteurs des im- 

pressions sensitives dans les diverses parties de l’encéphale, et sur la 
pathogénie des anesthésies de cause encéphalique. Archives de phy- 
siologie, Année XXI, Série V, Tome I, Nr. 3, Juillet 1889, 8. 484 
bis 498. 

Früh, Reste von Rhinoceronten aus der granitischen Molasse von Appen- 
zell A. Rh. Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Natur- 
wissenschaftl. Gesellsch. während des Vereinsjahres 1886—87. 

Gad, Johannes, und Joseph, Max, Über die Beziehungen der Nerven- 
fasern zu den Nervenzellen in den Spinalganglien. Archiv für Ana- 
tomie u. Physiologie, Physiol. Abt., Jahrg. 1889, Heft III u. IV, 
S. 199—238. 

Gaglio, G., Esperimenti sull’ innervazione del cuore. Bologna, tip. Gam- 
berini e Parmeggiani, 1889. 8° fig. pp. 12. 

Hotzen, Reperto del cervello di una matricida. Archivio di psichiatria, 
ecc., Vol. X, 1889, Fasc. 2, S. 186—194. 

His, Wilhelm, Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen 
Mark. Mit 4 Tafeln. Archiv für Anatomie u. Physiologie, Anatom. 
Abteil., Jahrg. 1889, Heft III u. IV, S. 249—300. 

Kadyi, Heinrich, Über die Blutgefäße des menschlichen Riickenmarks. 
(S. Kap. 7.) 

Koehler, R., Recherches sur la structure du systeme nerveux chez les 
Cirrhipedes (Lépadides). Revue biologique du Nord de la France, 
Année I, Nr. 6, Mars 1889. 

Meynert, Optische Centren in den Vierhiigeln. (Orig.-Bericht aus der 
Gesellschaft der Arzte in Wien.) Wiener medicinische Wochenschrift, 
Jahrg. XXXIX, 1889, Nr. 21, $. 812—814. 

Mingazzini, G., Manuale di anatomia degli organi nervosi centrali dell’ 
uomo. Roma, 1889. 8° pp. 123. lir. 7. 

Möller, Johannes, Einiges über die Zirbeldriise des Chimpanse. Mit 
2 Abbildungen (1 Tafel). Mitteilungen a. d. anatom. Institut im Vesa- 
lianum in Basel. Basel 1889. Abdruck a. d. Verhandlgn. d. Natur- 
forschenden Ges. in Basel, VIII, 3. Heft, S. 755—760. 

Preparing Brains for Demonstration. (S. oben Kap. 3.) 

Soury, Jules, Les fonctions du cerveau, doctrines de l’Ecole italienne. 
Archives de neurologie, Vol. XVII, 1889, Nr. 51, Mai, S. 337—362. 

Tenchini L., e Negrini F., Sulla corteccia cerebrale degli equini e 
bovini. (Communic. prevent. dall’ opera: „La corteccia cerebrale degli 
equini e bovini“, che esce ora a Parma dal Battei, 1889.) Archivio 
di psichiatria, ecc., Vol. X, 1889, Fasc. 2, S. 208—210. 
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b) Sinnesorgane. 

Allis, Edward Phelps, jr., The Anatomy and Development of the lateral 
Line System in Amia Calva. Journal of Morphology, Vol. II, Nr. 3, 
S. 463—568. 13 Taf. 

Barth, Über die Darstellung des häutigen Labyrinthes. (Verhandlungen 
der physiolog. Gesellsch. zu Berlin, Jahrg. 1888—89.) Archiv für 
Anatomie u. Physiologie, Physiol. Abt., Jahrg. 1889, Heft III u. IV, 
S. 345— 348. 

Boucheron, Des épithéliums sécréteurs des humeurs de |’eil. Comptes 
rendus hebdom. de l’Academie des sciences de Paris, Tome CVIII, 1889, 
Nr. 18, S. 966—968. 

von Forster, Ein Fall von Blepharoptosis congenita mit Epicanthusbil- 
dung. (Aus dem Arztlichen Lokalverein Niirnberg.) Miinchener medi- 
cinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 22, 8. 386. 

Gellé, Etudes d’otologie. De Voreille. Anatomie normale et comparée, 
embryologie, développement, physiologie, pathologie, hygiene; patho- 
génie et traitement de la surdité (1880—1888). T. 2. grand in-8°, 
pp. VIII et 278 avec figures. Chaumont, impr. Cavaniol; Paris, libr. 
Lecrosnier et Babé. 

Patten, William, Segmental Sense Organs of Arthropods. Journ. of 
Morphology, Vol. II, Nr. 3, S. 600—602. 

Rumszewiez, Konr., Muskeln im Augeninnern bei Vögeln. Mit 3 Ta- 
feln. Pamietn. Akad. Unciej. Krakov., T. XIII, 8. 1—30. (Polnisch.) 

Walb, Über Pars ossea der externen Paukenhöhlenwand. (Versammlung 
norddeutscher Ohrenärzte in Berlin.) Internationale klinische Rund- 
schau, Jahrg. III, 1889, Nr. 21. 

12. Entwickelungsgeschichte. 

(8. auch Organsysteme.) 

Beauregard, H., Note sur le développement de Meloé autumnalis. Comptes 
rendus hebdom. de la Société de biologie, Série IX, Tome I, 1889, 
Nr. 4. 

Bogdanoff, A., Medicinische Zoologie. II. Embryologische Briefe. Moskau, 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

On the Gustatory Organs of Arctomys monax. 

By Freprericxk Tuckerman, Amherst, Mass. 

The tongue of Arctomys monax possesses several quite dis- 

tinctive characters. It measures 60 mm in length, 20 mm in breadth, 
and 16 mm in thickness, and is free from the floor of the mouth for 

18 mm. The upper surface is soft and velvety to the touch and, at 

its posterior part, slightly elevated. The anterior third of the dorsum 
is deeply grooved, and the apex is bifid, as in Fiber zibethicus 
and the Phocidae. The fungiform papillae resemble minute white 

beads, and are distributed quite uniformly over the dorsal surface 

and lateral margins of the tongue from the base to te tip. At the 

posterior part of the dorsum, well back towards the base, are three 
to five circumvallate papillae. They are arranged in a triangle, the 
apex of the triangle being towards the epiglottis. The papillae foliatae 

are about 8 mm long, and are marked at their upper inner border 
by a fringe of conical papillae, the points of which turn inwards and 

backwards. This fringe is continued for some sistance on to the 
inner side of the arcus glosso-palatinus, 
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Gustatory Structures. 

The Circumvallate Papillae. These papillae measure 
about 0,80 mm in breadth and 0,45 mm in height, and are slightly de- 
pressed below the level of the adjacent lingual area. They vary in 
size and shape, and are more or less verrucose. The epithelium cov- 

ering their upper surface measures in places 0,3 mm in thickness. 

The trenches encircling them are neither very wide nor very deep, 

but pass beneath the papillae in such a way as to give them a con- 

siderable expanse of under surface. Serous glands are not very 

plentiful. Their ducts open into the trench at its base and sides. 

The taste-bulbs of this region are arranged in four or five tiers, 

each tier containing, on an average, about fifty bulbs. The bulbs are 
most numerous in the lower tiers, the epithelium lining the expanse 

of under surface of the papilla being quite filled with them. They 

are fairly uniform in size and measure 0,06 mm in length and 0,032 mm 

in breadth. The diameter of the gustatory pore is about 0,0033 mm. 
Non-medullated nerve-fibres run to the bases of the bulbs, and can 

also be followed, for a short distance, into the epithelium between 
them. In many bulbs, the sensory cells may be seen protruding through 

the taste-pore. 
The Papillae foliatae. Most of the folds composing these 

papillae are marked by a central cleft of some depth. On each side 
of the main cleft are several smaller ones, the number depending upon 

the number of secondary papillae borne by the fold. The furrow 
have a fairly uniform breadth, but their depth varies, averaging about 
0,55 mm. Serous glands are relatively more abundant here than in 
the circumvallate area, and their ducts open at the usual places. 

Close by the foliate organs the ducts of the mucous glands open di- 
rectly on the free lingual surface. Each papilla foliata possesses eight 

bulb-bearing folds. Three or four smaller folds are usually present, 
but they are destitute of bulbs and are unsupplied with serous glands 

or ducts. The bulbs are disposed irregularly at the sides of the folds, 

there being from five to nine tiers of them. They vary greatly in 
width, some having a transverse diameter of 0,045 mm. The mean 
breadth, however, is 0,035 mm, and the length 0,057 mm. The tiers 
are rather short, not usually containing above eleven bulbs in their 
entire length. Taste-bulbs occur but sparingly in the fungiform 
papillae. 



336 

Nachdruck verboten. 

Der Talus und das Os trigonum BARDELEBENS beim Menschen. 

Von Professor L. Sıreva, Königsberg i. Pr. 

Mit 6 Abbildungen. 

(Schluß.) 

FallNo. 5. 
Als fünften Fall beschreibe ich den bereits von ALBRECHT er- 

wähnten linken Talus eines offenbar noch Jugendlichen Individuums. 
Nur der Talus ist vorhanden, alle andern Knochen des Fußskeletts 
fehlen — ALBRECHT giebt nichts über die Herkunft des Knochens an 
und im Kataloge der hiesigen K. anat. Anstalt ist der Knochen als 
das Präparat No. 427 mit der Bezeichnung „Astragalus mit Epiphyse“ 
vermerkt. 

Der Talus zeigt an seinem hintern Fortsatz ein stark vorspringen- 
des Tuberculum laterale, das in frontaler Richtung 15 mm, in sagittaler 
Richtung 10 mm mißt. Bemerkenswert ist, daß sowohl an der obern, 
als an der untern Fläche dieses Tubercul. laterale eine gekrümmte, 
leicht zackige Linie sichtbar ist, durch welche das Tuberculum laterale 
vom Talusfortsatz abgeschieden ist. Es sieht so aus, als sei dieser 
Fortsatz mit dem ganzen Talus durch eine Naht vereinigt. 

Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß es sich hierbei um ein 
mit dem Talus nicht vollständig verschmolzenes und verwachsenes: Os 
trigonum BARDELEBENS handelt. Bemerkenswert ist, daß das Knöchel- 
chen nur einen Teil des Tuberc. laterale ausmacht und sich an der 
Begrenzung der Rinne für den M. flexor hall. longus nicht beteiligt. 
Sonst verhält sich das Knöchelchen wie im ersten Fall. Der ganze 
Fortsatz (Tuberc. laterale) mißt in sagittaler Richtung 10 mm, in fron- 
taler Richtung ca. 15 mm, der durch die Nahtlinie abgegrenzte 
Knochenteil mißt 12 mm in der Länge und 8 mm in der Breite. Da 
eine Fläche der vordern Fläche des Os trigonum dem Talus eng anliegt, 
so sind nur zwei Flächen sichtbar, Die eine Fläche, die untere, ist 
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glatt und ergänzt die untere Fläche des Talus, die andere Fläche des 
Talus, die obere, ist uneben und rauh. 

Ich schiebe hier einige Fälle ein, ohne sie besonders zu beschreiben, 
weil die betreffenden Ossa trigona verloren gegangen sind. Es 
handelt sich um 2 linke vollständig zusammengesetzte Fußskelette, um 

ein rechtes unvollständiges Fußskelett eines jugendlichen Individuums 
und um 2 isolierte Sprungbeine. Alle fünf Sprungbeine weisen deut- 
lich Spuren davon auf, daß zu jedem ein Os trigonum gehört hat. Der 
Talus (Fig. 3) hat einen deutlichen hintern Fortsatz mit einer Rinne. 

Der mediale Höcker ist stumpf abgerundet, der laterale klein und 
spitz, bildet mit dem hintern Rand des Talus einen lateralwärts 

offenen Ausschnitt. Infolgedessen bleibt — sobald Talus und Cal- 
caneus miteinander vereinigt sind — ein kleiner Teil (hinten) der 

obern Gelenkfläche des Calcaneus unbedeckt. Das die hier vorhandene 

Lücke ausfüllende Knöchelchen, das Os trigonum ist offenbar bei der 

Maceration verloren gegangen. 

Ferner muß ich hier auf folgende Thatsache die Aufmerksamkeit 

lenken. Auch an vollständig normal ausgebildeten Sprungbeinen kann 

man mitunter die Spuren einer früher vorhandenen Tennung und einer 

später erfolgten Verschmelzung des Tub. laterale mit dem eigentlichen 

Talus wahrnehmen. Als solche Spuren deute ich erstens eine starke 

Krümmung des seitlichen Höckers nach hinten und unten, zweitens einen 

kleinen Einschnitt, der lateral zwischen dem eigentlichen Talus und 

dem Tub. lat. liegt, und drittens eine schwache Furche, welche, von 
der untern Gelenkfläche des Talus von jenem lateralen Einschnitt aus- 

sehend, medianwärts hinzieht und somit den seitlichen Höcker gleich- 

sam vom übrigen Talus abgrenzt. — Ferner muß ich hervorheben, 
daß in solchen Fällen gewöhnlich der Calcaneus an seiner obern Gelenk- 
fläche hinten eine kleine Facette zeigt; diese Facette ist durch eine 

schwache Kante von der übrigen Gelenkfläche geschieden und ent- 
spricht eben der untern Fläche jenes Tuberc. laterale. — 

Ich wende mich nun zur Beschreibung der Bänder-Präparate, an 

denen ein Os trigonum nachweisbar. 

Fall No. 6. 

Rechter Fuß (eines Mannes?) Erhalten sind alle Knochen 

der Fußwurzel, sowie die unteren Enden beider Unterschenkelknochen 

nebst zugehörigen Bändern. 
Am Talus der hintere Fortsatz nebst beiden Höckern und der Rinne 

sichtbar. Das Tubercul. lateral. ist beweglich, ist nicht fest mit dem 

Talus verwachsen. Der bewegliche Teil (Os trigonum) hat eine Länge 
22 
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von 15mm, eine Breite von 10mm. Mit Riicksicht auf die bereits 

wiederholt gegebene Beschreibung des Os trigonum unterscheide ich 
auch hier drei Flachen. Ander oberen (hinteren) rauhen Flache 
heftet sich oben vorn die Kapsel der Articulatio talo-cruralis, hinten 

die Kapsel der Art. talo-calcanea. 
Hat man diese Kapsel entfernt, so wird ein sehr starker Band- 

streifen sichtbar, das lig. talo-fibulare posterius, das zwischen der me- 

dialen Fläche des Malleolus lateralis und dem lateralen Rand des 
Talus ausgespannt ist. Die vorderen Faserziige dieses Bandes sind 

direkt an den Talus, die hinteren Faserziige dagegen an die obere 
(hintere) Flache des Tuberculum laterale (Os trigonum) geheftet. Die 
untere Fläche des Os trigonum, welche man durch Verschiebung 
des Talus sichtbar machen kann, ist überknorpelt, und zwar geht die 

Knorpelschicht ohne Unterbrechung in die Knorpelschicht der unteren 
Gelenkfläche des Talus über. Die Grenze zwischen dem eigentlichen 

Talus und dem Tuberc. laterale (Os trigonum) ist durch eine schmale 
Furche angedeutet. Die dritte (vordere) Fläche, die dem Talus 

eng anliegt, kann nicht beobachtet werden. 
Hervorzuheben ist, daß das Tuberc. lat. (Os trigonum) sich an 

der Bildung des Sulcus flex. hall. nur in sehr geringem Maße beteiligt. 

Fall No. 7. 

Linker Fuß eines weiblichen Individuums. Die Knochen der 

Fußwurzel nebst den unteren Enden der beiden Unterschenkelknochen 

und die dazu gehörigen Bänder sind erhalten. 

Ein kleiner Teil (lateral) des seitlichen Höckers, der hintere Fort- 

satz des Talus, ist beweglich. Dieser kleine Teil (Os trigonum) ist 
etwa nur 6 mm lang und ebenso breit. Die untere Fläche des Os 
trigonum ist überknorpelt; die Knorpelschicht geht ununterbrochen in 

die Knorpelschicht der unteren Gelenkfläche des Talus über. An die 

oberen Fläche heftet sich lateralwärts das lig. talo fibulare posticum. 

Die vordere Fläche ist eng an den Talus angeschlossen. 

Eine Beteiligung des Os trigonum an der Bildung des Sulcus m. 

flexor hallucis findet nicht statt. 

Fall No. 8. 

Linker Fuß eines Mannes. Calcaneus und Talus nebst Bändern 

sind erhalten. Statt des seitlichen Höckers ein großes Os trigonum. 

Der hintere Fortsatz des Talus springt stark vor. Tuberculum 

mediale und Sulcus m. flex. hall. deutlich. Das Tuberculum laterale 
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des Processus poster. tali ersetzt durch ein großes Os trigonum von 

16 mm Länge und 10 mm Breite. 

Die untere Fläche ist überknorpelt und paßt genau auf eine 
entsprechende kleine Facette am Calcaneus. 

Die obere Fläche ist uneben, sie läßt die Reste der angehefteten 

Bändermassen erkennen. 

Die vordere Fläche ist sichtbar, weil das Os trigonum mit 

Gewalt vom Talus abgelöst ist. Man kann infolgedessen feststellen, 
daß ursprünglich eine Vereinigung dieser vorderen Fläche mit der 

entsprechenden Fläche des Talus durch bindegewebige Faserzüge statt- 
gefunden hat. Die mikroskopische Untersuchung dieser Faserzüge 

läßt, wie zu erwarten war, gewöhnliches fibrilläres Bindegewebe erkennen. 

Die einander entsprechenden Flächen des Taluskörpers und des Os 

trigonum sind rauh und nicht überknorpel. Man kann deutlich 

wahrnehmen, daß die an der unteren Fläche befindliche Knorpel- 

schicht nicht auf die vordere Fläche übergeht, sondern mit einem 

scharfen Rand aufhört. 

Fall No. 9. 

Rechter Fuß eines Mannes. Calcaneus und Talus nebst Bändern 
sind erhalten. Statt des Tub. lat. des Proc. poster. tali ein Os tri- 
gonum. 

Das Os trigonum (tuberc. laterale des Proc. posterior tali) ist 

15 mm lang und 10 mm breit. Die hintere Fläche ist überknorpelt ; 
die Knorpellage geht ohne Unterbrechung in die Knorpellage an der 
unteren Gelenkfläche des Talus über. Der unteren Fläche entspricht 

eine kleine Facette an der Gelenkfläche des Calcaneus. Die obere 

Fläche ist rauh wegen der hier anhaftenden Bändermassen. Die 
vordere Fläche ist unsichtbar, weil sie dem Talus eng anliegt. Der 

mediale Rand des Os trigonum beteiligt sich in sehr geringem Maße 

an der Bildung des Sulcus flexor. hallueis. Ich führte an diesem 

Präparat einen Sägeschnitt in schräger Richtung durch den Talus 

und das Tubercul. lat. proc. tali (Os trigonum), um über die Art und 

Weise der Verbindung beider Knochen eine gewisse Aufklärung zu 

gewinnen. Die beiden aneinander gelagerten Flächen des Os trigonums 
und des Taluskörpers sind durch straffe Bindegewebsmassen zusammen- 
gehalten, während an der unteren Gelenkfläche die Knorpelschicht eine 
für beide Knochen kontinuierliche ist. Die mikroskopische Unter- 
suchung bestätigt, daß die beide Knochenflächen zusammenhaltende 
Masse bindegewebig ist. 

22 * 
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Fall No. 10 und 11. 

Rechter und linker Fuß eines weiblichen Individuums. Die Füße 

wurden zuerst mit ihren Weichteilen untersucht, dann wurden die 

Weichteile abgetrennt, um die Knochen macerieren zu können. 

Rechter Fuß. Am Talus ist ein Teil und zwar der laterale 

Teil des Tuberculum laterale des hinteren Fortsatzes nicht mit dem 

übrigen Teil zu einem Ganzen verknöchert, sondern ist zu einem be- 

weglichen, mit dem Talus verbundenen kleinen Knöchelchen (Os tri- 
gonum) umgebildet worden. Das ganze Tuberculum laterale mißt an 

seiner Basis 16 mm (in frontaler Richtung), die Länge des Tubercul. lal. 

(Höhe desselben in sagittaler Richtung) 10 mm. Der abgelöste Teil, 
der sich nicht an der Bildung des Sulcus flex. hall. beteiligt, ist ein 

kleines Knörpelchen, welches sich ganz wie ein Os trigonum verhält. 
Länge des Knöchelchen — schräg gemessen — 12 mm, Breite 7 mm. 

Obere Fläche rauh, vordere Fläche der entsprechenden Talusfläche 
durch Bindegewebsmassen angeschlossen, untere Fläche überknorpelt, 
paßt auf eine entsprechende kleine Facette der Gelenkfläche des Cal- 

caneus. Der Knorpelüberzug geht kontinuierlich vom Os trigonum auf 
die Gelenkfläche des Taluskörpers über. 

Am linken Fuß ist der seitliche Höcker, sowie der bewegliche 

Abschnitt desselben in allen Dimensionen um ein geringes kleiner, 

sonst ist das Verhalten genau dasselbe. 

Der seitliche Höcker (Tuberc. lateral. processus posterioris tali) 

ist etwa 12 mm breit und 8 mm hoch; der langliche laterale Abschnitt 
(Os trigonum) ist nur 8 mm lang und 5 mm breit. 

Eine besondere Beschreibung ist nicht erforderlich, weil ich der 

eben gelieferten Schilderung des Verhaltens am rechten Fuße nichts 
hinzuzufügen hätte. 

Fall No. 12. 

Fußwurzelknochen des linken Fusses. Nachdem die Bander prä- 

pariert worden waren, wurde der Talus heraus geschnitten, damit eine 

Abbildung desselben angefertigt werden konnte. 
Statt des Tuberc. laterale ist ein verhältnißmäßig großes Os tri- 

gonum vorhanden, das durch Bandmasse mit dem Talus vereinigt ist 

(vergl. die Abbildung Fig. 4). 
Das Os trigonum hat eine annähernd dreikantige Gestalt, und 

läßt drei Flächen deutlich erkennen. Die Länge des Knochens beträgt 

etwa 20 mm. Die obere Fläche ist rauh, an dieselbe heften sich, wie 

früher beschrieben, die Kapseln der angrenzenden Gelenke. Die 
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vordere Fläche ist nicht sichtbar, sie liegt dem Talus eng an, 
durch Zerren kann man das Os trigonum etwas vom Taluskörper 

entfernen. Die untere Fläche ist glatt, überknorpelt (Fig. 4), lateral- 

warts geht der Knorpelüberzug ohne Unterbrechung in den Knorpelüber- 

zug der unteren Gelenkfläche des Talus über, medianwärts dagegen ist 
der Knorpelüberzug unterbrochen: ein deutlicher Spalt trennt das 

Os trigonum von dem eigentlichen Talus. 
Bemerkenswert ist ein starker Faserzug, der sich von der late- 

ralen Spitze des Os trigonum längs des Körpers zu der lateral-vor- 

springenden Ecke des Taluskörpers (Processus lateralis, HENLE) er- 

streckt (Fig. 4). Derartige Faserzüge finden sich übrigens auch in 
in solchen Fällen, in denen kein Os trigonum existiert, sondern in 
denen das Tuber. lateral. proc. post. fest mit dem Taluskörper ver- 

schmolzen ist. Es sind Faserzüge, die sich von dem Lig. talo-fibulare 

posterius gleichsam abzweigen, und von HENLE (l. c. 169) als schräge 
Verstärkungsbündel der Kapselwand der Art. talo-calcanea (hinteres 

Sprunggelenk) gedeutet wurde. 
Trotz der Größe des Os trigonum beteiligt sich dasselbe an der 

Bildung des Sulcus flex. hall. |. nicht, wohl aber heftete sich ein 

Teil der Sehnenscheide der betrefienden Sehne an dasselbe. 
Der beschriebene Fall erscheint mir deshalb wichtig, weil er einen 

Übergang bildet zwischen denjenigen, bei welchen der Knorpelüberzug 

der unteren Gelenkfläche ein ununterbrochener ist und denjenigen, bei 

welchen der Knorpelüberzug vollständig unterbrochen ist, wie in dem 

gleich zu beschreibenden Fall No. 13. 

Fall No. 13. 

Rechter Fuß eines Mannes. Banderpraparat mit Muskel- 
insertionen. Nachdem die Präparation beendigt, wird der Talus nebst 

den beiden Unterschenkelknochen von den übrigen Fußwurzelknochen 
abgelöst (Figur 5 und 6). Statt des Tuber. lateral. proc. poster. be- 

steht ein vollkommen freies Os trigonum. 
Die Gestalt ist wie gewöhnlich dreikantig, die Länge 15 mm, 

die Dicke etwa 10 mm. Die obere Fläche glatter als sonst, sie be- 

teiligt sich medianwärts an der Bildung des Sulc. flex. hall. longus, 

die Anheftung des Kapselbandes wie gewöhnlich. Die vordere Fläche 

ist rauh, nicht überknorpelt, durch deutlich wahrnehmbare zarte 

Fäserchen mit der entsprechenden Fläche des Talus in Vereinigung. 

Die untere Fläche ist überknorpelt (Fig. 5). Der zwischen dem 

Taluskörper und dem Os trigonum befindliche Spalt ist vollständig, 
geht bis auf die Gelenkfläche durch, so dass der Knorpelüberzug eine 
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vollständige Unterbrechung erlitten hat. Die obere Fläche rauh, 

steht mit der Kapsel der Gelenke in Verbindung (Fig. 6). Ein be- 

sonders starker Faserzug geht von der lateralen Spitze des Os tri- 
gonum aus und zieht als ein Teil des lig. talo-fibular. posterius zur 

medialen Fläche des Malleolus lat. fibulae. Einige Faserzüge gehen 

wie oben beschrieben als Verstärkung der Kapselwand der Art. talo- 
calcanea zum Talus selbst. 

Die Sehnenscheide der Sehne des flex. hall. longus heftet sich in 
ausgedehntem Maße an den medialen Abschnitt der oberen Fläche 

des Os trigonum, so 

daß die Rinne dadurch 
besonders ausgiebig 
wird. 

Am Calcaneus be- 

sitzt die obere Gelenk- 
fläche eine sehr deut- 

liche dreieckige Fa- 

cette, die dem Os tri- 

gonum entspricht und 

eine sehr scharfe Kante, 

durch die diese hintere 

; Z Facette von der übrigen 

38 ER | Gelenkflache abge- 

ene” Ostrigonum grenzt wird. 
(Tubere. later.) 

Hig 5 

Fall No. 14. 

Linkes Fußskelett. Bänderpräparate mit Muskelansätzen. Os tri- 

gonum klein. 

Ein Teil des lateralen Höckers des hinteren Talusfortsatzes wird 

durch ein etwa 8 mm messendes linsenförmiges Knöchelchen gebildet, 
das größtenteils in die Kapselwand des Art. talo-calcanea eingeschlossen 
erscheint. Sobald man aber das Knöchelchen mit den großen Exem- 
plaren der Ossa trigona vergleicht, so tritt die Identität offen zu Tage. 

Die vordere Fläche des Knöchelchens ist sehr unbedeutend, sie 

ist rauh, die obere steht wie gewöhnlich in ausgedehntem Maße mit 
der Kapselwand der Artic. talo-cruralis in Vereinigung; nach hinten 

unten heftet sich die Kapselwand der Art. talo-calcanea. 

Die untere Fläche ist nicht überknorpelt, sondern etwas rauh, 
dieselbe entspricht einer kleinen rauhen Fläche am hinteren Rand 

der oberen Gelenkfläche des Calcaneus. 



Von der lateralen Spitze des Os trigonum geht ein Faserzug zur 

Fibula (lig. talo-fibular. posterius), medianwärts setzen sich die Faser- 
ziige der Sehnenscheide des flex. hall. log. und die betreffenden Ziige 
der Fascie des Unterschenkels in gewohnlicher Weise an. 

Eine Beteiligung des Os trigonum an der Bildung der Rinne fiir 

die Sehne des M. flex. hall. 1. findet nicht statt. Das Verhalten ist 

so wie in Fall No. 3 und 4 (macerierte Knochen). Es ist aber hier 

wie dort nicht das ganze Tuberculum, sondern nur ein Teil des Tub. 

lateral. zu einem selbständigen Knöchelchen geworden. 

mal. & 
medial. | 4 

\ Eh 

lig. x > ; 

tolo-tibiale =, malleo|, 
lat. 

i Sule.Flexchalll. (Tubere. later.) 

Fasse ich die Resultate der vorausgeschickten Einzelbeschreibungen 
möglichst kurz zusammen, so kann ich folgendes sagen: 

Am hinteren Rande des Sprungbeins (Talus) des Menschen springt 
ein breiter Fortsatz mehr oder weniger vor: der hintere Fortsatz des 
Sprungbeins, Processus posterior tali. Ueber diesen Fortsatz 
zieht schräg von oben nach unten medianwärts eine Rinne oder Furche, 

die zur Aufnahme der Sehne der M. flexor hallucis bestimmt ist: 
Sulcus m. flexoris hallucis (Sulcus tali, Krause sen.). Zu den 
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beiden Seiten dieser Furche springen zwei Höcker vor, ein medialer 

und ein lateraler (Tuberculum mediale et Tuberculum laterale — von 
KRAUSE sen. als Tuberc. int. et lat. bezeichnet). Das Tuberculum med. 

(int.) zieht unsere Aufmerksamkeit nicht auf sich, wohl aber das 

Tuberculum lateral., der seitliche Höcker des hinteren 

Fortsatzes. Dieser seitliche Höcker nämlich weist unter gewissen 
Bedingungen eine eigentümliche Anomalie auf. 

Der ganze Höcker oder häufiger nur ein Teil desselben, und zwar 
der laterale Abschnitt, kann sich vom Talus ablösen und zu einem 

mehr oder weniger selbständigen Knöchelchen werden, zum Os tri- 
gonum BARDELEBENs. An vollständig macerierten, von allen Weich- 

teilen befreiten Skeletteilen erscheint das Knöchelchen vollkommen 

frei und selbständig und geht deshalb oft bei der Maceration verloren. 
An den Skeletteilen, die durch Weichteile nur mit einander in Ver- 

einigung sind, ist die Zusammengehörigkeit des Knöchelchen mit dem 

Talus vor allem dadurch dargethan, daß in einzelnen Fällen an der 
unteren Fläche des Knöchelchens der Knorpelüberzug ohne Unter- 

brechung in den Knorpelüberzug der unteren Talusfläche übergeht. 
Das Knöchelchen selbst ist durch strafte, kurze, bindegewebige Faser- 

massen an den Talus befestigt. Es besteht kein Gelenk zwischen 
Taluskörper und dem Os trigonum; die korrespondierenden 
Flächen sind nicht überknorpelt. Es besteht keine Sychondrose 
zwischen Taluskörper und Os trigonum; es giebt keine Zwischen- 
knorpelschicht zwischen Taluskérper und Os trigonum. 

Die Verbindung zwischen dem Os trigonum und dem Taluskörper 
oder mit dem noch erhaltenen Rest des seitlichen Höckers des hinteren 
Fortsatzes wird hergestellt in einzelnen Fällen durch die Knorpel- 
schicht an der unteren Talusfläche, stets aber durch die bindegewebigen 

Faserzüge zwischen den aneinanderstoßenden Flächen des Os trigonum 

und des eigentlichen Talus. Die Verbindung ist eine recht feste, 
immerhin ist das Os trigonum nicht unbeweglich, sondern in geringem 

Malie beweglich. 

Das Os trigonum, mag es groß oder klein sein, oder mag es 
einem größeren oder kleineren Teil des seitlichen Höckers oder dem 

ganzen seitlichen Höcker des hinteren Fortsatzes entsprechen, verhält 

sich im allgemeinen genau so wie der vollkommen mit dem Talus ver- 

schmolzene oder verknöcherte seitliche Höcker. 
Ein isoliertes Os trigonum ist annähernd halbmondförmig oder 

dreikantig, ist etwa 10—18 mm lang und 6—12 mm dick. Man ver- 

mag an dem Knöchelchen drei Flächen zu beschreiben, eine vordere, 

eine untere, eine obere (oder hintere) Fläche. 



Die vordere Fläche ist mitunter leicht convex, uneben und 
rauh, sie ist durch bindegewebige Fasermassen mit der entsprechenden 
unebenen und rauhen Fläche des Talus oder dem hinteren Fortsatze 

desselben verbunden. 
Die obere (hintere) Fläche ist leicht konvex, etwas glatter als 

die vordere, aber niemals überknorpelt. An diese Fläche heftet sich 
oben vorn das Kapselband der Artic. talo-cruralis, unten hinten das 
Kapselband des Art. talo-calcanea. Von der seitlichen (lateralen) 

Spitze des Os trigonum gehen Faserzüge zur fibula — lig. talo fibulare 

posterius; es gehen aber auch Faserzüge direkt an-den Talus — die 
Verstärkungsfasern der hinteren Wand der Articul. talo-calcanea. 

Die untere Fläche ist leicht convex und stets überknorpelt. 

Der Knorpelüberzug geht mitunter ohne Unterbrechung in den Knorpel- 

überzug der unteren Talusfläche über. Die untere Fläche des Os tri- 

gonum ruht auf der Gelenkfläche des Calcaneus. Ist das Os trigonum 

sehr groß, so besitzt der Calcaneus an der betreffenden Stelle der ge- 

lenkigen Verbindung eine scharf markirte Facette, die durch eine 

deutliche Kante von der übrigen Gelenkfläche abgeschieden ist. 
Das Os trigonum beteiligt sich nicht stets an der Bildung der 

Rinne des M. flexor hall. 1, sondern nur in denjenigen Fällen, in 

welchen dasselbe sehr groß ist, so daß es dem ganzen Tuberc. 

lat. des hinteren Talusfortsatzes gleichkommt. Ist das Os trigonum 
klein, entspricht es nur einem kleinen lateralen Abschnitt des tub. 

lat., so beteiligt es sich nicht an der Rinne. 

Als Übergangsstufen zwischen den Fällen einer Umbildung des 
ganzen Tuberculum lat. proc. post. oder einem Teile desselben zu 

einem selbständigen Knochen, dem Os trigonum BARDELEBEN’s, und 

den normalen Fällen einer vollständigen Verschmelzung des Tub. lat. 

mit dem Taluskörper, sind diejenigen Sprungbeine zu betrachten, bei 

denen an der unteren Fläche zwischen Taluskörper und dem Tub. 

lateral. eine deutliche Vertiefung oder Furche in der Knorpelschicht 

sichtbar ist. Gewöhnlich ist dann auch an der oberen Fläche des 

Calcaneus am hinteren Abschnitt der Gelenkfläche eine entsprechende 

Facette bemerkbar. 
An macerierten Sprungbeinen ist mitunter eine derartige Trennungs- 

furche auch noch zu erkennen; sehr oft ist ein kleiner Einschnitt am 

lateralen Rande des Talus, der die Grenze zwischen Taluskörper und 

Tub. lateral. proc. post. andeutet. 
Schließlich noch ein Paar Worte über die Häufigkeit der in Rede 

stehenden Anomalie. Ich bin zur Überzeugung gelangt, daß das Os 

trigonum weit häufiger vorkommt, als bisher angenommen worden ist. 
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Zahlenangaben sind bisher nicht gemacht worden. BARDELEBEN’S 
Zahlungen (s. unten) betreffen nicht das Vorkommen eines besonderen 
Os trigonum, sondern zeigen ganz im Allgemeinen, daß die Andeutung 

einer friiheren stattgehabten Sonderung des Tub. lateral. sehr haufig ist. 
Ich habe 19 Falle zur Untersuchung vor mir, in denen entweder 

ein Os trigonum noch vorhanden ist (14 hier beschriebene Fälle), 

oder in denen ein Os trigonum abhanden gekommen ist (5 Fälle). 

Außerdem habe ich noch 138 Präparate (ganze Skelette, Bänder- 

präparate, vereinzelte Sprungbeine) zu untersuchen Gelegenheit gehabt. 

Berechne ich hieraus, daß auf 157 Fälle (138 + 19) 19 Ossa trigona 
kommen, so ergiebt sich hieraus ca. 12°/,. Dieses Prozentverhältniß 

ist entschieden nicht richtig, denn es sind die beschriebenen Präparate 

aus einer viel größeren Anzahl von Leichen ausgesucht worden. Es 

stammen nämlich die 9 beschriebenen Bänderpräparate (Fall 6—14) 

aus dem letzten verflossenen Wintersemester 1888/89, in dem 74 Leichen 
im Präpariersaal zergliedert wurden. Rechne ich die Füße dieser 
74 Leichen zu obiger Summe hinzu, so habe ich 305 Präparate 

(157 + 148), auf welche dann 19 Präparate mit Os trigonum kommen; 

das ergiebt ein Verhältnis von 6,2 °/,. Von dieser Zahl darf ich an- 

nehmen, daß sie dem thatsächlichen Verhältnis entspricht. Lasse ich 

die macerierten Knochen bei Seite, so finde ich 9 Präparate mit Os 

trigonum an den 148 Füßen der (74) Leichen im verflossenen Winter- 
semester 88/89. Das ergiebt auch einen Prozentsatz von 6,0 °/,. Des- 

halb glaube ich mich zum Ausspruch berechtigt, daß ein Os tri- 
gonum beim Menschen in etwa 6°/, aller Fälle vorkommt, offenbar 

verhältnismäßig häufiger als man bisher angenommen hat. 

Welche Bedeutung hat diese Anomalie ? 

Welche Bedeutung hat das Os trigonum BARDELEBEN’s, der selb- 
ständig gewordene seitliche Höcker des hinteren Sprungbeinfortsatzes 

(tuberculum lateral. processus posterioris tali) ? 

Daß es sich hierbei nicht um etwas Pathologisches, um keine 

Fraktur oder auch um keine Pseudofraktur handelt, bedarf 

keiner Auseinandersetzung. 
Aus der oben mitgeteilten Übersicht der litterarischen Angaben 

in Betreff des Os trigonum beim Menschen ist deutlich zu ersehen 
dass die Autoren keineswegs in der Deutung des betreffenden 
Knochens (Os trigonum Barp.) übereinstimmen. Obgleich vor einiger 
Zeit Baur im Morphologischen Jahrbuch (XI. Band, Leipzig 1886, 

S. 468—453) unter der Überschrift: „Bemerkungen über den 

Astragalus und derIntermedium tarsi der Säugetiere“ 

eine sehr klare kritische Zusammenstellung der verschiedenen hin- 
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sichtlich des Os trigonum vorgetragenen Meinungen geliefert hat, so 
kann ich doch nicht umhin, noch einmal auf die Deutung zurückzu- 
kommen. Ich bin weit entfernt davon zu glauben, daß die Resultate 
der anatomischen Untersuchung des Menschen allein irgendwie ent- 

scheidend sein können, vielmehr ist hier vor allem das Ergebnis der 

vergleichend anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Studien zu 
berücksichtigen. Immerhin aber dürfte es erlaubt sein, die bisherigen 
Ergebnisse auf ihre Richtigkeit an den Resultaten der anatomischen 

Untersuchung am Menschen zu prüfen. 

Es handelt sich hierbei sowohl um einen Vergleich zwischen Hand 
und Fuß, als insonderheit um die Deutung der Fußwurzelknochen. 
Ich berücksichtige hierbei nur vor allem den Talus, weil em Ein- 

gchen auf die allgemeine Frage mich zu weit abführen würde. 

Wenn ich von den älteren, ganz unsicheren Versuchen der Deutung 

absehe, so muß ich bei der Ansicht GEGENBAUR’s zuerst stehen bleiben. 
GEGENBAUR !) läßt den Astragalus aus dem Tibiale und dem 

Intermedium tarsi bestehen und vergleicht darnach den Astragalus 
dem Naviculare carpi (Radiale) und dem Lunatum (intermedium carpi). 

Nähere Angaben darüber, welchem Teile des Astragalus die beiden 

genannten (primitiven) Elemente des Tibiale und Intermedium tarsi 

entsprechen, macht der Autor nicht. 

In GEGENBAUR’s Lehrbuch der Anatomie des Menschen (Leipzig 

1883, S. 280) findet sich folgender Passus: „Durch das Fortbestehen 

des Centrale (als Naviculare) erhalten sich im Tarsus primitivere 

Zustände als im Carpus, während wieder die im Talus bestehende 
Verbindung eines Tibiale mit einem Intermedium eine im Vergleich 
mit dem Carpus weiter fortgeschrittene Bildung ausdrückt. Diese Ver- 

schmelzung kommt allen Säugetieren zu.“ — In der zweiten Auflage 
(Leipzig 1885, 3. 282) und der dritten Auflage (Leipzig 1888, S. 281) 

ist der größte Teil dieses Satzes fortgefallen und es heißt nur: durch 

das Fortbestehen des Centrale (als Naviculare) erhalten 
sich im Tarsus primitivere Zustände als im Carpus.“ 

Aus GEGENBAURr’S Äusserungen läßt sich demnach nur entnehmen, 

daß im Talus des Menschen (und der Säugetiere) zwei Elemente des 
primitiven Fußskeletts enthalten sind, das Tibiale und das Intermedium. 

Hier knüpfte nun BARDELEBEN an, indem er (man vergleiche die 

drei ersten Mitteilungen in den Jenaer Sitzungsberichten und die 
zusammenfassende Darstellung im Biologischen Centralblatt 1884, 

1) Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 
I. Heft. Carpus und Tarsus, Leipzig 1864. 8, 121. 
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S. 374—78) bei Säugetieren (Beuteltieren) einen besonderen Knochen 
als Intermedium bezeichnete und beim Menschen den lateralen 
Höcker des hinteren Talusfortsatzes (hinterer, proximaler Fortsatz 
BARDELEBEN’S) als Intermedium tarsi deutete und gleichzeitig 
darauf hinwies, daß der genannte Fortsatz beim erwachsenen Menschen 

als selbständiger Knochen (Os trigonum) vorkomme. — BARDELEBEN 

führte somit die GEGENBAUR’sche Ansicht etwas weiter aus. 

Diese Anschauung (GEGENBAUR, BARDELEBEN) vertritt auch 
WIEDERSHEIM (Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbel- 

tiere, 2. Auflage, Jena 1886, S. 225). Ich führe Wırpersheim’s Worte 

an: „In der proximalen Tarsalreihe liegen ursprünglich ebenfalls drei 

Knochen, nämlich ein Tibiale, Intermedium (Trigonum BARDELEREN’S 

ALBRECHT) und ein Fibulare, allein nur in seltenen Fällen, wie z. B. 

bei allen fünfzehigen Beuteltieren, bleiben sie zeitlebens getrennt. In der 

Regel fliessen zwei derselben, d.h. das Tibiale und Intermedium, zu einer 

Masse zusammen, welche dann als Talus oder Astragalus bezeichnet 

wird. Das gilt auch für den Menschen, wo sich das Intermedium in 
der sechsten Fötalwoche noch als besonderer Knorpel anlegt. Als 

Varietät bleibt es auch beim Erwachsenen ein getrennter Knochen.“ 
ALBRECHT hatte zuerst (1883) sich zu BARDELEBEN’S Ansicht be- 

kannt und zugestimmt, daß das Trigonum BARDELEBEN’s dem Inter- 

medium tarsi, demnach dem Lunatum carpi zu vergleichen sei. Dann 

aber hat ALBRECHT (1884—85) diese Ansicht aufgegeben. Er erklärt 

das Naviculare tarsi als Tibiale und nimmt zwei Intermedia an, von 

denen das eine (Intermedium I) in dem eigentlichen Talus, das 

andere (Intermedium II) in dem Os trigonum BARDELEBEN’S zu suchen 

sei. Bei der Hand sind die beiden Intermedia durch das Os lunatum 

und Os triquetrum repräsentiert; er vergleicht somit das Os lunatum 

dem eigentlichen Talus und das Os triquetrum dem Os trigonum 

BARDELEBEN’S. 
BARDELEBEN ist aber auch nicht bei seiner ersten Ansicht ge- 

blieben, sondern hat später ein anderes Schema aufgestellt (Zur 

Entwickelung der Fußwurzel in den Sitzungsber. der Jenaischen Ge- 
sellschaft, 6. Febr. 1885). Er sagt: „daß der Talus s. s. das Tibiale 

sei, kann ich nicht mehr annehmen. Ich habe in meinem Schema, 

überhaupt nur auf die Autorität GEGENBAURr’s Ansicht gestützt, die 

bisherige Homologie acceptiert“. Er erklärt einen beim menschlichen 

Embryo aufgefundenen Knorpel, der aus dem Naviculare tarsi vorspringt, 

für das Tibiale, demnach besteht das Naviculare tarsi aus dem Tibiale 

und (einem Centrale). Das Os trigonum sei jedenfalls als ein Inter- 

medium (il) aufzufassen, der eigentliche Talus dagegen (d. h. Talus 
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ohne Trigonum) sei ein Centrale (e1) oder ein Intermedium (ec 2). 

Das heißt also kurz, der ganze Talus ist nicht Tibiale und Inter- 
medium, sondern besteht entweder aus zwei Intermedien 
(il + i2) oder aus einem Centrale und einem Intermedium (cl + 12). 

Trotzdem dals BARDELEBEN somit ebenso wie ALBRECHT zwei Inter- 

media annimmt, so stimmen beide doch nicht mit einander überein. 

ALBRECHT vergleicht das eine Intermedium dem Os trigonum 
tarsi und dem Os triquetrum carpi, das andere Intermedium dem Os 

tali oder dem Os lunatum carpi. BARDELEBEN dagegen vergleicht das 
eine Intermedium (i 1) seinem Os trigonum und dem Os lunatum 

carpi, das andere Intermedium (i 2) dem ‘Talus und dem Triquetrum 

carpi. Freilich setzt BARDELEBEN ein Fragezeichen der letzten Deutung 

hinzu, indem er auch die Möglichkeit geiten läßt, daß der Talus tarsi 

und das Triquetrum carpi als Centrale I gedeutet werden können. 
Man erkennt hieraus, daß die Sachlage sich immer mehr ver- 

wickelt. 
Aber BARDELEBEN ist auch hierbei nicht stehen geblieben (Über 

neue Bestandteile der Hand und Fußwurzel der Säugetiere, sowie die 
normale Anlage von Rudimenten „überzähliger‘‘ Finger und Zehen 

beim Menschen, Sitzungsber. d. Jenaischen Ges., 30. Oktober 1885). 
Er hat ermittelt, daß das Os lunatum carpi sich aus zwei Elementen 

zusammensetzt, ein lunatum radiale und ein lunatum ulnare; er ver- 

gleicht nun das Lunatum radiale mit dem Taluskörper, das Lu- 

natum ulnare mit dem Os trigonum. Dabei läßt er den Talus (ohne 

Trigonum) aus zwei Teile sich zusammensetzen, aus dem Taluskörper 

und dem Taluskopf. — Der Taluskopf oder der vordere Teil des 

Talus ist dem Naviculare carpi s. s. (d. h. ohne Tuberositas und 

ohne Centrale) der Taluskörper oder der hintere Teil des Talus dem 

Lunatum radiale zu vergleichen. — Hiernach setzt sich der ganze 
Talus (d. h. mit dem Os trigonum) aus drei Elementen zusammen: 

dem Tibiale (naviculare carpi oder radiale) = Taluskopf, dem Inter- 

medium I (lunatum radiale carpi) = Taluskörper, dem Intermedium II 

(lunatum ulnare carpi) = Trigonum (Talusfortsatz). 
BARDELEBEN hat hiernach seine (zweite) Hypothese, nach welcher 

der Talus (ohne Trigonum) als das zweite Intermedium aufzufassen 

und dem Os triquetrum carpi zu vergleichen sei, aufgegeben und ist ge- 

wissermaßen zu seiner ersten (älteren) Hypothese zurückgekehrt. Er 

sagt: „Nach reiflicher Überlegung gelangte ich zu einer, meiner früheren 
(mit der GEGENBAUR’schen Auffassung übereinstimmenden) nicht ganz, 

aber ungefähr’entsprechenden Auffassung, welche mir die bisher ob- 
waltenden Schwierigkeiten zu lösen scheint.’ Dieser ersten Auffassung 

zufolge ist der ganze Talus aus Tibiale und Intermedium zusammen- 
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gesetzt. Der Unterschied zwischen den beiden Auffassungen besteht 
aber darin, daß im ersten Falle das Os lunatum carpi einem Inter- 
medium tarsi, im zweiten Fall zweien Intermedia tarsi gleichkommt, 

daß demnach im ersten Fall das Trigonum tarsi (der Talusfortsatz) dem 

ganzen Lunatum carpi, im zweiten Fall nur einem Teil des Lunatums, 
und zwar dem ulnaren Teil, gleichzusetzen ist. 

Zur bequemeren Übersicht gebe ich folgende Tabelle: 
1. Ansicht 3. Ansicht 2. Ansicht 

1883/4 1885 

Taluskopf tibiale tibiale centrale oder inter- 
| (radiale-naviculare (radiale-nav.carpi) med. 2 

Talus » - körper carpi) intermedium 1 (triquetr. carpi) 
lunat.radial. 

;, fortsatz intermedium intermedium 2 intermedium 1 

(os trigonum) lunat. lunat. ulnare lunatum 

Zu einer anderen Deutung ist Baur (Morph. Jahrb., XI. B., 1886, 

S. 480) gelangt: Das Os trigonum (oder Intermedium tarsi in der 

ersten und zweiten Ansicht BARDELEBEN’s) tritt nach BAur bei den 

Marsupialien zum ersten Mal auf und ist auch manchmal beim er- 

wachsenen Menschen beobacht worden. (In einer Anmerkung dazu 

meint Baur: „Vielleicht trägt auch unsere Fußbekleidung etwas zu 

größerer Häufigkeit des Vorkommens beim Menschen bei!“) Nach 
Baur entsteht der Talus nur aus einem Knorpel, kann daher auch 

nur einem Tarsuselement homolog sein. Was für ein Element ist das? 

Baur stellt vier Möglichkeiten auf, der Talus könne sein: Centrale I 

oder Intermedium, oder Tibiale, oder Tibiale + Intermedium. Augen- 

blicklich hat nach Baur die zweite Möglichkeit, daß der Talus einem 

Intermedium zu vergleichen sei, die größere Wahrscheinlichkeit für sich. 

Das Os trigonum BARDELEBEN’s ist nach Baur nur ein Sesambein. 

Auch LeBoucg (Gent) hat sich bei seinen eingehenden und aus- 

gedehnten Untersuchungen über das Handskelett auch über die Fuß- 
knochen geäußert. (Sur la morphologie du carpe et du tarse, Anat. 

Anzeiger, I. Jahrg., 1886, No. 1, 8. 17—21). Aber bei den äußerst 

verwickelten Fragen, die hierbei in Betracht kommen, wage ich es 

nicht, weiter darüber zu referieren, sondern begnüge mich mit der 

Angabe, daß Lrsoucg geneigt ist, sich der Hypothese BARDELEBEN’S 

vom 6. Febr. 1885 (zweite Ansicht) anzuschließen. 
Schließlich muß ich noch über zwei französische Ansichten in 

Kürze referieren. 

CARLIER, Ad. (Anatomie philosophique, Paris 1883, p. 309), ver- 

gleicht den Talus dem Os sémilunaire (lunatum) der Hand und 

PoucHET et BEAUREGARD (Traité d’osteologie comparée, Paris 
1889, S. 109) bezeichnen den Talus als Tibiale ; erwähnen eines anderen 
Elementes im Talus nicht, 
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Inwieweit — frage ich zum Schluß — lassen sich bei so viel- 
fach schwankenden, einander widersprechenden Ansichten und Meinun- 

sen der verschiedenen Autoren die Resultate, die bei der Untersuchung 

am Skelett des Menschen gewonnen worden sind, verwerthen ? 

Die Thatsache, daß das Tub. lat. des hinteren Talusfortsatzes mit- 
unter zu einem selbständigen Knöchelchen (Os trigonum) wird, läßt 

schließen, daß es sich in dem betreffenden Falle um primitive Zu- 
stände handelt. Es handelt sich eben um die Vermehrung der Fuß- 

wurzelknochen, um ein Element, das, mit einem anderen Elemente ver- 

schmelzend, für gewöhnlich in der Mehrzahl der Fälle nicht erkennbar 

ist. Die Untersuchung hat gelehrt, daß bei einigen Gruppen der 

Wirbeltiere Elemente früherer Stufen sich noch erhalten haben — 
daran ist nicht zu zweifeln. 

Welchem Element entspringt nun jenes Os trigonum des Menschen ? 

GEGENBAUR hat aus vergleichend anatomischen und entwicklungs- 

geschichtlichen Untersuchungen den Schluß gezogen, daß der Talus 

des Menschen sich aus dem Tibialeund dem Intermedium 

zusammensetzt. Die dagegen von anderen Autoren geltend gemachten 

Einwände haben meiner Ansicht nach diesen Satz nicht beseitigt; 

er hat heute immer noch seine volle Gültigkeit. 

‘ Sollte es da nicht gestattet sein, noch einen Schritt weiter zu 

gehen und, wie BARDELEBEN es gethan hat, zu sagen, der Taluskörper 

ist das Tibiale und das Os trigonum ist das Intermedium tarsi? 

Ich bekenne mich zu der Meinung, daß beim Menschen der Talus- 

körper dem Tibiale, das Os trigonum resp. der laterale Höcker des 

hinteren Sprungbeinfortsatzes dem Os intermedium tarsi entspricht. 

Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Meinung vermag ich 

freilich aus meinen Untersuchungen am Skelett des erwachsenen 
Menschen nicht zu liefern. 

Ich hoffe, daß — sobald entwicklungsgeschichtliche und vergleichend- 

anatomische Untersuchungen an Wirbeltieren ein sicheres Resultat 

in Betreff der Deutung der Fußwurzelknochen ergeben haben werden, 
— auch beim Menschen eine entgültige Entscheidung in der Deutung 

des Talus und seiner Teilstücke möglich sein wird. 

Daß das Os trigonum, wie BAUR es ausgesprochen hat, nur als 

ein Sesambein aufzufassen, scheint keine besondere Zurückweisung zu 
erfordern. Nach dieser Richtung hin, meine ich, bieten die gegebenen 

Einzelbeschreibungen und die vorliegende Abhandlung ausreichendes 

Material, um festzustellen, daß das Os trigonum ein abgelöster Teil 

des Talus, also kein Sesambein ist. 

17. April 1889. 
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Personalia. 
Freiburg im Breisgau. Prosektor Dr. J. W. van Wuue ist zum 

ordentlichen Professor der Anatomie in Groningen ernannt worden. An 
seine Stelle tritt der bisherige Assistent Dr. Hernetcn Rrese. 

Dorpat. An die Stelle E. Rosrnsrrc’s ist Dr. BagrurTH in Gottingen 
berufen worden. 

Fiirstlich JABLONOWSKT’sche Gesellschaft in Leipzig. 
Preisaufgabe der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektion für das 

Jahr 1892. 

Seitdem BERGMANN und LEUCKART zum ersten Male eingehender 
auf die Bedeutung hingewiesen haben, welche die Größenverhältnisse 
der Fläche und Masse für das Verständnis der tierischen Organisation 
und Leistungsfähigkeit besitzen, haben die Besonderheiten des Flächen- 
baues verschiedentlich bei den Forschern Beachtung gefunden. Nichts- 
destoweniger aber fehlt es fast gänzlich an planmäßig und methodisch 
ausgeführten Untersuchungen darüber, wie groß die absolute und 
relative Ausdehnung der Flächen sind, welche dem Tiere für Aufnahme 
und Abscheidung zu Gebote stehen. Die Gesellschaft wünscht deshalb 

eine auf exaktem Wege (durch Messung und 
Wägung) gewonnene Darstellung des Flächen- 
baues — wenn auch zunächst nur des Darmes, 
der Respirationsorgane und der Nieren — bei 
verschieden großen und leistungsfähigen höhern 
und niedern Tieren. Die Auswahl der Arten 
bleibt dem Bearbeiter überlassen. 

Preis 1000 Mark. 

Die anonym einzureichenden Bewerbungsschriften sind, wo nicht 
die Gesellschaft im besondern Falle ausdrücklich den Gebrauch einer 
andern Sprache gestattet, in deutscher, lateinischer oder 
französischer Sprache zu verfassen, müssen deutlich geschrieben - 
und paginiert, ferner mit einem Motto versehen und von einem 
versiegelten Couvert begleitet sein, das auf der Außenseite das Motto 
der Arbeit trägt, inwendig den Namen und Wohnort des Verfassers 
angiebt. Die Zeit der Einsendung endet mit dem 30. November 
des Jahres 1892, und die Zusendung ist an den Sekretär der Ge- 
sellschaft zu richten. Die Resultate der Prüfung der eingegangenen 
Schriften werden durch die Leipziger Zeitung im März oder April des 
folgenden Jahres bekannt gemacht. Die gekrönten Bewerbungsschriften 
werden Eigenthum der Gesellschaft. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jens, 
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Weitere Beiträge zur Keimblattbildung bei Selachiern. 

Von Dr. J. Rückerr, Privatdozent an der Universität München. 

Mit einer lithographischen Tafel. 

In den nachfolgenden Mitteilungen beabsichtige ich, meine vor 

Jahren publizierten Untersuchungen über die „Keimblattbildung bei 

Selachiern“ in einigen Punkten zu ergänzen, nachdem ich inzwischen 

mein Arbeitsmaterial beträchtlich zu bereichern Gelegenheit hatte. 

Es war mir dies möglich durch einen erneuten Aufenthalt an der 

zoologischen Station zu Neapel und namentlich durch wiederholte Sen- 

dungen konservierter Keimscheiben und Embryonen, die ich während 

der letzten vier Jahre von dort erhielt und für die ich der Leitung 

der Station und deren Konservator, Herrn Lo Branco, zu großem 

Danke verpflichtet bin. 
23 
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Eine eingehende Erörterung fand in der erwähnten Schrift die 

Abstammung der von mir als Merocyten bezeichneten Parablast- 

oder Dotterkerne. Die früheren Autoren hatten jene Gebilde bei Selachiern 

erst in späteren Furchungsstadien (BALrour!) oder zu Ende der 

Furchung (A. Schutz) ?) gesehen, d. h. zu einer Zeit, in welcher sich 

dieselben schon sehr wesentlich von den Kernen der echten Furchungs- 

kugeln (der „Holocyten“) unterscheiden und daher nur wenig brauch- 

bare Anhaltspunkte für die Beurteilung ihrer Herkunft bieten. Dem 

gegenüber konnte ich ihre Anwesenheit bis zu den jüngsten der von 

mir beobachteten Entwicklungsstadien, einer aus 8 Blastomeren (Holo- 

cyten) bestehenden Keimscheibe, zuriickverfolgen. Es fiel mir auf, daß 

in dieser frühen Entwicklungsperiode ein Teil der Merocyten, ganz im 

Gegensatz zu dem späteren Verhalten, eine so große Übereinstim- 

mung mit den echten Furchungskernen zeigt, daß man geradezu von 

Übergangsformen zwischen beiden sprechen kann. Aus diesem 

Umstand schloß ich (l. c. p. 11) auf eine Abstammung der ersteren 

von den letzteren. Zu der gleichen Folgerung führte auch die Lage- 

rung der Kerne: es fanden sich nämlich in jenem Stadium einzelne 

Merocyten, und zwar gerade jene Übergangsformen, noch innerhalb 

der Keimscheibe selbst, wenn auch in peripherer Lage vor. 
Da später dieselben ausschließlich im Dotter angetroffen werden, so 
folgte daraus, daß in frühen Furchungsstadien eine Auswanderung der- 
selben aus der Keimscheibe in den umgebenden Dotter stattfinden muß. _ 

Eine solche ließ sich auch direkt daran erkennen, daß ein anderer Teil 

der Merocyten in Ausbuchtungen oder Ausläufern der Keimscheibe lag, 

welche sich in den Dotter hinein erstrecken. Ich habe solche Streifen 
von Keimsubstanz deshalb als „Kernstraßen“ bezeichnet, weil sie meiner 

Meinung nach die Wege darstellen, auf denen die Kerne die Keimscheibe 

verlassen haben. 
Eine Bestätigung fand diese Auffassung durch Untersuchung einiger 

noch jüngerer Stadien, über welche KASTSCHENKO *) im vergangenen 
Jahre in dieser Zeitschrift berichtet hat. Der genannte Autor traf an 

Keimscheiben, welche noch keine Furchung erkennen ließen, die Mero- 

1) Barrour, A monograph on the development of Elasmobranch Fishes. 
1878. 

2) A. Scuurzz, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Knorpelfische, 
Arch. f. mikr. Anat. XIII. 

3) Kastscuenxo, Zur Entwicklungsgeschichte des Selachierembryos. 
Anat. Anz. 1888, Nr. 16. (Vergl. auch die Arbeit desselben Autors: 
„Zur Frage über die Herkunft der Dotterkerne im Selachierei. Anat. Anz, 
1888, Nr. 9. 
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cyten innerhalb der Keimscheibe (als periphere Kerne) an!) und zwar 

in einigen Fällen in einer Größe und Struktur, welche mit derjenigen 
der echten (central gelegenen) Furchungskerne übereinstimmte. Auch 

untersuchte er Keimscheiben, welche infolge der unregelmäßigen Ver- 

teilung der Kerne eine Unterscheidung zwischen centralen und peri- 
pheren Kernen nicht zuließen. KASTSCHENKO folgerte hieraus gleich- 
falls: 1. die ursprüngliche Ahnlichkeit sämtlicher Kerne, 2. die Aus- 

breitung der peripheren Kerne (Merocyten) in den Dotter. Einen be- 

merkenswerten Fortschritt in der Frage nach der Genese der Merocyten 
enthält aber die 3. Angabe, daß jene Gebilde während der Entstehung 
der Richtungskörper noch nicht vorhanden sind. 

In welchem Furchungsstadium, d. h. bei der wievielten Teilung 
des aus der Kopulation der Vorkerne hervorgegangenen ersten Furchungs- 

kernes, die Merocyten sich von den Holocyten abtrennen, darüber konnte 

ich in Ermangelung der betreffenden jüngsten Stadien nur Vermutungen 
aufstellen, wie ich auch in meiner früheren Mitteilung ausdrücklich be- 

merkt habe. Nach der peripheren Lage jener Kerne glaubte ich ihre 
Abspaltung ganz allgemein auf einen äquatorialen Teilungsvorgang und 
zwar auf den ersten, welcher am Ei abläuft, zurückführen zu müssen. 
Daß sie aus einer vertikal gestellten Spindel des ersten Furchungs- 

kerns entstehen, wie dies damals für pelagische Knochenfischeier an- 
gegeben ward, konnte ich nach ihrer Lagerung nicht annehmen und 

hielt ich daher überhaupt ihre Abtrennung vom ersten Furchungskern 
für nicht wahrscheinlich. KASTSCHENKO giebt in seiner zweiten Arbeit 

auf Grund jüngerer Stadien an, daß die Merocyten, „wahrscheinlich in- 

folge der wiederholten Teilung des ersten sogenannten Furchungs- 
kernes, welcher der Furchung des Eies vorausgeht‘“, entstehen. Man 
kann diese Worte, für sich allein betrachtet, so verstehen, daß der 

erste Furchungskern zunächst die Merocyten liefert und erst dann 
durch weiter fortgesetzte Teilung die Kerne der Furchungskugeln (der 

Holocyten). Das soll aber mit dem Satze nicht ausgedrückt sein, wie 

aus dem folgenden Passus, welcher eine nähere Erläuterung des zuvor 
citierten giebt, hervorgeht: „Der erste sogenannte Furchungskern teilt 
sich wiederholt, , infolgedessen ein vielkerniges Plasmodium gebildet 

wird. Dasselbe wird nachher allmählich vom Centrum nach der Peri- 
pherie aus in einzelne Zellen geteilt. Von den Kernen, welche sich 
gleichzeitig mit der Teilung des Plasmodiums (Segmentation) ver- 

1) Ob in diesen Stadien sämtliche überhaupt vorhandene Kerne in 
der Keimscheibe, oder ob einige derselben auch im Dotter lagen, ist nicht 
angegeben. 

23% 
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mehren, bleiben die peripheren immer noch außerhalb des Furchungs- 

gebietes und verbreiten sich immer weiter nach der Peripherie, indem 
sie aus der Keimscheibe in den umgebenden Nahrungsdotter übergehen. 

Diese bezeichnen wir als Dotterkerne. Wie es ursprünglich zwischen 

diesen und den Kernen der Segmentationskugeln keinen scharfen Unter- 

schied giebt“ u. s. w. KASTSCHENKO will also in einer gewiß nur an- 

erkennenswerten Vorsicht keinen bestimmten Teilungsakt oder -akte 
für die Trennung der Holo- und Merocyten verantwortlich machen, 

sondern läßt aus dem ersten Furchungskern eine Anzahl gleich- 

beschaffener Kerne entstehen, von denen ganz allgemein die central 
gelegenen zu den Kernen der Holocyten, die peripheren zu den Mero- 
cyten werden. Eine solche Deutung läßt in der Weite ihrer Fassung 
sich sehr wohl mit der von mir früher vertretenen Hypothese ver- 
einigen, denn wenn man eine Anzahl gleichbeschaffener Kerne, die man 

auf einen gemeinsamen Mutterkern zurückführt, innerhalb einer Keim- 
scheibe vorfindet und zwar in der Weise gruppiert, daß die einen 

central, die andern peripher liegen, so wird man die Möglichkeit, daß 
die beiderlei Gruppen sich durch einen oder mehrere äquatoriale 

Teilungsakte voneinander getrennt haben, nicht nur nicht ausschließen, 

sondern sogar als wahrscheinlich gelten lassen müssen !). 

Vor zwei Jahren habe ich unter einer großen Anzahl Keimscheiben 

von Torpedo auch die durch KAsTtscHEnko inzwischen beschriebenen 
Stadien aus Neapel erhalten. Ich wollte über dieselben erst dann be- 

1) Trotzdem kehrt KAstsoHEnko in der Abstammungsfrage der Mero- 
cyten mir gegenüber nur einen Gegensatz hervor, indem er an der Stelle, 
an welcher er meiner diesbezüglichen Untersuchungen gedenkt (l. ce. p. 459), 
mich mit Scnutrz und PrRenyI zurückweist als Vertreter der fälschlichen 
Ansicht, dafs die Dotterkerne „während oder infolge der Segmentation ent- 

stehen“. Dem gegenüber mufs ich zunächst daran erinnern, dafs Prrenyı 
in seiner zitierten Arbeit die Entstehung der Merocyten gar nicht berührt, 
und dafs Scaursz dieselben erst am Schlufs der Furchung beschreibt, wo 
sich über ihre Abstammung nur allgemeine Vermutungen aufstellen lassen, 
In meiner Arbeit dagegen ist die Anwesenheit der Meroeyten bis zu einem 
Stadium zurückverfolgt, in welehem die „Segmentation“ im Sinne Kası- 
SCHENKO’s beginnt, daher ich denn auch bezüglich ihrer Genese mich schon 
auf dieselben zwei Argumente (s. oben) stützen konnte, welche auch K. 
anführt. Dazu kommt noch, dafs K. unter „Segmentation“ nur das Er- 
scheinen der die Segmente trennenden Furchen versteht, einen Vorgang, 
dessen zeitliches Auftreten bei Selachiern, wie wir sehen werden, sich ver- 

spätet, aufserdem individuell schwankt und daher durchaus nebensächlich ist. 
In Wirklichkeit handelt es sich um die Frage, ob die Merocyten von den 
Furchungskernen abstammen oder nicht, in diesem Punkt aber stimmt 
K. mit mir überein. 
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richten, wenn ich in der Lage wäre, die Frage nach der Entstehung 

der Merocyten definitiv zu entscheiden an der Hand einer fortlaufenden 
Entwicklungsreihe vom Stadium des durch Kopulation der Vorkerne 
gebildeten ersten Furchungskernes an nach aufwärts. Nachdem ich 

jedoch in der Zwischenzeit trotz eines Aufenthaltes an der zoologischen 
Station diesem Ziele nicht näher gekommen bin, halte ich es ange- 

sichts der großen Schwierigkeiten, welche die Beschaffung des Materials 

bietet, für angezeigt, meine, wenn auch unvollständigen Resultate zu 

publizieren. Dieselben widersprechen, wie gleich im voraus bemerkt 

werden mag, dem von KASTSCHENKO gegebenen thatsächlichen Befund 

nicht, verlangen aber eine bestimmtere Deutung, als sie der genannte 

Forscher in den eben zitierten Sätzen ausgesprochen hat. 
Erste Bedingung für eine richtige Beurteilung der in Rede stehen- 

den Verhältnisse ist ein scharfes Auseinanderhalten der einzelnen Ent- 

wicklungsstufen. Eine Einteilung in Stadien ist gerade während der 
ersten Furchung wie zu keiner anderen Zeit durch den Entwicklungs- 

gang von selbst gegeben, denn infolge gleichzeitiger Teilung sämtlicher 

Segmente der Keimscheibe (Holocyten) nimmt die Zahl derselben in 

geometrischer Progression zu. Wir müssen daher unterscheiden ein 

Stadium mit 2, 4, 8 u. s. w. Holocyten, ein Punkt, der von Kasrt- 

SCHENKO außer Acht gelassen wurde, obwohl ich in meiner früheren 

Arbeit schon darauf hingewiesen habe, daß ein Stadium von 8 Holo- 
cyten existiert. Bei Torpedo war es möglich, die Einteilung bis zu 

einem Stadium von 128 Kugeln mit aller Sicherheit durchzuführen, 
während ich bei Pristiurus und Scyllium schon ein solches von 64 
Kugeln bis jetzt nicht feststellen konnte. Ein zweites unerläßliches 

Postulat für die vorliegende Untersuchung ist, daß man zur Bestimmug 

des Alters von den Furchen gänzlich abstrahiert und sich allein an 

die Zahl der vorhandenen Holocytenkerne hält. Zur Begründung dessen 
gab ich im folgenden, dem Gang der Beschreibung vorgreifend, eine 

Übersicht über das zeitliche Auftreten der Furchen. 
In einem Stadium, in welchem die Kerne für 2 Furchungssegmente 

vorhanden sind — ich bezeichne es kurz als das Stadium von zwei 
Holocyten — habe ich an sechs untersuchten Keimscheiben von Tor- 
pedo (vergl. Fig. 3) keine Spur einer Furche oder einer Trennungs- 

linie der zwei Segmente gesehen. An vier Torpedokeimen aus dem 
Stadium von vier Holocyten vermißte ich einmal jede Furche, obwohl 
die vier Kerne schon wieder in Teilung begriffen waren, zweimal traf 

ich eine kurze erste Furche (Fig. 4) und einmal eine solche mit einem 
Nebenschenkel, als erste Andeutung der zweiten Furche. Unter zahl- 

reichen Keimscheiben mit acht Holocyten fanden sich alle möglichen 
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Stufen der oberflächlichen Furchung: eine noch kurze erste Furche, 
eine ebensolche mit einem kleinen Nebenschenkel (obwohl hier die 
acht Kerne schon wieder in Teilung sich befanden), ferner eine Kreuz- 
furche mit vollständiger erster und kurzer zweiter Furche, eine erste 

Furche mit drei Nebenschenkeln und endlich auch eine der Anzahl 
der Kerne entsprechende Ausbildung des Furchensystems; die letztere 

fand sich einmal schon zu Anfang des Stadiums, d. h. an einer Keim- 
scheibe mit acht ruhenden Kernen. Bei Pristiurus und Scyllium traf 
ich in diesem Stadium entweder schon sämtliche oder die Mehrzahl 
der Furchen angelegt, was vielleicht darauf hinweist, daß hier das 
oberflächliche Furchensystem etwas früher erscheint als bei Torpedo. 
Doch fand ich bei den drei untersuchten Selachierspecies auch noch 

im Stadium von 16 Holocyten vereinzelte Segmente, die nicht einmal 
durch oberflächliche Furchen voneinander getrennt sind. 

Es geht aus diesen Daten zunächst hervor, daß bei Selachiern, 

und speziell bei Torpedo, das Furchensystem verspätet auftritt, d. h. 
daß die Teilung der Kerne abläuft, ohne daß zunächst eine ent- 

sprechende Teilung der Zellsubstanz in Gestalt von Furchen äußerlich 

wahrnehmbar ist, eine Erscheinung, die an sich ziemlich bedeutungslos 

ist und sich vielleicht einfach durch den relativ starken Deutoplasma- 
gehalt der Zellen erklärt. Zweitens ergiebt sich, daß das zeitliche Auf- 

treten der Furchen auch individuell schwankt. Man darf daher auf 
das Vorhandensein oder Fehlen der Furchen kein Gewicht legen und 
muß vielmehr, wenn man eine noch nicht mit Furchen versehene, aber 

mehrkernige Keimscheibe beurteilen will, zuerst immer festzustellen, um 
was für Kerne es sich handelt, d. h. ob und eventuell wie viele Holo- 

cytenkerne unter ihnen nachweisbar sind. Daraus ergiebt sich dann 
von selbst die Zahl und Lage der etwa vorhandenen Merocyten und 
das Verhältnis der beiderlei Kernformen zu einander, welches nament- 

lich mit Rücksicht auf die Frage zu prüfen ist, ob sich ein Hervorgehen 

der einen Kernart aus der anderen während einer bestimmten Entwick- 

lungszeit direkt nachweisen oder ausschließen läßt. 
Untersuchen wir nun von diesem Gesichtspunkt aus das Verhalten 

der Merocyten während der ersten Furchung. Ich gehe dabei von den 
älteren Stadien aus und beginne mit demjenigen von 4 Holocyten 

(Fig. 4), da das nächst ältere schon in meiner früheren Arbeit aus- 

führlich geschildert wurde. Man trifft im vorliegenden Stadium die 
Mehrzahl der Merocyten in derselben Stellung an wie später, nämlich 

außerhalb der Keimscheibe, aber meist unmittelbar an deren Grenze. 
Ihr gegenseitiger Abstand ist im Gegensatz zu den Kernen der vier 

Holocyten ein ungleichmäliger, ihr Durchmesser in der Regel ein ge- 
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ringerer als bei jenen, doch variiert ihre Größe jetzt schon, was später 
in so erheblichem Maße der Fall ist. 

Im Stadium von 2 Holocyten (Fig. 3) befindet sich bei weitem 
die Mehrzahl der Merocyten innerhalb der Keimscheibe, aber in peri- 
pherer Lage. Die Kerne gleichen jetzt denen der Holocyten auffallend, 

nur durch ihre geringere Größe unterscheiden sie sich bei Torpedo 
scharf von ihnen; sie sind unter sich in der Regel völlig gleich hin- 
sichtlich Form, Größe und Struktur, vorausgesetzt natürlich, daß sie 

sich sämtlich im Zustande voller Ruhe befinden. 

Von besonderem Interesse ist das nächstjüngere Stadium (Fig. 1 

und Fig. 2), da es unter einer Anzahl von Kernen einen einzigen 
zeigt, welcher durch seine centrale Lage und durch seinen größeren 

(bis doppelt so großen) Durchmesser sich deutlich als Mutterkern der 

beiden Holocytenkerne des zuvor geschilderten Stadiums und damit 

sämtlicher späterer Kerne der Keimscheibe dokumentiert. Wir dürfen 
daher das Stadium als dasjenige mit einem Holocyten bezeichnen. 

Nicht an allen Keimscheiben läßt sich aber der betreftende Kern durch 
seine größeren Dimensionen von den übrigen (den Merocyten) unter- 

scheiden und an anderen wieder ist eine Vergleichung hinsichtlich der 
Größe schon deshalb unmöglich, weil sich derselbe im Gegensatz zu 

allen übrigen Kernen der Keimscheibe in Mitose befindet (Fig. 2). In 

so zweifelhaften Fällen kann unter Umständen eine ausgesprochen 

centrale Lage noch die Feststellung des betreffenden Kernes ermög- 

lichen. Doch ist auch dieses Kriterium keineswegs für alle Keim- 

scheiben dieses Stadiums brauchbar, da man an manchen derselben 

einen durch seine Größe deutlich gekennzeichneten ersten Holocyten- 
kern in exquisit excentrischer Lage wahrnimmt. Eine solche Stellung 

behalten offenbar auch seine Tochterkerne während der nächstfolgenden 

Teilungsakte bei, wenigstens traf ich an einigen Keimscheiben von 4 

und 8 Holocyten die Kerne dieser Segmente auf die eine Hälfte der 
Keimscheibe beschränkt. Das Furchennetz tritt in solchen Fällen, die, 

nach meinem Material zu urteilen, nicht allzu selten sein können, zu- 

nächst entsprechend excentrisch auf; wenn dann die Furchen bis zur 

Peripherie der Keimscheibe vorgedrungen sind, zeigt die letztere in 

der einen Hälfte kleine, in der anderen große Segmente !). Besitzt 

1) Die Möglichkeit, dafs sich ein solcher Unterschied einigermafsen 
wieder ausgleicht, ist schon während der jungen Furchungsstadien, in 
welchen alle Kugeln sich gleichzeitig teilen, dadurch gegeben, dafs die 
letzteren in ungleich grofse Stücke zerfallen. Später, wenn die Teilungen 
ungleichzeitig erfolgen, kann er leicht völlig verschwinden, doch trifft 
man auch in den vorgerückten Stadien häufig Keimscheiben, deren eine 
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nun der erste Holocyt (wie ich im folgenden der Kürze halber statt 
Holocytenkern sage) solch eine periphere Lage, dann können seine Stelle 

im Centrum der Keimscheibe Merocyten einnehmen. Deshalb ist es 

im vorliegenden Stadium in allen den Fällen, in welchen jener Kern 
nicht durch seine Größe ausgezeichnet ist, überhaupt unmöglich, den- 

selben als Holocyten zu erkennen. 
Man wird nun angesichts dessen die Frage aufwerfen, wie ich dazu 

komme, bei Keimscheiben, welche eine Anzahl gleich beschaffener und 

durch ihre Lage nicht unterscheidbarer Kerne enthalten, die Anwesen- 

heit eines ersten Holocyten anzunehmen. In der That steht man solchen 
Keimscheiben in bezug auf die Diagnose des Stadiums völlig ratlos 

gegenüber, wenn man keine anderweitigen sicheren Merkmale für das 

Alter derselben hat. In solcher Lage befinde ich mich gegenüber 

einigen ungefurchten Keimscheiben von Pristiurus. Ganz anders aber 

liegen die Verhältnisse bei Torpedo. Hier erhält man von einem 
Muttertier eine größere Anzahl von Eiern und diese befinden sich sämt- 
lich in nabezu dem gleichen Entwicklungsstadium: nur um einen halben 

Teilungsakt der Holocyten ist in den ersten Furchungsstadien ein Teil 
der Keimscheiben den anderen in der Entwicklung voraus, so daß man 

beispielsweise neben Keimscheiben mit je 8 Spindeln solche mit je 16 
ruhenden Kernen findet. Nun stehen mir für das in Rede stehende 

Stadium 12 Keimscheiben von Torpedo zur Verfügung, von denen je 

6 einem Muttertier entnommen wurden. Zwei derselben besitzen schon 

zwei in Ruhe befindliche Holocyten, sind also dem zuvor beschriebenen 
Stadium zuzurechnen, welches bei Torpedo infolge der Größenverhältnisse 

der Kerne immer leicht zu erkennen ist. Die übrigen zehn Keimscheiben, 

welche dem Stadium von 2 Holocyten nicht angehören (ebensowenig 

einem noch älteren Entwicklungsstadium), müssen sonach jünger sein 

als jene und werden voraussichtlich einen einzigen in Teilung begrif- 

fenen Holocyten besitzen. In der That zeigen diese sämtlichen Keim- 
scheiben mindestens einen in Mitose befindlichen Kern, der bei der 

Mehrzahl derselben nach Lage und Größe deutlich als erster Holocyt 

zu erkennen ist; aber auch da, wo dies nicht der Fall ist, muß doch 

die Anwesenheit eines solchen Kerns aus den eben erörterten Gründen 

angenommen werden. 

Hälfte (es war an orientierten Eiern stets die hintere, embryonale Hälfte) 
kleinere Kugeln besitzt als die andere, Ob in diesen Fällen die Diffe- 
renz durch eine excentrische Lage des ersten Kernes veranlalst ist oder 
erst später erworben wurde durch eine lebhaftere Zellvermehrung am 
embryonalen Ende, konnte ich nicht entscheiden, da diese Beobachtungen 

nur am konservierten Material ausgeführt wurden. 
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Die zuletzt erwähnten Verhältnisse bei Torpedo bewahren aber 

noch in anderer Hinsicht vor Irrtümern. Die untersuchten Keimscheiben 

von Torpedo besitzen eine ziemlich verschiedene Anzahl von Merocyten, 

mehrmals fanden sich deren 14 und 15 (Fig. 2), einmal 9, 10, 28 und 
in einem Fall sogar nur 4. Von der letzten Keimscheibe wurde das 

Rekonstruktionsbild der Fig. 1 gewonnen. Von den 5 in der gleichen 

Phase der Mitose befindlichen Kernen ist der am meisten links ge- 
legene doppelt so groß als die übrigen: er ist daher als erster Holo- 
cyt, die anderen 4 unter sich gleichgroßen Kerne als Merocyten an- 
zu sprechen. Man würde diese Keimscheibe,wenn man über ihr Alter 
keine sonstigen Anhaltspunkte hätte, unbedingt für jünger erklären 

als die übrigen, demselben Muttertier entnommen, namentlich für er- 

heblich jünger als beispielsweise jene andere Keimscheibe mit der 

siebenfachen Anzahl von Merocyten. In Wirklichkeit aber kann die 

Altersdifferenz derselben, wie aus dem eben Mitgeteilten hervorgeht, 
nur eine geringfügige sein, wenn sie überhaupt vorhanden ist. Es 

müssen daher ziemlich beträchtliche individuelle Variationen hinsicht- 

lich der Zahl der in den Keimscheiben enthaltenen Merocyten und da- 
mit überhaupt sämtlicher vorhandener Merocyten herrschen, eine That- 
sache, die sich auch noch in älteren Furchungsstadien sehr bemerkbar 
macht und für welche später eine Erklärung versucht werden soll. 

An den untersuchten zehn Keimscheiben von Torpedo war, wie 

erwähnt, der erste Holocyt stets in Teilung begriffen, und wo er als 

solcher nicht kenntlich erschien, waren doch ein oder mehrere Mitosen 

vorhanden. Die Merocyten dagegen zeigten ein verschiedenes Verhalten : 
an einigen Keimscheiben, wie z. B. der in Fig. 1 dargestellten, waren 
sie sämtlich in karyokinetischer Teilung begriffen, und zwar, was ich 
hervorheben möchte, in der gleichen Teilungsphase wie der Holocyt, 

an anderen Keimscheiben war nur ein Teil derselben und zwar dann 

mit Vorliebe die mehr central gelegenen in Mitose; an wieder anderen 
Keimen (Fig. 2) waren sämtliche Merocyten in Ruhe und allein der 

Holocyt in Karyokinese. 
Bemerkenswert ist im vorliegenden Stadium der relativ (im Gegen- 

satz zu späteren Stadien) regelmäßige Abstand, welchen die Mero- 
cyten innerhalb der Keimscheibe unter sich und zu den. Holocyten an 

den von mir rekonstruierten Serien einhalten. Nach der Verteilung 
der Kerne könnte man solche Rekonstruktionsbilder irrtümlicherweise 

für die späterer Stadien halten, in welchen die Keimscheibe aus einer 
Anzahl Holocyten besteht, wenn nicht mehrere Umstände, so nament- 

lich das Fehlen aller Furchen zwischen den Kernen, vor einer solchen 

Verwechslung schützen würde. Doch darf hier nicht unerwähnt bleiben, 
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daß die ungefurchte Keimscheibe von Pristiurus an ihrer Peripherie 
und in der Tiefe in einer Anzahl unregelmäßig geformter Stücke da- 

durch zerlegt wird, daß der umgebende Dotter sich stellenweise keil- 
formig in ihre Substanz einschiebt. Diese unvollständig getrennten 
Teilstücke haben selbstverständlich mit den später auftretenden Seg- 

menten (Holocyten), die übrigens anfänglich in der gleichen Weise 
durch eindringende Dotterstreifen an ihrer Peripherie voneinander ge- 

schieden werden, nicht das Geringste zu thun, da sie vorgefunden 
werden, wenn erst die Kerne für ein bis zwei Holocyten vorhanden 

sind. Will man dieselben mit den Kernen der Keimscheibe in Zu- 

sammenhang bringen, so können nur die Merocyten in Betracht kommen. 

Von diesen fanden sich in der That einige im Centrum jener Teil- 
stücke vor, doch lag die Mehrzahl in den betreffenden Stadien schon 
nahe am Rand der Keimscheiben. Es muß daher eine Untersuchung 

jüngerer Stadien entscheiden, ob der erwähnte Befund ein zufälliger 

ist, oder ob die Merocyten in der That eine, wenn auch unvollkommene 
und vorübergehende Segmentierung der Keimscheibe hervorrufen, bevor 

die eigentliche Furchung durch die Teilung der Holocyten zu stande 
kommt. Für die Auffassung der Merocyten wäre ein solcher Nachweis 

von Bedeutung. 

Aus den mitgeteilten Befunden geht hervor, daß bei Torpedo 
die Merocyten schon vorhanden sind, bevor der erste 

echte Furchungskern der Keimscheibe (Kern desersten 

Holocyten) sich in dieKerne derzweiersten Furchungs- 

segmente geteilt hat. Ferner läßt sich die Möglichkeit, daß 

während der nächstfolgenden Teilungen der Holocyten von Seite der 
letzteren zu den schon vorhandenen Merocyten noch weitere abgespalten 

werden, in Abrede stellen auf Grund einer lückenlosen Entwicklungs- 

serie vom Stadium des ersten bis zu demjenigen von 128 Holocyten. 
Es können also die während dieser Zeit vorhandenen 

Merocyten (und somit sehr wahrscheinlich sämtliche 
Merocyten des Torpedoeies), wenn überhaupt von 

Furchungskernen, dann sicher nur vom ersten der- 
selben abgeleitet werden. Daß aber die Merocyten gemein- 
samer Abstammung mit den Holocyten sind, wird durch die schon in 
der Einleitung hervorgehobenen zwei Punkte sehr wahrscheinlich ge- 

macht, nämlich: durch die ursprüngliche Lage innerhalb der Keim- 
scheibe!) und durch ihre anfängliche Übereinstimmung mit den Kernen 

1) Die Frage, wodurch der spätere Austritt der Merocyten aus der 
Keimscheibe in den Dotter bewirkt wird, mag hier nur beiläufig berührt 

ns 
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der Holocyten hinsichtlich ihrer Struktur und (teilweise) ihrer Größe. 
Dazu kommt noch, daß in frühen Stadien an manchen Keimscheiben 
die beiderlei Kerne in der gleichen Phase der Mitose gefunden werden 
und daß sie einen ziemlich regelmäßigen Abstand zu einander halten, 

wie die Kerne einer in Furchung begriffenen Keimscheibe. 
Selbstverständlich sind auch für den Fall einer gemeinsamen Ab- 

stammung wieder mehrere Möglichkeiten für die Entstehung der Keime 
gegeben, von denen ich nur zwei naheliegende erwähnen will. Es 
kann der durch Vereinigung der beiden Vorkerne entstandene erste 

Furchungskern, den man zur Unterscheidung vom Kern des ersten Holo- 

cyten vielleicht zweckmäßig als „primären Furchungskern“ bezeichnet, 

durch einmalige Teilung sich in den Mutterkern für sämtliche Holo- 

cyten und in den für sämtliche Merocyten trennen. In diesem Falle 

müßte der letztere sich sodann wiederholt teilen, noch bevor der erste 

sich in seine beiden Tochterkerne spaltet, sonst könnte ein Stadium 
mit einer größeren Anzahl Merocyten und nur einem Holocyten nicht 
existieren. Oder aber der primäre Furchungskern zerfällt durch wieder- 
holte Teilung in eine Anzahl gleichwertiger Kerne (primärer Furchungs- 
kern), von denen schließlich einer zum Stammkern für die Holocyten, 

die übrigen zu Merocyten werden. 
Beiden Annahmen, namentlich aber der letzteren, steht die 

Schwierigkeit im Wege, daß die Zahl der Merocyten im Gegensatz zu 
den Holocyten bei gleichaltrigen Individuen eine so auffallend ver- 

schiedene ist. Die Schwierigkeit läßt sich vielleicht durch folgende 
Erwägung heben: es finden sich schon in den jüngsten der oben be- 

schriebenen Stadien neben den in der Keimscheibe vorhandenen Mero- 

werden. Am nächsten liegt die Annahme, dafs diese infolge ihrer peri- 
pheren Lage durch wiederholte Teilung zum Austritt aus der Keim- 
scheibe gelangen, denn bei jeder zur Peripherie der Keimscheibe tangen- 
tialen Teilungsrichtung eines Kernes müssen beide Tochterkerne dem 
Dotter näher rücken. Diese Erklärung reicht aber nicht aus, denn abge- 
sehen davon, dafs die peripheren Kerne sich nicht immer in tangentialer 
Richtung teilen, befindet sich unter den letzteren auch ausnahmsweise 
der Kern des ersten Holocyten; dieser aber behält seine Lage innerhalb 
der Keimscheibe bei, während die in diesem Falle central gelegenen Mero- 
cyten die Keimscheibe ebenso verlassen wie die peripheren. Daraus 
folgt, dafs nicht in der Lage der Kerne die Ursache ihres verschiedenen 
Verhaltens zu suchen ist, sondern in ihrer verschiedenen Qualität, durch 

welche der eine derselben befähigt ist, seine Stellung beizubehalten und 
die Herrschaft über die gesamte Keimscheibe zu gewinnen, während die 
anderen die letztere verlassen. Welches dieser beiden Momente das pri- 
märe, ursächliche ist: die Gebietserweiterung des Holocyten oder der Ab- 
zug der Merocyten, soll hier nicht entschieden werden, 
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cyten, deren einige im umgebenden Dotter vor, meist sehr oberfläch- 

lich und zuweilen in beträchtlicher Entfernung von der Keimscheibe 

gelegen. Diese Kerne, welche in ihrer Vermehrung mit den übrigen 
nicht gleichen Schritt halten, unterscheiden sich von ihnen auch im 
allgemeinen durch ihre Struktur, besonders ihre intensivere Färbbar- 

keit, indes sind sie mit ihnen durch Übergangsformen verbunden und 

daher jedenfalls auf den gleichen Ursprung zurückzuführen wie jene. 

Ist dies aber der Fall, dann müssen dieselben während der voraus- 

gegangenen Kernteilungen die Keimscheibe verlassen haben. Je nach- 
dem nun ein solcher Austritt etwas früher oder später, einmal oder 

wiederholt stattfindet, wird die Zahl der in der Keimscheibe zurück- 

bleibenden Kerne auch bei Individuen des gleichen Alters beträchtlich 

variieren können. 

In der Absicht, über die Entstehung der Merocyten Gewißheit zu 

erlangen, habe ich im vergangenen Winter eine Untersuchung ‘über die 

ersten Entwicklungsvorgänge des Forelleneies begonnen. Von den 

gewonnenen Resultaten kann ich schon jetzt das eine, freilich negative, 
mitteilen, daß ich während der ersten Furchungsstadien ‘in der Keim- 

scheibe auch bei wohlgelungener Kernfärbung keine Spur von Mero- 
cyten vorgefunden habe. Ich will hieraus noch nicht mit Bestimmt- 
heit den Schluß ziehen, daß dieselben bei der Forelle später entstehen 

als bei Selachiern, obwohl eine solche Folgerung durch die Unter- 

suchung anderer Forscher !) und meine eigenen nahe gelegt wird. Auf 

jeden Fall aber würden sich die Merocyten der Forelle, auch wenn sie 
in den ersten Furchungsstadien schon vorhanden sein sollten, wesent- 
lich anders verhalten müssen als bei den Selachiern, wo sie, innerhalb 

der Keimscheibe gelegen, den Kernen der Holocyten so ähnlich sind, 

daß sie der Beobachtung ebensowenig entgehen können, als die letzteren 

selbst. Die Furchung der Forelle unterscheidet sich von derjenigen 

der Selachier noch in dem weiteren Punkt, daß die Furchen in un- 

mittelbarem Anschluß an die Kernteilungen auftreten: nachdem der 

erste Furchungskern sich geteilt hat, erscheint, wie dies bisher ganz 
richtig beschrieben wurde, zwischen den beiden Tochterkernen die 
erste Furche, nach der Teilung in vier Kerne die zweite u. s. w. 

1) Vergl. namentlich die jüngst erschienene Arbeit C. H. Horr- 
MANN’s: „Über den Ursprung und die Bedeutung der sogenannten freien 
Kerne in dem Nahrungsdotter bei den Knochenfischen, Zeitschr. f. w. 
Zool. XLVI. 4. 1888, 
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Furchung der Keimscheibe. Da die ersten Furchen der 

Selachier verspätet auftreten, so entsteht die Frage, ob sie auch in 

der gleichen Reihenfolge erscheinen wie die entsprechenden voraus- 

gegangenen Kernteilungen der Holocyten, mit anderen Worten: ob 

man hier überhaupt eine erste, zweite u. s. w. Furche unterscheiden 

kann, welche der ersten, zweiten u. s. w. Kernteilung ihre Entstehung 
verdankt. Das Auftreten einer ersten Furche konnte ich bei der 

Mehrzahl der einschlägigen Serien nachweisen. Auch ließ sich bei 

einigen derselben erkennen (Fig. 4), daß dieselbe die Zahl der vor- 

handenen (4 resp. 8) Holocyten in gleiche Hälften (zu 2 resp. 4 Holo- 

cyten) scheidet. Nur in diesem Fall darf man die zuerst entstandene 
Furche auf die erste Teilung der Holocyten zurückführen. An anderen 
Keimscheiben ist ein solches Verhältnis nicht festzustellen, weil die 

Kürze der ersten Furche kein vollständiges Urteil über ihren Verlauf 

gestattet. 

An mehreren Keimscheiben lief die erste noch kurze Furche in 

zwei Aste aus (Lambdafurche). Sind die letzteren gleich weit ent- 

wickelt, so ist es nicht möglich zu sagen, welcher derselben der ersten 

und welcher der beginnenden zweiten Furche angehört. In solchem 

Falle ist wahrscheinlich die zweite Furche verhältnismäßig rasch auf 
die erste gefolgt. Eine völlig reguläre zweite Furche darf man in dem 

Stadium von 8 Holocyten — wo ich sie bis jetzt ausschließlich ge- 
funden habe — dann annehmen, wenn die erste, durch ihre größere 
Länge kenntliche Furche von einer zweiten kürzeren in der Weise ge- 
schnitten wird, daß von den 8 Holocyten je zwei auf eines der vier 

Furchungsstücke kommen. Eine solch regelmäßige Furchung_ tritt 

aber nur in einem Teil der Fälle auf, denn man findet auch an Stelle 

der zweiten Furche zwei variabel angeordnete Nebenschenkel der 

ersten Furche, welche die Keimscheibe in ungleichwertige Teile trennen: 
man trifft dann Furchungsstücke, welche nur einem Holocyten ent- 

sprechen, neben solchen, welche deren drei enthalten. Solche Furchen 
können nicht der zweiten, sondern nur der dritten Teilung der Holo- 

cyten ihre Entstehung verdanken, sie entsprechen sonach einer dritten 
resp. vierten Furche, welche vor der zweiten erschienen ist. Es braucht 
hiernach kaum besonders erwähnt zu werden, daß Furchen, welche auf 

die zweite und dritte Kernteilung zurückzuführen sind, auch gleich- 
zeitig entstehen können, wenigstens kann man sie ziemlich gleich ent- 

wickelt nebeneinander vorfinden. 

Diese Irregularitäten, in deren Gefolge die verschiedensten Furchen- 
bilder zum Vorschein kommen können, wird man nicht befremdlich 

finden, wenn man der Ansicht ist, daß das Auftreten der Furchen infolge 
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mechanischer Hindernisse sich verzögert; es kann dann ein durchaus 
nebensächlicher Umstand, wie z. B. das größere Volumen eines Seg- 

ments, die Ursache sein, daß dasselbe sich später abtrennt als ein 

anderes, obwohl die entsprechende Kernteilung frühzeitiger abge- 

laufen ist. 
Ihrer Richtung nach muß man die durch die zwei ersten Teilungen 

der Holocyten veranlaßten Furchen, wenn sie regulär aufgetreten sind 

(s. oben), als meridionale bezeichnen. Auch die dem dritten Teilungs- 

akt entsprechenden Furchen dürfen, obwohl sie hinsichtlich ihrer Rich- 
tung nach mehr variieren als die beiden ersten, wahrscheinlich gleich- 

falls noch von meridionalen abgeleitet werden, wenigstens kann man 
ausnahmsweise an ihnen eine solche Stellung in aller Klarheit vor- 

finden. Niemals aber sah ich, entsprechend dem dritten Teilungsakt, 

eine äquatoriale Furche innerhalb der Keimscheibe auftreten, durch 

welche vier centrale von vier peripheren Segmenten geschieden werden, 
wie denn überhaupt das Furchennetz der Selachier-Keimscheibe für 

sich allein nicht mit dem eines holoblastischen Eies verglichen werden 
darf, aus Gründen, die schon in meiner früheren Arbeit erörtert wurden. 
In den meisten Fällen fand ich jedoch an vollständig durchfurchten 
Keimscheiben von 8 Holocyten die letzteren nicht sämtlich in meridio- 
naler Anordnung, sondern eines oder selbst zwei derselben infolge einer 
äquatorialen oder schrägen Teilungsrichtung im Innern der Keimscheibe 

(„centrale Kugeln“) vor. Im Stadium von 16 Holocyten sind in der 

Regel 3—5 solcher centraler Segmente von einem Kranz peripherer 

umgeben. 
Die individuellen Variationen, welche das oberflächliche Furchen- 

netz der Keimscheibe bei seinem Auftreten zeigt, werden teilweise 
auch durch den Umstand veranlaßt, daß schon frühzeitig Teilungen 

der Holocyten nach der Tiefe der Keimscheibe (also in vertikaler oder 

annähernd vertikaler Ebene) vorkommen können. Schon im Stadium 
von 4 Holocyten traf ich einmal einen der Kerne ganz in der Tiefe 
der Keimscheibe gelegen. Bei Keimen von 8 und namentlich von 

16 Holocyten ist ein solcher Befund häufig; es können ein oder selbst 
mehrere Kerne so tief liegen, daß die zugehörigen Segmente entweder 

nur mit einem kleinen Abschnitt oder überhaupt nicht an die Ober- 
fläche gelangen. Das Stadium von 16 Holocyten ist das älteste, in 

welchem noch sämtliche Segmente in einer Ebene liegen können, denn 
bei dem Übergang zu 32 Kugeln teilt sich stets eine beträchtliche 

Zahl der Segmente, etwa ein Drittel, in vertikaler Ebene. Infolge- 

dessen entsteht zum ersten Mal eine Anzahl allseitig abgegrenzter 
Furchungskugeln, denn die Teilung nach der Tiefe befällt vorzugs” 
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weise die centralen Holocyten, welche von den Nachbarsegmenten schon 
abgetrennt waren und nur an ihrer Basis noch mit dem Dotter in 
Verbindung standen. Zwischen der oberflächlichen und der tiefer noch 

mit dem Dotter verbundenen Reihe der Holocyten tritt hierbei eine 
vielgestaltige, meist mehrkammerige Furchungshöhle auf. Dieselbe ist 
aber der Furchungs- oder Blastulahöhle des Amphioxus nicht homolog, 

sondern höchstens analog, insofern beide ihre erste Entstehung der 

gleichen mechanischen Ursache verdanken dürften, nämlich einer mit 
Abrundung einhergehenden Retraktion der frisch geteilten Furchungs- 
kugeln. Bei den Selachiern wird schon während der nächstfolgenden 

Teilungen dieses Lückensystem dadurch verdrängt, daß von den an 

seinem Boden gelegenen Holocyten neue Kugeln sich abtrennen und 

gegen die oberflächliche Schicht sich andrängen. Zwischen der zuletzt 
abgeschnürten und den auf dem Dotter zurückbleibenden Furchungs- 
kugeln entsteht dabei vorübergehend ein neues Lückensystem, und 

dieses Spiel wiederholt sich noch öfter, nur mit dem Unterschied, daß 

die Hohlräume mit der abnehmenden Größe der Segmente immer 

weniger in die Augen fallen. Erst wenn in einem späteren Stadium 
der Nachschub von Furchungskugeln an einem bestimmten Teil des 

Keimes sistiert und gleichzeitig die Keimscheibe sich auszubreiten be- 
ginnt, dann tritt zwischen ihr und dem Dotter ein ansehnlicher Hohl- 
raum auf, die wegen ihrer Beziehungen zu den Keimblättern als 

Blastularaum aufzufassende Keimhöhle. 
Die Merocyten während der Furchung. DieBlastula- 

und Gastrulabildung. Von Interesse ist zu Beginn der Furchung 

ein Verhalten der Keimscheibe, welches in Fig. 5 an einem exquisiten 
Fall dargestellt ist. Die Abbildung wurde durch Kombination mehrerer 
Horizontalschnitte einer Keimscheibe von Scyllium canic. gewonnen 

und zeigt 8 in einer Horizontalebene gelegene Holocyten, deren Kerne 
sich im gleichen Stadium der Mitose befinden. Die Trennungsfurchen 
der Holocyten sind sämtlich angelegt, die Mehrzahl derselben schneidet 
bis zum peripheren Rand der Segmente durch. Was den Keim 
merkwürdig erscheinen läßt, ist der Umstand, daß die 8 Segmente 

der‘ Keimscheibe von einer Anzahl kleinerer Furchungskugeln um- 
geben werden, welche in 1—2 Reihen fast die gesamte Peripherie des 
Keims besetzt halten. So lange man dem verschiedenen Kerninhalt 

der beiderlei Furchungskugeln nicht Rechnung trägt, erscheint die 
ganze Anordnung unverständlich, denn wenn bei der Furchung anderer 

Eier ungleich große Kugeln gebildet werden, so liegen stets die kleineren 
gegen den animalen Pol zu; hier aber ist das Gegenteil der Fall, 

weshalb man die Anordnung geradezu als „paradoxes Furchungsbild“ 
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bezeichnen könnte. Untersucht man aber die Verhältnisse genauer, so 
ergiebt sich, daß die peripheren Segmente nichts anderes sind als 
Merocyten, die sich zu Furchungskugeln abgegrenzt haben. Ihre 
Kerne sind kleiner als die der Holocyten und sämtlich im Ruhezustand 

begriffen, die zugehörigen Furchungskugeln sind durch Spalten oder 

durch Trennungslinien umgrenzt, entweder in ihrer gesamten Peripherie 
oder nur an ihrem der Keimscheibe zugewandten Umfang*). Das 
äquatoriale Furchensystem, welches sie von den Holocyten trennt, habe 

ich schon bei meinen früheren Untersuchungen — freilich nur auf 

Meridionalschnitten — gesehen und abgebildet. Ich vermutete damals 

auf Grund einer von A. ScHULTZ gegebenen Abbildung, daß jene ring- 
formige Grenzfurche der Keimscheibe schon vor der Furchung vor- 
handen sei. Eine Untersuchung jüngerer Keimscheiben hat mich in- 

zwischen dahin belehrt, ‘da dieselbe während der ersten Furchungs- 
stadien vollständig fehlt, daß sie vielmehr erst infolge der beschriebenen 
Umwandlung der Merocyten zu Furchungskugeln entsteht und demge- 

mäß eine unvollständige und aus mehreren kleinen Furchen zusammen- 

gesetzte Grenzlinie bildet. Auch trennen diese äquatorialen Furchen 
nicht immer genau die Keimscheibe vom Dotter, da im vorliegenden 
Stadium noch vereinzelte Merocyten innerhalb der ersteren selbst an- 

getroften werden. Gegen die Tiefe zu stehen die meisten der be- 
schriebenen Kugeln ebenso wie die Holocyten des vorliegenden Stadiums 
mit dem Dotter in Verbindung, doch sind vereinzelte total von ihrer 

Umgebung abgetrennt. Stets grenzt sich nur ein Teil der vorhandenen 
Merocyten und zwar nur der oberflächlich gelegene zu Furchungskugeln 
ab. In so beträchtlicher Anzahl wie in dem abgebildeten Fall habe 
ich dieselben an anderen Eiern von Pristiurus, Scyllium und Torpedo 
nicht wiedergefunden: meist ist der Ring, den sie um die Keim- 
scheibe bilden, ein unvollständiger, oft treten sie nur vereinzelt auf 
und dann mit Vorliebe an den peripheren Enden der Furchen der 

Keimscheibe. Bemerkenswert ist, daß sie zu derselben Zeit erscheinen, 
in welcher die Furchen auch zwischen den Holocyten auftreten, so 
daß man in der Abtrennung der letzteren ein ursächliches Moment 

für die gleichzeitige Umgrenzung benachbarter Merocyten vermuten 
muß. Jedenfalls darf man in der beschriebenen Entwicklungserscheinung 

1) Die in diesem Fall vorhandenen, „nach aufsen konkaven Furchen, 
welche periphere Partien der Keimscheibe centralwärts abgrenzen“, er- 
wähnt schon Kastscuenxo; er sagt auch, dafs diese Partien gewöhnlich 
Kerne enthalten, giebt aber nicht an, ob es Dotterkerne oder. echte 
Furchungskerne sind, 

| 
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eine weitere Stütze für die Ansicht erblicken, daß die Merocyten nur 
eine Abart von Furchungskugeln sind. 

Eine weitere Beteiligung der Merocyten an der Furchung findet 

aber vorläufig nicht statt und es hat sogar den Anschein, als ob die 
erwähnten Zellgrenzen zwischen denselben während der nächstfolgenden 
Teilungen zunächst wieder verloren gingen. Noch im Stadium von 
128 Holocyten läßt sich bei Torpedo mit Sicherheit feststellen, daß 
kein Merocyt sich vom Dotter abgeschnürt und den Furchungskugeln 
der Keimscheibe zugesellt hat. Doch sieht man dieselben jetzt schon 

an einzelnen Stellen, besonders in der Tiefe des Keimes, als Knospen 

gegen den letzteren sich vorbuchten. Und bald darauf findet man 
unter den peripheren (namentlich den tief gelegenen) Furchungskugeln 

solche vor, welche sich durch ihren Kerninhalt als Abkömmlinge der 
Merocyten verraten. Doch geht die Abfurchung der letzteren in der 
gesamten Peripherie der Keimscheibe nicht in gleicher Weise von statten, 
sondern es läßt sich gegen Ende der Furchung ein deutlicher Unter- 

schied zwischen dem hinteren (embryonalen) und vorderen Rand ‘des 

Keims erkennen. 
Um über diesen sowie einige andere Punkte der Keimblattbildung 

Gewißheit zu erlangen, hielt ich. es für unerläßlich, an der Keimscheibe 
die Stelle der zukünftigen Embryonalanlage zu bestimmen zu einer 
Zeit, in welcher die letztere als solche noch nicht kenntlich ist (in 

Gestalt der bekannten Einstülpung und Anschwellung eines Rand- 
abschnittes). Zu diesem Zwecke war zunächst an älteren Stadien die 
Vorfrage zu erledigen, ob der Selachierembryo überhaupt eine be- 
stimmte Lage innerhalb des Eies einnimmt oder nicht. Eine Orien- 

tierung des Embryo kann bei Pristiurus leicht zur Eischale ausge- 

führt werden, da hier (ebenso wie bei Scyllium) die beiden Enden der 
länglichen Schale verschieden gebaut sind: das eine Ende (welches im 

Muttertier bekanntlich gegen die Kloakenöffnung zu liegt) ist abge- 
rundet und besitzt in seiner Mitte eine Einkerbung, das andere (an 

welchem der Prozeß der Schalenbildung zuletzt vor sich geht) ist 
durch einen geradlinigen, querlaufenden Rand scharf abgeschnitten, der 
sich jederseits gegen die Seitenränder zu in einen spitzen Fortsatz 
auszieht. Zur Orientierung wurden 100 Pristiuruseier verwendet mit 
Embryonen, welche noch nicht vom Dotter abgeschnürt waren. Es 
ergab sich mit einer einzigen Ausnahme, also in 99°/,, daß diese 
Embryonen ihr Kopfende dem abgerundeten Pol der Eischale, den wir 

sonach als den vorderen bezeichnen dürfen, zugewendet hielten. Der 
Winkel, welchen die Längsachse des Embryo mit derjenigen der Eischale 

bildete, ließ sich an 57 Eiern messen und betrug bei 42 derselben: 
24 
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0°—25°, bei 9: 259—45°, bei 2: 50°—65°, bei 3, also nur in 5—6°/,: 
70°—80° und in dem erwähnten Ausnahmefall 170°. Diese trotz 
individueller Schwankungen entschieden gesetzmäßige Lagernng des 
Embryo ist für unseren Zweck der Orientierung junger Stadien völlig 

ausreichend. Man wird selbstverständlich die unumgängliche Cautele 
anwenden müssen, stets eine größere Anzahl von gleichentwickelten 

Keimscheiben der jüngeren Stadien zu untersuchen, um die Möglich- 
keit einer Täuschung durch abnorme Stellung des Embryo (umgekehrte 

oder zur Eischale rechtwinkelige Lage) auszuschließen. Findet man 

aber alsdann an dem gegen den hinteren Pol der Eischale gewendeten 

Umfang der Keimscheibe bestimmte Entwicklungserscheinungen konstant 

vor, so wird man dieselben mit aller Sicherheit auf die Embryonal- 
anlage beziehen dürfen !). 

Die Untersuchung orientierter Keimscheiben von Pristiurus ergab 

zunächst das Resultat, daß die Merocyten während der Furchung trotz 
ihrer meist unregelmäßigen Verteilung doch den hinteren (embryo- 

nalen) Umfang der Keimscheibe im allgemeinen in derselben Menge 
umlagern wie den vorderen, eine Thatsache, welche für das Verständ- 
nis des weiteren Entwicklungsganges von Bedeutung ist. An den 

meisten meiner Serien aus den mittleren Furchungsstadien sind die- 

selben am Hinterrand sogar in der Überzahl vorhanden, doch kann 
dies auch eine zufällige Erscheinung sein. 

Während in früheren Furchungsstadien in der Regel nur ein 

kleinerer Teil der Merocyten zu solchen Dimensionen anwächst, daß 
ihr Kerninhalt einer Mehrzahl von Furchungskernen entspricht (Riesen- 

kerne) fällt gegen Ende der Furchung die beträchtliche Vergrößerung 

zahlreicher Kerne und zugleich eine lebhafte Vermehrung derselben 

auf. Die Mutterkerne zerfallen, wie ich früher geschildert habe, meist 

in eine größere Zahl von Tochterkernen, welche sich mit dem um- 

gebenden Dotter zu Furchungszellen abgrenzen. Bei Torpedo erscheint 
diese rege Proliferation früher als bei Pristiurus und Scyllium. Es 
fällt nun auf, daß an einer bestimmten Region des Dotters, welche, 

1) Auch die Frage, ob die erste Furche bei Selachiern mit der 
Längsachse des künftigen Embryo zusammenfällt, wird sich durch Orien- 
tierung der Eischale gleichfalls lösen lassen, doch erfordert dies, wie aus 
den obigen Messungsresultaten hervorgeht, ein grofses Beobachtungsmaterial. 
Dazu kommt noch als erschwerend der Umstand, dafs die Keimscheibe 

während der ersten Furchungsstadien am vorderen Pol des Eies liegt. 
Ich will deshalb nicht unerwähnt lassen, dafs ich in der einzigen Keim- 
scheibe, an welcher ich die erste Furche orientiert habe, dieselbe parallel 
zur Längsachse der Eischale traf, 



371 

wie die orientierten Eier lehren, den hinteren Rand der Keimscheibe 

umgiebt, die Zahl der Merocyten gegen Ende der Furchung relativ 

im Riickstand bleibt. Vielleicht kann man sogar von einer voriiber- 

gehenden absoluten Verminderung derselben sprechen, wenn nicht 

durch die individuellen Variationen ein Vergleich mit jüngeren Stadien 
erschwert würde. Gleichzeitig verschwindet die Zone des feinkörnigen 
Dotters, welche die Merocyten enthält und welche ursprünglich die 

gesamte Peripherie der Keimscheibe in gleicher Stärke umgab, am 

Embryonalrand fast vollständig, so daß die zurückbleibenden Dotter- 
kerne daselbst von jetzt ab auf die nächste Umgebung der Keimscheibe 

angewiesen sind. Diese Erscheinung erklärt sich bei näherer Unter- 

suchung einfach dadurch, daß in der Umgebung des Hinterrandes die 

Abfurchung des im Dotter enthaltenen Zellenmaterials raschere Fort- 

schritte macht als am Vorderrand, wie denn überhaupt der Embryonal- 

rand von jetzt an in der Entwicklung voraneilt. 
Infolge der geschehenen Abfurchung grenzt sich der Dotter in 

scharfer Linie vom hinteren Umfang der Keimscheibe ab und es tritt 
zwischen beiden Teilen ein Hohlraum, die Keim- oder Blastula- 

höhle auf. Gleichzeitig zieht sich der Embryonalrand als Dach der 
Höhle zu einer dünnen Zellenlage aus. Da wo der letztere mit dem 

Dotter zusammenhängt — also in der oberflächlichen Schicht des Kies — 

bleiben die Merocyten stets in größerer Anzahl erhalten und liefern, 
indem sie an Zahl und Umfang zunehmen, ununterbrochen dem 
Embryonalrand weiteres Zellenmaterial. Am Boden der Blastulahöhle 

sind sie an Zahl geringer, nehmen aber auch hier an Größe weiter- 
hin zu und legen sich mit Vorliebe dicht an die Oberfläche des 

Dotters, an welcher sie eine mehr oder minder starke Abplattung er- 

fahren. 
An ihrem vorderen Umfang behält die Keimscheibe ihre ursprüng- 

liche Gestalt längere Zeit bei; es dringt die Blastulahöhle am Rand 
und namentlich dem Boden der Keimscheibe zwar bis in diese Region 

vor, aber sie erreicht hier nur eine geringere Ausdehnung und er- 

scheint unregelmäßig und mehrfach unterbrochen, weil die Nachfurchung 

am Vorderrand noch in größerem Maßstab weiterdauert. Übrigens ist 
die Ausdehnung der Keimhöhle individuell ziemlich verschieden, was 

durch eine protrahierte Nachfurchung sowohl wie durch eine ver- 

zögerte Ausbreitung der Keimscheibe auf dem Nahrungsdotter bedingt 

sein kann. Die Merocyten rücken am vorderen und seitlichen Umfang 
der Keimscheibe im Stadium der Blastula eine Strecke weit in das 

Innere des Nahrungsdotters vor unter körnigem Zerfall der Dotter- 

plattchen. 
24 
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Es liefern somit die orientierten Keimscheiben eine Bestätigung 
und teilweise Erweiterung meiner früher publizierten Untersuchungen 
über das zwischen der Furchung und Gastrulation gelegene Stadium 
der Blastula. Eine solche Bestätigung auf Grund der Orientierungs- 
methode erschien mir deshalb wünschenswert, weil meine Auffassung 
zu der BALrour’s in direktem Widerspruch stand. Nach der Dar- 

stellung des englischen Embryologen tritt zwar ebenfalls am Ende der 

Furchung ein Dickenunterschied zwischen dem vorderen und hinteren 
Rand der Keimscheibe auf, derselbe ist aber nach BALFoUr bedingt 
durch Anschwellung des einen Randabschnittes und zwar des hinteren, 

embryonalen (embryonic swelling), welcher nach meinen Untersuchungen 
sich in dem fraglichen Stadium ganz im Gegenteil zu einer dünnen 

Zellenlage auszieht 1). Nach eingehendem Vergleich mit meinen zahl- 

reichen Serien ist es mir nicht mehr zweifelhaft, daß BaLrour auf 
seiner Taf. II Figur 9 und Taf. III Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 4 den 
vorderen Umfang der Keimscheibe mit dem hinteren verwechselt hat. 

Ein solcher Irrtum ist leicht begreiflich, wenn man bedenkt, daß in 

den nächstfolgenden Stadien das Massenverhältnis der beiderlei Ab- 

schnitte sich thatsächlich umkehrt: einerseits verdickt sich der vorher 

dünne Embryonalrand erheblich, und andererseits zieht sich die dichte 

Anhäufung von Furchungszellen, welche sich am Vorderrand längere 

Zeit erhalten hatte, unter beträchtlichem Wachstum der Keimscheibe 

- zu einer dünnen Zellenlage aus, in gleicher Weise, wie dies im vorher- 

gegangenen Stadium der Hinterrand gethan hat. 
Diese verschiedene Auffassung des Blastulastadiums ist der Aus- 

gangspunkt für eine weitere Differenz in der Deutung der Ento- 

blastbildung. Da Batrour den angeschwollenen, zweiblättrigen 
Embryonalrand des Gastrulastadiums (Umschlagsrand) einfach durch 

eine Verdickung eines Randabschnittes der Morula entstehen ließ, so 

wurde er dazu geführt, eine Spaltung der letzteren in die zwei pri- 

1) Ich will übrigens nicht in Abrede stellen, dafs gegen Schlufs der 
Furchung das eine Ende der Keimscheibe — nach mir freilich das 
vordere — thatsächlich eine Verdiekung erfährt, wie sie von BALFoUR in 
Fig. 9 Taf. II ganz naturgetreu abgebildet ist. Dieselbe beruht aber 
nicht sowohl auf einer Massenzunahme des Keims, als vielmehr haupt- 
sächlich auf einer Gestaltveränderung desselben: die Keimscheibe dehnt 
sich auf Kosten ihres horizontalen Umfangs, welcher an der Oberfläche 
nachweislich geringer wird, nach der Tiefe zu aus, wobei ihre nach ab- 
wärts verlaufenden seitlichen Wände eine steile, manchmal fast senk- 
rechte Stellung annehmen. Das Verhalten kommt nur am vorderen Um- 
fang der Keimscheibe deutlich zum Ausdruck, weil der Hinterrand als- 
bald auf Dotter sich auszubreiten beginnt. 
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mären Keimblätter zu statuieren. Er nahm eine Delamination in der 
Weise an, daß er die oberflächliche Cylinderzellenreihe der Morula 

seiner Fig. 9 Taf. II zum Ektoblast, die ganze darunter gelegene, aus 
Rundzellen bestehende Schicht (lower layer) zum Entoblast werden 

ließ. Schon der Umstand, daß die letztere an der Stelle ihrer größten 

Tiefe mehr als zwanzig übereinander gelegene Zellenreihen besitzt, 
also in gar keinem Verhältnis zu der einreihigen Lage des zukünftigen 
Ektoblast steht, muß Zweifel an der Richtigkeit von Batrour’s Auf- 
fassung erwecken. Völlig anders aber gestaltet sich die Sachlage, 
wenn man den zweiblättrigen Embryonalrand von dem verdünnten, 

oft nur aus einer einzigen Reihe von Furchungskugeln bestehenden 
Randabschnitt des Keims ableitet. Es reicht dann das vorhandene 
Zellenmaterial, auch wenn man eine lebhafte Vermehrung desselben, 

welche zweifelsohne stattfindet, in Rechnung zieht, bei weitem nicht 

aus, das spätere Verhalten des Randes zu erklären, und man ist da- 
her genötigt, sich nach einer anderen Quelle der Zellenzufuhr umzu- 

sehen. Eine solche ist auf doppeltem Wege möglich: einmal können 

sich die Zellen aus dem übrigen Teil der Keimscheibe gegen den 
Embryonalrand zu verschieben, wobei in erster Linie die locker ver- 

bundenen Furchungszellen der tiefsten Schichten in Betracht kämen 

und zweitens wäre ein in loco stattfindender Zellennachschub von Seite 
der Merocyten in Erwägung zu ziehen. Den letzteren muß man nun, 
wie ich schon früher ausgeführt habe, in der That annehmen, und 

ich werde in einer ausführlicheren Arbeit auch einen direkten Beweis 
dafür beibringen, daß Abkömmlinge der Merocyten in den embryo- 

nalen Entoblast eingehen. 

Was das Detail der Entoblastbildung durch die Merocyten an- 
langt, so verweise ich vorläufig auf meine frühere Arbeit. Nur in 
bezug auf das Zustandekommen des Blastodermumschlags am Hinter- 
rand möchte ich an dieser Stelle eine Ansicht schriftlich aussprechen, 

die ich in einem auf der 59. Naturforscherversammlung zu Berlin ge- 
haltenen Vortrag vertreten habe. Nach derselben entsteht der Um- 

schlag durch eine Faltung des Blastoderms, welche mechanisch viel- 
leicht einfach darauf zurückzuführen ist, daß das Blastoderm bei 

seiner Ausbreitung über den Dotter einen Widerstand erfährt durch 
die von den Merocyten aus gegen seinen Rand vorwuchernden Zellen; 
infolgedessen richtet sich ein peripheres Stück desselben, indem es 
sich von seiner Unterlage abhebt, zunächst steil auf und legt sich 
dann nach rückwärts um, so daß es das untere Blatt einer nach hinten 

gerichteten Falte darstellt. Ist der Umschlag erfolgt, so muß jeder 

weitere Zuwachs an Zellenmaterial, welchen das Blastoderm an seiner 
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Anheftungsstelle am Dotter erhalt, in entgegengesetztem Sinn wirken 
als vorher: er wird das neu entstandene untere Blatt in centrifugaler 

Richtung (also ebenso wie sich das obere ausbreitet) tiber den Dotter 
vorschieben. 

Derjenige Randanschnitt des Blastoderms, welcher durch Um- 
schlag zum Anfangsstiick des embryonalen Entoblast wird, ist in seiner 
Ausdehnung schon zu tibersehen, bevor noch die Faltung auftritt, denn 
er zeichnet sich durch seine etwas größere Dicke von dem angrenzen- 
den Teil, welcher sich in den Ektoblast umwandelt, aus!). Man darf 
diesen Teil im großen und ganzen als Produkt der Merocyten auf- 

fassen, da es in seiner Breite ungefähr der in den Embryonalrand auf- 
gegangenen Zone des feinkörnigen, merocytenhaltigen Dotters entspricht, 

deren Abfurchung eben beschrieben wurde. 

Wie aus dem Voranstehenden hervorgeht, halte ich in Überein- 

stimmung mit meinen früheren Publikationen daran fest, daß bei Se- 
lachiern die Merocyten als Entoblastbildner sich am Aufbau auch der 
Embryonalanlage beteiligen, und sich nicht darauf beschränken, das 

Dotterblastoderm und dessen in den Embryonalleib gelangende zellige 

Derivate (Blut und eventuell Gefäßzellen) zu liefern, wie dies bei 
anderen meroblastischen Wirbeltiereiern nach Ansicht hervorragender 

Embryologen der Fall ist. 

Figurenerklärung. 

Die Figuren sind durch Rekonstruktion horizontaler Schnitte gewonnen. Schnittdicke 
= 1/,,) mm. 

ae 1 und 2. Keimscheiben von Torpedo aus dem Stadium mit einem Holocyten. 
Sämtliche in der Keimscheibe enthaltene Kerne sind dargestellt. Fig. 1 zeigt 4, Fig. 2 
15 Merocyten. 

Fig. 3. Keimscheibe von Torpedo aus dem Stadium von 2 Holocyten. Sämtliche 
Merocyten der Keimscheibe (10) sind dargestellt. 

Fig. 4. Keimscheibe von Torpedo aus dem Stadium von 4 Holocyten. Nur ein 
Teil der Merocyten (aus 9 Schnitten) ist dargestellt. 

Fig. 5. Keimscheibe von Seyllium canic. Stadium von 8 Holocyten. Rekonstruktion 
aus den 7 oberen Schnitten. 

1) Ein plötzlicher Wechsel im Volumen des Blastoderms bleibt auch 
nach erfolgter Faltung an der Grenze der beiden Abschnitte noch eine 

Zeitlang erhalten. 

| | 
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Nachdruck verboten. 

Uber die Placenta von Putorius furo. 
Von Prof. Dr. H. Srraut, Marburg. 

Mit 1 Abbildung. 

BiscHorr hat an der Placenta der Fischotter einen eigentümlichen 

Beutel entdeckt und beschrieben (Sitzungsber. der bayer. Akad. 11. 3. 

65), der Blut und Hämatoidin enthielt. Ein ähnliches Gebilde fand 
er weiter (eod. loc. 13. 5. 65) an den Placenten von Stein- und Edel- 

marder und vom Wiesel. 
Er vermutet, daß der Grund für die eigenartige Erscheinung in 

einer mangelhaften Entwickelung eines Teiles der Uterindrüsen zu 

suchen sei; dieser entsprechend sollen sich an gleicher Stelle die 
Chorionzotten nicht gehörig anlegen, da aber trotzdem sich die Allantois- 
sefäße hier ausbreiten, soll es zu einem Blutaustritt aus diesen kommen 

und das ergossene Blut das Chorion beutelartig vorstülpen. 

Ich habe Gelegenheit gehabt, Placenten von Putorius furo aus 

mittlerer Trächtigkeitszeit zu untersuchen; die Ergebnisse, welche ich 
erhielt, weichen in einzelnen Beziehungen nicht unerheblich von den 
Angaben von BiscHorr ab, ergänzen dieselben in anderen. 

Schon am frischen, uneröffneten Uterus erkennt man, daß die 

knotenförmigen Anschwellungen, in denen die Embryonen liegen, an 
der antimesometralen Seite eine dunkle Stelle besitzen. Eröffnet man 

die Anschwellung von dem Mesometrium aus durch einen Längsschnitt 
und breitet die Innenfläche des Eisackes aus, so sieht man an der- 

selben eine rundliche braunrote Stelle von nicht ganz 1 cm Durch- 
messer; die Oberfläche derselben ist unregelmäßig höckerig, und an- 

nähernd in der Mitte springt einer der Höcker, der sich außerdem 

durch seine Größe von den anderen kleineren auszeichnet, weit nach 

innen vor; es ist dies der von Biscnorr beschriebene Beutel. 
Die frische Untersuchung der braunroten Masse ergab, daß es 

sich um extravasiertes Blut handelt; dasselbe ist aber nicht fötal, wie 

BiscHoFF annahm, sondern mütterlich. Es ist das mit völliger Sicher- 

heit festzustellen, weil in dieser Zeit der Entwicklung die fötalen Blut- 
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körper noch viel größer als die mütterlichen und durchgehends kern- 
haltig sind. 

In der beistehenden Figur ist in schematischer Darstellung ein 
senkrechter Durchschnitt durch Uterus und Embryo abgebildet. 

Die Figur zeigt, wie sich gegenüber dem Mesometrium der Blut- 
erguß zwischen seröser Hülle und Uteruswand findet. Die Zotten reichen 

ziemlich bis zur Uterusober- 

fläche herunter; der Erguß 
liegt in einer Anzahl von 
beutelförmigen Einstülpun- 
gen der serösen Hülle, von 

denen eine, B, durch ihre be- 

sondere Größe sich auszeich- 

net. Sie stellt den größeren 
makroskopisch sichtbaren 

Beutel dar. Obgleich der- 

selbe auch nach der Erhär- 

tung durch eine besondere 
Färbung kenntlich blieb, habe 
ich doch einen Unterschied 
in seinem Bau gegen über 

den kleineren Säcken bisher 

nicht aufgefunden. 

COT, OW Sl Die Allantoisgefäße drin- 

Schraffiert : iidbry6 und en, DS Dotter- SEN bis tief in die Zotten ein. 
sack. All. Allantois. Dieke Linie: seröse Hülle. Die Zotten im Bereich des 
Are Tan} Uteruswand. Punktiert: Blutergufs. Ergusses sind “im. frischen 

utel. MM Mesometrium. 

Zustand teilweise gelbrot, 

wie BıscHorr beschreibt, der Farbstoff geht aber bei der Behandlung 

leicht verloren. Die Ektoblastzellen sind stellenweise mit groben, 

stark färbbaren Kriimeln, welche wahrscheinlich Teile mütterlicher 
Zellen darstellen, gefüllt; jedoch mütterliche Blutkörper, die als solche 

noch kemntlich sind, in dem Ektoblast der Zotten zu finden, ist mir 

bis jetzt nicht mit wünschenswerter Sicherheit gelungen. 

Die Placenta im übrigen gleicht in manchen Beziehungen der 
Hundeplacenta sehr, weicht in anderen aber auch ab; so z. B. fehlt 

die bei dem Hunde so deutliche spongiöse Drüsenschicht fast ganz. 
Ein stark färbbares Syncytium, wie es neuerdings von so vielen 

Autoren (MASQUELIN-SWAEN, FLEISCHMANN, STRAHL, KLAATSCH, 

FROMMEL, Mastus, HEISRI rus u. a.) beschrieben ist, kommt auch hier 
yor; es wird dasselbe fast allgemein als ein zu Grunde gehendes 

a eee 



miitterliches Zellmaterial angesehen, und nehmen einige der Autoren 
sogar an, daß ein großer Teil des den fötalen Zotten anliegenden Ge- 

webes zerfallen soll, um dem Fötus als Nährmaterial zu dienen. 

Von allen den Placenten der verschiedensten Tiergruppen, die mir 

in der letzten Zeit vorgelegen haben — Maulwurf, Kaninchen, Meer- 

schweinchen, Hamster, Ratte, Maus, Fuchs, Hund, Katze, Frettchen — 

ist die des Frettchens diejenige, welche diese Erklärung der Erscheinung 

am meisten nahelegt, während sie mir für andere Tiere, z.B. Kaninchen, 

durchaus nicht genügend unterstützt zu sein scheint. 
Bei dem Frettchen ist auch für den Bereich der Beutel ein Zer- 

fall von mütterlichen Zellen und deren Aufnahme durch die Zotten an- 

nehmbar; es kommen jedoch z. B. an anderen Stellen der Placenta 
Bilder vor, welche zeigen, daß zwischen den Ektoblastzellen der 
Chorionzotten einzelne dunkler sich färbende Zellen, die aber keines 

wegs den Eindruck des Zerfalles machen, liegen; es würden diese 

Bilder durch die Annahme sich erklären lassen, daß Teile aus dem 

Syncytium sich loslösen und zwischen die Ektoblastzellen einwandern. 

Immerhin muß wohl die Zahl der Beobachtungen größer werden, ehe 

sich in dieser Frage ein sicheres Urteil abgeben läßt. 
Von besonderem Interesse ist das Verhalten von Uteruswand und 

Eihäuten an der mesometralen Seite, für welche eine Unterbrechung 

der Placenta schon von BiscHorr beschrieben ist. Es findet sich hier 

eine rinnenförmige Vertiefung der Uteruswand, deren Drüsen, wenn 

auch mit veränderten Epithelien, erhalten sind. Die Vertiefung wird 
von der serösen Hülle — und zwar deutlich getrennt Ektoblast und 

Hautplatte — überbrückt, und an ihren Rändern lagern sich dann die 

hier zugeschärften Enden der Allantois an. 
Was das Wesen des Vorganges anlangt, welcher zu der Bildung 

des oder der Beutel führt, so handelt es sich hier zweifellos um Er- 
scheinungen der gleichen Art, wie sie von LIEBERKÜHN und mir bei 

der Entwicklung des grünen Saumes der Hundeplacenta beschrieben 
sind. Hier wie dort extravasiert mütterliches Blut zwischen Uterus- 

wand und Eihäute und wird von letzteren — wenn auch vielleicht 

bei beiden nicht in gleicher Form — aufgenommen. Unterschiede 
sind gegeben in der Lage des Extravasates zur übrigen Placenta, 

ferner in der Art und Weise, wie das Blut sich verändert, und werden 

sich solche bei weiterer Untersuchung gewiß noch zahlreicher finden. 

Bemerkenswert ist, daß sowohl beim Wiesel (BiscHorr) als beim 

Hund außer den konstanten größeren auch hier und da an anderen 

Stellen kleine Extravasate sich finden können. 

Marburg, 3, Mai 1889. 
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Nachdruck verboten. 

Über die Nerven der Schweifsdrüsen. 

Von Prof. Kart ARNSTEIN in Kasan. 

Mit 1 Abbildung. 

Unter den Drüsen, deren funktionelle Abhängigkeit von dem 
Nervensystem am schlagendsten demonstriert ist, nehmen wohl die 
Schweißdrüsen, nächst den Speicheldrüsen, die erste Stelle ein. Bisher 
kannten aber nur die Physiologen „Schweißnerven“. Die Histologen 
konnten letztere nicht aufdecken, da das Chlorgold im gegebenen Falle 

nichts leistete. Der Mißerfolg lag hauptsächlich daran, daß die Drü- 

senzellen sich sehr intensiv färben und etwaige Nervenfibrillen ver- 

decken !). Mit der bahnbrechenden Methode Exruicn’s konnte man 
hoffen, in der schwierigen Frage Aufklärung zu schaffen, und ich habe 

daher diesem Thema, seitdem Infusionen von Methylenblau in meinem 

Laboratorium angestellt wurden, meine Aufmerksamkeit geschenkt. 
Ich verfuhr dabei folgendermaßen. In die Art. axillaris oder cru- 

ralis einer eben getöteten Katze wurde eine 4—5°/,ige Lösung des 
Farbstoffs injiziert und nach !/,— !/, Stunde wurden kleine Haut- 
stücke der Planta pedis entnommen. Darauf schnitt ich mit einer 

Scheere kleine Partikel aus dem Fettpolster heraus und zerzupfte oder 
breitete sie auf dem Objektglas aus. Nun verfolgte ich unter dem 
Mikroskop bei schwacher Vergrößerung, ohne Deckgläschen, das Ein- 
treten der Nervenfärbung. An der Luft bläuen sich die Nerven nach 
ein paar Minuten. Schreitet die Färbung nicht weiter fort, so fixiert 
man selbige mit pikrinsaurem Ammoniak. Letzteres kann nach einer 

Weile durch Glycerin ersetzt werden. Doch leiden die Präparate 
keineswegs, wenn man sie längere Zeit — mehrere Stunden — in 

1) Ranvier will an Chlorgoldpräparaten die Nerven bis an die unter 
der Membr. propria gelegene Muskulatur verfolgt haben. Die Beziehungen 
der Nervenfäden zu den Drüsenzellen konnte er jedoch nicht feststellen. 
Le mecanisme de la sécretion: Journal de Micrographie, 1887. Citiert 
nach einem Referat in Schwarse’s Jahresbericht 1888, 



379 

pikrinsaurem Ammoniak liegen läßt. Die Färbung hält sich länger 
und die Präparate bleiben länger durchsichtig, wenn man dem Glycerin 
pikrinsaures Ammoniak zusetzt. | 

An solchen Präparaten sieht man nun Folgendes. Zwischen den 
Fettträubchen des Unterhautzellgewebes treten die Knäuel der Schweiß- 

drüsen oder einzelne Windungen derselben als körnige Bildungen her- 
vor. Einige von den Drüsenzellen in den Tubulis erscheinen in violetter 
Farbe. Bei näherem Zusehen überzeugt man sich, daß die Granula 

der Drüsenepithelien gefärbt sind, während die übrige Zellsubstanz, so 

wie der Kern ungefärbt sind. Die Zahl der gefärbten Zellen ist sehr 

verschieden, bald sind nur einzelne Zellen gefärbt, bald erscheinen die 

meisten Zellen einer Windung dunkelviolett gekörnt, während die 

ungefärbten Zellkerne als weiße Flecken erscheinen. Für unsere 
Zwecke sind natürlich nur diejenigen Abschnitte der Schweißdrüsen- 

knäuel zu verwerten, deren Epithelien zum größten Teile ungefärbt 
sind. — An solchen Stellen sieht man dünne, fibrilläre Nervenstämm- 

chen hart an der Membrana propria der Drüsenröhre verlaufen. Diese 

Nervenstämmchen begleiten die Drüsenröhren auf größeren Strecken, 

machen also alle Windungen derselben mit und anastomosieren mit 

einander mittelst dünner Zweige, die quer oder schief über die Drüsen- 

röhre verlaufen. Zum Teil von diesen anastomotischen Zweigen, zum 

Teil direkt von den seitlichen, der Länge nach verlaufenden Stämm- 

chen (a) treten varicöse Fäden ab, von denen einige etwas dicker, 

die anderen dünner sind. Dadurch entsteht ein Nervengeflecht, das 
der Membrana propria unmittelbar aufliegt. Verfolgt man nun den 
einen oder anderen von den feinsten Fäden, so erweist es sich, daß 
er auf seinem Verlaufe nicht konstant in einer Ebene liegt. Diese 
Niveaudifferenzen sind allerdings sehr unbedeutend, wenn man die 
Konvexität der Drüsenröhre berücksichtigt. Indessen hat man an den 

scharfen Konturen der Drüsenzellen ein Kriterium für die Niveau- 
verhältnisse und überzeugt sich hierbei, daß an gewissen Stellen die 

feinsten Fäden und die Zellkonturen gleichzeitig scharf hervortreten. 

Andrerseits muß man die Stellschraube gebrauchen, wenn man die 

feinsten terminalen Fäden bis an ihren Ursprung, d. h. bis zum epi- 

lemmalen Geflechte verfolgen will. — Ob die hypolemmalen 
Fäden einen zweiten Plexus bilden, ist schwer zu entscheiden. Sie 

sind jedenfalls sehr kurz, teilen sich aber dennoch häufig, bevor sie 
knopfförmig endigen. Andrerseits findet man auch Fäden, die 
frei auslaufen, ohne sich knopfförmig zu verdicken. Endlich überzeugt 
man sich, daß eine knopfförmige Endigung auch simuliert werden 

kann durch eine scharfe Biegung des terminalen Fadens, Wenigsteng 



380 

verschwinden einige von den Endknöpfen, wenn man den Tubus 
senkt, indem sich das Knöpfchen in einen Faden verlängert. Man er- 
hält denselben Eindruck, wenn man einen Ramus perforans in der 
Cornea des Frosches an einem Flächenpräparat mittelst der Stell- 

schraube verfolgt. Immerhin sieht man häufig genug an den Fäden 
endständige Verdickungen, die in einem Niveau mit den Drüsenzellen 
liegen und nicht weiter zu verfolgen sind. 

Sehr vollständige Färbung der Drüsennerven erhielt ich bei einem 
Affen. Den 6. November 1887 wurde mir, durch die Güte des Kollegen 
Prof. BECHTEREw, ein moribunder Affe zugestellt. Ich injizierte dem 
Tiere eine 4°/,ige Lösung von Methylenblau in die Art. axillaris. Das 
Tier verendete 10 Minuten nach der Operation. Der Versuch war 
angestellt in der Absicht, die Tastnerven und Schweißnerven zu unter- 

suchen. Er gelang nur in bezug auf die letzteren. Die Nervenendi- 

gungen in den Mrrssner’schen Tastkörperchen blieben leider ungefärbt. 

Dagegen bekam ich vollständige Färbung an den zahlreichen Pacrnt- 
schen Körperchen und an den Vasomotoren der Haut '). 

Der Affe eignet sich ganz besonders für das Studium der Schweiß- 
nerven, weil die Schweißdrüsen bei ihm viel stärker entwickelt sind, 

als bei Katzen. Bei letzteren liegen die Knäuel zwischen und in den 
Fetttraubchen des Unterhautzellgewebes und sind daher schwer zu 

1) Die Färbung an den Pacımr'schen Körperchen bestätigte lediglich die 
mit anderen Methoden gewonnenen Thatsachen. Der in den Innenkolben 
eintretende Axencylinder zeigte in den meisten Fällen einen geradlinigen 
Verlauf und endigte mit einer knopf- oder pilzförmigen Verdickung. In 
selteneren Fällen konnten Teilungen des Axeneylinders und ein gewun- 
dener Verlauf der Teilungsäste konstatiert werden. Was die Vasomotoren 
anlangt, so färben sie sich nicht nur an dem die Knäueldrüsen umspin- 
nenden Kapillarnetze, sondern auch an den Kapillaren des Fettgewebes. 
An letzterem Orte sieht man ein Nervennetz mit rundlichen Maschen, das 
aus feinsten Nervenfäden besteht und den dünnen Kapillaren des Fettge- 
webes anliegt. Das Fett bleibt ungefärbt. Der blaue diffuse Ton, der an 
den Fettträubchen bei schwacher Vergrößerung hervortritt, hängt nicht, 
wie ich früher glaubte (Anatom. Anzeiger 1887, p. 129), von der Färbung 
des Fettes, sondern von der Färbung der Granula ab, die an der Peripherie 
der Fettzelle in der dünnen Protoplasmaschicht liegen. Fixiert man die 
Färbung mit pikrinsaurem Ammoniak und untersucht mit starker Ver- 
größerung, so erhält man ein sehr prägnantes Bild der Fettzelle. Stellt 
man auf den Rand der Fettzelle ein, so sieht man den vollkommen unge- 
färbten Fetttropfen umgeben von einem violetten Ringe, der an einer etwas 
dickeren Stelle den ebenfalls gefärbten Kern enthält«e An magerem Fett- 
gewebe treten diese Differenzen in der Färbung der Bestandteile der Fett- 
zelle noch deutlicher hervor, 
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isolieren. Das überlagernde Fettgewebe erschwert die Untersuchung. 

Beim Affen dagegen bilden die Drüsenknäuel unter dem Corium eine 

zusammenhängende Schicht, und man erhält, besonders am Nagelgliede, 

wenn man, wie eingangs beschrieben, verfährt, sehr leicht Gewebspar- 

tikel, die fast ausschließlich aus Drüsengewebe bestehen. — Nach einem 

solchen Präparate ist die beigegebene Figur (REıcHerr, Obj. 8a, Oc. 45 

Camera lucida) gezeichnet. Bei « sieht man ein dünnes Nerven- 

stämmcehen die Drüsenröhre auf einer langen Strecke begleiten; an 

dem entgegengesetzten Rande der Drüsenröhre sieht man ebenfalls 

ein Nervenstämmchen, das aber nicht so scharf hervortritt. Die beiden 

Nervenstämmchen sind durch feine varicöse Fäden verbunden, die ein 

epilemmales Geflecht bilden. Viele von den Fäden endigen frei 

mit einer knopfförmigen Verdickung. Letztere tritt manchmal nur bei 

tieferer Einstellung scharf hervor. In anderen Fällen wieder läuft der 

vermeintliche Endknopf in einen dünnen kurzen Faden aus. — Bei ¢ 

findet man ein sehr charakteristisches Bild, das ich nur bei Affen, 

aber nicht bei Katzen gesehen habe. Ein dünner Nervenfaden, der 
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aus dem Plexus austritt, geht in ein Gebilde tiber, das an eine mo- 
torische Endplatte erinnert. Es sind kurze gewundene Faden, deren 

knopfförmige Endigungen sich hakenförmig krümmen. Das ganze Gebilde 
liegt nicht in einem Niveau mit dem epilemmalen Geflechte. Diese 
Details sind nur an den Strecken zu sehen, wo die Drüsenzellen un- 

gefärbt sind. Bei b sieht man zwei Drüsenzellen, welche Farbe ange- 
nommen haben; ihre Kerne sind jedoch farblos. 

Es fragt sich nun, ob die vorstehende Beschreibung der Schweiss- 

nerven eine erschöpfende ist, d. h. ob hiermit die Nervenendigungen 
in den Schweißdrüsen aufgedeckt sind. Ich will gern gestehen, daß 
ich diese Frage nicht ohne weiteres bejahen will oder kann. — Vor 

allem muß man ja hier, wie bei dem Chlorgold und wie in allen Fällen, 
wo die histologische Diagnose von einer Farbendifferenzierung abhängt, 

darauf gefaßt sein, unvollständige Färbung zu erhalten. Außerdem 

können die nach vorstehender Methode gefärbten Drüsenknäuel weder 

in Schnitte zerlegt, noch fein zerzupft werden. Beim Härten in Al- 

kohol tritt Entfärbung ein, und beim Zerzupfen ohne vorhergehende 

Härtung werden die feinen terminalen Nervenfäden zerstört. Speziell 
bei unserem Objekte tritt noch eine Komplikation ein, welche die Beur- 

teilung des Befundes sehr erschwert. Die Schweißdrüsen gehören 

nämlich zu den verhältnismäßig kompliziert gebauten Drüsen, da unter 

der Membrana propria nicht nur Drüsenzellen, sondern auch Muskel- 

zellen liegen. Gerade beim Affen ist diese hypolemmale Muskulatur 

stark ausgebildet. Unter den durch die Membrana propria dringenden 
Nervenfäden giebt es also nicht nur sekretorische, sondern auch mo- 

torische Nerven. Abgesehen davon giebt es noch Vasomotoren, die 

für das, die Drüsenknäuel umspinnende Kapillarnetz bestimmt sind. 

Die Vasomotoren können allerdings leicht von den Drüsennerven un- 

terschieden werden, da erstere den schwach violett gefärbten Kapillaren 
unmittelbar anliegen. Sie liegen somit nach außen von dem epilem- 

malen Plexus und folgen nicht genau den Windungen der Drüsenröhre. 
Anders verhalten sich die für die Muskulatur der Drüsenröhre be- 

stimmten Nervenfäden. Diese werden. in den epilemmalen Plexus 

einbezogen und können hier von den etwaigen Drüsennerven nicht 

unterschieden werden. Es frägt sich nun, ob die aus diesem Plexus 
austretenden Terminalfäden durch ihren weiteren Verlauf oder ihre 

Endigungsweise sich unterscheiden. Verfolgt man die Fäden, die 
tiefer, anscheinend unter der Membrana propria liegen, so bemerkt 

man an einigen von ihnen, wie oben beschrieben, einen gewundenen 

Verlauf. Sie endigen häufig mit einem hakenförmig gekrümmten Knopf. 
Andere wieder haben einen mehr gestreckten Verlauf, eine terminale 
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Anschwellung fehlt hier häufig. — Diese letzten Faden möchte ich 
eher als motorische ansprechen, weil die Nervenfäden an der Musku- 
latur der kleinen Arterien einen ähnlichen gestreckten Verlauf haben. 

Die Terminalfäden der glatten Muskulatur verlaufen überhaupt nie- 
mals gewunden, sondern geradlinig. Mit dieser Auffassung stimmen 

auch die Angaben in der Litteratur (LOwir, GSCHEIDLEN u. a.), sowie 

meine zahlreichen Beobachtungen an Präparaten, die mit Chlorgold 
oder Methylenblau behandelt waren. Was hingegen die mehr gewun- 
den verlaufenden, häufig hakenförmig abschließenden Fäden anlangt 
(conf. ce und ähnliche Fäden in der Windung links), so haben sie mit 

der Muskulatur höchst wahrscheinlich nichts zu thun und können als 

Endigungen von Drüsennerven angesprochen werden. Vollkommene 
Gewißheit wird man natürlich nur dann erhalten, wenn die Beziehungen 
zwischen Terminalfäden und Drüsenzellen resp. Muskelzellen präzisiert 
werden. Für die prinzipielle Lösung der Frage über den Zusammen- 

hang zwischen Nervenfasern und Drüsenzellen sind die Schweißdrüsen 

ein ungünstiges Objekt. An den einfacher gebauten Schleimdrüsen 
der Zunge haben die jüngsten Beobachtungen von Rerzıus!) auch 
kein abschließendes Resultat ergeben, doch glaubt der bewährte For- 

scher die mit Methylenblau gefärbten Terminalfäden bis zwischen die 
Epithelzellen verfolgt zu haben. Von einem Eindringen der Nerven- 

fäserchen in die Epithelzellen konnte sich Rerzıus ebensowenig wie 
ich überzeugen. Nach den älteren Angaben von PFLÜGER und KUPFFER 
sind in neuerer Zeit von NAWALICHIN?) an den Speicheldrüsen und 

Magendrüsen und von Macatium an der Leber Nervenendigungen in 
Drüsenzellen beschrieben worden. Diese weitgehenden, der Kontrolle 

sehr bedürftigen Angaben müssen durch die zuverlässigeren Infusionen 

von Methylenblau geprüft werden. 

Kasan, im April 1889. 

1) Gustav Rerzivs, Über Drüsennerven. Verhandlungen des Biolo- 
gischen Vereins in Stockholm 1888. 

2) NawauıcHın, Archives slaves de Biologie, 1886. 
3) Macatiom, The Terminations of Nervesin the Liver. Quarterly Jour- 

nal of Micr. Science, 1887. 
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Anatomische Gesellschaft. 

Tagesordnung fiir die dritte Versammlung, 
Berlin, den 10—12. Oktober 1889. 

Donnerstag, den 10. Oktober. 

1) 9 Uhr Morgens: Eröffnung der Versammlung durch den ersten 
Vorsitzenden Herrn Professor W. Hıs. 

2) Vorträge, bis 1 Uhr. 

3) Nachmittags 2 Uhr: Besichtigung des neuen naturhistorischen 
Museums. (Eventuell Demonstrationen.) 

Abends von 8 Uhr ab freie gesellige Vereinigung an einem noch 

zu bestimmenden Orte. 

Freitag, den 11. Oktober. 
1) Von 8-10 Uhr: Demonstrationen und Besichtigung der aus- 

gestellten Präparate. 
2) Von 10—1 Uhr: Vorträge. 

Von 1—2 Uhr Pause. 

3) Von 2 Uhr ab: Demonstrationen. 

Um 6 Uhr: Gemeinsames Essen, bei günstiger Witterung im 
Zoologischen Garten. 

Sonnabend, den 12. Oktober. 

1) Von 8—10 Uhr: Demonstrationen. 

2) Von 10—1 Uhr: Vorträge. 
Von 1—2 Uhr Pause. 

3) Um 2!/, Uhr: Besuch des Völkermuseums, in dessen großem 
Hörsaale eventuell noch Vorträge stattfinden. 
Abends freie Vereinigung. 

Vorträge und Demonstrationen finden im ersten anatomischen 
Institute (Luisenstraße 56, Tierarzneischulpark) statt. 

Berlin betreffende Anfragen sind zu richten an Herrn Professor 
WALDEYER, Berlin NW., Erste anatomische Anstalt, Luisenstraße 56, 

— sonstige Anfragen, sowie die Anmeldung von Vorträgenund 

Demonstrationen an den Schriftführer der Gesellschaft, Professor 

K. BARDELEBEN, Jena. 
Der Vorstand. 

Personalia. 

Freiburgi.B. Dr. Franz Keıser in Straßburg wird mit dem Beginn des 
Wintersemesters Prosektor des hiesigen vergleichend-anatomischen Instituts. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Über die Suprapericardialkörper. 

Von Dr. J. F. van BEmmeLen, Lehrer in Amsterdam. 

Nachdem ich 1884 bei Selachierembryonen hinter den Kiemen- 
spalten Epithelderivate der ventralen Schlundwand aufgefunden hatte, 
welche ich Suprapericardialkörper nannte, suchte ich nach analogen 
Gebilden in erster Linie bei Ganoiden und Knochenfischen, vermochte 
sie aber nur bei den ersteren aufzufinden, wie sie bis jetzt auch noch 
von keinem Untersucher bei Teleostiern gesehen sind. Nachher fand 
ich dann unerwarteterweise bei Lacerta hinter der fünften Kiemen- 

tasche ein unpaares, linksseitiges Epithelbläschen, das in Form und 
Lage den Suprapericardialkörpern der Selachier sehr ähnlich sah. 
Kurz darauf wurde es, unabhängig von mir, auch von Dr. DE MEURON 

beschrieben und mit den S. p. ec. K. K. der Selachier homologisiert. 
Auch bei Anuren entdeckte DE MEURON homologe Bildungen und kam 
so natürlicherweise dazu, auch bei anderen Vertebraten ihr Vorkommen 
zu erwarten. Diese Erwartung glaubte er durch seine Untersuchungen 
an Vögel- und Säugetierembryonen bestätigt zu sehen und er nannte 
die von ihm aufgefundenen Epithelgebilde: ,,thyroides accessoires“. 
Zu dieser Deutung veranlaßte ihn wahrscheinlich in erster Linie das 
Verwachsen der betreffenden Epithelkörper mit der mittleren oder 
eigentlichen Schilddrüse bei Säugetieren und weiter die (teilweise) 
Übereinstimmung beider im histologischen Bau. 

Gegen diese Homologisierungen und gegen den Namen accessori- 
sche Schilddrüse habe ich gemeint Einsprache erheben zu müssen, 
weil DE Meuron dadurch Gebilde von verschiedenem Ursprung mit- 

einander gleichwertig gestellt hatte, indem er nicht darauf geachtet 

hat, daß von den Epithelwänden der Kiementaschen selbst, und beson- 

ders von denen der dritten, Reste erhalten bleiben, die scharf von 

den Derivaten der Schlundwand hinter den Kiementaschen unter- 
schieden werden müssen. Meine Untersuchungen an Schlangen- und 
Hühnerembryonen und anatomisch an Krokodilen, Schildkröten, Schlan- 
gen, Vögeln und Säugetieren hatten mich gelehrt, daß in den Epithel- 

resten der Halsgegend bei den verschiedenen Typen großer Unter- 
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schied herrschte, welcher zu der größten Vorsicht bei den Homologi- 
‚sierungen mahnte. Die Notwendigkeit dieser Zurückhaltung hob ich 
in meiner vorläufigen Mitteilung im Zoologischen Anzeiger No. 231 
und 232, 1836, scharf hervor. 

Dennoch kam es auch mir von vornherein wahrscheinlich vor, 
daß gerade die Suprapericardialkörper, die bei Selachiern, Ganoiden, 

Amphibien und Lacerta auftraten, auch den übrigen Vertebraten nicht 
fehlen würden; daß pE Meuron also prinzipiell Recht hatte, wo er 
allen Klassen ,,accessorische Schilddrüsen‘“ zuerkannte. 

Zahlreiche Untersucher haben sich, besonders in letzter Zeit, mit 

der Metamorphose der Kiementaschen beschaftigt, es sind, chronolo- 

gisch geordnet: WÖLFLER, STIEDA, Born, His, FISCHELIS, DE MEURON, 

FRORIEP, KATSCHENKO, LIESSNER bei Säugetieren; VAN BEMMELEN, DE 
MEURON, FRORIEP, FRANKLIN MALL, KASTSCHENKO, LIESSNER bei Vögeln ; 
HoFFMANN, VAN BEMMELEN, DE Meuron, LIiESSNER bei Reptilien; 

GÖTTE, DE Meuron und MAURER bei Amphibien. Die Vergleichung 

aller dieser Arbeiten miteinander und die vergleichende Untersuchung 
von Reptilien-, Vögel- und Säugetierembryonen (Lacerta, Tropidonotus, 

Gallus, Mus, Erinaceus, Lepus) gaben mir die Überzeugung, daß wirk- 

lich bei allen diesen Typen sich, hinter den Kiementaschen, Epithel- 

gebilde der Pharynxwand entwickeln, die mit den von mir Supraperi- 

cardialkörper genannten Organen der Selachier zu homologisieren sind. 
Durch die große Zahl der Untersucher, welche außerdem an ver- 

schiedenen Klassen, und teilweise unabhängig voneinander, gearbeitet 

haben, bekamen die differenten Epithelderivate des Schlunddarmes mehrere 
ganz verschiedene Namen. Die in Rede stehenden Suprapericardialkörper 

wurden zuerst von DE MEURON „thyroides accessoires“ genannt, nach- 

her von Dr. Maurer (bei Amphibien) „postbranchiale Körper“. Wir 

werden sehen, dass die „Körper y“, wie Herr FRANKLIN Marz die 

Derivate der Fossa subbranchialis bei Vögeln andeutet, und die auch 

von mir in der obenerwähnten Mitteilung im Zoologischen Anzeiger 

als „bläschenförmige Anschwellungen“ der Pharynxwand beschrieben 

sind, ebenfalls als Homologon der Suprapericardialkörper zu betrachten 

sind. Und dasselbe ist der Fall für die Gebilde, welche bei Säuge- 

tieren als „laterale Thyreoidea‘ beschrieben werden, und welche 
von Born, FISCHELIS, DE MEURON, FRORIEP, KASTSCHENKO als Deri- 

vate der vierten Schlundtasche, von Hıs dagegen als solche der Fossa 
subbranchialis gedeutet sind. Weil nun außerdem noch FRANKLIN 

Matt den Namen „seitliche Thyreoidea“ anwendet für die Reste 
der dritten und vierten Kiementasche bei Vögeln, und weil Dr. pr 
MEuRON, wie gesagt, Reste der Kiementaschen selbst mit solchen der 

26 



402 

Schlundwand hinter den Kiementaschen zusammengenommen hat unter 
dem Namen ,,thyroides accessoires‘, so scheint es mir nicht unnot- 

wendig, zu versuchen, in dieser Verwirrung Einheit und Klarheit zu 

schaffen. Ich meine dabei den Namen_,,Suprapericardialkérper“ be- 

haupten zu müssen, weil derselbe nun einmal die Priorität hat, und 

weil er die Lage der betreffenden Organe bei den Selachiern, die wohl 

die primitivsten Verhältnisse aufweisen, gut ausdrückt. 
Die Suprapericardialkörper der Selachier und Amphibien bilden sich 

bekanntlich als Epithelausstülpungen der ventralen Schlundwand 
hinterder letzten Kiemenspalte, und entstehen entweder beiderseits oder 
nur einerseits. Bei Amphibien verlieren sie frühzeitig den Zusammenhang 

mit der Wand, woraus sie hervorgegangen sind, und werden also zu 
geschlossenen Bläschen, frei im Bindegewebe liegend, mit einfachem 

Lumen und dicker Wand. Die Bläschen bleiben ziemlich lange unver- 

ändert. Schließlich bilden sie mehrere Ausstülpungen, die sich selbst 
gänzlich von der Hauptmasse trennen können. Ganz dasselbe gilt 

für den stets unpaaren, asymmetrisch gelegenen S8. p. c. K. von Lacerta. 
Achtet man nun genau auf die Lage dieses letztgenannten Gebildes, 

so sieht man, daß es der Mittellinie näher liegt als die wirklichen 
Kiementaschen, und zwar medianwärts von der Ebene, die man sich 

durch die aufsteigenden Teile der Aortabogen gelegt denken Kann. 

Es liegt weiter nach vorn als bei Selachiern und selbst Amphibien, so 

daß der letzte Aortabogen (Pulmonaliswurzel) sich hinter ihm befindet, 

wie dies bei Lacerta deutlich daraus hervorgeht, daß die diesem Tiere 

zukommende, aus der Pulmonalis entspringende Arteria thyreoideo- 

laryngea inferior sich hinter dem Bläschen nach der Mittellinie 

umbiegt. 

Bei Schlangen sah ich die vierte und fünfte Kiementasche sich 
zur Thymus umbilden und während dieser Umbildung mit der Larynx- 

gegend des Schlundes in Zusammenhang bleiben durch einen Epithel- 

strang, der in der Nähe der Taschen zu einem Bläschen anschwoll. 

Dieses blieb erhalten, während der Stiel verschwand, und fand sich 

selbst bei ausgewachsenen Tieren zwischen den Thymuslappen. Die 
Untersuchung der jüngsten Entwickelungsstadien ergiebt, daß dieses 
Bläschen sich bildet als Ausbuchtung der ventralen Schlundwand, 
medial von der letzten Kiementasche und innerhalb der Ebene 

durch die aufsteigenden Aortabogen, also genau an der Stelle, wo 
linkerseits bei Lacerta der S. p. c. K. entsteht; nur um ein Weniges 
mehr nach vorn. Und auch dies letztere ist mehr scheinbar als wirk- 

lich und wird verursacht durch die Verschiedenheit im Verhalten der 

hinteren zwei Kiementaschen, die bei Lacerta bald verschwinden, wäh- 

—— 
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rend sie bei Tropidonotus schnell im Volum zunehmen und sich zu den 
mächtigen Thymuslappen ausbilden. Daß bei Tropidonotus beiderseits 

ein solches Bläschen entsteht, während Lacerta nur einen asymmetrischen 

S. p. c. K. besitzt, ist zwar sehr merkwürdig, aber nach meinen Be- 

funden bei Selachiern und denjenigen MAurer’s bei Amphibien scheint 
mir diese Verschiedenheit keinen Einwand gegen ihre Homologisierung 
liefern zu können. Dr. MAURER ist doch wohl zu vorsichtig, wo er 

sagt: „Nun ist es mir aber sehr fraglich, ob die postbranchialen 

Körper, die sich auf beiden Seiten entwickeln, den nur einseitig auf- 

tretenden ohne weiteres homolog sind. Die Abschnürungen im Bereich 

der Kiemenhöhle sind bei Anuren und Urodelen schon so verschieden- 

artig, daß ein Homologisieren sehr schwer ist. Aus der linksseitigen 

Anlage des postbranchialen Körpers bei Urodelen geht ein langer 

Epithelschlauch hervor, während die paarigen Gebilde bei Anuren 

kleine Bläschen bleiben.“ — ‚Ohne weiteres“ wird ja die Homologie 

nicht aufgestellt, sondern mit Rücksicht auf das Verhalten bei Se- 

lachiern, wo ich die Suprapericardialkörper bei verschiedenen, ja selbst 
bei einer und derselben Species entweder beiderseits oder vom An- 

fang an einseitig sich bilden sah. 

Die symmetrisch auftretenden S. p. c. K. der Schlangen geben 

uns nun den Schlüssel zum Verständnis der Zustände bei Vögeln und 

Säugetieren. (Ob den Schildkröten und Krokodilen Suprapericardial- 

körper zukommen, muß ich bis jetzt dahingestellt sein lassen.) 

Vergleichung der Untersuchungen über Vögel ergab mir, daß bei 

diesen eine wirkliche fünfte Kiementasche nicht zur Entwickelung 

kommt, sondern auch die lateralen Ausbuchtungen der ventralen 

Pharynxwand, welche von Dr. KastscHenKko als solche gedeutet wer- 

den, der Fossa subbranchialis, d. h. der Anlage der Suprapericardial- 
körper entsprechen. Vollkommen richtig hebt Herr FRAnKLIN MALL 

hervor, wie sein „Körper y“ sich von den übrigen Epithelderivaten 

unterscheidet, nämlich dadurch, daß es ‚eine längere Zeit ein Lumen 

enthält und medianwärts vom vierten Aortabogen liegt“. „Der von 

der Fossa subbranchialis entstehende Körper hat durch seine ganze 
Entwickelungszeit hindurch eine von den umgebenden Körpern ver- 

schiedene Struktur“, bemerkt er an anderer Stelle. Richtig beschreibt 
er auch, wie der „Körper y“ anfänglich mit der vierten Kiementasche 

durch einen Stiel verbunden ist, und giebt davon eine gute Abbildung 

in seiner Figur 27. Das nämliche Stadium findet man auch sehr 

richtig beschrieben und abgebildet in KAstscHhenko’s Arbeit (Fig. 20). 
In meiner erwähnten, vorläufigen Mittheilung habe ich von diesem 

Stadium behauptet, daß die bläschenförmige Anschwellung nicht nur 



mit der vierten, sondern auch mit der dritten Kiementasche durch 
einen Epithelstrang verbunden war, wodurch sich dasselbe Bild ergab 

wie bei Schlangen mit Bezug auf die vierte und fiinfte Kiementasche. 
Ich muß hier diese Angabe in der Hinsicht verbessern , daß zwar die 

dritte Kiementasche eine kurze Zeit durch einen dünnen Epithelstrang 

mit der Schlundwand zusammenhängt, aber daß dieser Strang nicht 
zum Bläschen verläuft, sondern vor demselben selbständig zur Darm- 

wand, wie FRANKLIN MALL und KASTSCHENKO es richtig zeichnen. Da- 

gegen scheint es dem ersteren entgangen zu sein, daß der Stiel, 

welcher das Bläschen mit der Darmwand verbindet, zu einer ziemlichen 

Länge nach hinten auswächst, bevor er oblitteriert. 

Auch bei Säugetieren kommen meines Erachtens Homologa der 

Suprapericardialkörper vor, es sind dies die seitlichen Schilddrüsen, 

deren Verwachsung mit der mittleren Schilddrüsenanlage zuerst von 

Born richtig erkannt ist. Born hat die seitliche Schilddrüse als vierte 

Kiementasche gedeutet, und ihm ist darin von anderen nachgefolgt 

worden, während Hıs zuerst darauf aufmerksam gemacht hat, daß die 

betreffenden Körper als Ausbuchtungen der Schlundwand, median von 
den Kiemenspalten, entstehen. DE MEURON und KAsTscHEnKo haben 

sich dieser Ansicht angeschlossen. Auf Grund ihrer Figuren und 
Beschreibungen und durch Ansicht meiner Präparate muß auch ich 
mich mit ihr einverstanden erklären. Bei jüngeren Säugetierembryonen 

finden sich unzweifelhaft 4 Paar Kiementaschen, von welchen das 

hintere zwischen dem vierten und fünften Aortabogen liegt. Es ist 
in diesem Stadiam noch keine Andeutung von seitlichen Thyreoidea- 

bläschen anwesend. Hıs bildet diese vierte Kiementasche für jüngere 

menschliche Embryonen ab, nennt sie aber Fundus branchialis, welcher 

Name meiner Meinung nach nicht glücklich gewählt ist, weil durch 

ihn ein durch nichts bedungener Unterschied zwischen die hintere und 

die vorhergehenden Kiementaschen ins Leben gerufen wird. 

Erst in einem etwas älteren Stadium bildet sich die Schlundwand 

median von der vierten Kiementasche zu einem schlauchförmigen 

Körper mit dicker Epithelwand und deutlichem Lumen aus, an dessen 

lateraler Wand die eigentliche vierte Tasche als kleiner Anhang noch 
einige Zeit sichtbar bleibt (KAsTscHENKO, Arch. f. Anat. u. Entwgesch., 
Bd. XXX, S.3; pe MEuron, 8.63). Auf dieses Verhalten hat FRORIEP 

in seiner Arbeit: Die Anlage von Sinnesorganen etc., Arch. f. Anat. 
u. Entwgesch., A. A. 1885, auf S. 24 ganz richtig die Aufmerksamkeit 

gelenkt, doch deutet er es als Umbildung der vierten Tasche selbst. 

Der Zeitpunkt der Ausbildung der Suprapericardialkörper bei 

Säugetieren, nämlich nach Anlage der hinteren (4.) Kiementaschen, ist 
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vollkommen in Ubereinstimmung mit dem Augenblick ihres Auftretens 
bei Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln. 

Ich komme also schließlich zu dem nämlichen Resultat wie DE 

Meuron: daß Homologa der lateralen Schilddrüsen der Säugetiere 
auch bei anderen Wirbeltieren vorkommen. Aber ich betrachte als 

solche nur diejenigen Epithelderivate, welche nicht aus unzweifelhaften 
Kiementaschen, sondern median- und aboralwärts von diesen aus der 

ventralen Schlundwand hervorgehen, und nenne diese Gebilde Supra- 

pericardialkérper. Mit dem allmählichen Verschwinden der hinteren 

Kiementaschen hat sich deren Ursprungsstelle immer mehr oralwärts 

verlegt, aber stets ist sie an der hinteren Grenze der Branchialgegend 

geblieben !). In dieser Hinsicht wäre der Name „postbranchiale Kör- 

per“, den MAURER den Suprapericardialkörpern gegeben hat, sehr 

bezeichnend. Aber für die Deutung dieser rätselhaften Körper 

scheint mir sein Name nicht gerade glücklich gewählt. 

Als ich sie zuerst bei Selachiern auffand, habe ich die Hypothese 
ausgesprochen, daß wir in ihnen die Überreste eines hinteren Kiemen- 

spaltenpaares zu sehen hätten. Das Vorkommen von nur einem 
einzigen Paare solcher Reste auch bei Chimaera, wo thatsächlich eine 
hintere Kiementasche oblitteriert sein muß, und überhaupt bei penta- 

branchialen Selachiern, welche doch aller Wahrscheinlichkeit nach aus 
Formen mit wenigstens sieben Kiemenspalten entstanden sind, machte 

diese Deutung der Suprapericardialkörper schon fraglich. Wenn sich 
nun herausstellt, daß DE Meuron und ich Recht haben in der An- 

nahme von dem allgemeinen Vorkommen der S. p. c. Körpern bei 
Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugern, bei welchen allen mehrere 

Kiementaschen sich rückbilden, ohne Spuren zu hinterlassen, so möchte 

es scheinen, als ob damit die Hypothese von der branchialen Natur 
der S. p. c. Körper widerlegt wäre. Doch scheint mir solches keine 

1) Auch diese Vorstellung findet man bei DE MEUuRoN ausgesprochen, 
denn er sagt: „Nous avons vu en effet que l’ébauche laterale de la thy- 
roide n’était pas comme le dit Born un reste de la quatrieme fente 
branchiale, mais bien un organe indépendant et provenant directement 
du pharynx. Et puisque nous avons admis l’homologie de cet organe 
avec les corpuscules supra-pericardiaux, il faut admettre qu'il provient de 
la méme fente branchiale, c’est & dire de la septitme et qu’il ne sest 
trouvé les rapports avec la quatrieme fente, qu’apres la disparition des 
fentes intermédiaires.“ 

Der einzige Punkt, in dem ich pr MEruRonX’s Meinungen entgegen- 
treten mufs, ist die Verwirrung unzweifelhafter Kiemenspaltenreste 
(Carotiskörperchen) mit ,,accessorischen Schilddrüsen“ (Suprapericardial- 
körpern), 
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notwendige Folgerung zu sein. Als Stützen für die Hypothese lassen 
sich meines Erachtens hervorheben: Erstens, daß auch bei den Rudi- 

menten von unzweifelhaften Kiemenspalten Fälle von sehr hartnäckiger 
Erhaltung in vielen Wirbeltierklassen nachweisbar sind (Carotis- 
körperchen). ; 

Dann, daß die S. p. c. Körper doch insoweit Schwankungen in 
ihrem Vorkommen aufweisen, als sie sich bald beiderseits, bald nur 

einseitig ausbilden, während sie bei Teleostiern gänzlich zu fehlen 
scheinen. 

Schließlich läßt sich das größere Beharrungsvermögen der S. p. c. 

Körper in Gegensatz mit den mehr nach vorn gelegenen Kiemen- 
taschen vielleicht in folgender Weise erklären. Wir können uns nämlich 
vorstellen, daß die S. p. c. Körper noch eine Funktion gehabt haben, 

nachdem sie schon keine Kiementaschen mehr waren, aber daß auch 

diese bei allen jetzt lebenden Wirbeltieren verloren gegangen ist. Auf 
Grund dieser nachträglichen, sekundären Funktion werden sie jetzt noch 

immer angelegt und bleiben erhalten, während andere Kiementaschen, 
welche keine solche Funktion jemals bekommen haben, nachdem sich 

ihre Atmungsverrichtung einstellte, schneller und vollständiger ver- 

schwinden. Eine solche nachträgliche, wie sehr unbekannte Funktion 

glaube ich auch annehmen zu müssen für ein anderes Organ: die 
Thymus, die bewiesenermaßen aus dem Gipfel von mehreren oder einer 
Kiementasche hervorgeht. Bei der Thymus kommt allerdings der eigen- 

tümliche lymphoide Bau diese Meinung unterstützen. Aber auch von 

einem epithelialen Kiementaschenderivat, dem Carotiskörperchen, 
läßt sich das Beharrungsvermögen und allgemeine Vorkommen nur 

verstehen durch die Annahme, daß es auch nach dem Aufhören seiner 

respiratorischen Thätigkeit während einiger Zeit noch eine wichtige 

Rolle im Organismus erfüllt hat. : 

Ich halte also meine Hypothese, daß die Suprapericardialkörper 

urspriinglich ein Paar Kiementaschen gewesen sind, aufrecht und stimme 

insoweit den Ansichten bei, welche KASTSCHENKO in seiner Arbeit: 

„Über das Schlundspaltengebiet des Hühnchens“ ausgesprochen hat: 

„Sicher ist nur, daß die in Frage stehende Ausstülpung einen Teil 
derselben lateralen Ausbuchtungen (respiratorische Schläuche) darstellt, 

aus welchen auch die Schlundtaschen gebildet werden.“ — Während 

er aber „die Frage, ob diese Ausstülpung die eigentliche fünfte Schlund- 
tasche darstellt oder mehreren ungeteilten Schlundtaschen entspricht, 
gar nicht berühren will“, meine ich diese Frage also beantworten zu 
müssen, daß diese Ausbuchtung beim Hühnchen entweder gar nicht 

oder nur in ihrem kleinsten lateralen Teile der fünften Kiementasche 
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entsprechen kann, und dieser Teil, wenn er überhaupt vorkommt, sich 
schnell wieder rückbildet, während der medial von den Aortabogen 

gelegene größere Teil sich später weiter ausbildet und einem anderen 
Kiementaschenpaare entspricht, das, ursprünglich viel weiter aborai- 

wärts gelegen, in der Ontogenie der Vertebraten erhalten blieb, wäh- 

rend es in der phylogenetischen Entwicklung immer weiter nach vorn 

rückte, in dem Maße, als von den vorderen Kiemenspalten sich immer 

mehrere rückbildeten. 
Dagegen wage ich nicht, wie DE MEURON, zu behaupten, daß 

dieses Kiemenspaltenpaar, das den Suprapericardialkörpern den Ur- 

sprung gab, gerade das siebente Paar gewesen sein muß. DE MEURON 

stützt seine Ansicht auf das von mir konstatierte Fehlen der Supra- 

pericardialkörper beim erwachsenen Heptanchus. Weil diese Form in 

Wirklichkeit acht Paar Kiemenspalten hat, so vermutete DE MEURON 

wohl in der achten statt der siebenten Kiementasche den Ursprungs- 

herd für die S. p. c. Körper. Solange aber die Entwicklungsgeschichte 

von Heptanchus unbekannt ist und damit das Fehlen der S. p. c. Körper 
in allen Stadien unbewiesen, kann man ebenso gut annehmen, daß 

diese Organe aus noch weiter caudalwärts gelegenen Kiementaschen 

ihren Ausgang genommen haben. 

Nachdruck verboten. 

Bemerkungen in bezug auf „die Fortsetzung der hinteren 
Riickenmarkswurzeln zum Gehirn“ (L. EDINGER). 

Von Dr. L. AversacH in Frankfurt a. M. 

In Nr. 4 d. Z. (26. Februar d. J.) schildert Epincer, auf ver- 

gleichend-anatomischen Befunden fußend und in der Absicht, gewisse 

Thatsachen aus dem Gebiete der Pathologie dem Verständnis zu er- 

schließen, folgenden Verlauf der sensiblen Fasern in dem Rückenmark. 
Von den Zellen der Spinalganglien entspringend, soll eine lange Bahn 
in den gleichseitigen Hintersträngen direkt bis zur Medulla oblongata 
in die Kerne der Hinterstränge ziehen, eine zweite Bahn ihr erstes 
Ende in den Zellen der Hinterhörner finden, um, durch diese unter- 

brochen, sich quer durch die vordere Kommissur zu wenden und dar- 
nach zum kleineren Teil in den gekreuzten Seiten-, namentlich aber 

in den contralateralen Vordersträngen zum Hirn emporzusteigen. Der 
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Autor ist der Meinung, daß er in origineller Anschauung alle bestehen- 
den Schwierigkeiten hinwegräume, und daß „sich mit den einfachen 

Linien seines Schemas sämtliche ihm bisher bekannt gewordenen Bil- 
der vom zentralen Verlauf der Hinterwurzel beim Menschen und bei 

den anderen Wirbeltieren decken, sowie auch die Auffassung, zu welcher 

die Entwicklungsgeschichte, die Pathologie und das physiologische 

Experiment hinführen.“ Daß diese Annahme eine irrige ist, mag aus 

dem Nachstehenden erhellen. 
1. Schon K6pren hat für das Froschrückenmark nachgewiesen, 

daß die dorsalen Wurzeln zum Teil aus der grauen Substanz ihren 
Ursprung nehmen und daß andererseits Fasern aus der letzteren durch 

eine vordere Kreuzungskommissur in die Ventralstränge der entgegen- 
gesetzten Seite eingehen und später in den motorischen Kernen, den 

Spinalganglien oder selbst in sensiblen Gebieten endigen. Für die 

höheren Wirbeltiere giebt nicht allein v. LEnHossEk in einer wenige 

Zeit vor der Epmger’schen Studie erschienenen, sehr gründlichen 
Arbeit ähnliches an, indem nach ihm bei der Maus Hinterwurzelfasern 

zu den Zentralsäulen verlaufen, um hier eine Unterbrechung zu erlei- 

den, und die Zentralsäulen ihrerseits zu den Ursprungsstätten der in 

ihrer Gesamtheit zur Kreuzung gelangenden vorderen Kommissur- 

fasern gehören. BocHmAnN, dessen Untersuchungen aus dem Jahre 
1860 datieren, ist sogar noch weiter gegangen und läßt Hinterwurzel- 

fasern sich unmittelbar an der Bildung der vorderen Kommissur betei- 

ligen. Auf eigene Forschungen gestützt, schließt sich ihm Srrepa 

(1869) hierin an, indem er bemerkt, daß Fasern von der lateralen 
Seite der Hinterhörner — aus den hinteren Wurzeln — sich in der 

vorderen Kommissur kreuzen und teils in die Vorderhörner der an- 

deren Seite, teils in die Vorderstränge übergehen. Ohne auf andere 

entsprechende Angaben (z. B. Laura’s, 1882) einzugehen, verdienen 

hier aber vor allem die schönen Resultate Berücksichtigung, welche 
BECHTEREw im Jahre 1887 publizierte. Beim Menschen „zieht ein 
Teil der Fasern aus dem inneren Bündel der hinteren Wurzel, nach- 

dem sie den mittleren Teil der grauen Substanz erreicht, zur vorderen 

Kommissur und geht mit deren Fasern in den kontralateralen Vor- 

derstranggrundbündel“; auch „Fasern aus dem vorderen Teile der 
CLArKE’schen Säulen“, in welchen ein bedeutender Teil der inneren 

Hinterwurzeln endet, „biegen in die vordere Kommissur ab“. Die 

Behauptung EpinGer’s, daß solchen aus der Gegend der Hinterhörner 

kommenden und unter Kreuzung durch die vordere Kommissur in die 

weiße Substanz eintretenden Zügen „nie jemand eine Bedeutung bei- 

legte“, kann gegenüber den erwähnten eingehenden Schilderungen nicht 



zu Recht bestehen; desgleichen beweisen die physiologischen Erörte- 
rungen BECHTEREW’s im Verein mit Köpprn’s Darlegung, daß man 
jene keineswegs nur „gelegentlich wohl als Grundlage einer. Reflex- 

bahn angesprochen“ hat. Freilich stempelt BECHTEREw die in den 
kontralateralen Vordersträngen verlaufenden Fasern zu reflexvermit- 

telnden Zügen, während derselbe die Leitung der Hautempfindungen 
in Partieen der äußeren feinen Wurzelfasern verlegt, welche, mit Ein- 
schaltung von Hinterhornzellen, den vorderen und hinteren Abschnitt 

der grauen Kommissur überbrücken und zu dem gekreuzten Seiten- 
strang gelangen. Zwingende Gründe sprechen eben wider die gegen- 

teilige Auffassung. 
2. Zunächst nämlich können die Vorderstränge, abgesehen von 

deren Pyramidenanteilen, nicht aus Fasern bestehen, die wir zu den 

sogenannten langen Fasern zu rechnen haben, es wäre denn deren 

Anzahl eine relativ höchst geringe. Falls sich in ihnen die haupt- 

sächlichsten sensiblen Faszikel sammelten, so müßte ihr Umfang nach 

oben in annähernd stetiger Proportion zunehmen. FLECHSIG hat längst 

darauf aufmerksam gemacht, daß der geringste prozentische Anteil 

an stetig wachsenden Bahnen gerade in den Vorderstrangen enthalten 
ist und demgemäß ihr Querschnitt in mittlerer Hals- und Lendenan- 

schwellung nur wenig differiert, das mittlere Dorsalmark im Vergleich 
zur Lendenanschwellung sogar eine beträchtliche negative Schwankung 
aufweist. WOROSCHILOFF verdanken wir eine instruktive graphische 

Wiedergabe dieser Verhältnisse, die sich bei Säugetieren gemäß 

v. LENHOSSEK’s Befunden offenbar ganz analog verhalten. Dieses ana- 

tomische Faktum, welches in der uns vorliegenden Arbeit trotz seiner 

fundamentalen Wichtigkeit ignoriert wird, nötigt uns, die betreffenden 

Fasern als kurze Bahnen anzusehen und, da diese in dem Rückenmark 

ihr letztes Ende finden, so vermögen sie auch nur reflektorischen 

Funktionen zu dienen. BECHTEREw hat übrigens in der That ihre 
Endigung in Vorderhornzellen konstatiert. 

3. Gegenüber dem Hinweis auf die Ergebnisse des Tierversuchs 
dürfte es nicht überflüssig erscheinen, zu betonen, daß Durchschnei- 

dung der Vorderstränge die Gefühlssphäre nicht in erheblicherem Um- 

fang affiziert. Wenn BROWwN-SEQUARD denselben einige wenige sensible 

Fasern zuerkennt, so meint dieser Forscher doch nur, daß nach der 

Durchschneidung des gesamten Marks mit Ausnahme der Vorderstränge 

immer noch eine Spur von Sensibilität zurückbleibe. Inwieweit 
ScHIFF’s Ansicht, wonach die Hinterstränge taktile Empfindung ver- 

mitteln, heute noch aufrecht zu erhalten ist, mag dahingestellt sein. 

Die Resultate WOROSCHILOFF’S fanden auf jeden Fall durch die neueren 
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Versuche von Ort, Kusmin, WEISs und Osawa volle Bestätigung, und 
es steht nunmehr unumstößlich fest, daß die kardinalen Wege für 
die sensible Leitung in den Seitensträngen liegen, während den Vor- 
dersträngen in dieser Beziehung keine irgendwie wesentliche Bedeu- 
tung zukommt. Das antero-laterale Bündel bildet einen Bestandteil 

der dabei zu berücksichtigenden Pfade. 

4. Es erübrigt nur noch, die Pathologie, sofern der Verfasser sie 

heranzieht, kurz zu berühren. Die Halbseitenläsion scheint demselben 

„eine Erfahrung, welche nie mit dem vereint werden konnte, was bis- 

her über den ungekreuzten Verlauf der hinteren Wurzeln in den 

Hintersträngen feststand“. Daß das Muskelgefühl auf der dem Sitze 
der Verletzung entgegengesetzten Seite erhalten bleibt, läßt sich den 

Worten: „Hierbei wird die Körperhälfte unterhalb des Einschnittes 

auf der gekreuzten Seite anästhetisch“, nicht entnehmen. Die Empfin- 

dungseinbuße der kontralateralen Körperhälfte wird in den meisten 
Punkten durch die von BECHTEREW zuerst gefundenen, in den gekreuz- 

ten Seitensträngen aufsteigenden sensiblen Fasern schon lange im Ein- 
klang mit den physiologischen Erfahrungen erklärt. — Bei der Tabes 

gehen die Empfindungsstörungen, welche durch verschiedene Momente 

bedingt werden und auf welche die unterschiedliche Beteiligung der 
peripheren Nerven, sowie sicherlich auch die Schwankungen mikro- 

skopisch nicht nachweisbarer, feinerer Ernährungsstörungen von Einfluß 

sind, der Ausdehnung der Hinterstrangdegeneration um so weniger 

streng parallel, als einmal eine minimale Anzahl intakter Fasern 

unter Umständen zur Leistung bestimmter Funktionen noch ausreichen 
kann und zweitens die Hauptbahnen der Gefühlsleitung überhaupt 

nicht in den Hintersträngen, vielmehr in den Seitensträngen zu finden 

sind. — Für die zentrale Myelitis läßt sich nur dann eine nennens- 

werte Anästhesie erwarten, wenn die hintere Hälfte des Rückenmarks, 

resp. zugleich die Seitenstränge ergriffen sind. 

Die kompleten Anästhesien „bei den allerhochgradigsten Fällen 

von Syringomyelie“ gestatten am wenigsten bedeutsame Folgerungen; 

„allerhochgradigste‘“ Läsion des Rückenmarksquerschnittes muß selbst- 

redend den Gang der Empfindung unterbrechen, auf welchen Straßen 
immer dieselbe sich fortpflanzt. In den minder entwickelten Fällen, 
aus denen weit eher Schlüsse von größerer Tragweite zu ziehen sind, 

zeigt sich, während Schmerz- und Temperaturempfindung bedeutend 

leiden, neben dem Muskelsinn auch der Tastsinn annähernd erhalten. 

Die hintere und zum größeren Teil auch die vordere graue Substanz 

des Hals- und Dorsalteils des Rückenmarks ist hier aber von Glia- 

wucherungen und Spaltbildungen eingenommen. Ein ganz vor kurzem 



von Rossotymo erhobener Befund, wonach sich bei einer Gliomatose, 
die das ganze linke Hinterhorn im Hals- und größeren Teil des Brust- 
marks okkupierte, eine Degeneration der rechtsseitigen medialen Schleife 
nachweisen ließ, ist ebenfalls nicht zu gunsten des Enınger’schen Stand- 
punktes zu verwerten, weil hier keines die vordere Kommissur und 

die Vorderstränge betreffenden degenerativen Prozesses Erwähnung 

geschieht. Daß die Ueberleitung der Tastempfindungen zur kontra- 

lateralen Rückenmarkshälfte nicht auf jenem Wege erfolgen kann, wird 
gerade durch die relative Unversehrtheit des Tastsinns bei höchst aus- 

gedehnter Zerstörung des einen Hinterhorns sichergestellt. 

Die von dem Verfasser zur Unterstützung seiner Ansichten her- 
angezogenen Argumente scheinen mir durch Vorstehendes erledigt; 

doch behalte ich mir vor, in einer ausführlicheren Publikation, welche 

meine eigenen Untersuchungen umfassen wird, der Frage nach dem 

Verlauf der hinteren Wurzelfasern nochmals näher zu treten. 

Frankfurt a. M., April 1889. 

Nachdruck verboten. 

An undeseribed Taste Area in Perameles nasuta. 

By Freprerick Tuckerman, Amherst, Mass. 

With 1 figure. 

Pouttron, in the Quarterly Journal of Microscopical 
Science, vol. XXIII, 1883, p. 69 et seq., gives a good description 
of the tongue and gustatory structures of Perameles nasuta. 
He, however, does not mention the lateral gustatory organs, and, as 

there is nothing in the superficial appearance of the tongue to parti- 

cularly suggest their presence, it is highly probable that they were 

overlooked by him. 

Near the base of the tongue, at the lateral line fof junction of 

the upper and lower surface, is a fringe of large, fleshy, filiform pa- 
pillae, curving upwards and inwards. Situated here, in their usual 
position, but effectually concealed by the fringe, are the lateral organs 

of taste. Each lateral organ consists of a single epithelial-lined furrow 

(f), which traverses the mucosa obliquely and opens by a narrow 
slitlike aperture, very similar in appearance to the orifice of a gland- 

duct. The furrow is 0,28 mm in depth, and has a narrow and uniform 

throughout. About its base are scattered mucous and serous (s. gl.) 
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breadth glands, the ducts (gl. d.) of the latter opening at the bottom 
of the furrow. 

In the walls of the furrow are seven or more tiers of taste-bulbs 

(£. b.). The bulbs vary in shape, but 
f most of them possess more or less of 

a neck. They average about 0,060 mm 

in length and 0,030 mm in breadth. The 
peripheral ends of the sensory cells 

(of which there appear to be about 

sixteen in a well-developed bulb) are 

highly refractive, and project freely 

through the pore into the furrow. The 
basal half of many of the bulbs rests 
entirely in the mucosa, and is fre- 

quently bent somewhat downwards. Non-medullated nerves approach 

the furrow from the sides, and their terminal branches can be followed 

directly to the bases of the bulbs. 
The organ bears a striking resemblance to the duct of a gland, 

and doubtless represents the papilla foliata in its simplest form. 

Amherst, Mass., 11. May 1889. 

Nachdruck verboten. 

The epitrichial Layer of the human Epidermis. 

By John T. Bowen, M. D., Boston, U. S. A. 

From the histological Laboratory of the Harvard Medical School. 

With 5 figures. 

The investigations, of which this paper offers a brief outline, 

were begun in October 1887, and have been prosecuted, with few 

interruptions up to the present time. The subject was brought to 

my notice by Dr. CHARLES SepG@wick Minor, with whose kind aid 
these studies were undertaken, and to whom I am indebted for many 

valuable suggestions. Dr. Minor had observed in bits of human foetal 

epidermis, when separated from the corium, stained, and examined 

with the outer surface uppermost, an outer layer of large polygonal 

cells, with well marked outlines, and in their center a granular deeply 

stained body, within which a nucleus could usually be seen. These 
granular bodies he considered to be the shrunken cell protoplasma, 
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and the cells themselves to be part of a superficial layer, homologous 
with the so-called epitrichium that has been described in birds and 

reptiles +). 
It will be my endeavor to prove that there exists in the human 

epidermis, during a certain period of foetal life, an outer layer of 

cells that has heretofore received but scant notice, and that this layer 
probably finds its prototype in the epitrichium of certain animals. 

The first mention of an epitrichium is found in an article published 
by WELCKER, professor in Halle?). WELCKER found in an embryo 
of Bradypus (sloth) a peculiar membranous covering, beneath which 
appeared the thick hair development of the animal. This proved on 

investigation, to be the outermost layer of the foetal epidermis that 
was at first continuous with and a part of the epidermal layers im- 

mediately above the rete, and had been raised up and separated from 

the rest of the skin by the development of the hairs. Mention had 

previously been made of this covering by ESCHRICHT and EBSEN *), 
who regarded it as a part of the amnion, and by Sımon *), who was 

inclined to consider it a skin peculiar to the foetus, and not a part 

of the epidermis. To this external membrane WELCKER gave the 

name epitrichium, as descriptive of its position, in that it formed a 

complete covering of the hair. Investigation of other embryos con- 
vinced WELCKER that a similar covering exists in a certain number 

of mammals, while in others, although no distinctly separable mem- 

brane occurs, the upper cells of the ectoderm form a layer histologic- 

ally different from the underlying cells. To these cells WELCKER 

gives the name epitrichial layer, as homologous with the epi- 

trichium, which term, as has been stated, he reserves for the separable 

membranous covering above the hairs, found only in certain mammals. 

Coming lastly to man, WELCKER describes an epitrichial layer 

consisting of large polygonal cells with round nuclei, much larger than 

those of the underlying epidermal layers. According to this author 

an epitrichium (meaning thereby a freely separable membrane, covering 

the hairy growth) occurs in Bradypus, Choloepus, Myrmecophaga, 
Dicotyles, Sus, and probably in the horse. 

Altough WELCKER’s epitrichium has been admitted pretty generally, 
his epitrichial layer has not been universally accepted, at least with 

1) American Naturalist Extra, June 1886. 
2) Uber die Entwicklung und den Bau der Haut und der Haare bei 

Bradypus, Halle 1864. 
3) Mürter’s Archiv, 1837, 8. 41. 
4) Mürzer’s Archiv, 1841, 8. 370—372. 
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regard to man, and his observations have been so far forgotten that 
no mention of these cells is made in most of the text books in their 

chapter on the development of the human skin; although there can 
be no question of their presence whatever may be their significance. 

KERBERT !), whose investigations were chiefly directed to the 
skin of reptiles, showed that the outermost epidermal layer was not, 

as Leypig had supposed, a cuticula (i. e. a part secreted from the 

horny layer), but a distinct histological layer, which he named epi- 
trichial layer, following WrELCKER’s observation. This is described as 
a layer of polygonal cells with occasional nuclei, while in the layer 

below the cells are round, with a larger nucleus. KERBERT also de- 

scribes in reptiles a granular layer (Körnerschicht) immediately below 
the epitrichial layer, and lying directly upon the stratum corneum, 

which he considers as separate from the epitrichial layer. 

KÖLLIKER 2), to whom we refer for so much of our knowledge of 

the early stages of the epidermal development, remarks upon the dis- 

covery of an epitrichium by WELCKER in mammals, but considers that 

in man we have no ground for separating the primitive horny layer 
from the later horny layer. He says it seems to be thus: that the 
embryonic horny layer that is first developed, is sooner or later cast 
off. On the other hand he says it is not proved that everywhere 

and in the first instance it is only the outermost layer that is cast 

off, and that there is a distinct difference between this and the next 

following layer. 
JEFFRIES ?) in studying the epidermal system of birds, found in 

embryos of the 5 day an epitrichial layer distinctly formed; on the 
20% day it had „assumed its final form which is the same all over 

the body. It now consists of a continuous layer of flat polygonal 
cells, with broad divisions between them, of about 0,015 mm in width 

and one fourth of that thickness‘. These epitrichial cells he con- 

siders undergo division and proliferation. The epitrichial layer and 

some of the underlying cells, dry up and are shed after hatching. 

GARDINER *) considers the epitrichial layer a part of the epidermis 

1) Cornraap KERBERT, Über die Haut der Reptilien und anderer 
Wirbeltiere, Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. XIII. 

2) Entwicklungsgeschichte des Menschen, Leipzig 1879. 
3) J. A. Jerrrıes, The epidermal system of birds. From the Pro- 

ceedings of the Boston Society for Natural History, Vol. XXII, February 7, 
1883, 

4) E. G. Garvıner, Beiträge zur Kenntnis des Epitrichiums und der 
Bildung des Vogelschnabels, Leipzig 1884. 
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that appears before the embryo is sufficiently developed to produce 
a true horny layer. He lays stress on the fact that at an early period 

of development (his studies were directed to the chick and lower ani- 

mals) it is impossible to say whether the cells produced from the 

mucous layer are converted into horny cells, or whether they remain 
without horny change and cover the stratum corneum. He showed 
that in the embryos of the chick and of mammals, there is developed 

on those parts that form a true horn, a layer of specific histological 

appearance, which is situated above the stratum corneum. In the 

chick he finds no epitrichial layer on those parts in which no real 
horn substance is formed, and says that on the back, head, etc., this 
layer cannot be distinguished from the underlying cells. The outer- 
most epidermal cells correspond to those of the adult animal, in that 

they are flattened and not so vigorous. GARDINER further studied 

the epitrichium of the pig’s hoof. In the latter he found a distinct 
layer of round or oval cells lying over the horn of the hoof, well 

shown in his fig. 16. 

Unna!) has seen the epitrichium of the pig’s embryo unite with 
the hoof. He considers that in man there exists an epitrichium only 

on the nail which would be connected with an epitrichium of the 

entire body, if the horny layer possessed a greater firmness. This 
horny layer covering the nail he names eponychium, following WELCKER’S 

name, and because the later nail really appears under this peculiar 

covering. To this eponychium reference will again be made. 

In undertaking these investigations, Dr. Mrnot’s collection of 

embryos, numbering several hundred, was placed at my disposal. The 

outer epidermal layers proved to be very easily detached in the pro- 

cess of imbedding and cutting, and many young embryos which were 
apparently well preserved were found, after the sections were mounted, 
to be useless for this work. Some of the embryos were hardened in 

alcohol, some in MÜLLER’s fluid. Very great assistance was obtained 

by using the new microtome of Dr. Minor) for serial sections. The 
methods which proved most satisfactory were staining in toto in picro- 

carmine or in alum cochineal and eosine, then imbedding in paraffine 

and cutting with the above mentioned microtome, when sections could 
be obtained !/,,, mm in thickness. Numerous pieces were also im- 
bedded in celloidine and stained in various ways. 

1) Zıemssen’s Handbuch der Hautkrankheiten, I, S. 39. 
2) Zeitschrift f. mikroskop. Anat., Bd. V, Heft 4, 1888, S. 474. 



416 

It is generally agreed at present that the ectoderm is originally 

composed of one layer of cells, subsequently a second layer appearing 

below this primitive one. The manner of production of this second 

layer has been the subject of some difference of opinion. GARDINER, 

who investigated the subject carefully in the case of the chick, con- 

siders that the original cells are divided transversely. I was unable 
to study this stage in the human embryo, the earliest specimens in 

good preservation that I could find being from an 8 weeks old foetus 
that had been cut in serial sections by Dr. Minor. Here the ecto- 
derm was composed in most places of two layers of cells, an inner 

cylindrical layer, and an outer layer where te cells were somewhat 

larger, and had a polygonal and rounded appearance. In places there 

were apparently three layers, an outer and inner as described, and 

between these two an intermediate layer, which resembled the lower 

in the size and shape of the individual cells. 

(Schluß folgt.) 

Anatomische Gesellschaft. 

Dritte Versammlung, Berlin. 

Außer in dem I. Anatom. Institute (Luisenstraße 56, Tierarznei- 

schulpark) wird auch in dem II. Anatom. Institute (U. d. Linden, 

Universitätsgebäude) Auskunft auf Berlin betreffende Anfragen erteilt. 

Am Abende vor Beginn der Versammlung, Mittwoch, den 9. Oktober, 

findet gegenseitige Begrüßung und freie gesellige Vereinigung in dem 

neuen Pschorrbräuhause, Ecke der Friedrichs- und Behrenstraße, statt. 

1 A. 

Der Schriftführer: 

K. BARDELEBEN. 

Frommann’sche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Frommann, Strukturverhiltnisse der Nervenzellen und -Fasern. (Jahres- 
sitzung des Vereins Deutscher Irrenärzte) Münchener medicinische 
Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 26. 

von Kölliker, Demonstration mikroskopischer Präparate. (S. oben 
Kap. 3.) 

Kossel, Über die chemischen Eigenschaften des Zellkerns unter normalen 
und pathologischen Verhältnissen. (Orig.-Bericht aus der Medicinischen 
Gesellschaft in Wien.) Wiener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 
XXXIX, 1889, Nr. 25, 8. 974—975. 

Miiller,g G. W., Die Spermatogenese der Ostracoden. Mit 2 Tafeln. 
Zoologische Jahrbücher, Abt. f. Anatomie, Band III, Heft 4, 1889, 

8, 677—727. 
27® 
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Ranvier, L., Les éléments et les tissus du systeme conjonctif (suite), legons 
faites au College de France. Journal de Micrographie, Année XIII, 
1889, Nr. 10. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 8, 8. 228 u. a.) 

Reineke, W., Blutkörperchenzählungen beim Gesunden. Fortschritte der 
Medicin, Band 7, 1889, Nr. 11, S. 408—413. 

Schäffer, Cäsar, Beiträge zur Histologie der Insekten. (Aus dem zoolo- 

gischen Institut in Freiburg i.B.) Mit 2 Tafeln. Zoologische Jahr- 
bücher, Abt. f. Anatomie, Band III, Heft 4, 1889, S. 611—653. 

Schmidt, M. B., Uber die Verwandtschaft der hämatogenen und auto- 
chthonen Pigmente. Verhandlungen des Naturhistorisch-medicin. Ver- 
eins zu Heidelberg, Neue Folge, Band IV, Heft 2, 1889, S. 286—288. 
(Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 6, S. 166.) 

6. Bewegungsapparat. 
a) Skelett. 

Cosentino, Giovanni, Contributo allo studio del bacino obliquo-ovalare 

con anchilosi, e del bacino piatto non rachitico. Sicilia medica, Anno I, 
1889, Fasc. 2, S. 115. 

Ebeling, Fritz, Ein Beitrag zur Lehre vom engen Becken. SS. 14. 
Tübingen, Laupp. gr. 8°. Inaug.-Dissert. M. 0.60. 

Fallot, Note sur un fémur d’Halithérium du Muséum de Bordeaux. 
Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, Vol. 40, Serie IV, Tome X, 

Compt. rendus 8. LXXXIX—XC. 
Filhol, H., Etude du squelette du Cynohyaenodon. Avec 2 planches. 

Mémoires de la Société Philomathique, Paris, 8. 179*—192*, 
Hoffmann, C. K., Über die morphologische Bedeutung des Gehör- 

knöchelchens bai den Reptilien. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 
1889, Nr. 310, S. 336—337. 

Kollmann, J., Handskelett und Hyperdaktylie. Verhandlungen der Natur- 
forschenden Gesellschaft in Basel, Band VIII, Heft 3, S. 604. (Vgl. 
A. A. Jahrg. III, Nr. 17 u. 18, 8. 515—530.) 

Körner, Otto, Zur Kenntnis der sogenannten spontanen Dehiscenzen im 
Dache der Paukenhöhle. Archiv für Ohrenheilkunde, Band XXVIII, 
1889, Heft 3, S. 169—172. 

Lydekker, R., On a Skull of the Chelonian Genus Lytoloma. With 
2 Plates. Proceedings of the Zoolog. Society of London for the Year 
1889, Part I, 8. 60—67. 

Rollmann, Heinrich, Uber Gesichtsmißbildungen. Beitrag zur Facies 
vara. München, Druck von Knorr & Hirth. 8°. SS, 23 mit 1 Tafel. 

1889. Würzburger Inaug.-Dissert. 
Windle, Bertram C. A., The Relation of Alveolar Cleft Palate to the 

Intermaxilla and its Development. Birmingham Med. Review, June 
1889. S.-A. 10 SS. 

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik. 

Erb, Demonstration von Muskelpräparaten eines Falles von Cucullaris- 
defekt. Verhandlungen des naturhistorisch - medieinischen Vereins zu 
Heidelberg, Neue Folge, Band IV, Heft 2, 1889, S. 282—284, 
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Erb, Uber das Fehlen der beiden M. cucullares. Verhandlungen des 

naturhistorisch -medicinischen Vereins zu Heidelberg, Neue Folge, 
Band IV, Heft 2, 1889, S. 348—349. (Vgl. oben, sowie A. A. Jahrg. IV, 
We. '3, 8. 72.) 

Gruber, W. L., Monographie über den Flexor digitorum brevis pedis 
und der damit in Beziehung stehenden Plantarmuskulatur bei dem 
Menschen und bei den Säugetieren. Anzeiger der K. Akademie der 
Wiss. zu Wien, Math.-naturwiss. Klasse, Jahrg. 1889, Nr. 2, 8. 7—9. 

7. Gefifssystem. 

Reddingius, R. A., Een geval van dextrocardie met transpositie van 
alle groote vaten. Nederl. Weekblad voor Geneesk., Bd. I, 1889, Nr. 15. 

Thoma, Uber die Elastieität der Arterienwand. (8. oben Kap. 4.) 

8. Integument. 

Beddard, Frank E., Note upon the Green Cells in the Integument of 

Aeolosoma tenebrarum. With 1 Plate. Proceedings of the spay 
Society of London for the Year 1889, Part I, S. 51-57. 

Curtis, F., Sur le développement de Yongle chez le foetus humain jusqu’a 
la ee Avec 2 planches. Journal de l’anatomie, Année XXV, 
1889, Nr. 2, Mars-Avril, 8.’ 125—187. 

9. Darmsystem. 

a) Atmungsorgane 

(inklus, Thymus und Thyreoidea), 

Dalla Rosa, L., Beiträge zur Kasuistik und Morphologie der Varietäten 

des menschlichen Bronchialbaumes. (Schluß.) Wiener klinische Wochen- 
schrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 24. (Vgl. die vorige No.) 

Dubler, Fall von accessorischem retroperitonäalem Lungenlappen. Üorre- 
spondenz-Blatt für Schweizer Ärzte, Band XIX, 1889, Nr. 8, S. 234. 

b) Verdauungsorgane. 

Albertson, Wm. C., A Case of congenital Occlusion of the Bowel. 
Univers. Medical Magazine, Vol. I, 1889, Nr. 5, 8. 293. 

Beard, J., Morphological Studies. Nr. 3: The Nature of the Teeth of 
the Marsipobranch Fishes. (Aus dem anatomischen Institut zu Frei- 
burg i.B.) Mit 2 Tafeln. Zoologische Jahrbücher, Abt. f. Anatomie, 
Band III, Heft 4, 1889, S. 727—753. 

Ciringione, G., Sopra alcune alterazioni degli strati ganglionari dell’ 
intestino del cane. Rendiconti dell’ Accademia di scienze fis. e mat., 

Napoli, Serie II, Vol. II, Fasc. 3, S. 497—622. 
Fischl, Rudolf, Der Mastdarmvorfall, seine Anatomie, seine Ursachen 

und seine Behandlung, nebst einigen Bemerkungen zur normalen Ana- 
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tomie des Rectum beim Menschen und beim Pferde. Mit 2 Tafeln. 
Zeitschrift für Heilkunde, Band X, 1889, Heft 2 u. 8, 8. 163—215. 

Lataste, F., Considerations sur les deux dentitions des Mammiferes. 
(S. oben Kap. 4.) 

Russell, John, Development of Teeth in Adult Life. The Lancet, 1889, 
Vol. I, Nr. 24, Whole Nr. 3433, 8S, 1221. 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

Hoffmann, C. K., Zur Entwickelungsgeschichte der Urogenitalorgane bei 
den Reptilien. Mit 2 Tafeln u. 1 Holzschnitt. Zeitschrift für wissen- 
schaftliche Zoologie, Band 48, 1889, Heft 2, 8. 260—301. 

Retterer, E., et Roger, G.-H., Anatomie des organes génito-urinaires 
d’un chien hypospade. Avec 1 planche. Journal de l’anatomie, Année 
XXV, 1889, Nr. 2, Mars-Avril, S. 113—125. 

a) Harnorgane 

(inklus. Nebenniere). 

Behme, Th., Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte des 
Harnapparates der Lungenschnecken. Mit 2 Tafeln. Archiv für Natur- 
geschichte, Berlin, Jahrg. 55, 1889, Band I, Heft 5, 8. 1—29. 

b) Geschlechtsorgane. 

Mars, A., Coupe du cadavre gelé d’une personne morte pendant l’accouche- 
ment par suite de la rupture de la matrice. Anzeiger der Akademie 
der Wissenschaften in Krakau, 1889, Nr. 5, S. XL—XLI. 

Marocco, Ces., Sulle deformazioni e sugli spostamenti dell’ utero: pre- 

lezione al corso libero teorico-pratico di ginecologia nella R. Univer- 
sita di Roma. Roma, tip. fratelli Pallotta. 8°. pp. 69. L. 2. 

Mazzarelli, G. F., Intorno all’ anatomia dell’ apparato riproduttore delle 
Aphysiae del Golfo di Napoli. (Note preliminare.) Con illustraz. 
Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, Nr. 310, 8. 330—336. 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Arnstein, Karl, Uber die Nerven der Schweißdrüsen. (8. ob. Kap. 5.) 
Bernheimer, Über die Entwickelung und den Verlauf der Markfasern 

im Chiasma nervorum opticorum des Menschen. Heidelberg, 1889. 8°. 
Habilitationsschrift. (Vgl. vorige No.) 

Bernheimer, Zur Sehnervenkreuzung. Centralblatt für Nervenheil- 
kunde, Jahrg. 12, 1889, Nr. 12. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 10, 8. 217.) 

Cope, E. D., Broca’s Convolution in the Apes. American Naturalist, 

Vol. XXII, 8. 1124. 
Ferrier, Relations of Fifth Cranial Nerve. (Odontological Society of 

Great Britain.) The British Medical Journal, Nr. 1485, June 15, 1889, 
Ss. 1350—1351. 
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Hoffmann, C. K., Uber die Metamerie des Nachhirns und Hinterhirns, 
und ihre Beziehung zu deu segmentalen Kopfnerven bei Reptilien- 
embryonen. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, Nr. 310, 8. 337 
bis 339. 

von Monakow, Uber die Abhängigkeit subcorticaler Ganglien von der 
Rinde. (Orig.-Bericht von der XIV. Wanderversammlung der südwest- 
deutschen Neurologen.) Centralblatt für Nervenheilkunde, Jahrg. 12, 
1889, Nr. 12. 

Moussu, G., De l’innervation des glandes molaires inférieures, nerfs 
excito-sécrétoires. Comptes rendus hebdom. de la Société de biologie, 
Serie IX, Tome 1, 1889, Nr. 23. 

Tenchini, L., e Negrini, F., Sulla corteccia cerebrale degli equini e bo- 
vini studiata nelle sue omologie con quella dell’ uomo. Circonvoluzioni, 
seissure e solchi. Sviluppo—Circolazione arteriosa. Ricerche di anatomia. 
pp. VII e 235. Con 8 tavole litografate — 28 figure — 8 a colori. 
Parma, Luigi Battei, 1889. 8°. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 11, S. 330.) 

Waldeyer, W., Das Gorilla-Riickenmark. A. d. Abhandl. d. K, Preuß. 
Akad. d. Wiss. zu Berlin im Jahre 1888. Mit 12 Taf. Berlin, 1889. 
Ausgeg. am 19. Juni. SS. 147. 4°. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 4, 
S. 106.) 

b) Sinnesorgane. 

Beard, J., Morphological Studies. Nr. 4: The Nose and Jacosson’s Organ. 
(Aus dem anatomischen Institut zu Freiburg i. B.) Mit 3 Tafeln und 
6 Abbildungen im Texte. Zoologische Jahrbücher, Abt. f. Anatomie, 
Band III, Heft 4, 1889, 8. 753— 788. 

Berger, Emile, Anatomie normale et pathologique de l’eil. pp. XVI et 
208 avec 12 planches hors texte tirées en taille-douce. grand in-8°. 
Evreux, impr. Hérissey; Paris, libr. Doin. 

Exner, Sigmund, Das Netzhautbild des Insektenauges. Anzeiger der 
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Mathem.-naturwissensch. 
Klasse, Jahrg. 1889, Nr. 4, 8. 35—36. (S. u.) 

Exner, Sigmund, Das Netzhautbild des Insektenauges. Mit 2 Tafeln u. 
7 Textfiguren. gr.-8°. SS. 53. Wien, F. Tempsky, 1889. Fl. 0.75. 
(Aus: Sitzungsbericht d. Kais. Akad. d. Wissenschaft. zu Wien.) 

Gast, R., Ein Fall von Ophthalmoplegia bilateralis exterior congenita. 
Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Jahrg. XXVII, 1889, 
Juni, 8. 214—218. 

Gradenigo, Giuseppe, Das Ohr des Verbrechers. Archiv für Ohren- 
heilkunde, Band XXVIII, 1889, Heft 3, S. 183—191. 

Hache, Edmond, Sur l’hyaloide et la zone de Zinn. Comptes rendus 
hebdom. de la Société de biologie, Série IX, Tome I, 1889, Nr. 23. 

Hoffmann, ©. K., Uber die morphologische Bedeutung des Gehör- 
knöchelchens bei den Reptilien. (S. oben Kap. 6a.) 

Körner, Otto, Zur Kenntnis der sogenannten spontanen Dehiscenzen 
im Dache der Paukenhöhle. (8. oben Kap. 6a.) 

Sachs, Wolf, Über die von den Lymphgefäßen ausgehenden Neubildungen 
am Auge. Jena, 1889. G. Fischer. 8°. Inaug.-Dissert. 
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Stilling, J., Uber Orbitalmessungen bei verschiedener Refraction. Fort- 
schritte der Medicin, Band 7, 1889, Nr. 12, 8. 444—448. 

Theobald, S., Unusually long Eye-Lash. Transactions of the American 
Ophthalmol. Society, Vol. XXIV, S. 120. 

Walb, Uber die Pars ossea der externen Paukenhöhlenwand. (Ver- 
sammlung norddeutscher Ohrenärzte in Berlin.) Prager medicinische 
Wochenschrift, Jahrg. XIV, 1889, Nr. 22,8, 261. (Vgl. A, A, Jahrg. IV, 
Nr. 11, 8. 331.) 

12. Entwickelungsgeschichte. 

(S. auch Organsysteme.) 

Blochmann, Über die Richtungskörper bei unbefruchtet sich entwickelnden 
Insekteneiern. Verhandlungen des naturhistorisch - medicinischen Ver- 
eins zu Heidelberg, Neue Folge, Band IV, Heft 2, 1889, S. 239—242. 
(Vgl. die vorige No.) 

Broca, Fentes branchiales et fistules congénitales du cou. Bulletins de 
la Société anatomique de Paris, Année LXIV, 1889, Série V, Tome III, 
Mai (Fasc. 16), 8. 385—386. 

Bumm, Utero-Placentargefäße. (Ill. Kongreß der Deutschen Gesellschaft 
fiir Chirurgie.) Miinchener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 
1889, Nr. 26. 

Cholodkovsky, N., Nachtrag (zu meinem Aufsatze über die Entwicke- 
lung der äußern Form bei den Embryonen von Blatta germanica). 
Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Band 48, 1889, Heft 2, 
Ss. 301— 302. 

Korschelt, Eugen, Zur Bildung des mittleren Keimblatts bei den Echi- 
nodermen. Nach Beobachtungen an Strongylocentrotus lividus Lam. 
Mit 1 Tafel u. 6 Abbildungen im Text. Zoologische Jahrbücher, Abt. 
f. Anatomie, Band III, Heft 4, 1889, 8. 653—677. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, 
Nr. 8, 8. 235.) 

Me Intosh, W. C., The Life-History of a Marine Food Fish. II. Illu- 
strated. Nature, London, Vol. 40, 1889, Nr. 1024, S. 156—160. 
(Vgl. die vorige No.) 

Owsjannikow, Ph., Zur Entwickelungsgeschichte des Flußneunauges. 
Vorläufige Mitteilung. Bulletin de l’Académie impériale des sciences 
de St.-Pétersbourg, Tome XXXIII, Nouvelle Serie Tome I, 1889, Nr. 1, 
S. 83—95. 

Piering, Oscar, Über einen Fall von eineiigen Drillingen ungleicher 
Entwickelung. Aus Prof. ScHaurs’s geburtshilflich - gynäkologischer 
Klinik der deutschen Universität in Prag. Prager medieinische Wochen- 
schrift, Jahrg. XIV, 1889, Nr. 25. 

Rohr, Karl, Die Beziehungen der mütterlichen Gefäße zu den inter- 
villösen Räumen etc. Berlin, gr. 8°. Mk. 0.90. Berner Inaug.-Dissert. 
(Aus: Virchow’s Archiv; s. A. A., Jahrg. IV, Nr. 6, 8. 173.) 

Rückert, J., Weitere Beiträge zur Keimblattbildung bei Selachiern. Mit 
1 lithogr. Tafel. Anatom. Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 12, 8. 353 
bis 374. 
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Schultze, O., Uber die Entwickelung der Medullarplatte des Froscheies. 
Mit 2 lithogr. Taf. Verhandlungen d. Phys.-medic.-Ges. zu Wiirzburg, 
N. F. Bd. 23, Nr. 1. Würzburg, 1889. S.-A. 28 SS. 

Schwarz, D., Untersuchungen des Schwanzendes bei den Embryonen der 
Wirbeltiere. Mit 3 Tafeln u. 9 Holzschnitten. Zeitschrift für wissen- 
schaftliche Zoologie, Band 48, 1889, Heft 2, S. 191—224. 

Strahl, Über den Bau der Placenta. II. Sitzungsber. d. Ges. z. Bef. d. 
ges. Naturwiss. zu Marburg. 1889. Nr. 3, April, 8. 19—25, 

Strahl, H., Uber die Placenta von Putorius furo. Mit 1 Abbildung. 
Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 12, 8S. 375—377. 

Windle, Bertram C. A. On Some Recent Researches in Connection 
with the Maturation, Fertilisation, and Segmentation of the Ovum. 
Proceedings of the Birmingham Philos. Soc. Vol. VI, P. II. S.-A. 22 SS. 

13. Mifsbildungen. 

(S. auch Organsysteme.) 

Boldt, H. T., Monstre foetal sans corps. (Société obstétricale de New 
York.) Annales de gynécologie, Tome XXXI, 1889, Juin, S. 456. 

Charon, Monstre pseudo-encéphalien. Presse médicale, Tome XLI, Nr. 10. 
Doran, Alban, and Skene, William, Anencephalous Foetus. Obstetrical 

Transactions, Vol. XXXI, Nr. 1, S. 52. 
Doran, Alban, and Skene William, Dissection of Mr. Trestraır’s Case 

of mylacephalous acardiac Twin, with Notes on acardiac Monsters in 
the Museum of London Hospitals. Obstetrical Transactions, Vol. XXXI, 
1889; Nr. 1, 8,,,52...4(¥gl. u.) 

Leprévost, F., Deux cas de sclérodermie semi-annulaire avec malformations 
congénitales. in-8°, pp. 12. Paris, impr. Davy; libr. Doin. (Extrait 
de la Gazette médicale de Paris.) 

Marie, Pierre, L’acromégalie. Nouv. Iconogr. de la Salpétriére, Tome II, 
1889, Fasc. 1, 8. 45. 

Pierling, Oscar, Über einen Geburtsfall bei Atresia ani vaginalis und 
rudimentiirem Kreuzbein. Congenitaler Defekt des, rechten Serratus 
anticus major und des rechten Rippenbogens. (Aus der geburtshilflich- 
gynäkologischen Klinik des Prof. Scuavra in Prag.) Mit 1 Tafel und 
1 Textillustration. Zeitschrift für Heilkunde, Band X, 1889, Heft 2 
u. 3, 8. 215—238. 

Robertson, Alex., Case with nearly complete Absence of Both Auricles 
and various Cranial Defects. Glasgow Medical Journal, Vol. XXXI, 
Nr. 3, 8. 209. 

Schultze, Über Akromegalie. (Origin.-Bericht von der XIV. Wander- 
versammlung der südwestdeutschen Neurologen u. Irrenärzte.) Central- 
blatt für Nervenheilkunde, Jahrg. 12, 1889, Nr, 12. 

Treichel, Zoologische Notizen. VII. 5: Mißgeburten. Schriften der 
Naturforschend. Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, Band VII, Heft 2, 
1889, 8. 258—259. 

Trestrail, H. Ernest, Case of mylacephalous acardiac Twin. Obstetrical 
Transactions, Vol. XXXI, 1889, Nr. 1, 8. 2. 
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14. Physische Anthropologie. 
(Rassenanatomie.) 

Benedikt, Moriz, Manuel technique et pratique d’Antropometrie- 
cranio-céphalique. (S. oben Kap. 3.) 

Goldfuss, Mammuth, Rind, Mensch vom Sulzgraben. Zeitschrift fiir 
Naturwissenschaften, Halle a. S., Band LXII, Folge IV, Band VIII, 

1889, Heft 1, S. 100. 
Hagen, Wachstumsverhiltnisse ostasiatischer Völker. Mitteilungen der 

Anthropolog. Gesellschaft in Wien. Sitzungsberichte, Band XIX, N. F. 
Band IX, Nr. 2 u. 3, Febr. u. März 1889, 8. 31—32. 

Spitzly, Kabylenschädel und Arrowaken-Fötus. Verhandlungen der Ber- 
liner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1889, S. 109. 

Virchow, Menschliche Hand und Schwimmhautbildung. Mit 1 Zinkogr. 
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1889, 
S. 109. 

Zuckerkandl, Gehirn eines Amokläufers. Mitteilungen der Anthropolog. 
Gesellschaft in Wien. Sitzungsberichte, Band XIX, N. F. Band IX, 
Nr. 2 u. 3, Febr. u. März 1889, S. 32—33. 

» 

15. Wirbeltiere. 

Beddard, Frank E., On the Anatomy of Rhinoceros sumatrensis. Ilus- 
trated. Proceedings of the Zoolog. Soc. of London for the Year 1889, 
Part 1, 8S. 7—25. 

Beddard, Frank E., On certain Points in the Anatomy of the Acci- 
pitres, with reference to the Affinities of Polyboroides. Illustrated. 

. Proceedings of the Zoolog. Soc. of London for the Year 1889, Part I, 
8. 77—82. 

Blaauw, F. E., Letter, containing Remarks upon the Development of the 
Horns of the White-tailed Gnu (Catoblepas gnu). Proceedings of the 
Zoolog. Soc. of London for the Year 1889, Part I, S. 2—4. 

Boulenger, G. A., On the Species of Rhacophorus confounded under the 

Name of R. maculatus. Illustrated. Proceedings of the Zoolog. Soc. 
of London for the Year 1889, Part I, S. 27—32. 

Brandt, A., Anatomisches und Allgemeines über die sogenannte Hahnen- 

fedrigkeit und über anderweitige Geschlechtsanomalien bei Vögeln. II. 
(Schluß.) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Band 48, 1889, 
Heft 2, 8. 151—191. 

Buller, Sir Walter, On a Species of Crested Penguin (Eudyptes Sclateri) 
from the Auckland Islands. With 1 Plate. Proceedings of the Zoolog. 
Soc. of London for the Year 1889, Part J, S. 82—84. 

Feoktistow, A., Sur la sonnette du Crotalus durissus. Bulletin de lAca- 

démie impériale des sciences de St.-Pétersbourg, Tome XXXIII, Nou- 
velle Serie Tome I, 1889, Nr. 1, S. 1—4. 

Goldfuss, Mammuth, Rind, Mensch vom Sulzgraben. (S. oben Kap. 14.) 
Günther, A., Notice of two Fishes new to the British Fauna. With 

1 Plate. Proceedings of the Zoological Society of London for the Year 
1889, Part I, S. 50—51. 
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Giinther, A., Exhibition of a mounted Specimen of Gazella Thomsoni. 
Proceedings of the Zoolog. Society of London for the Year 1889, Part I, 
8S. 59—60. 

Günther, A, On some Fishes from the Kilimanjaro District. With 

1 Plate. Proceedings of the Zoolog. Society of London for the Year 
1889, Part I, S. 70—73. 

Günther, A., Description of a new Antelope from Southern Central Asia. 
Illustrated. Proceedings of the Zoolog. Society of London for the Year 
1889, Part I, 8S. 73—75. 

Günther, A., Note on a Bornean Porcupine, Trichys lipura. Illustrated. 
Proceedings of the Zoolog. Society of London for the Year 1889, 
Part I, S. 75—77. 

Kuleschow, P., Drei Schädel-Eigentümlichkeiten der roten kalmückischen 
Rinder-Rasse. Mit 1 Tafel. Bulletin de la Société Impériale des Natu- 
ralistes de Moscou, 1888, Nr. 3, S. 385—401. 

Loder, Sir E. G., Exhibition of, and Remarks upon, a mounted Skeleton 
of a Rocky-Mountain Goat (Haplocerus montanus). Proceedings of the 
Zoolog. Society of London for the Year 1889, Part I, S. 59. 

von Loewis, O., Mitteilungen über die Kreuzotter. Der Zoologische 
Garten, Jahrg. XXX, Nr. 5, Mai 1889. 

Lydekker, R., On the Generic Position of the so-called Plesiosaurus 
indicus. Illustrated. Records of the Geological Survey of India, Vol. XXII, 
1889, Part I, 8. 49—51. 

Lydekker, R., On an apparently new Species of Hyracodontotherium. 
Illustrated. Proceedings of the Zoolog. Society of London for the Year 
1889, Part I, S. 67—70. 

Lydekker, R., Notes on Siwalik and Narbada Chelonia. Lllustrated. Re- 
cords of the Geological Survey of India, Vol. XXII, 1889, Part I, 
S. 56—58. 

Sclater, Exhibition of, and Remarks upon, a Series of the Eggs and 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Uber die Entwicklung des Schulter- und Beckengiirtels. 
Von R. WIEDERSHEIM, 

Vergleichend -anatomische Studien, welche ich vergangenes Jahr 

an dem Dipnoör- und Ichthyodenbecken anstellte, ließen es mir als 

wünschenswert erscheinen, dieselben auf ontogenetischem Wege zu ver- 

tiefen und, wenn möglich, in ihren Resultaten zu befestigen. Dabei 
ging ich über den früher !) von mir eingehaltenen Rahmen allerdings 
weit hinaus und zog nicht nicht nur den Becken-, sondern auch den 

Schultergürtel in den Kreis meiner Untersuchungen. Daß auch die 
freie Extremität, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, berück- 

sichtigt werden mußte, liegt auf der Hand. 
Untersucht wurden die verschiedensten Entwicklungsstadien von 

Selachiern, Teleostiern, Salamandrinen, Tritonen, 

Axolotln, Anuren (Rana, Alytes), Lacertiliern, Chelo- 

niern und Crocodiliern?). | 
Ich stelle meine Resultate in Folgendem kurz zusammen. 

Selachier. 

(Scyllium canicula, Mustelus laevis, Pristiurus melanostomus, 
Torpedo ocellata.) 

I. Vordere Extremität. 

Die vordere Extremität, welche der hinteren in der Anlage stets 

voraus ist, entsteht als eine lappige Verbreiterung im vordersten Be- 

zirke einer längs der seitlichen Rumpfwand sich hinziehenden Haut- 

falte. An der betreffenden Stelle strecken sich die Epidermiszellen in 

die Länge und grenzen sich dadurch deutlich von der Umgebung ab. 
Im Innern jenes lappigen Auswuchses, welcher bei verschiedenen 

Gruppen der Selachier verschiedene Formverhältnisse zeigt *), liegt 

1) R. WIEDERSHEIM, Zur Urgeschichte des Beckens, Ber. d. Naturf. 
Gesellsch. zu Freiburg i, B., Bd. IV, 1888. 

2) Die Schnittserien fertigte ich mit dem June’schen Mikrotome an. 
3) Dies gilt auch für die Bauchflosse. 
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anfangs nur spärliches Mesoblastgewebe, welches vom benachbarten 
Cölom-Epithel aus seine Entstehung zu nehmen scheint; bald aber 

vermehrt es sich stark, tritt in enge Lagebeziehungen zu einer größeren 
Anzahl von Myotomen, und gleichzeitig wachsen Muskelmassen, Nerven 

und starke Gefäße ein. 
Vorknorpelgewebe erscheint zuerst in der freien Gliedmaße und 

wächst von hier aus gegen den Rumpf derart vor, daß es denselben, 
dicht unter der Epidermis fortwuchernd, zuerst dorsal und erst später 

ventral umgreift. Daraus folgt, daß die Anlage der Pars scapularis 
des Schultergürtels früher erfolgt als diejenige der Pars cora- 

coidea. Der ventrale Zusammenschluß beider Coracoidspangen be- 
zeichnet den letzten Akt in der Anlage des Schultergürtels. 

Denselben Weg verfolgt in seinem Auftreten auch der Hyalin- 

knorpel!). Da die Partes coracoideae in der ventralen Pericardial- 

wand (dicht am Epithel liegend) eingebettet sind, so erfährt das Herz, 
welches dorsalwärts durch das Visceralskelett geschützt ist, auch von 

unten her eine gesicherte Lage. 
Im Vorknorpel-, wie auch (vorübergehend) im Knorpel- 

stadium stellt die freie Extremität (Basipterygium) mit dem Schulter- 
gürtel eine einheitliche Masse dar”). Diese ist am Übergang der 

Pars coracoidea in die Pars scapularis von Nerven durchbohrt. 

Das Schultergelenk entsteht sekundär. 

Il. Hintere Extremität. 

Die hintere Extremität bildet sich als eine lappenartige Ver- 

-breiterung im hinteren Bezirke der früher schon erwähnten Hautfalte. 

Auch hier grenzen sich die Epidermiszellen (zweite Schicht) durch 

ihre hohe Gestalt deutlich von der Umgebung ab. Das im Innern 
auftretende Mesoblastgewebe wuchert (wahrscheinlich unter Beteili- 
gung des Cölomepithels) in der Richtung gegen den Rumpf zu und 

fließt von beiden Seiten ventral vom Cölom resp. der Cloakengegend 3) 
zu einem breiten Band zusammen (erste Entwicklungsstufe des Becken- 
gürtels). 

Von den Somiten wachsen später Muskelknospen, Nerven und Ge- 

1) Der erste Knorpel des Basipterygiums entsteht in dem vordersten 
Abschnitt des Hautlappens, welcher in der Rückwärts- (caudalen) Ver- 
längerung des Bodens der Kiemenhöhle liegt. 

2) Bei Torpedo ocell. vermochte ich die Einheit des Knorpel- 
gewebes in der Gegend des späteren Schultergelenkes nicht deutlich zu 
erkennen. 

3) Es liegt dabei kopf- und schwanzwärts von der Coake. 
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fäße ein. Die Zahl der Muskelknospen ist, entsprechend der kleineren 
Ausdehnung der hinteren Extremität, eine geringere als bei der vorderen. 

Während die Bauchflosse eben im Begriffe ist, in das Vorknorpel- 
stadium einzutreten, ist die Brustflosse zusamt dem Schultergürtel 
bereits in voller Verknorpelung begriffen. 

Auch bei der hinteren Gliedmaße setzt das Vorknorpel- und 

später das hyaline Knorpelgewebe zuerst an der freien Spitze ein und 

schreitet von hier aus proximalwärts fort. Ist der Zusammenfluß in 
der Mittellinie der ventralen Rumpfwand erreicht, so stellt das Becken 

eine einfache, vor der Cloake liegende hyaline, von Nervenlöchern 

durchbohrte Querspange dar, welche der Pars ischio-pubica der 

Dipnoér und Amphibien entspricht... Um diese Zeit ist der 
noch höchst primitive basale Knorpelstrahl der Bauch- 
flosse jederseits mit der dem Cölomepithel zum Teil 
dicht anliegenden Beckenspange zu einer einheitlichen 

Masse verschmolzen. Die Loslösung beider, d. h. die Bildung des 

Hüftgelenkes, beginnt erst in einer späteren Entwicklungsperiode, und 

dasselbe gilt für das Auftreten einer Pars iliaca pelvis. Letztere 
vermochte ich nur bei Pristiurus nachzuweisen, in den mir vorliegen- 
den Embryonalstadien der übrigen Selachier sah ich nichts derartiges. 

Dipnoi. 

Von diesen fehlte mir leider jedes entwicklungsgeschichtliche 
Material. In vergleichend-anatomischer Beziehung dagegen habe ich 
seit meiner letzten Publikation (l. c.) noch weitere, auch auf den 
Schultergürtel sich erstreckende Untersuchungen angestellt, ohne daß 

ich jedoch bezüglich der morphologischen Verhältnisse des letzteren zu 

einem klaren Verständnis gelangt bin. Darüber muß ich mir also 

weitere Mitteilungen vorbehalten. 

Was den Beckengürtel anbelangt, so kann ich meine früheren An- 

gaben einfach bestätigen. Stets liegt die Pars iliaca genau in einem 
Myocomma, und was die unpaare ventrale Beckenplatte anbelangt, so 
erachte ich sie der Pars ischio-pubica des Selachier- und 

Ichthyodenbeckens für homolog. Daß dieselbe sich paarig an- 

legt und erst sekundär von beiden Seiten her in der ventralen Mittel- 

linie zusammenfließt, erscheint mir auf Grund meiner an Selachiern 

und Amphibien gemachten Erfahrungen keinem Zweifel mehr unter- 

liegen zu können. 

Der von mir früher (l. c.) schon erwähnte, in der Mittellinie auf- 
tretende Spaltraum (Andeutung einer Symphyse) kann, wie ich nach- 
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träglich noch bemerken will, in mehrere hintereinander liegende Einzel- 
kammern zerfallen. 

Der kopfwärts sich erstreckende gertenartige Fortsatz des Dipnoér- 

beckens kann nur mit der schnabelartigen Verlängerung des Meno- 

branchus-, resp. des Proteusbeckens!) und nicht mit der 

Cartilago epipubis s. ypsiloides der übrigen Urodelen und 

der Dactylethra verglichen werden. 

Teleostier. 

(Thymallus vulgaris.) 

Hier standen mir nur wenige Entwicklungsstadien zu Gebot, und 
ich sehe mich genötigt, diese Lücken später zu ergänzen. 

I. Vordere Extremität. 

Die vordere Extremität?) fand ich bereits in knorpeligem Zustand, 

und zwar lag in der freien Flosse ein einziger großer Strahl, welcher 

kontinuierlich in den bereits hoch dorsalwärts sich 

erstreckenden, ebenfalls hyalinknorpeligen Schulter- 
gürtel überging. Beide Abschnitte bilden also zu einer gewissen 
Zeit eine einheitliche Masse, so daß auch hier, wie bei Selachiern, die 

Herausbildung eines Schultergelenks erst nachträglich erfolgen muß. 

Il. Hintere Extremität. 

Um diese Zeit ist die Hinterextremität (Bauchflosse) in der Ent- 
wicklung noch weit zurück. Sie tritt in Form zweier, ganz ähnlich 
wie bei Selachiern geformter Lappen am Übergang der lateralen in 
die ventrale Rumpfwand frei hervor und ist ganz wie dort zu einer 

gewissen Zeit von reichlichem großzelligem Mesoblastgewebe mit 
dichter Randschicht bedeckt. Während es nun aber bei Selachiern 
frühe schon zu einer Verknorpelung der zentralen Zone in ihrer 
ganzen Länge kommt, ist dies bei der Äsche nicht der Fall. 
Hier setzt vielmehr der Verknorpelungsprozeß an dem basalen, der 

Rumpfwand ansitzenden Stück der freien Flosse ein und erstreckt sich 
unter Bildung dreier kleiner Strahlen proximalwärts. In der ventralen 
Rumpfwand angelangt, fließen dieselben in einem späteren Stadium 
jederseits in eine schlanke Knorpelspange zusammen, welche unter 

Konvergenz mit ihrem Gegenstück allmählich sehr weit kopfwärts aus- 
wächst. Über die morphologische Bedeutung jener Spange wage ich 

1) Bei Proteus ist dieselbe noch in ihrer paarigen Anlage zu erkennen. 
2) Die vorderen freien Extremitäten liegen mit ihrer Fläche genau 

parallel zur Medianebene des Rumpfes. 
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vorderhand noch kein sicheres Urteil abzugeben und es mag geniigen, 
auf ihr sekundäres Auftreten den Knorpelstrahlen der freien 

Extremität gegenüber hingewiesen zu haben. 

Amphibien. 

1. Urodelen. 

Untersucht wurden die verschiedensten Entwicklungsstadien von 

Triton helveticus und alpestris, Siredon pisciformis 

und ältere Larven von Salamandra maculata. 
Nirgends konnte jene der Anlage der Extremitäten vorhergehende, 

von den Selachiern her bekannte kontinuierliche Hautfalte nachgewiesen 

werden, und dasselbe gilt, was ich gleich hier bemerken will, auch für 

dieAnuren. Hier wie dort handelt es sich vielmehr bei der ersten 

Anlage der vorderen wie der hinteren Extremität um eine auf einen 

verhältnismäßig kleinen Raum beschränkte Auftreibung der seitlichen 

Rumpfwand, über welcher die Epidermiszellen eine gestreckte Gestalt 
annehmen. 

Auf Grund dieser Thatsache kann man den Selachiern gegenüber 
von einer abgekürzten Entwicklung reden, und ein weiterer bemerkens- 

werter Unterschied liegt in dem Umstand, daß bei den Haifischen die 
Anlage der Gliedmaßen in viel massigerer Form und in einem un- 
gleich früheren Entwicklungsstadium, d. h. zu einer Zeit erfolgt, wo 

von der Differenzierung einer Muskulatur noch keine Rede ist. Bei 
den Urodelen dagegen sind die Myotome der dorsalen Rumpfhälfte 
bereits gut entwickelt und in ihrem histologischen Verhalten deutlich 
charakterisiert. 

I. Vordere Extremität. 

Wie bei Fischen, so ist auch hier die vordere Extremität der hinteren 

in der Entwicklung stets voraus. Ihre Anlage erfolgt dicht hinter 
dem Visceralapparat, aber nicht in gleicher Horizontalhöhe mit diesem, 

sondern viel tiefer ventralwärts. Ihr vorderster Abschnitt liegt noch 
zum Teil in dem ersten, die Hauptmasse aber im zweiten und dritten 
Spinalsegment *). 

Die betreffende indifferente Zellmasse, in welche sehr frühe starke 

Gefäße einwuchern, liegt lateralwärts von den Myotomen, ohne sich 

1) Unter erstem Spinalsegment verstehe ich den Zwischenraum zwischen- 
dem Ganglion vagi und dem ersten Spinalganglion, unter dem zweiten und 
dritten denjenigen zwischen dem ersten und zweiten, bezw. zwischen dem 
zweiten und dritten Spinalganglion. 
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jedoch von diesen scharf abzugrenzen, allein ein eigentliches Ein- 

sprossen von Muskelgewebe findet erst etwas später statt. 
In einer gewissen Ebene erfährt die gewaltig entwickelte Vorniere 

lateralwärts ihre Abgrenzung einzig und allein durch das zellige . 
Blastem der Gliedmaßenanlage, ein Verhalten, das sich in einem 

späteren Stadium seitens des knorpeligen Schultergürtels wiederholt. 

Man gewinnt dadurch geradezu den Eindruck, als würde die Vorniere 

den Seitenrumpfmuskel an der betreffenden Stelle durchbrechen. 

Vorknorpelgewebe tritt zuerst in der freien Extremität auf, nach- 

dem dieselbe zu einem zapfenartigen Organ ausgesproßt ist. Bald 
verdickt sich dasselbe an seinem Ende keulenförmig und nimmt die 
Richtung neben der seitlichen Rumpfwand nach hinten und dorsalwärts. 

Auch die Verknorpelung beginnt zuerst in der freien Extremität, 
gleich darauf tritt dieselbe aber auch in der Gegend der späteren 
Pfannengegend auf und schreitet von dort auf die Pars scapularis des 

Schultergürtels fort; der ventrale Abschnitt desselben, d. h. die Pars 

coracoidea und procoracoidea, wächst, die Pericardialwand ganz wie 

bei Selachiern umgreifend, erst nachher aus. In noch viel späterer 

Zeit entsteht in einer Inscriptio tendinea (ohne jegliche Beteiligung 

der Rippen) das Sternum. 
Nachdem die erste Anlage des knorpeligen, noch sehr wenig hya- 

line Substanz besitzenden Schultergürtels erfolgt ist, fließt derselbe in 

der Pfannengegend mit einem Teile des Humeruskopfes zu einer Masse 
zusammen, ein Vorgang, den ich seiner schwierigen Deutung wegen 
immer und immer wieder einer genauen Prüfung unterzog, aber stets 

mit demselben positiven Resultat. Wie ich später zeigen werde, handelt 

es sich auch bei der hinteren Extremität um ähnliche Verhältnisse, 

II. Hintere Extremität. 

Die Anlage der hinteren Extremitäten erfolgt erst zu einer Zeit, 
wo die Myotome beginnen, in die seitliche Cölomwand einzuwuchern. 
Es handelt sich um eine, die letztere im Bereich des 13. bis 15. 

Spinalsegmentes vorbauchende !) Zellmasse, welche anfangs ventral- 
wärts vom Cölom noch nicht zusammenschließt und von dem Cölom- 
epithel zuerst nicht zu trennen ist?). Bald jedoch ist ein förmlicher 

Gürtel gebildet; gleich darauf treten die Anlagen warzenförmig stark 

hervor und wachsen zu keulenförmigen Organen aus, welche wie die 
vorderen Gliedmaßen steil nach hinten und dorsalwärts gerichtet sind. 

1) Es kommen also zwei Körpersegmente in Betracht. 
2) Zuweilen zieht sich das Lumen der Bauchhöhle in die vorge- 

bauchte Zellmasse divertikelartig hinein, 
28 
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Auch der weitere Entwicklungsproceß gleicht sehr demjenigen der 

vorderen Extremität. Zuerst entsteht der knorpelige Femur und gleich 

darauf die erste Spur der Pars ischio-pubica des Beckens. 

Beide Abschnitte legen sich also getrennt an, wenn sie 
auch da und dort nur durch eine einzige Zellreihe des Vorknorpel- 

gewebes voneinander geschieden werden. Unmittelbar darauf kommt 

es dann auch hier zum teilweisen Zusammenfluß zwischen beiden. Bei 
den einheimischen Tritonen löst sich derselbe unter Herausbildung des 

Hüftgelenkes später wieder, während ich ihn bei 6 cm langen Exem- 
plaren von Spelerpes fuscus noch zum großen Teil persistieren 

sah. Worauf dies beruht, vermag ich vorderhand noch nicht anzugeben. 
Bei Tritonenlarven von 20 mm Länge haben sich die beider- 

seitigen Partes ischio-pubicae des Beckens schon fast bis zu unmittel- 
barer Berührung genähert. Die Symphyse wird immer enger und 

enger und verstreicht endlich zum Teil oder gänzlich. 

Es handelt sich dabei um zahlreiche individuelle Variationen, jedoch 

ist die Neigung zur Herausbildung einer unpaaren ventralen 
Beckenplatte stets eine sehr große '). Es repetiert sich somit hier 

ontogenetisch das Verhalten, wie ich es vom Selachier- und früher 

(l. c.) schon vom Dipnoér-, Ichthyoden- und zum Teil auch am Dero- 

tremenbecken geschildert habe. Während es aber bei diesen — und 
wie ich sehe, gehört unter den Salamandrinen auch Spelerpes 
fuscus hierher — ein für allemal bei der unpaaren ventralen Becken- 

platte bleibt, besitzt dieselbe bei Tritonen in der Medianlinie, wie 

es scheint, stets einen locus minoris resistentiae ?), wodurch es unter 
Änderung der mechanischen Bedingungen (terrestrisches Leben, Aus- 

schaltung des Ruderschwanzes als einziges Bewegungsorgan, Muskel- 

zug) an jener Stelle zur Herausbildung einer Symphysis ischio-pubica 

kommt. 
Erst verhältnismäßig spät entsteht die selbstän- 

dig sich anlegende Pars iliaca pelvis; dieselbe verbindet 

sich aber erst bei 23 mm langen Larven von Triton alpestris 
durch Bandmassen mit der Sacralrippe. Stets zeigt dieselbe in ihrem 

1) Im Bereich des in der ventralen Mittellinie ausspringenden Kammes 
des ausgewachsenen Tritonenbeckens vermisse ich ebenfalls die Symphysen- 
bildung; das Knorpelgewebe fliefst hier von beiden Seiten kontinuierlich 
zusammen. 

2) Die Zellen bleiben an dieser Stelle in der Regel etwas länglicher, 
in sagittaler Richtung gestreckt. Man könnte dieselben als Nahtzellen 
bezeichnen. Überall finden sich zahlreiche Mitosen, welche auf eine starke 
Proliferationszone schließen lassen. 
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dorsalen Abschnitt enge Beziehungen zum nächstliegenden Myocomma. 

An dieses ist sie enge angeheftet und entsteht wohl zum Teil aus 

einem Proliferationsproceß des Myocomma-Blastems. 
Ganz zuletzt entsteht die Cartilago epipubis, und zwar in 

direktem Zusammenhang mit dem allmählich auftretenden Symphysen- 

gewebe. Dieselbe stellt ein oralwärts gerichtetes, zapfenartiges und 

anfänglich noch gänzlich ungegabeltes Gebilde dar. 

Die vorstehende Schilderung bezieht sich auf Tritonen, und ich 
habe nur hinzuzufügen, daß Salamandra und Siredon piscif. . 

in der Bildungsgeschichte ihrer Gliedmaßen im wesentlichen damit 
übereinstimmen. Der einzige Unterschied besteht darin, daß bei ihnen, 

und zumal beim Axolotl, alle jene Entwicklungsprocesse ungleich später 

einsetzen, so daß z. B. ein junger Axolotl von 30 mm in seiner Ex- 

tremitätenanlage noch nicht viel weiter voran ist als eine 12 mm lange 

Tritonlarve. Es handelt sich hier um ein ganz ähnliches Verhalten, 
wie dies für Alytes den übrigen Anuren gegenüber gilt, nur daß bei 
der Geburtshelferkröte die Retardation noch eine ungleich größere zu 

sein pflegt!). Hier wie dort ist der Grund der Verlangsamung ofien- 

bar in dem breiten, ein ausgezeichnetes Lokomotionsorgan darstellenden 

Ruderschwanz zu suchen. 

2. Anuren. 

Untersucht wurden Alytes obstetricans, Rana tempo- 

raria undesculenta. Alle stimmen prinzipiell miteinander überein. 

I. Vordere Extremität. 

Die vordere Extremität entsteht schon bei 7 mm langen Frosch- 

larven in Form einer kompakten, warzenartig prominierenden Zell- 

anhäufung an der seitlichen Rumpfwand, und zwar ungleich weiter 

vorne als bei Urodelen, nämlich fast noch ganz im Bereich des Kopfes, 

ventral vom Ganglion N. vagi, zwischen ihm und dem vordersten Be- 
zirk der Vorniere. Jene warzenartige Prominenz liegt anfangs frei, 

wird aber bald von der Kiemenhaut derart überwachsen, daß sie von 

nun an in den hintersten, blindsackartigen Abschnitt des Branchial- 

raumes hereinragt. Eine weitere Folge davon ist die, daß der freien 

Gliedmaße zu ihrer weiteren Enfaltung keine andere Möglichkeit bleibt 

als mit ihrem freien Ende (ähnlich wie bei Selachiern) kopfwärts zu 

1) Es wechselt dies außerordentlich nach einzelnen Individuen. Zu- 
weilen stößt man auf Exemplare von 5 cm Länge, welche mit solchen von 
2,5 em auf gleicher Entwicklungsstufe stehen. Bei 7, ja bei 8 cm langen 
Alyteslarven ist das Becken ventral noch nicht oder nur zum kleinsten 
Teil (hinten) geschlossen. 

28* 
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wachsen. Dabei nimmt sie aber ihren Ursprung nicht allein von 
der hinteren Wand, sondern auch vom Boden des Kiemenraumes und 

zeigt an ihrer ventralen Fläche bald eine tiefe Furche. 

Schultergürtel- und Humerusanlage hängen im Vorknorpelstadium, 

wie ich dies auch bei allen untersuchten Urodelen sah, miteinander 

zusammen. Der Verknorpelungsprozeß beginnt am Hu- 
merus, darauf folgt die Pars ventralis und endlich die Pars dorsalis 

des Schultergürtels; alle drei Zonen sind anfänglich in der 
‚Pfannengegend durch Vorknorpelgewebe noch von ein- 
ander getrennt. Der Zusammenfluß zwischen der knorpeligen 
coracoidalen und scapularen Schultergürtelzone erfolgt erst sekundär, 
und wenn dies geschehen ist, so wuchert die scapulare Partie rasch 

dorsalwärts empor, während die ventralen Knorpelspangen noch lange 
nicht in der Mittellinie zusammenschließen (Parallele mit den Urodelen). 

Auch die Knorpel des Vorderarmes und gewisse Teile der Hand 
sind um diese Zeit bereits knorpelig (getrennt) angelegt. Alle ein- 

zelnen Teile des Armskeletts erscheinen ungemein eng in der noch 

kurzen Gliedmaßenknospe zusammengepackt. 

II. Hintere Extremität. 

Ihre Entwicklung stimmt mit derjenigen der Urodelen in allen 

Hauptpunkten überein, nur ist die von indifferentem Zellmaterial dicht 

erfüllte Knospe gleich bei ihrem ersten Hervortreten aus naheliegenden 

‘Gründen viel voluminöser. 

Jene Zellanhäufung in der Cölomwand erstreckt sich wie bei 
Urodelen über zwei Spinalsegmente (es handelt sich um das 10.—12. 

Spinalganglion) hinweg!) und schließt, ganz wie bei Molchen, erst. 
später unterhalb des Cöloms von beiden Seiten gürtelartig zusammen. 
Sehr frühe wuchert Muskelgewebe ein, welches sich von einem im dor- 

salen Bereich der Schwanzwurzel liegenden Myotom abzweigt. Von 
hier aus erstrecken sich zwei bandartig angeordnete Längszüge nach 
vorne (cloakenwärts) und abwärts (ventralwärts), verschmelzen mit 
dem indifierenten Zellmaterial der Becken- resp. Gliedmaßenanlage, 

werden nach vorne (kopfwärts) davon wieder frei und umschließen, 
weit nach vorne laufend und dem Peritonealepithel enge anliegend, 
die Körperhöhle, und zwar anfangs mehr von ihrer lateralen, später 

mehr von ihrer ventralen Seite. 

1) Bei einer 16 mm langen Alyteslarve fand ich die Anlage der 
hinteren Extremität nicht einmal über ein volles Spinalsegment (es handelte 
sich um den 10.—11. Spinalnerv) ausgedehnt. 
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Am klarsten liegen diese Verhältnisse bei Alytes-Larven, und 

ich hoffe später mitteilen zu können, welcher Muskel schließlich daraus 

hervorgeht. 
Die Verknorpelung beginnt auch hier in der freien 

Extremität, und während ihre drei Hauptabschnitte bereits in 
großer Ausdehnung knorpelig angelegt sind, setzt jener Prozeß in der 

Beckenregion erst spurweise, und zwar zunächst in der Pars iliaca 

ein. Darauf folgt, durch Vorknorpel von dieser getrennt, also in ge- 
sonderter Anlage, die Parsischio-pubica. Während aber letztere nur 
langsam heranwächst, entwickelt sich die Pars iliaca unter sehr früher 
Ausscheidung reichlicher hyaliner Zwischensubstanz rapid und wächst 
dorsalwärts zu einer langen, schlanken, ziemlich frühe verknöchernden 

Spange aus, welche während des ganzen Larvenlebens in ihrer vollen 
Ausdehnung genau in einem Myocomma liegt. 

Auch bei Anuren kann es zu einem teilweisen Zusammenfluß des 
Femurkopfes mit dem Becken kommen, doch ist dies ungleich seltener 
als bei Urodelen. 

Reptilien. 

Bei Reptilien kommt es nirgends mehr zu einem Zusammen- 

fluß des Humerus und Femur mit dem Schulter- resp. Beckengürtel. 
Gleichwohl aber ist die vorknorpelige Anlage für beide noch einheitlich. 

1. Lacerta agilis. 

Hier ragen die Gliedmaßenknospen der vorderen Extremität noch 

steiler nach hinten und dorsalwärts als bei Urodelen, diejenigen der 

hinteren Extremität dagegen liegen mit ihrem proximalen Stück mehr 

quer und hängen mit ihrer distalen Partie sogar ventralwärts herab. 

Der Verknorpelungsprozeß, welcher bei Lacerta viel früher be- 

ginnt als bei Cheloniern und Crocodiliern, geht regel- 
mäßig von der freien Extremität aus, Schulter- und 

Beckengürtel folgen mit diskreter Anlage erst später 
nach. Alles dies gilt auch für Chelonier und Crocodilier. 

Die Anlage des Schultergürtels erfolgt im Bereich von 4 Spinal- 

segmenten; im übrigen vermag ich bis jetzt über die betreffenden Ent- 

wicklungsvorgänge noch keine genaueren Angaben zu machen. 

Was das Becken, welches sich über 4—41/, Spinalsegmente 
hinweg erstreckt, anbelangt, so sind die drei einzelnen Teile beim Ver- 
knorpelungsprozeß anfangs in der späteren Pfannengegend durch ein 
zellreiches Blastem getrennt!). Der hyaline Zusammenfluß 

1) Das gleiche Gewebe trennt auch den Femurkopf vom Becken, 
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zu einem kontinuierlichen Dreistrahl erfolgt erst se- 

kundär. Der Canalis obturatorius wird bei der allerersten Anlage 
der Pars pubica bereits von Hyalinknorpel umgeben. Das Schambein 

liegt um diese Zeit noch ganz quer, d. h. dem Sitzbein noch viel 

näher, als dies später der Fall ist; zwischen beiden findet sich Vor- 

knorpelgewebe. 
Die Symphysis pubis kommt viel früher zustande als die Sym- 

physis ischii. 
2. Chelone midas. 

Die Anlage der vorderen Extremität, welche ich in ihren Einzel- 
heiten bis jetzt noch nicht näher kenne, erfolgt, soweit sie dem Rumpf 
ansitzt, im Bereich von zwei Spinalsegmenten; allein von dem 

Punkte an, wo die Extremität frei wird, erstreckt sich der Schulter- 

gürtelwulst unter allmählicher Verflachung noch ein Segment weiter 

caudalwärts. Auch hier ragen die vorderen Gliedmaßenknospen nach 

hinten und dorsalwärts, die hinteren verhalten sich ähnlich wie bei 

Lacerta. 

Was den Beckengürtel betrifft, so erstreckt sich seine An- 
lage über drei Spinalsegmente hinweg. Auch hier entstehen alle 

drei Beckenteile als getrennte Knorpel, welche im späteren 
Acetabulum zusammenstoßen;; die Pars iliaca ist anfangs noch sehr kurz. 

Wie bei Lacertiliern, so liegen auch bei Cheloniern 

Ischium und Pubis zuerst sehr nahe bei einander, und im vor- 

knorpeligen Stadium bilden sie sogar ein ganz ein- 

heitliches Blastem, welches in der Gegend des späteren Foramen 
obturatum nur durch den Nervus obturatorius eine Unterbrechung erfährt. 

3. Crocodilus biporcatus. 

Das über das Chelonierbecken Mitgeteilte gilt im wesentlichen 

auch für das Crocodilbecken. Auch hier, wo die Becken- 

anlage im Bereich von drei Interspinalsegmenten er- 
folgt, zieht das Pubis anfangs ganz horizontal und 
liegt dem Sitzbein nicht nur sehr enge an, sondern 
beide vereinigen sich auch, wie dies für Land- und 

Süßwasserschildkröten bekanntlich typisch ist, gegen 
die ventrale Mittellinie hin jederseits miteinander, 
so daß es wie bei letzteren (in embryonaler Zeit wenig- 

stens) in der Medianlinie zu einer Art von Symphysis 
ischio-pubica kommt‘). Erst später schlagen die Schambeine, 

1) Dabei ist das breite Sitzbein ungleich stärker beteiligt als das 
schlankere Schambein. 
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unter gleichzeitiger Herausbildung des ,,Foramen cordiforme“, die be- 
kannte steile Richtung nach vorne (oralwärts) ein. Ursprünglich ist 
von einem solchen Loch nichts zu bemerken, und wie bei Cheloniern 

ist es nur der N. obturatorius, welcher eine Unterbrechung des 

ganz einheitlichen Blastems bedingt. In einem späteren Stadium be- 

steht das ganze Becken in allen seinen drei Teilen aus homogenem 
Knorpelgewebe. 

Der ganze Verknorpelungsprozeß tritt beim Crocodil außerordent- 

lich spät auf; Ober-, Unterschenkel und Fuß sind bereits hyalin- 

knorpelig angelegt, während sich das Becken noch im Stadium des 

Vorknorpels befindet. Ähnliches gilt auch für die vordere Ex- 

tremität. Die Anlage der letzteren geschieht im Bereich von 3!/, 
bis 4 Spinalsegmenten. 

Allgemeine Schlüsse. 
1. Der Beckengürtel ist streng homolog dem Schultergürtel; beide 

besitzen dieselbe Anlage. 
2. Beide sind phyletisch und ontogenetisch jüngere Bildungen als 

die freie Gliedmaße. 

3. Die freie Gliedmaße ist als das treibende Prinzip zu be- 

trachten, unter dessen formativem Einfluß Spangenapparate, d. h. 

Fixationspunkte, in der Rumpfwand für die freie Extremität entstehen 
mußten. Jene Apparate sind der Schulter- und Beckengürtel. 

4. Bei den Selachiern, ja wahrscheinlich bei allen Fischen, prägt 
sich die ursprüngliche Zusammengehörigkeit jener Spangenapparate und 

der freien Gliedmaße ontogenetisch noch auf verhältnismäßig hoher 

histologischer Stufe (Knorpelstadium) aus. Von den Amphibien an 

ist diese Zusammengehörigkeit nur noch im Vorknorpelstadium zu er- 

kennen. Die knorpelige Anlage erfolgt hier für jeden Bezirk bereits 

getrennt, es kann aber bei Amphibien zu sekundärem (vorübergehendem 
oder bleibendem) Zusammenfluß der freien Extremität mit dem Schulter- 

und Beckengürtel kommen. 

5. Von den Amphibien an macht sich auch für die Einzelteile 

des Schulter- und Beckengürtels das Bestreben bemerklich, sich im 
Knorpelstadium getrennt anzulegen. Der Zusammenfluß erfolgt dann 
erst sekundär, so daß frühere Autoren hier mit Unrecht ein ur- 

sprünglich einheitliches, hyalines Knorpelblastem an- 
genommen haben. 

6. Am Beckengürtel stellt die Pars ischio -pubica, am 

Schultergürtel die Pars scapularis die phyletisch älteste Partie dar. 
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7. Kein Fisch und Dipnoér bringt es zu einer die Wirbelsäule er- 

reichenden Pars iliaca !). 

8. Die Pars iliaca erreicht die Wirbelsäule erst, wenn das be- 

treffende Wirbeltier sein schwimmendes Dasein ganz oder teilweise 

aufgiebt und sich seiner Hinterextremitäten nicht nur als schlagruder- 
artiger, für das Wasserleben berechneter Organe, sondern auch als 
Stützorgane zu bedienen beginnt. Von diesem Moment an muß die 

Rumpflast in der Beckengegend vor dem Einsinken bewahrt werden, muß 

durch die starken Strebepfeiler der Darmbeine, welche die Körperlast 

auf die freie hintere Extremität übertragen, eine Stütze erfahren. 

Eine ähnliche Stütze erfahren zum Teil schon die Brustflossen, 
womit der Fisch sich anzustemmen und von einer festen Unterlage 

eventuell kräftig zu erheben vermag. 

9. Der Zusammenfluß der Partes ischio-pubicae beider Seiten zu 

einer unpaaren Lamina ischio-pubica, wie er sich bei Dipnoérn, 
Ichthyoden und Derotremen zum Teil findet, wiederholt sich 
dann und wann bei den Salamandrinen während des Larven- 

lebens, d. h. zu einer Zeit, wo der Ruderschwanz für die Lokomotion 

noch den Ausschlag giebt. 

Die definitive Symphyse entsteht hier unter dem Einfluß von 
Zug- und Druckverhältnissen gegen das Ende des Larvenlebens hin, 

sozusagen auf Umwegen. 

10. Der alte Streit, ob die Fische und Amphibien nur eine Pars 

ischiadica oder auch eine Pars pubica besitzen, ist in letzterem Sinne 

zu entscheiden. Die Pars pubica ist also nicht eine erst 

bei Reptilien auftretende neue Erwerbung, sondern 
charakterisiert schon das Fisch- und Amphibien- 

becken. Der Beweis hierfür liegt erstens im Verhalten des Nervus 
obturatorius und zweitens in den Verhältnissen, wie sie dasem- 

bryonale Chelonier- und Crocodilierbecken aufweist. 
Hierin liegt der Schlüssel für das Verständnis des Urodelenbeckens, 
welches sozusagen von jenen Reptilien ontogenetisch repetiert wird. 

Die Ur-Reptilien müssen eine Beckenform besessen haben, bei 
welcher sich die Pars pubica aufs engste an das Ischium anschloß, 

ganz ähnlich, wie dies der von mir vor vielen Jahren schon beschriebene 
triassische Labyrinthodon Rütimeyeri, der aber nach ZITTEL 
ein Reptil und kein Amphibium ist, aufweist. Auch die Pelycosauria 
u. a. gehören hierher. 

1) Dies gilt auch für Ichthyosaurus. 
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. 11. Das Becken entsteht also nach dem Mitgeteilten nicht nur 

nicht aus einem oder mehreren Paaren von Bauchrippen, sondern der 
mit solchen von mir früher verglichene Beckenteil, die Pars iliaca, 

ist geradezu der phyletisch am spätesten erworbene Abschnitt. 

In dieser Frage war, wie ich mich überzeugt habe, einzig und 
allein von der Entwicklungsgeschichte die Lösung zu erwarten. 

Freiburg i. B., 27._ Juni 1889. 

Nachdruck verboten. 

The epitrichial Layer of the human Epidermis. 

By John T. Bowen, M. D., Boston, U. S. A. 

From the histological Laboratory of the Harvard Medical School. 

With 5 figures. 

(Schluß.) 

In embryos of from 2 to 3 months, I find the appearances shown 
in fig. 1. Here is an outer layer of polygonal cells, larger than those 

beneath, granular in appearance and with a large nucleus. The aver- 
age diameter of these cells is 0,02 mm and that of their nuclei 0,008 mm. 

The cells immediately below have an average diameter of 0,015 mm, 

Fig. 1. Skin from occiput. Embryo of 21/, months. e outer layer of domed or 
epitrichial cells. r.M cells of the rete Malpighii. 

that of their nuclei being 0,004 mm. The outer cells are peculiar in 
their shape, many of them having a puffed out, rounded, or domed 

appearance. Whether these polygonal and domed cells are the original 

single layer of the ectoderm, or are its earliest derivatives, I am 
unable to state. KÖLLIKER’s description of the epidermal development 

is as follows: „Die Oberhaut des Menschen besteht im ersten und im 
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Anfange des zweiten Monats aus einer einfachen Lage sehr zierlicher, 
zart konturierter, polygonaler Zellen von 27—45 w Durchmesser mit 

runden Kernen von 9—13 « und Kernkörperchen. Unter derselben 
zeigen sich in einfacher zusammenhängender Schicht kleinere Zellen 
von 6,8—9,0 « mit runden Kernen von 3,4—4,5 u als erste Andeutung 
der Schleimschicht.‘“ Farther on he states that this outer layer in 
embryos of 6—7 weeks, seems to be in process of degeneration, while 
below there appears a new and similar layer with smaller nuclei. 
From my own observations I consider that the outer layer of poly- 

gonal cells seen in the two-cells period, remains, and is transformed 

into the layer of polygonal and domed cells seen in fig. 1. 

In embryos between 3 and 4 months old, we often find the outer 
layer composed of 2 or 3 rows of cells. This is especially true of 

the palms and soles, as shown”in fig. 2, which represents the skin 

Fig. 2. Skin from palm, embryo of 3rd month. e outer layer of bladder or epitrichial 
cells. r.M rete Malpighii. 

from the palm in an embryo of between 3 and 4 months. There are 
two rows of outer, granular cells which are very sensitive to the action 

of coloring agents. These cells are irregular and polygonal shaped, 
and in many cases there is still to be seen a large, deeply-stained 

nucleus. The outer of these cells have a puffed out, bladder like 

appearance, and the periphery is glistening and sharply defined. In 
many instances the center of the cell seems to be empty, nothing re- 

maining but the thickened, glistening walls. These cells I shall call 
bladder cells, as they have been referred to by ZANDER as Blasen- 
zellen. It is apparent that they are produced by a metamorphosis 

of the outer polygonal cells, as a direct transition may be traced from 

the polygonal slightly rounded forms of the 8 weeks old foetus, to the 

domed and bladder-like cells best seen in the 3" month, These bladder 
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cells vary greatly in size, the largest having a diameter of over 
0,020 mm. Below these cells and sharply bounded from them, are 

to be seen the mucous layers, the layer immediately beneath the 
bladder cells composed of cells with a diameter of 0,008—0,010 mm, 

with nuclei 0,004 mm in diameter. Sections stained with picrocarmine, 

showed the nucleus of these outer cells colored red, and the outer 

thickened margin a faint yellow from the picric acid. Bits of skin 
from different embryos of this age were taken from the following parts: 

forehead, nostril, upper lip, shoulder, chest, back, abdomen, upper and 

lower arm, palms and soles, umbilical cord, penis, buttocks, legs, nails 

and feet. In all of these parts are to be found these peculiar outer 

cells. In some places I could find them only in small and large clumps, 

but the more carefully the sections were handled, the more of these 

clumps were to be seen, giving one the impression of an external layer 

of partially degenerated cells, some of which had already fallen off, 

others being lost in the process of imbedding and manipulation. 
In embryos older than 4 months, the outer layer on most portions 

of the body is seen only in places, small clumps and occasional bladder 

cells being found. The latest period at which I have been able to 
trace these cells over the entire body, was in an embryo of about 
6 months. In embryos of 7 months, this layer has disappeared, except 

in certain places that will be spoken of later. 
The most perfect specimens of the bladder cells are to be 

found in the epidermal covering of the umbilical cord. The epider- 

mal development here is, as has been pointed out by Dr. Minor’), 

somewhat later than upon the general surface of the body. Em- 
bryos of about 2 months show an ectoderm composed of a single 

layer of cells, and at 3 months two layers are to be seen, of which 

the upper is composed of cells already presenting the rounded, 

domed, appearance of the bladder cells. In embryos between 3 and 

4 months of age, there is a complete external layer of bladder cells. 
In embryos of 5 and 6 months, however, only occasional clusters can 

be seen, and at 7 months they have disappeared entirely, so far as 
I have been able to determine. 

Pieces of epidermis, stripped where it was possible from the 
corium, stained and examined with the outer surface uppermost, 

showed that the bladder form was due to a swelling up of the central 
portion of the cell. In well preserved specimens a continuous layer 
of these large polygonal and bladder cells could be seen, and beneath 

1) Journal of Morphology, Boston, Vol. II, Nr. 3, April 1889, p. 381. 



44d 

them the smaller celis of the rete Malpighii. In the later periods 
many of the bladder cells are shrunken and contracted, when the cell 
boundaries are often lost. 

These outer epidermal cells, at first a single layer of large 

polygonal cells, afterward increasing in numbers and assuming bladder, 

domed, and irregular shapes; characterized by their large nuclei, 

granular appearance and strong reaction to staining agents, I propose 

to call the epitrichial layer. Undoubtedly WELCKER meant these cells 
when he described a human epitrichial layer. He described in an 

embryo of 8 weeks an outer layer of large, polygonal cells 0,020 mm 

—0,035 mm long; 0,015—0,025 mm broad and under them the cells 

of the future epidermis only 0,007—0,010 mm in size. Further in an 

embryo of 4 months, the outer epidermal cells 0,020—0,036 in length, 

0,020—0,028 in midth. At 8 months the epitrichial layer had dis- 

appeared. 

It seems that there are good and sufficient reasons for cons‘dering 

these cells as forming a separate layer of the epidermis. 1. They 

are larger than the cells below, contain a larger nucleus, are more 
deeply stained, and present a granular appearance. 2. They are 

sharply bounded from the cells below, none of which ever attain the 
large size of the upper layer. 3. They assume peculiar, swollen, 

bladder forms, which give the appearance of a degeneration of this 

layer. The cells of the mucous layer never assume these appearances. 

4. They are concerned in the formation of the stratum corneum, 
only, as will be explained below, on certain parts of the body. On 
most portions the horny layer is produced solely from the mucous 

layer and the epitrichial layer is not concerned in its production. By 
the time the stratum corneum of most parts of the body has appeared, 

the bladder cells have either disappeared entirely, or, as I have occa- 

sionally seen, remain at wide intervals clinging to the surface scales. 
These cells moreover correspond in general with the cells forming the 

epitrichium, or membrane covering the hair, found in certain animals, 

which are, like these cells, large elements with a large nucleus, when 

contrasted with the smaller cells lying below. (WELCKER, loc. cit. 

Tafel II, Fig. 2 a, b.) 

The similarity of these cells to those forming the e pitrichial 

layer of certain animals was seen, in the case of the chick, by spe- 
cimens kindly lent me by Dr. Jerrrres. A number of specimens from 
the toe of the chick showed an upper layer of large, granular, polygo- 
nal cells, below which was a horny layer consisting of continuous scales. 

Surface views from the same part showed the outer layer of large 
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cells covering the smaller cells below, and gave pictures not unlike 
those represented by Dr. Minor in the human embryo (vid. sup.). 

I have, besides, studied the epitrichium of the pig’s embryo for 
purposes of comparison. An embryo 8 cm in length exhibited an 

outer layer of large cells, somewhat flattened, with oval nuclei, and 
deeply stained, while below were two layers of the rete much smaller 

and less prominent. In an embryo 9 cm in length was found this 

same layer better developed. The appearances were strikingly like 

those seen in fig. 1. The margins of the cells were thickened and 

highly refractive, and the peculiar domed appearance was also seen 

in these upper cells. In an embryo 18 cm long, an epitrichium was 

found on the hoof, well developed. The specimens at this age at my 
disposal were not, however, sufficiently perfect to justify me in drawing 

any deductions from them. I hope to be able, from future work, to 
demonstrate more completely still the homology of this layer in man, 

with the epitrichium of animals. 

A further proof of the significance of these outer cells is to be 
found in the epidermal structures covering and surrounding the foetal 

nail. Unna’s eponychium (meaning by this a partially horny tissue 
under which the foetal nail develops, and homologous with the epi- 

trichium covering the hoof in animals) is a part of our epitrichial 
layer, and continuous with the bladder cells, which are so numerous 

upon the palmar and plantar surfaces. While engaged in these studies 

my attention was attracted by Zanper’s article on the development 
of the nail‘), in which he describes in embryos of 13 weeks and over, 

peculiar cell elements on the surface of the epidermis of the fingers 
and toes. The cells he describes as having a firm, bright, glistening 

margin, and possessed at first of a large circular or oval nucleus. 

Besides these, more or less irregular forms, vesicular and bladder cells 

are to be seen, and this bladder form ZANDER ascribes to a swelling 

up of the cell in the liquor amnii. He thinks that these cells have 

pushed their way up from the lower epidermal layers to the surface, 

and have there died. Last year KÖLLIKER in his latest paper on the 

nail?) refers to these bladder cells mentioned by ZANDER, and gives 

us for the first time the following interesting account of their appear- 

ance and distribution. „Die Oberhaut junger Embryonen zeigt an- 
fänglich noch keine Schüppchen, sondern besteht einfach aus rund- 

1) Archiv f. Anat. und Physiol. Anat. Abt., 1886, S. 273. 
2) Die Entwickelung des menschlichen Nagels. Zeitschrift f. wissen- 

schaftl. Zoologie, Bd. XLVII, 1. Heft, 1888, 
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lichen Zellen in der Tiefe und rundlich-polygonalen Elementen an der 
Oberfläche. Die letzteren stellen zuerst eine einzige Schicht dar, 

nehmen aber nach und nach an Mächtigkeit zu und werden zwei- und 

dreischichtig, so daß dann die Oberhaut als Ganzes dem Rete Mal- 

pighii des Erwachsenen gleichsteht. Am Nagelsaume nun und in 
seiner Nähe wuchern diese polygoualen Zellen in ganz auffalliger Weise 
und stellen einen mächtigen Epidermiswulst mit sieben, acht und mehr 

Zellenlagen dar, der um so sonderbarer erscheint, als seine oberfläch- 

lichen Elemente alle wie aufgequollen teils einfache kugelige Blasen, 

teils höckerige, wie mit Ausbuchtungen versehene Gebilde darstellen. 

Ähnliche „Blasenzellen“, wie ich sie heißen will, finden sich übrigens 
auf der Gesamtoberfläche des Körpers junger Embryonen vereinzelt 

oder in kleinen Häufchen, und ist besonders die 14. bis 20. Woche als 

die Zeit zu bezeichnen, in welcher dieselben angetroffen werden. An 

Fingern und Zehen sind dieselben, abgesehen vom Nagelsaume, beson- 

ders da vorhanden, wo die Epidermis dicker ist, mithin vor allem an 

den Beugeseiten. 

Alle diese blasigen Elemente, deren Größe bis zu 22 u beträgt, 

und die in der Regel einen durch Farbstoffe darstellbaren Kern be- 

sitzen, halte ich, wie ZANDER, für mehr oder weniger abgestorbene, 

durch das Fruchtwasser aufgequollene Oberhautzellen, leite dieselben 
jedoch nicht direkt von den tiefen Epidermiselementen her, wie dieser 

Forscher, sondern betrachte sie als durch Umwandlung der oberfläch- 

lichsten rundlich-polygonalen Zellen derselben entstanden. Sowie die 

Bildung einer Lage von Schüppchen an der Oberfläche der Oberhaut 

beginnt, verschwinden die Blasenzellen nach und nach, und im sechsten 

Monate, sobald als die Schweißdrüsen der Finger- und Zehenbeeren 

gut angelegt sind, fehlen sie selbst im Nagelsaume und werden durch 
Schüppchen ersetzt.“ 

These „Blasenzellen“ first noticed by ZANDER and rightly inter- 

preted by KOLLIKER as produced by a metamorphosis of the outer 

polygonal cells of the earlier period, are the cells of the epitrichial 
layer which I have called bladder cells. KOLLIKER’s description more- 
over, accords in most respects with what I have said of the epi- 

trichial layer, with the exception that he has never described it as 

a distinct layer. He refers, however, again and again to the horny 
layer covering the nail as the eponychium (thereby following Unna 

who was the first to point out that this was homologous with the 
epitrichium of animals) and in describing the epidermal covering of 
the nail in embryos of the fourth month, he expressly says that the 

eponychium is connected with the cells of the edge of the nail („ver- 
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dickt sich nach und nach zu den Elementen des Nagelsaumes“) which 

cells he had previously described as heaped up „Blasenzellen“. 

Figure 3 represents a section of the end of the ring finger 

of an embryo between 3 and 4 months of age, stained by the acid 

Fig. 3. Third fin- 

ger of an embryo of 

the 3rd month. e out- 

er or epitrichial cells, 

greatly multiplied at 

the nail edge (ne) and 

forming the epony- 

ebium (eo) above the 

nail formation (n). 

Acid fuchsine prepa- 

ration. 

fuchsine method. A continuous outer layer of granular and bladder 

cells is distinctly seen covering the entire finger, at the edge of 

the nail these bladder cells being heaped up in several layers. 

At n is seen the first appearance of the nail, stained a deep red 

by the acid fuchsine, and above it the eponychium of Unna, 

which is made up of bladder cells several rows deep, with greatly 

thickened margins. These epitrichial cells, moreover, both those 

above the nail and on the free surface, are stained .a dull red from 

the coloring matter, while the cells of the rete below are barely 

visible. With a high power this specimen shows plainly the deeply 

stained granules lying in peculiar cells in the upper part of the rete, 

¢ 2 
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Fig. 4. Fourth toe of an embryo of the fourth month. e outer or epitrichial cells, 

forming the nail edge (ne) and the eponychium (eo). 7 nail formation, Acid fuchsine 
preparation, ? 
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and below the eponychium — my observations in this respect !according 
perfectly with the descriptions of KÖLLIKER as opposed to ZANDER. 

Figure 4 represents the nail of the toe in embryos of between 
4 and 5 months. Here the bladder and irregular cells covering the 

nail formation have undergone a partial keratosis, and those situated 
near the fold of the nail are loose and scaly in appearance. At the 

edge of the nail these cells are heaped up in still greater numbers, 
and are continuous with the scales of the plantar surface, which are 

also derived from these elements. 

Figure 5 represents a section of a toe during the 5” month. 
Here the nail is freed from its epitrichial (or eponychial) covering over 
its greater part. At eo are to be seen the remains of the eponychium 
over the nail fold, which are united with the horny layer of the back 
of the toe. 
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Fig. 5. Great toe of an embryo of the 5th month. eo eponychium. ne nail edge. 
i stratum lucidum. n nail. Acid fuchsine preparation. 

The appearances at the edge of the nail have not, it seems to 
me, received a correct interpretation. At me is seen the epitrichial 

layer of the edge of the nail which has become the stratum corneum, 
by a metamorphosis of the bladder cells, as a comparison of the three 
figures will show. KÖLLIKER says of this period: „Das distale Ende 

des Nagelfeldes trug ein Stratum corneum aus einigen Zellenlagen, die 

am Nagelsaume zu einem dicken Wulste sich entwickelten, der nun 

ganz und gar aus Schüppchen bestand und keine Spur der Blasenzellen 
der früheren Zeiten zeigte“ Examination of numerous specimens of 

toes and fingers has convinced me that this horny projection remaining 
at the edge of the nail is produced by a keratosis of the bladder cells, ° 
and represents a persistance of the epitrichial layer at this point, and 

not as KOLLIKER implies, a heaping up of scales derived from the 



mucous layer. In acid fuchsine preparations, as shown in fig. 5, a 
bright red line is to be seen between this horny tissue and the rete, 
and this, as well as the cornified epitrichial layer, may be traced from 
the nail edge around the toe and over the sole. On the back of the 
toe per. con. this thick loose horny tissue is not found, the upper 

layer of stratum corneum being formed of a few thin, elongated scales. 

This cornified epitrichial layer of the edge of the nail, extending also 
to the palmar and plantar surfaces, bears a striking resemblance to 

the typus A of the stratum corneum of Zanper. This writer, as is 
well known, has lately described two types of horny cells‘), one 
(typus A) found only on the palms and soles and inner surfaces of 

the fingers and toes, consisting of cells characterized by a highly re- 

fractive, homogeneous appearing edge. In the center a clear, round 

or oval spot, looking like a hole in the tissue, which ZANDER considers 

to be the empty nuclear space, can usually be seen. Between the 

edges and the central cavity, there is a fine network. Everywhere 
else on the body the stratum corneum belongs to his typus B, being 
arranged in lamellae and made up of fully horny flat cells. Moreover 
ZANDER regards the stratum corneum as present only in places where 
his typus A is found, i. e. palms and soles chiefly. As it is here that 

the epitrichial layer is best developed and most persistent, it seems 

to me possible that ZANDER’s typus A is a reversion to the type of the 

embryonic outer or epitrichial cells, which undergo a partial keratosis, 

just as ZANDER has assumed for his typus A. If this were the case, 

the homogeneous stratum lucidum, which it is so difficult to account 
for, would correspond to the outer horny layer of other parts of the 
body, and the less cornified cells above it to the looser tissue of the 
epitrichial layer as seen at the edge of the nail. Section stained with 

acid fuchsine as represented in fig. 5 show the horny layer of the 
edge of the nail (which I have, I hope, proved is produced by a 

keratosis of the outer or epitrichial layer), to be made up of cells 
corresponding with the typus A of ZANDER, inasmuch as they contain 

an empty space in the center and broad thickened walls, while between 

the walls and central spaces, suggestions of the network of ZANDER 

may be seen with the immersion system. This type of horny tissue 
may also be followed from the nail edge over the palmar and plantar 

surfaces, and comparison of numerous specimens has convinced me that 
here, too, it is produced by a keratosis of the outer embryonic layer, 

1) Untersuchungen über den Verhornungsprozefs, His und Brauny’s 

Archiv, 1888, 1. Heft. 
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as transition forms from polygonal and bladder cells to this loose, 

cellular type of the stratum corneum are apparent. In fig. 5 the 

stratum lucidum is shown, stained a deep red by the acid fuchsine, 

and may be traced as a direct continuance of the nail (») tending to 

show that nail and stratum lucidum are produced at the same relative 

point of the epidermal development, both being covered by an epi- 

trichial layer, which in the case of the nail is lost in the later months 

of foetal life (although there are remäins to be seen after birth); while 

the epitrichial layer covering the stratum lucidum persists, and forms 

the typus A of ZANDER. 
I am well aware that many objections may be raised to this 

theory. It is so strikingly suggested by acid fuchsine preparations 
of the foetal nail, that I have ventured to allude to it, and further 
investigations, in which I am now engaged, will, I hope, decide its 

truth or falsity. 
As a brief summary of these results, I feel justified in affirming: 

1. That the outermost epidermal cells of young embryos form a 

distinct, histological layer. 
2. That this layer disappears by the 6™ month over most portions 

of the body. 
3. That in certain places, as in the region of the nail, this layer 

undergoes a keratosis, and forms a part of the stratum corneum. 

4. That there are good reasons for regarding this layer as homo- 

logous with the epitrichium of animals. 
5. That the nail is a modified portion of the stratum lucidum, 

and becomes exposed by the loss of the epitrichial layer. Whether 

the cells overlying the stratum lucidum in all parts are homologous 

with the epitrichium, must be decided by further investigations. 

Anatomische Gesellschaft. 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Anomalie der Art. renalis bei Verlagerung der Niere. 

Von Dr. Etster. 

Aus dem anatomischen Institut zu Halle a. S. 

Mit einer Abbildung. 

Die nachstehend geschilderte Arterienanomalie im Gefolge einer 
‘Verlagerung der zugehörigen Niere ist jedenfalls trotz der großen 
‘Variabilität der Nierengefäße zu den selteneren Erscheinungen zu 
zählen. Es ist mir wenigstens aus der Litteratur nichts derartiges 
bekannt geworden. 

Das im vergangenen Winter im Präpariersaale verarbeitete Prä- 
parat stammt von einer männlichen, mit Wachs injizierten und in 
Spiritus konservierten Unterhalfte. Nach der Entfernung der Bauch- 

-eingeweide fiel zunächst die ungleiche Stellung der beiden Nieren ins 
Auge. Während die rechte Niere normal vor der 11. und 12. Rippe lag, 

‚erschien die linke ins große Becken hinabgesunken, so daß ihr proxi- 

males Ende gerade noch den Unterrand der letzten Rippe erreichte. 
Die Form war die eines leicht abgeplatteten Zylinders mit abgerundeten 

Enden. Der Hilus lag lang ausgezogen nach vorn gewandt. Die 

rechte Nebenniere zeigte nichts besonderes, die linke saß jedoch nicht 
der Niere wie gewöhnlich auf, sondern fand sich isoliert vor dem 
letzten Interkostalraum und der letzten Rippe. 

Der nächstgelegene Gedanke, es könnte sich vielleicht hier um 

eine Wanderniere handeln, erwies sich als unhaltbar nach Aufdeckung 
der zuführenden Arterien. 

Die Aorta war nach ihrem Durchtritt durch das Zwerchfell nach 

rechts verschoben, biegt dann aber wieder nach links herüber. Die 
A. iliaca dextra ist infolgedessen länger als die linke und verläuft 

stark gekrümmt über den Rand des Iliopsoas. Gegenüber der regulär 
entspringenden A. renalis dextra kommt eine etwas längere A. renal. 

sinistra superior aus der Aorta, die nach Abgabe einer A. supra- 

renalis inferior sich in das proximale Ende des Hilus der linken Niere 

senkt. Ihr Verlauf ist gemäß dem Tiefstand der Niere distal ge- 
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richtet. Eine A. renalis media geht seitlich von der Aorta im 
der Mitte zwischen A. spermatica sinistra und A. mesenterica inferior 

ab in die Mitte des Hilus mit distalwärts konkaver Krümmung. Eine 
A. renalis inferior entspringt vorn von der Teilung der Aorta 

und gelangt teils in das distale Ende des Hilus, teils direkt in die 
Substanz der dorsalen Nierenhälfte. 

Figurenerklärung. 
ci Lage der Crista ilium im Präparat, u Ureter, co a. coronaria ventric. sin, ph a. 

phrenica sinistra, s a. spermatica interna sin, 

Besonders interessant ist die Lage des Nierenbeckens zu den 

Arterien. Rechts finden wir das gewöhnliche Verhalten, links aber 
liegt das Nierenbecken ventral zu sämtlichen Arterien als einfacher 

Sack. Vor ihm befindet sich nur die A. spermatica sinistra, die stark 
geschlängelt auf dem Vorderrand des Hilus abwärts läuft, nachdem 

sie zwischen A. renalis sup. und media das Nierenbecken überschritten. 
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Die Schlängelung weist jedenfalls auf eine gewisse Beweglichkeit der 
Niere hin. 

Sonst ist vielleicht an dem Präparat noch der Ursprung der A. 

phrenica sinistra aus der A. coronaria ventriculi sinistra zu erwähnen. 

Die A. sacralis media, die öfter zusammen mit einer tief herabgerückten 
renalis entspringt, kommt hier isoliert und dorsal zur untersten A. 

renalis von der Aortenteilung. 

Die Venen verhielten sich wie die Arterien. — Der linke Ureter 

ist am Rand des kleinen Beckens stärker ventral gerückt gegenüber 

dem normal verlaufenden rechten. 

Nachdruck verboten. 

Über das Epithel der Tonsillen. 

Von Tu. Zawarykın in St. Petersburg. 

Mit 2 Abbildungen. 

Seit Pa. Stöur das Wandern der Leukocyten durch das ge- 

schichtete Pflasterepithel entdeckt hat, ist die Erscheinung oft Gegen- 
stand der Untersuchung gewesen. Es existieren aber im Epithel 

Verhältnisse, welche meines Wissens die Aufmerksamkeit der Forscher 
noch nicht auf sich gelenkt haben. Ich habe nämlich im Epithel der 
Tonsillen vom Hunde besondere Räume bemerkt, welche als physiologi- 

sches Attribut des Tonsillenepithels betrachtet werden müssen. 

Wenn man durch eine (z. B. in Fremmine’s Mischung fixierte) 

Hundetonsille einen Schnitt macht, welcher etwa mit Safranin gefärbt 

wird, so sieht man bekanntlich, daß das Epithel, welches auf dem 

unterliegenden, einen adenoiden Charakter tragenden Bindegewebe liegt, 

in verschiedenen Bezirken ein verschiedenes Aussehen hat, je nach 

der Art und Weise der Leukocytenverteilung. Einmal sind die Leuko- 

cyten in den Epithelschichten diffus zerstreut, so daß man das Epithel 

in seiner ganzen Dicke durchsehen und alle seine Schichten bestimmen. 

kann. In diesen Fällen liegen die eingewanderten Leukocyten ent- 

weder einzeln oder — was öfter geschieht — gruppenweise, je zu 2, 
3, 4 und viel mehr in einer Gruppe. Ein andermal werden die Epithel- 

schichten von den eingewanderten Leukocyten viel mehr rarefiziert. 

Die Leukocyten sammeln sich in größeren Massen, welche von ein- 
ander durch die sehr feinen, aber genau bestimmbaren Epithelreste 

getrennt werden. Uber d Existenz dieser Epithelreste kann man 

sich am leichtesten durch ie Gegenwart der innersten ausgezogenen 
30 
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-oder zylindrischen Epithelzellen, welche dicht an der gut sichtbaren 

Grenze zwischen adenoider Substanz und Epithel gelegen sind, über- 
zeugen. In anderen Fällen geht die Zerstörung des Epithels so vor 

sich, dass von den Cylinderzellen und den darauf folgenden rundzelligen 
Schichten nichts mehr übrig bleibt und bloß 3, 4, 5 äussere platt- 
zellige Epithelschichten vorhanden sind. Gerade an diesen verdünnten 

Epithelschichten sieht man, wenn nur der Schnitt ziemlich genau senk- 
recht zur Tonsillenoberfläche geführt ist, im Epithel besonders ge- 
formte Räume, welche, von den Epithelzellen begrenzt, Leukocyten in 

sich enthalten. 

Diese Räume sind im allgemeinen einer Flasche oder einem Kolben 
ähnlich und haben überhaupt zwei Teile: einen Hals und einen er- 
weiterten Teil von kugeliger oder ellipsoidischer Form. 

Der Hals dieser kolbenförmigen Räume kann sehr kurz oder ziem- 
lich lang sein. Auch seine Breite ist bedeutenden Schwankungen 

unterworfen. Viele von diesen Gebilden besitzen einen so engen 

Hals, daß derselbe nicht einmal einer Hälfte des Durchmessers eines 

Leukocytenkernes gleicht. Ein andermal erreicht dieselbe eine so an- 

sehnliche Breite, daß darin ein paar Leukocytenkerne Platz finden 
mögen. 

Was die Grenze der Hälse betrifft, so sind dieselben geradlinig 

Die angrenzenden Epithelzellen werden dementsprechend ausgeschnitten» 

indem dieselben ihre natürliche, der freien Oberfläche parallele Lage 

streng beizubehalten scheinen. Es kommen aber auch Fälle vor, 

wo die Halsgrenze, anstatt gradlinig zu sein, aus kleinen Ausbuchtungen 

besteht, als ob dieselben von kugelförmigen Körpern (Leukocyten) 
ausgenagt würden. 

Man kann nicht selten die Mündungen der Hälse auch von der 

Fläche aus zur Ansicht bekommen, wenn man eine entsprechende Stelle 

aufsucht, wo eine Partie des Epithels parallel seiner Oberfläche ge- 

schnitten ist. 

Bei den kurzen Hälsen und einer dünnen Epithelschichte wird der 
erweiterte Teil unter dem letzten liegen, indem seine Grenze von den 

Resten des rarefizierten Epithels gebildet wird. Bei dem dickeren 
Epithel wird der erweiterte Teil im Epithel selbst seinen Platz finden. 

Es giebt aber auch nicht selten Fälle, wo die Epithelschichte ziemlich 

dick geblieben ist und der erweiterte Teil doch aus dem Bereiche der- 

selben hinausgeht; in diesen Fallen wird der Hals viel länger, wobei 

er ebenfalls dünn bleiben kann. 

Die beigegebenen Figuren stellen senkrechte Schnitte durch das mit 

Leukocyten infiltrierte Hundetonsillenepithel vor, wo nur die äußersten 



Epihelschichten wohlerhalten sind; der grösste Teil des Epithels ist 
durch eingewanderte Leukocyten zerstört, so daß nur ganz unbedeutende 
Reste davon geblieben sind. Die Bilder sind aus verschiedenen Prä- 

paraten schematisch zusammengestellt. Bei a (Fig. 1) sieht man einen 

kurzhalsigen, bei b einen langhalsigen, bei c einen breithalsigen, kolben- 

formigen Raum. Bei d (Fig. 2) ist ein lang ausgezogener, breiterer 

Hals dargestellt. 

Der Durchmesser des erweiterten Teiles kann auch sehr verschieden 
sein. In den Fällen, wo die Breite des erweiterten Teiles unbedeutend 

ist, werden die kolbenförmigen Räume in dem Epithel einfach einge- 
schnitten, wobei die Epithelschichten nicht rarefiziert sind und die an- 
grenzenden Epithelzellen ihre natürliche Lage beibehalten. Wo aber 

die Dimensionen der Räume grösser werden und also das Rarefizieren 
der angrenzenden Epithelschichten stattfindet, dort scheint auch eine 
Umordnung der anliegenden Epithelzellen vor sich zu gehen, so näm- 
lich, daß dieselben aus ihrer horizontalen Lage in eine vertikale über- 

gehen, wobei ihre Plattenform in eine gebogene umgewandelt wird. 

Von diesem Verhalten kann man einen Aufschluß bekommen, wenn 

man einen vertikalen Schnitt mit Nadeln zerzupft. Man erhält solche 

zerzupften Stellen hie und da ohne weiteres an den feinen Schnitten, 
30* 
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wo von dem schneidenden Messer eine zufällige Zerreißung gerade am 

solchen sehr zarten, mit Leukocyten stark infiltrierten Stellen er- 
zeugt wird. 

Manchmal hat der Fundus des erweiterten Teiles keine klar be- 
stimmbare Grenze, wie es bei e und g Fig. 2 zu sehen ist. In 
anderen Fällen kann sogar der erweiterte Teil gänzlich fehlen, so daß 
nur die Hälse übrig bleiben, wie es f Fig. 2 illustriert. Der Raum d 

in derselben Figur scheint auch hierher zu gehören. 

Fig. 2. 

Da diese kolbenförmigen Räume im Epithel senkrecht zu seiner 

Oberfläche stehen, so werden dieselben im Schnitte nur dann im ganzen 
getroffen, wenn der Schnitt senkrecht zur Tonsillenoberfläche geführt 
wird. Sonst wird man im Schnitte nur die erweiterten Teile haben, 

welche aber nichts auffallendes darstellen und gewiß schon gesehen 
worden sind. Da die senkrechte Richtung eine zufällige ist und man 
nicht immer imstande ist zu sagen, ob man eine solche vor sich hat, 
so erlaube ich mir, zu vermuten, daß eben aus diesem Grunde die 

kolbenförmigen Räume einem so hervorragenden Forscher wie STÖHR 

entgangen sind. 
Den Inhalt der kolbenförmigen Räume stellen die Leukocyten dar- 
Was die Häufigkeit des Vorkommens der kolbenförmigen Räume 

betrifft, so ist dieselbe überraschend groß. An manchen Stellen stehen 

dieselben so dicht, daß zwischen denselben nicht noch einmal ein 
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solcher Kolben Platz finden könnte. Es giebt aber auch Bezirke, wo 

kein kolbenförmiger Raum zu sehen ist. 

Wenn man sorgfältig die freie Oberfläche des Tonsillenepithels 
mit durchwandernden Leukocyten besieht, um die Stellen zu bestimmen, 

wo die letzteren die oberflächlichsten Epithelschichten durchbrechen, 

um auf der Oberfläche des Epithels zu erscheinen, und wenn man an- 

nimmt (STÖHR), daß es am häufigsten durch Abheben der Epithel- 

schichten geschieht, so wird man nur in höchst seltenen Fällen die 

abgehobenen Epithelzellen oder Epithelschichten finden. Nur in Ton- 
sillenspalten kommt dies, wie STÖHR angegeben hat, sehr häufig vor. 
Hier in den Spalten aber mag dieses Abheben des Epithels ganz 
andere, noch unbekannte Gründe haben (etwa Biegungen und Reibungen 

der Spaltenwandungen, welche die Manipulationen beim Präparieren 
begleiten). Wenn man aber bedenkt, daß die kolbenförmigen Räume 
im Tonsillenepithel in einer kolossalen Menge vorkommen und daß die 

in denselben liegenden Leukocyten einen immer offenen Ausgang durch 
deren Hälse finden mögen, so wird man leicht zur Vermutung kommen, 
daß das Auswandern der Leukocyten eben aus diesen kolbenförmigen 
Räumen durch deren Hälse vor sich geht. 

Man wird aber auch nicht selten solche Bilder treffen, wo man das 
Durchgehen der Leukocyten unmittelbar beobachtet. Solche Stellen sind 

bei e und f Fig. 2 abgebildet. Die in den Hälsen sich befindenden 

Leukocyten, deren Kerne stark ausgezogen sind und eine Stäbchenform 

haben, sind im Begriffe, aus dem Halse emporzukriechen. Die auf 
der freien Epitheloberfläche daselbst sitzenden Leukocyten sind die 
soeben ausgekrochenen. 

Es werden aber auch oft solche Bilder beobachtet, wo der Kern 
der Leukocyte noch weit unten in der Erweiterung liegt, ihr Proto- 

plasma aber in Form eines lang ausgezogenen Fortsatzes bis an die 

Mündung des Halses und noch etwas hinaus reicht. In letzterem Falle 
scheint das Leukocytenprotoplasma in einen Büschel feiner Cilien zu 
zerfallen, wie es bei g Fig. 2 sichtbar ist. 

Wenn man sich der schon mancherseits ausgesprochenen Ver- 
mutung anschließt, daß das einmal durch eingewanderte Leukocyten 

zerstörte Epithel sich wieder nach deren Verschwinden regenerieren 
und seine frühere Struktur annehmen kann, so darf man auch ver- 

muten, daß die beschriebenen kolbenförmigen Räume keine stabilen 

Organe sind, sondern jedesmal durch die Arbeit der sich einwandernden 
Leukocyten erzeugt werden. In den Stellen mit der oben erwähnten 

diffusen Verteilung der Leukocyten, deren Kernformen überhaupt auf 

eine starke Vermehrung schließen lassen, existieren schon ziemlich 
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ausgedehnte kugelförmige oder ellipsoidenförmige Räume, in welchen 

sich eine große Menge junger Leukocyten angesammelt hat. Aus diesen 

Räumen bilden sich beim Auswachsen der Leukocyten die kolben- 
förmigen Räume, welche als Sammelplätze für alle in der nächsten 
Umgebung sich befindenden, diffus zerstreuten Leukocyten dienen. In 
die kolbenförmigen Räume hineingelangt, befinden sich die Leukocyten 
in freier Verbindung mit der Epitheloberfläche und können also un- 
behindert ihre physiologische Rolle erfüllen. 

Wenn man die Funktion der Stönr’schen Durchwanderung durch- 

aus nicht bloß auf Speichelkörperchenbereitung beschränken will, so 
liegt der Gedanke nahe, anzunehmen, daß manche von den durchge- 

wanderten Leukocyten nach Verrichtung ihrer Aufgabe auf der Epithel- 
oberfläche nach Haus zurückkehren können, um in die adenoide Sub- 

stanz der Schleimhaut zu gelangen. In diesen Fällen würden ihnen 

die offenstehenden Halse der kolbenförmigen Räume als freie Wege dienen. 
Ich muß noch besonderer Bildungen gedenken, welche mit den 

kolbenförmigen Räumen in gewissem Zusammenhange zu stehen scheinen. 

Dieselben stellen längs ausgezogene, rot gefärbte (mit Safranin), gerade 

oder gebogene, senkrecht zur freien Epitheloberfläche stehende Ge- 

bilde dar, welche, wie ich vermuten darf, den von Stöhr beschriebenen 

(Über Mandeln und Balgdrüsen, Vırcmow’s Archiv 1884) und in seiner 

Fig. 7 abgebildeten sehr ähnlich sind. Ich bin zu keinem positiven 
Resultate gekommen in betreff ihrer anatomischen Stellung. Vielleicht 

sind dieselben ausgezogene Leukocytenkerne — dagegen spricht aber 

ihre zu ansehnliche Masse und die Abwesenheit eines Protoplasma- 

saumes; eher stellen dieselben die Epithelzellen, welche die Begrenzungs- 

zellen für kolbenförmige Räume bilden, dar. Ihre rote Farbe scheint 
ebenso schwer ausgewaschen zu werden, wie es so oft mit den ober- 

flächlichsten Epithelzellen der. Fall ist. Ein solches stäbchenförmiges 
Gebilde ist im Innern des Halses bei d Fig. 2 zu sehen. 

Ich kann noch einen Bestandteil des durch Leukocyten rarefizierten 

Epithels nicht unerwähnt lassen, nämlich die kapillaren Blutgefäße, 
welche in das durch Leukocyten zerstörte Epithel hineinwachsen und 
oft von roten Blutkörperchen erfüllt sind. Die letzteren scheinen manch- 

mal außerhalb der Gefäßwände zerstreut in dem mit Leukocyten in- 

filtrierten Epithel zu liegen, und scheinen daher nicht etwa mit dem 

Messer zugeführt zu werden. Ich habe die roten Blutkörperchen auch in 

den kolbenförmigen Räumen liegen sehen, wie man es bei c Fig. 1 

sieht, wo drei solcher gestrichen dargestellt sind. 
29. Mai 

10. Juni a 
St. Petersburg, 
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Nachdruck verboten. 

I. Istologia normale del sangue dell’ uomo. 
Pel Dott. Luter M. Perrone. 

(Laboratorio della Clinica medica di Breslavia, Prof. Brermer.) 

Da una serie di ricerche iniziate in diversi Laboratori stranieri, 

e precisamente in quelli dei Signori Professori ARNOLD, WEIGERT,. 

NEISSER e BIERMER, e continuate qui nel mio Laboratorio privato in 

Montagano (Molise), dove esse vennero confermate dai Signori Dottori 

C. Perrone e P. JANNONE e A. TAGLIAFERRI, credo poterne cavare 

le seguenti conclusioni. 
Il sangue, tessuto liquido eminentemente variabile nelle pro- 

porzioni centesimali dei suoi singoli componenti istologici, offre normal- 

mente: a) corpuscoli rossi propriamente detti; b) corpuscoli 

bianchi, c) cellule giganti, rosse o bianche; d) globettini e globu- 

lini, di diverso colore e calibro, liberi nel sangue o collocati nel 

protoplasma dei globuli bianchi e rossi trasformantisi in bianchi; 

e) corpuscoli grigi; f) e granuli protoplasmatici, prodotti dallo 

disgregamento dei corpuscoli del sangue, delle cellule gigantesche e 

dei globuli giganti, rossi o bianchi. 
I globuli rossi del sangue propriamente detti vanno divisi in 

globuli rossi, perfetti, ed in globuli rossi, imperfetti o 

intermediarii tra i globuli rossi ed i bianchi cosi detti a causa 

della loro imperfezicne chimica e fisica. 
I globuli rossi, perfetti propriamente detti raggiungono 

diverse forme; e fra queste sono degne di nota: i globuli rossi, grossi 
o giganti, non molto abbondanti nel sangue in circolo, i quali 
raggiungono la grandezza di 0,35—0,45 u e talora anche dippiü, e che, 
sotto certe date condizioni indeterminabili, al microscopio aumentano 

considerevolmente di numero, per lo accrescimento di volume subito 

da’ globuli rossi di ordinaria grandezza; i globuli medii di volume 

o globuli di ordinaria grandezza, cosi da me detti, o corpuscoli rossi 

ordinarii del sangue dal loro numero preponderante straordinariamente 
sugli altri corpuscoli rossi; i globuli sub-medii e semi-sub- 

medii e nani, cosi denominati dalla loro grandezza, i quali, di solito 

sono abbastanza numerosi, e raggiungono il volume di un 1/,—1/,—?/, 
di un globulo rosso ordinario; i globetti ed i globettini rossi, 
colorati assai intensamente e spesso anche pitt dei globuli rossi 

perfetti, e della grandezza dei globettini, i pit piccoli tra essi, che 
pullulano sulla superficie di taluni globuli rossi (v. sotto). 
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Tali globuli rossi del sangue hanno un indice vario di colora- 

bilitä, di elasticita e di contrattilita, e tendono tutti, entro un tempo 

assai vario, ne’ singoli casi che capitano all’ esame microscopico, a de- 

formarsi e a riunirsi per formare cumuli o file o pile. 

I globuli rossi, imperfetti, grossi o giganti, medii 

e di ordinaria grandezza, sub-medii, demi-sub-medii, nani e piccio- 

lissimi (globetti e globettini), sono abbastanza numerosi, e tendono 

tutti ad ingrossarsi ed a divenire, da amorfi quali essi sono, granu- 

losi di struttura. Gli é per cid che le forme gigantesche di volume 

si aumentano in seguito alla continuata osservazione microscopica, € 
talune di esse raggiungono una dimensione veramente enorme. Alla 

fin fine talune di tali grandi cellule gigantesche divengono, in seguito 
allo ingravidarsi di globettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini- 

turchini o aurei per lo piu, vere cellule gigantesche bianche di 
3* generazione cosi detta; in quella guisa che la pit parte dei globuli 

rossi, imperfetti, di ogni dimensione di volume, col tempo si tras- 

formano anche in globuli bianchi-grigi-cenerini-turchini di 3* genera- 

zione, che sono per lo pit gravidi anche delle picciole forme globulari, 

sopra descritte (globettini e globetti), aventi gli stessi caratteri fisici 

di quelli. 

Nel preparato microscopico qua e la sulla superficie di molti 

globuli rossi, pit o meno deformati, pullulano globettini rossi, isolati, 

rotondi, ben colorati, pur rimanendo inalterata la forma, la compattezza 

e la struttura del globulo. Tale fatto si rileva anche ne’ globuli 

giganti rossi, perfetti o imperfetti ancora, nella stessa guisa esplicarsi. 
‚Raggiunta una certa perfezione i globettini rossi, perfetti od imper- 
fetti, si distaccano dal globulo, si mettono in circolo, e s’ ingrossano a 

poco a poco fino a toccare dimensioni cospicue, difficili a precisare 

con cifre numeriche. Di qui la genesi dei globetti, dei globuli nani, 

de’ globuli semi-sub-medii rossi, perfetti od imperfetti, dei quali sopra 

fu fatta parola. Qua e la nel preparato microscopico si notano fra i 

globuli rossi delle grandi placche rosse, esilissime, raggiungenti spesso 

la dimensione di un globulo gigante, suscettive nel circolo che fanno 
solitamente di accortocciarsi sopra se stessi e poi di nuovo spiegarsi. 

I globuli rossi, imperfetti, hanno una doppiezza rilevabile, una 

struttura granulosa piü grossolana di quella offerta da’ globuli rossi, 

perfetti, una macchia grigia-lucente nel centro solitamente non caratte- 
ristica, una elasticita distinta, un colorito rosso sbiadito, ed una re- 

sistenza organica notevole, la qualeli rende poco suscettivi a deformarsi. 

Degni di menzione sono certi globuli, di svariata grandezza, e di 

colorito grigiastro, che si mostrano qua e ]a, isolati o per 1’ ordi- 
® 
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nario aggruppati e disposti in guisa nelle lucune plasmatica ove prin- 

cipalmente si rattrovano da formare un musaico. Essi sono poco de- 

formabili, e giammai dalla loro superficie vidi pullulare de’ globettini 
o de’ globetti di sorte alcuna: essi in generale dimostrano un indice 
di contrattilitä e di elastieitä modicissimo (globuli intermediarii 
tra i globuli rossi, imperfetti, ed i globuli bianchi- 
grigi). I casi detti globuli bianchi, giusto le mie accurate ed osti- 
nate ricerche, constano formati: da’ globuli grigi-biancastri, dai glo- 

buli grigi-cenerini-turchini o dorati o vitrei o nevei o biancastri, e dai 

globuli bianchi-perlacei propriamente detti. Questi ultimi soventi si 

rinvengono numerosissimi, e toccano le pitt diverse graduate variazioni 
di volume, e raggiungono spesso forme enormi. Nel mentre che gli 
altri globuli bianchi toccano ordinariamente le proporzioni dovute ai 

globuli rossi imperfetti del sangue; e cid non deve fare meraviglia 

dal momento che si sa: che i globuli bianchi di 3* generazione pro- 

priamente detta vengono formati, secondo quando precede, da’ globuli 
rossi, imperfetti, che si trasformano a poco a poco in globuli bianchi 
del tutto identici per struttura ed aspetto ai globuli bianchi preformati 

nel sangue, cioé di 1* e 2* generazione giusto la mia denominazione. 

Epperciö fra le forme corpuscolari biancastre si notano: i globettini, 

i globetti,i globulinani,iglobuli semi-sub-medii, sub- 
medii, medii o di ordinaria grandezza, grossi 0 gi- 

ganti, e le cosi dette cellule gigantesche o giganti- 

forme. 
Tutte queste forme corpuscolari hanno un’ attivita di accrescimento 

rigoglioso, che si esplica nel corso di ore ed ore. Ed & questa la 
ragione per la quale i globuli bianchi, che d’origine sono omogenei, 

ed amorfi di struttura, in seguito, per cangiamenti chimici-fisici subiti 
dal loro protoplasma, divengono granulosi di struttura. Al meta- 

bolismo notevole subito dal protoplasma degli elementi cellulari o 

corpuscolari bianchi € dovuta la somma polimorfia che offrono le masse 

protoplasmatiche contenute nel protoplasma medesimo (zolle proto- 

plasmatiche), le quali diversamente aggruppandosi e foggiandosi 

ne’ singoli elementi, ed anche nello stesso elemento istologico in tempi 

diversi, mentiscono gli aspetti e le svariate modalita attribuite ordi- 

nariamente dagli istologi ai cosi detti pretesi nuclei dei globuli 
bianchi, nuclei che sono solo riuscito a dimostrare in una sorta di 

globuli bianchi, ovali, aventi un protoplasma amorfo, omogeneo e com- 

patto, assai di rado constatabili e di difficile deformazione (leucociti 
con nucleo ovale), e, a quel che pare, non suscettivi di ingra- 

vidamento(V. ArnoLv, Beobachtung über Kerne und Kerntheilungen 



476 

in den Zellen des Knochenmarkes. VircHow’s Arch., Bd. 93, 1883). I 
globuli bianchi di medie e di grosse dimensioni si ingrossano a vista 
d’ occhio molte volte e divengono prima globuli giganti e poi, non 

sempre, cellule gigantesche polimorfe. Tale ingrandimento degli ele- 

menti é dovuto al metabolismo progressivo, continuo, visibile spesse 

volte ne’ granulie nelle molecole del protoplasma dell’ elemento. Al 

quale metabolismo & dovuta la genesi endogena de’ globettini grigi- 
aurei e dei globetti grigi-cenerini e bianchi-perlacei, che si sogliono 

mettere in evidenza negli elementi corpuscolari, che cosi si manifestano 

pregni di tali neo-globuli figli (elementi corpuscolari bianchi 

di 3,2? e 1? generazione). 
Il numero dei globuli bianchi, che si incontrano in ogni singolo 

sangue appartenente ad un individuo sano, @€ sempre sommamente 

variabile; sicché il rapporto numerico, ordinario, fissabile tra i globuli 

bianchi ed i rossi non si pud né esprimere con parole né determinare 

con cifre. Tanto pit che i leucociti in seguito alla continuata osser- 
vazione microscopica si veggono di solito aumentarsi di numero rela- 

tivamente per l’aggiunta dei globuli bianchi di 3° generazione e di quelli 
di genesi libera (v. sotto). Mentre parecchi globuli bianchi preformati 
nel sangue vanno frandumandosi e dissolvendosi a poco a poco, molti 

altri si squarciano o si dilacerano per emettere alla luce le giovani 

loro prole (globettini e globetti). 
Tali globettini grigi-aurei e globetti grigi-cenerini o turchini 0 

vitrei-aurei o grigi-perlacei 0 bianchi-perlacei, isolati od aggruppati, 
si veggono qua e lä nel preparato ordinariamente in via di evoluzione 
progressiva e spesso anche in via di involuzione. I globetti grigi- 

cenerini qualche volta si veggono anche evolversi bene nel seno delle 

grandi cellule gigantesche, grigie-turchine-cenerine 

ecc. ecc. e rimanersi racchiusi per un tempo piü o meno lungo. 
I globettini grigi-aurei, liberi nel plasma, grossi quanto la capocchia 

di uno spillo piccolissimo, s’ ingrossano a poco a poco, raggiungono le 
proporzioni dei globetti, ed offrono per lo piü una distinta macchia o 
zona bianca-rinfrangente la luce nel centro del protoplasma omogeneo, 

amorfo, ma compatto molto. Ulteriormente raggiungono le proporzioni 
dei globuli semi-sub-medii, sub-medii ecc. ecc., ed allora essi acquistano 

ben delineati i caratteri dei globuli rossi, imperfetti, propria- 

mente detti ed istabili, perché a vista d’ occhio ulteriormente si 
trasformano in globuli grigi-cenerini-turchini di 3° generazione (v. a.). 

Le stesse fasi evolutive subiscono i globetti grigi-turchini-cene- 

rini, grigi- biancastri, grigi-vitrei-dorati, grigi propriamente detti, 
bianchi o grigi-perlacei, per divenire globuli adulti grigi- biancastri, 
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grigi- cenerini- turchini, grigi-vitrei- dorati, grigi propriamente detti, 
grigi o bianchi-perlacei, delle piü svariate dimensioni, e proclivi a 

divenire ulteriormente cellule gigantesche, gravide o no, come l’osser- 

vazione dimostra. I globuli rossi ed i globuli bianchi hanno anche 
una origine libera. 

Dal plasma del sangue, incolore ovvero colorato in rosso dall’ 

emato-globulina disciolta nel plasma — che si raccoglie nelle lacune 

piccole o ne’ spazii che ordinariamente restano la dove i globuli rossi 
od intermediarii rossi sono molto stivati, ovvero che si contiene negli 

spazii plasmatici, grandissimi, che si rattrovano in tutti i siti del pre- 

parato microscopico di sangue normale, che furono lasciati liberi dai 

globuli del sangue, isolati o riuniti in gruppi svariati per forma e gran- 
dezza, ovvero che si raccoglie principalmente sulla superficie degli strati 

sanguigni pitt o meno solidificati in parte — hanno origine globuli 

rossi, perfetti od imperfetti, e globuli bianchi, nevei o cenerini- 

turchini-dorati o perlacei o grigiastri propriamente detti, e masse 

polimorfe, di grandezza svariata, rosse e bianche, che, strozzandosi o 

conformandosi variamente, danno origine ad identici globuli, rossi o 

bianchi, e a cellule gigantesche, rosse (rare) o bianche, di forma e 
grandezza varia. Ordinariamente i globuli rossi, imperfetti, polimorfi, 

ulteriormente a vista d’occhio si transformano in globuli bianchi-cenerini- 

turchini o dorati ecc. ecc. La stessa sorte subiscono le cellule giganti, 

imperfette, bianche-rossastre. Le quali come i globuli bianchi identici, 

di genesi plasmatica, sono suscettive di ingravidarsi o di dissolversi in 

mille guise. 

Nel plasma per la formazione dei globuli liberi hanno luogo diverse 
modifiche chimiche-fisiche, che si estrinsecano principalmente con i 

caratteri di una aumentata densita, vivificazione ed organizzazione di esso, 

con o senza participazione di granulazioni protoplasmatiche, 

bianche o grigie, derivanti da’ globuli rossi o bianchi, in via di varia 
dissoluzione, e di globettini o glo betti rossi o grigi o aurei-grigi, 

o grigi-cenerini ecc. ecc., che si insinuano nella massa protoplasmatica 
de’ nuovi globuli, e vi restano inglobati, e sono suscettivi di sviluppar- 
visi isolatamente ovvero di fondersi col plasma sanguigno, che va soli- 
dificandosi a poco a poco a vista d’ occhio, e che diviene prima amorfo 

ordinariamente e poi granuloso d’ apparenza. 

Tra le forme corpuscolari, ematiche, spesso si rinvengono delle 
forme globulari, allungate, lamelliforme o linguiforme, sprovviste di nucleo, 

aventi ora la struttura ed il colorito dei globuli rossi, perfetti od imper- 

fetti, ora la struttura dei globuli grigi o bianchi o aurei. Tali globuli che 

possono anche denominarsi piastrine allungate, globulilamel- 
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liforme, sono gli stessi globuli rotondi, rossi o bianchi, di piccola mole, 
che accidentalmente si foggiano in tale maniera. E cid & dimostrato 

dal fatto: che molte volte ho visto tali globuli, in seguito a movimenti 
subiti dalla massa sanguina, sottomessa all’ osservazione microscopica, 
riprendere ben tosto la loro forma primitiva rotonda e viceversa. 

Corollarii. 

Normalmente non vi ha due sangui umani perfetta- 

mente uguali per il grado della colorazione dei globuli 
rossie bianchi. . 

Tra il sangue pletorico cosi detto ed il sangue lievemente 

anemico 0ssia sbiadito, che é della puberta in crescenza pro- 
priamente detta, decorrono forme intermedie inesprimibili 

ed incalcolabili per la intensita variabilissima del colorito 

rosso de’ globuli rossi del sangue. 

Dai globuli rossi perfetti ai globuli rossi imperfetti, ai glo- 

buli grigi, ai globuli grigi-cenerini-aurei, ai globuli grigi-biancastri, 

ai globuli bianchi 0 grigi-perlacei, vi € una sequela di forme 

intermedie di transizione, distinte per varieta di 

struttura, per colorito per elasticita, per contrattilita 

e per altri caratteri fisici-chimici, che passano per grada- 

zioni successive e sempre continue, e sono incalcolabili. 

II. Istologia normale del sangue della Lepre. 

Il sangue rosso, normale, della lepre oftre: i globuli rossi, giganti 

0 grossi, rari, i globuli medii o di ordinaria grandezza, sovrabbondanti, 
e i globuli sub-medii e semi-sub-medii di grandezza, modici di numero. 

Le forme globulari ematiche, piccolissime, sono ordinariamente piuttosto 

ben colorate in rosso-mattone, come di solito. 

I globuli rossi, in generale, raggiungono quasi le dimensioni 

toccate da quelli dell’ uomo sano; e appariscono essere meno coloriti 

di quelli di quest’ ultimo. Essi tendono ordinariamente a riunirsi per 

formare cumuli, pile o file, nelle quali i singoli elementi restano per 
lungo tempo ben distinti. Dalla superficie di parecchi globuli rossi, 

piuttosto deformati, pullulano globettini rossi, che, divenuti liberi, 

s ingrossano a poco a poco e raggiungono le dimensioni dei globuli 

rossi di piccolo volume. Dal siero sanguigno, colorato in rosso, traggono 

libera origine miriadi di globuli rossi o rossastri, delle pit diverse 

dimensioni di grandezza, offerenti svariate forme ed aspetti, isolati, per 

lo pit, 0 aggruppati, e miriadi di masse amorfe rosse o rossastre, poli- 

morfe, e generatrici di identici globuli rossi, e quali dopo un certo tempo 
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si trasformano in globuli grigi-cenerini-turchini, identici a quelli dello 

stesso colore, che si veggono preformati nel sangue. 

I globuli rossi, imperfetti o intermediarii per colorito tra i globuli rossi 

ed i globuli bianchi del sangue, modici di numero, isolati per lo pit, delle 

piü diverse dimensioni, abbastanza spessi, resistenti e difficilmente de- 

formabili, piuttosto scolorati, tendono ad ingrossarsi sempre pit. E cosi 

parecchi di essi attingono proporzioni gigantesche, e lasciano, qualche 

volta — in quella guisa che fanno parecchi globuli rossi, imperfetti, pit 

o meno deformati — pullulare dalla loro superficie parecchi globettini 

rossi, imperfetti ancora, che, divenuti liberi, s’ ingrossano per assumere 

quelle proporzioni che possono raggiungere solitamente. Colla con- 
tinuata osservazione microscopica parecchi globuli rossi, imperfetti, di 

varie dimensioni, e cellule giganti, imperfette ancora, s’ ingravidano di 

globettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini-aurei 0 turchini ecc. 

ecc., e si trasformano in globuli ed in cellule gigantesche grigie-cene- 

rine-turchine ecc. ecc. di 3* generazione propriamente cosi da me 
detta. Qua e lä nel preparato si mostrano: molti globuli rossi, sbia- 

diti, in forma di grosse lamelle polimorfe, che si accortocciano sopra 

di sé stessi e poi si spiegano di nuovo, e che girano o si fissano in 
un punto qualunque del preparato; e molti globuli grigi, isolati o 

aggruppati, i quali ordinariamente si fissano ed assumono forme poli- 

gonali ordinariamente. 
I globuli grigi-biancastri, quelli grigi-cenerini-turchini 0 aurei o 

vitrei, e quelli grigi-perlacei, delle pit' svariate forme e dimensioni, sono 

modici di numero. Essi si presentano solitamente isolati, e generalmente 

parlando tendono tutti o quasi ad ingrossarsi per quauto pitt possono. 

Cosi parecchi di essi raggiungono un volume considerevole. Tali glo- 
buli in seguito, impregnatisi di forme globulari piccole, cioé de’ cosi 

detti globettini grigi-aurei e de’ globetti grigi-cenerini o vitrei 0 turchini 
e grigi-perlacei, vengono a formare le cosi dette cellule gigantesche 
da me comparativamente studiate (v. Sperimentale e Revista 
Veneta delle Scienze mediche, 1889). Ordinariamente la 

maggior parte dei globuli bianchi sopra designati s’ ingravida di tali 

forme globulari picciole, le quali poi vengono schiuse alla luce, rima- 

nendo integro ovvero dissolvendosi il globulo generatore, divengono a 

poco a poco globuli nani, quali rossi, imperfetti (globettini 

grigi-aurei), quali bianchi-grigi, grigi-cenerini o turchini o vitrei, 

e grigi-perlacei (globetti grigi e perlacei). I quali poi raggiun- 
gono alla fine le proporzioni degli altri globuli bianchi preformati nel 

sangue, ossia dei globuli bianchi da me detti di 1*e 2* generazione. 

In seguito a lunghissima e prolungatissima osservazione microsco- 
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pica si veggono ordinariamente fra i globuli rossi, riuniti in ammassi o 
assai stivati fra loro, e altrove ancora, moltissimi globuli grigi o grigi- 
biancastri, grossi, medii e piccoli di volume, di forma e d’ aspetto 

svariato, trarre origine dal plasma sanguigno, pit 0 meno incolore, 

che cola si raccoglie si addensa, ed a poco a poco si organizza. In 

tal sito e in altri ancora si generano nella stessa guisa dal plasma 
molte masse, polimorfe, di grandezza svariata, anche esse grigie 0 

bianche, dalle quali origine veggono identici globuli bianchi. 

Gli studii sul sangue della Lepre vennero fatti totalmente in 

Montagano. 

Metodica. 

Abbiamo preferito di studiare il sangue senza reattivo o liquido 

colorante qualunque per motivi di facile concettura. 

Ci servimmo di un microscopio Zeiss, fornito dell’ obbiettivo */,, 
dello stesso Autore, e dell’ oculare Zeiss No. 4. 

Si avrebbe caro che altri, studiando I’ istologia normale del sangue, 
offrisse risultati contrarii ai nostri qui confinati, accid facessimo risal- 

tare vieppiü la bonta di essi. 

Die Fortsetzung der hinteren Riickenmarkswurzeln zum Gehirn 
betreffend. 

Brief an den Herausgeber von Dr. Enınser in Frankfurt a. M. 

Geehrter Herr Professor! 

In Nummer 13 des Anatomischen Anzeigers finde ich eine kritische 
Besprechung wesentlich polemischen Inhaltes aus der Feder des Herrn 
AUERBACH, die meinen in Ihrem Blatte erschienenen Aufsatz iiber den 
centralen Verlauf der hinteren Wurzelfasern betrifft. 

Ich hatte in jenem Aufsatze, zunächst vom Froschrücken- 
marke sprechend, gesagt, daß sich der gekreuzte Teil der senso- 
rischen Bahn in die Vorder- und Seitenstränge, vorzugsweise in die 
ersteren begebe und leider nicht eigens hervorgehoben, daß im Säuger- 
rückenmarke es ungefähr das Gebiet der Vorderseitenstranggrundbündel 
ist, welches besonders in Betracht kommt. Doch ist das an anderen 
Stellen des gleichen Aufsatzes so deutlich gezeigt, daß ich, wie ich 
aus vielfachen brieflichen Mitteilungen und auch aus dem Citate des 
Herrn WALDEYER (Gorilla-Rückenmark S. 119) ersehe, nicht gut falsch 
verstanden werden konnte. 

In der Sitzung des Frankfurter ärztlichen Vereins vom 15. April d. J. 
habe ich Herrn AvErRBAcH, der damals durch einen dem gedruckten 
etwa gleichen Vortrag mich erst darauf aufmerksam machte, daß ich 
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mich nicht klar genug ausgedrückt hätte, ausdrücklich erklärt, 
daß ich der Ansicht sei, nicht allein in den Vorder- 
strängen, sondern gerade auch in den Seitensträngen 
verliefen die centralen sensorischen Bahnen. Meine 
namentlich an sekundären Degenerationen fortgesetzten Studien haben 
mich nach der Veröffentlichung der Mitteilung im anatomischen An- 
zeiger gelehrt, daß für das Säugerrückenmark die Seitenstränge speziell 
mehr in Betracht kommen. Auch das habe ich in jener Sitzung mit- 
geteilt. 
Herr AUERBACH mußte also wissen, daß ich die Ansicht 
gar nicht hatte, welche er bemängelt, die Ansicht, daß bei 
den Säugern die betreffenden Bahnen vorzugsweise im Vorderstrange 
verlaufen. — Es versteht sich von selbst, daß alles, was Herr A. von 
klinischen und physiologischen Thatsachen zu gunsten der Ansicht 
vorbringt, die sensorischen Bahnen verliefen in den Seitensträngen, 
von mir acceptiert wird. Es sind ganz dieselben Arbeiten, welche ich 
auch bei meiner kurzen Darstellung im Auge hatte (WOROSCHILOFF U. a.). 
Herr A. versucht es, mich künstlich in einen Gegensatz zu meiner 
eigenen Ansicht zu bringen, um dann darauf hinzuweisen, er werde 
nächstens nachweisen, in den Seitensträngen verliefen die betreffenden 
Bahnen. 

Was schließlich den Vorwurf betrifft, daß andere vor mir das 
Gleiche gesehen hätten, so überlasse ich diesen einfach dem Urteil 
der Sachverständigen !). Speziell Herr BECHTEREw, der genannt wird, 
ist zu ganz anderen Ansichten über den Gesamtverlauf der sensorischen 
Bahn gekommen, wenngleich ihm, dem geübten Untersucher und 
scharfen Beobachter, nicht entgangen ist, daß bei menschlichen Föten 
Züge aus der Hinterhorngegend in die Seitenstränge gelangen. 

Auf eine weitere Polemik mit Herrn A. werde ich mich aus nahe- 
liegenden Gründen an dieser Stelle nicht mehr einlassen. 

Zuschrift an die Redaktion. 

Hochverehrter Herr Professor! 

Auf das Schreiben des Herrn EpInGER habe ich folgendes zu 
erwidern: Den „Versuch“, Herrn EpinGER „künstlich in einen Gegen- 
satz zu seiner eigenen Ansicht zu bringen“, brauchte ich nicht zu 
unternehmen, da, wie Herr EDInGER in seinem Briefe selbst angiebt, 
„nach der Veröffentlichung der Mitteilung im anatomischen 
Anzeiger seine fortgesetzten Studien ihn lehrten, daß für das Säuger- 
rückenmark die Seitenstränge speziell mehr in Betracht kommen“, 
ein Gegensatz seiner Ansichten zwischen der Zeit vom 
26. Februar und heute also in der That entschieden be- 
steht. Worte, wie z. B.: „Sehr deutlich erkennt man aber die Fasern 
aus dem Hinterhorn zur vorderen Kommissur und in die Vorder- 

1) Man vergleiche die objektive Darstellung bei Watprrrer: Das 
Gorilla-Rückenmark. S. 115 ff. 
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stränge an dem nebenstehend abgebildeten Schnitte durch das Mark 
einer drei Wochen alten Katze“ (S. 123) lassen sich nicht beliebig 
deuten und gestatten betrefis Herrn EpınGeEr’s früherer Annahme um 
so minder einen Zweifel, als die beigefügte Abbildung (Fig. 4) mit 
keinem Striche den Übertritt der gekreuzten Fasern in die Seiten- 
stränge andeutet. Auch die Angabe auf S. 127: Nach Hıs treffen 
die hinteren Wurzeln „an der Stelle, wo später das Hinterhorn sich 
entwickelt, auf eine Schicht von Zellen, deren sämtliche Fortsätze 
ventralwärts ziehen und, die graue Substanz des Vorderhorns durch- 
brechend, in die vordere Kommissur und von da in die Vorderstränge 
gelangen. Das aber ist ganz derselbe Verlauf, wie er vorhin für die 
zentrale Fortsetzung der sensorischen Bahn geschildert wurde“, ent- 
spricht durchaus nicht der jetzigen Meinung des Herrn Epincer und 
läßt nicht vermuten, daß dieser damals die von mir erwähnten That- 
sachen, welche zu gunsten des Verlaufs der betreffenden Bahnen in 
den Seitensträngen lauten, „im Auge hatte“. 

Während hieraus klar ersichtlich ist, daß Herr EDINGER die sen- 
sorische Bahn für die Säuger im wesentlichen in die Vorderstränge 
verlegte, hat auch ein von ihm den 1. April im Frankf. ärztl. Verein 
gehaltener Vortrag einer veränderten Anschauung noch nicht Ausdruck 
gegeben und erst auf meine am 15. April erhobenen Einwendungen 
hin ließ Herr EvınGer durchblicken, daß den Seitensträngen denn doch 
mehr Beachtung zu schenken sei. Da Herr EpINGER jedoch auch in 
dieser Sitzung sich keineswegs dahin äußerte, daß seine Arbeit einer 
Korrektur in solchem Sinne bedürftig sei, er mir vielmehr nur eine 
mißverständliche Auffassung seiner Publikation vorwarf, so hatte ich 
keinen Grund, von der Vertretung meines Standpunkts gegenüber jenem 
Kreise, an den Herr EDINGER sich zuerst gewandt hatte, Abstand zu 
nehmen. 

Genehmigen Sie, hochverehrter Herr Professor, die Versicherung 
der vorzüglichen Verehrung Ihres ergebensten 

Dr. AUERBACH. 

Bemerkung des Herausgebers. Herr Dr. EDINGER, wel- 
chem ich Kenntnis von der obigen Zuschrift gegeben habe, verzichtet 
auf eine Fortsetzung des Streites an dieser Stelle. Die Angelegenheit 
ist somit für den Anatomischen Anzeiger erledigt. 

KARL BARDELEBEN. 

Anatomische Gesellschaft. 
In die Gesellschaft sind eingetreten: Professor Dr. CLAson in 

Upsala und Prosektor Dr. JOHANNES MÖLLER in Basel. 
Der Schriftführer. 

Personalia. 
Basel. Das Prosektorat an dem anatomischen Institut ist dem Herrn 

Dr. M. v. Lennosstx (Pest) übertragen worden. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) inJena, 
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sull’ ultima francese, riveduta dal prof. Giovanni AnronELLI. Volume II, 
Puntata 6. 7. 8. Milano, Antica casa edit. dott. Francesco Vallardi, 
1889. 8°. fig. p.49—192. (Biblioteca medica contemporanea.) (Vgl. 
A. A. Jahrg. IV, Nr. 9, 8. 258.) 

Schenk, S. L., Elementi di istologia normale dell’ uomo per medici e 
studenti. Traduzione del dott. Acnitte Montr, con note originali di 
Camitto Gorter. Puntata 2.3.4. Milano, Antica casa edit. dott. Fran- 
cesco Vallardi, 1889. 8°. fig. p. 49—192. (Biblioteca medica con- 
temporanea.) (Vgl. A. A. Jahrg. 1V, Nr. 9, 8. 258.) 

Walenté y Vivdé, Ignacio, Tratado de antropologia médica y juridica. 
Parte 1*. Barcelona, imp. de J. Jepus, 1889. En 4°, pp. 243: 6 y 7. 
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2. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 

Archiv fiir pathologische Anatomie und Physiologie und fir klini- 

nische Medicin. Herausgegeben von RupoLr VircHow. Berlin, Georg 
Reimer. 8°. Band 117, Folge XI, Band VII, 1889, Heft 2. Mit 
3 Tafeln. 
Inhalt (soweit anatomisch): Hamsurcer, H. J. Eine eigentümliche Veränderung 

der Nasenscheidewand eines Pferdes, — BurcHArpr, Eine neue Amyloidfärbung. 
— Eurmann, Berichtigung. 

Bulletins de la Société anatomique de Paris. Anatomie normale, 
anatomie pathologique, clinique. Rediges par MM. Tourer et Lovts 
Guinon. Paris, G. Steinheil. 8%. Année LXIV, 1889, Serie V, 
Tome III, Juin (fasc. 18), Juin-Juillet (fasc. 19), Juillet (fasc. 20). 

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie 

und Physiologie. Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten herausgeg. 
von Rup. VircHow und Ave. Hırsch. Bericht für das Jahr 1888. 
Lex.-8°. SS. VI u. 203. Berlin, Hirschwald, 1889. Mk. 9.50. 

The Journal of Anatomy and Physiology normal and pathological. 

Conducted by G. M. Humpury, Sir WırLıam Turner, and J. G. Me Ken- 
peick. London & Edinburgh, Williams & Norgate. 8°. With Plates 
and Woodcuts. Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889. 
Inhalt (soweit anatomisch): Hersurn, The Development of Diarthrodial Joints 

in Birds and Mammals. — Turner, The Innervation of the Muscles of the 
Soft Palate. — Suıru and Birmineuam, Absent Thoracic Duct causing Oedema 
of a Foetus. — Suureror, Contributions to the Comparative Osteology of Arctic 
and Sub-Arctic Water-Birds. Part IV. — Tucxermay, The Development of 
the Tast-Organs of Man. — Howes, Additional Observations upon the Intra- 
Narial Epiglottis. — M’Larey, A Case of Congenital Absence of the Tibia. — 
Bowtes, Observations upon the Mammalian Pharynx, with Especial Reference 
to the Epiglottis. — Tomson, The Influence of Posture on the Form of the 
Articular Surfaces of the Tibia and Astragalus in the different Races of Man 
and the Higher Apes. — Turner, The Placentation of Halicore Dugong. — 
Cuartes, Notes of a Case of Persistent Left Superior Vena Cava, the Right 
Superior Vena Cava being in Great Part a Fibrous Cord. — Larrer, Ab- 
normal Development of Genito- Urinary System of Lepus Cuniculus. — Pro- 
ceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. 

Journal de Micrographie etc. — Revue bi-mensuelle des travaux fran- 
gais et étrangers publiece sous la direction du Dr. J. Prrueran. Paris, 
bureaux du Journal 17, Rue de Berne. Année XIII, 1889, Nr. 12, 
25 Juin. 

Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ire- 

land, 1889, March and May. The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, 
New Series Vol. III, Part IV, July 1889, S. XIX—XXVI. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Bastelberger, Uber Technik und Wert mikro-photographischer Priiparate, 
besonders des Centralnervensystems. Tageblatt der 61. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln, Wissenschaftl. Teil, 1889, 
Ss. 193—194. 

Burchardt, Eugen, Eine neue Amyloidfärbung. Virchow’s Archiv, Band 
117, Folge XI, Band VII, Heft 2, S. 432—433. 
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Heymans, F. J., Über das Froschstativ des Dr. W. Tu. Cowt (New York). 

Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Köln, Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 54—55. 

Klein, L., Uber das von Dr. L. Kırın konstruierte Exkursionsmikroskop. 
Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Köln, Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 41—42. 

Openshaw, A modified Method of Mounting Eye Specimens in Glycerine 
Jelly. Ophthalm. Review, Vol. VIII, 1889, Nr. 92, S. 163. 

Pelletan, J., La Micrographie & l’Exposition de 1889. Jourual de Micro- 
graphie, Annee XIII, 1889, Nr. 12, 25 Juin. 

Weigert, Neue Neurogliafärbung. (XIV. Wanderversammlung südwest- 
deutscher Neurologen und Irrenärzte.) Münchener medicinische Wochen- 
schrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 29. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 14, 8. 418.) 

4. Allgemeines. 

Boveri, Th., Die Vorgänge der Befruchtung und Zellteilung in ihrer Be- 
ziehung zur Vererbungsfrage. Mit 2 Tafeln. (Verhandlungen der 
Münchener anthropolog. Gesellschaft.) Beiträge zur Anthropologie und 
Urgeschichte Bayerns, Band VIII, 1889, Heft 4, S. (27)—(40). 

Cunningham, J. T., Lamarck versus Weismann. The Nature, London, 

Vol. 40, 1889, Nr. 1030, S. 297. 
Grocco, Prelezione letta nell’ anfiteatro anatomico di Pisa |’ 11 dicembre 

1888. Pisa, tip. T. Nistri e C., 1889. 8°. pp. 23. 
Henke, Wilhelm, Das Anatomische Institut (Tübingen). S-A. a.: Die 

unter d. Reg. S. M. des Königs Karl a. d. Univers. Tübingen errich- 
teten u. erweiterten Institute d. naturwiss. u. d. med. Fakultät. Tübingen 
1889. SS. 5. 4°. 1 Taf. 2 Holzschn. 

Looss, Über Degenerationserscheinungen im Tierreich, besonders bei 
Wirbeltieren. Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Köln, Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 50—54. 

Maschkowski, Messungen des Brustdurchmessers Gesunder und Tuber- 
culöser. St. Petersburg, 1889. 8°. Inaug.-Dissertation. (Russisch.) 

Meynert, Gehirn und Gesittung. Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Ärzte in Köln, Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 58—65. 

Weismann, A., Über die Hypothese einer Vererbung von Verletzungen. 
Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Köln, Wissenschaft. Teil, 1889, S. 45—58. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, 
Nr. 9, 8. 261.) 

Weisman on the Inheritance of Injuries. The Nature, London, Vol. 40, 
1889, Nr. 1030, 8. 303—304. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Batelli, Andrea, e Giacomini, Ercole, Struttura istologica delle glandule 

salivari degli uccelli. (Laboratorio d’anatomia comparata della uni- 
versitä di Perugia, prof. Barzırı) Perugia, tip. Boncampagni, 1889. 
8° fig. pp. 20. (Estr. dagli Atti dell’ Accademia medico-chirurgica, 
Vol. I, Fase. 2.) (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 8, 8. 228.) 

3l* 



Cox, Ch., Thread-Cells of Coelenterate Animals. Journal of the Microscop. 

Society of New York, Vol. IV, Nr. 3, 4, S. 131—139. 

Dangeard, P.-A., La chlorophylle chez les animaux. Comptes rendus 
hebdom. de |’Académie des sciences de Paris, Tome CVIII, 1889, Nr. 25, 
8. 1813—13815. 

Dangeard, P. A., La chlorophylle chez les animaux. Journal de Mi- 
crographie, Vol. XIII, 1889, Nr. 12, Juin. 

Ehrmann, S., Berichtigung (zu Herrn Mertscaıne’s Aufsatz: Histologi- 
sche Studien über Keratohyalin und Pigment). Virchow’s Archiv, 
Band 117, Folge XI, Band VII, Heft 2, S. 433—434. 

Galeazzi, Ricc., Sugli elementi nervosi dei muscoli di chiusura dei bivalvi: 
ricerche. (Laboratorio di patologia dell’ ospedale Umberto I in Torino, 
diretto dal dott. A. Lusrre.) Torino, Ermanno Loescher edit. (stamp. 
Reale). 8°. pp. 9 con 1 tavola. (Estr. degli Atti della R. Accademia 
delle scienze di Torino, Vol. XXIII.) 

van Gehuchten, A. Les noyaux musculaires de la Grenouille adulte. 
Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Ärzte in 
Köln. Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 46—47. 

van Gehuchten, A., Existe-t-il une membrane périphérique aux fibrilles 
musculaires des ailes de l’Hydrophilus piceus? Tageblatt der 61. Ver- 
sammlung Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Köln, Wissenschaftl. 
Teil, 1889, 8S. 47—48. 

Homen, E. A., De histologiska förändringarna i perifera nerver, spinal- 
ganglier och ryggmärgen efter amputationer. Med 2 plancher. Finska 
läkare-sällskapets handlingar, Band XXXI, Nr. 7, Juli 1889, S. 560 
bis 576. 

Mochnatschewa, Die Beziehungen des graviden Uterus zu den weißen 
Formelementen des in demselben zirkulierenden Blutes. Jeschenedelnaja 
klinitscheskaja gaseta, Jahrg. 1889, Nr. 1; Nr. 2. (Russisch.) 

Nissl, Über den Zusammenhang von Zellstruktur und Zellfunktion in der 
centralen Nervenzelle. Mit Demonstration. Tageblatt der 61. Ver- 
sammlung Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Köln, Wissenschaftl. 
Teil, 1889, S. 194—195. 

Petrone, Luigi M., Istologia normale del sangue dell’ uomo e della Lepre. 
Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 15, 8S. 473—480. 

Ranvier, L., Les éléments et les tissus du systeme conjonctif (suite), 

legons faites au Collége de France. Journal de Micrographie, Année XIII, 
1889, Nr. 12, 25 Juin. (Vgl. vorige Nr.) 

Salvioli, Contributo allo studio dell’ accrescimento del tessuto connettivo 

ed in particolare della cornea e del tendine. Con 1 tavola. Atti della 
R. Accademia della scienze di Torino, Vol. XXIV, 1888—89, Disp. 13, 

5S. 641—661. 

Schenk, 8S. L., Elementi di istologia normale dell’ uomo per medici e 
studenti. (S. oben Kap. 1.) 

Wicklein, Edm., Experimenteller Beitrag zur Lehre vom Milzpigment. 
SS. 53. gr. 8°. Dorpat, Karow. Inaug.-Dissert. Mk. 1. 

von Wilcken, Hans, Vergleichende Untersuchungen über den Hämo- 

globingehalt im Blute des arteriellen Gefäßsystems und der Vena cava 
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inferior vor und nach dem Eintritt der Vena hepatica. SS. 27. gr. 8°, 
Dorpat, Karow. Inaug.-Dissert. Mk. 1. 

Zacharias, E., Über Entstehung und Wachstum der Zellhaut. Tage- 
blatt der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Köln, 
Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 42—43. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 7, 
S. 198.) 

Zawarykin, Th., Uber das Epithel der Tonsillen. Mit 2 Abbildungen. 
Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 15, 8. 467—472. 

Ziegler, H. E., Die Entstehung des Blutes der Wirbeltiere. Mit 5 Ab- 
bildungen im Text. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu 
Freiburg i. B,, Band IV, 1889, Heft 5, S. 171—183. 

6. Bewegungsapparat. 

Ellis, T. S., The Human Foot; its Form and Structure, Functions, and 
Clothing. London, Churchill. 8°. pp. 120. 7s. 6 d. 

a) Skelett. 

Howe, A. J., Riverside Skull. Journal of the Society of Natural History 
of Cincinnati, Vol. XI, Nr. 4, S. 150. 

M’Laren, John Shaw, A Case of Congenital Absence of the Tibia. The 
Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 
1889, S. 598—606. 

Rollet, Etienne, Les os longs des grands singes. Comptes rendus hebdom. 
de l’Academie des sciences de Paris, Tome CIX, 1889, Nr. 2, S. 75—78. 

Shufeldt, R. W., Contributions to the Comparative Osteology of Arctic 

and Sub-Arctic Water-Birds. Part IV. The Journal of Anatomy, 
Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889, S. 537—559. 
QVel. A. (A, Jahre: IV,.Nr, 9, 8. 264.) 

Shufeldt, R. W., Observations upon the development of the skull in 
Neotoma fuscipes; a contribution to the Morphology of the Rodentia. 
Proceed. of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia. 1889, P, I, Jan.— 
April, S. 14—28. 2 Taf. 

Symington, Lumbar Curve in Spine of Gorilla. (Anatomical Society of 
Great Britain and Ireland.) The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, 
New Series Vol. III, Part IV, July 1889, S. XXV. 

b) Bänder. Gelenke. Muskeln, Mechanik. 

Brodie, Gordon, Some Observations on the Ligaments about the Shoul- 
der. (Anatomical Society of Great Britain an Ireland.) The Journal 
of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889, 
S. XXI. 

Clarke, J. F., A Rare Form of the Transversus Nuchae. (Anatomical 
Society of Great Britain and Ireland.) The Journal of Anatomy, 
Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889, S. XXIV— 
XXY. 

Cunningham, Elbow-Joint. (Anatomical Society of Great Britain and 
Ireland.) The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, 

Part IV, July 1889, S. XXII—XXII. 
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Giinsburg, Zur Kasuistik der angeborenen Muskelanomalien. Klinische 
Monatsblatter für Augenheilkunde, Jahrg. XXVII, 1889, Juli, S. 263 
bis 265. 

Hepburn, David, The Development of Diarthrodial Joints in Birds and 
Mammals. With 1 Plate. The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New 
Series Vol. III, Part IV, July 1889, S. 507—523. 

Kasanli, Zur Frage von den Altersveränderungen der Gelenke und deren 
Beziehungen zur Arthritis deformans. St. Free 1889, 8°. Inaug.- 
Don 

Thomson, Arthur, The Influence of Posture on the Form of the Arti- 

cular Surfaces of the Tibia and Astragalus in the different Races of 
Man and the Higher Apes. The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, 
New Series Vol. III, Part IV, July 1889, 8S. 616—640. 

Williston, S. W., The Sternalis muscle. Proceed. of the Acad. of Nat. 
Sc. of Philadelphia, 1889, P. I, Jan.—April, 8. 38—41. 

Zuckerkandl, E, Uber eine typische Varietät des Cuoparr’schen Ge- 
lenkes. Mit 2 Tafeln. Medieinische Jahrbücher, Wien, Jahrg. 1884, 
Neue Folge III, 1888, Heft IX, S. 577—585. 

7.  Gefälssystem. 

Charles, J. J., Notes of a Case of Persistent Left Superior Vena Cava, 
the Right Superior Vena Cava being in Great Part a Fibrous Cord. 
The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, 
July 1889, 8. 649—650. 

Eisler, Anomalie der Art. renalis bei Verlagerung der Niere. Mit 1 Ab- 
bildung. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 15, 8. 465—467. 

de Renzi, H. C., Specimen of Abnormality of the Heart and Great Ves- 
sels. (Anatomical Society of Great Britain and Ireland.) The Journal 
of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889, 
S. XXIII—-XXIV. 

Smith, Alfred J., and Birmingham, Ambrose, Absent Thoracic Duct 
causing Oedema of a Foetus. With 1 Plate. The Journal of Anatomy, 
Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889, 8. 532—537. 

Sussdorf, Max, Die Verteilung der Arterien und Nerven an Hand und 
Fuß der Haussäugetiere. Eine vergl.-anatom. Studie zum Zwecke der 
Erzielung einer sachgemäßen Benennung derselben. S.-A. a. d. Fest- 
schrift z. Feier des 25jähr. Regierungsjubil. S.M. des Königs Karl v. 
Württemberg. Stuttg. 1889. 39 SS. 

Titow, G., Anomalie der Arteria centralis retinae. Wjestnik ophthalm,, 
Band V, 1889, Heft 3, Mai—Juni, S. 267. 

8. Integument. 

Wolff, Gustav, Die Cuticula der Wirbeltierepidermis. Mit 1 Tafel, 
Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, Band XXIII, Neue Folge 
Band XVI, 1889, Heft 4, S. 567—585. 
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9. Darmsystem. 

Bowles, R. L., Observations upon the Mammalian Pharynx, with Espe- 
cial Reference to the Epiglottis. The Journal of Anatomy, Vol. XXIII 
New Series Vol. III, Part 1V, July 1889, S. 606—616. 

Howes, G. B., Additional Observations upon the Intra-Narial Epiglottis. 
The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, 
July 1889, S. 587—598. 

Symington, On Nares and Epiglottis. (Anatomical Society of Great 
Britain and Ireland.) The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New 
Series Vol. III, Part IV, July 1889, S. XXII. 

Turner, William Aldren, The Innervation of the Muscles of the Soft 

Palate. The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, 
Part IV, July 1889, S. 523 —532. 

a) Atmungsorgane 

(inklus. Thymus und Thyreoidea). 

Sanquirico, Carlo, Sulla rigenerazione del Corpo Tiroide. (Nota preven- 
tiva.) Atti d. R. Accad. dei Fisiocritici di Siena, Ser. IV, Vol. I, 
1889, Fase. 4—5, S. 287—290. 

Schulze, Uber die inneren Kiemen der Batrachierlarven. Mit 4 Tafeln 
Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissensch. aus dem Jahre 
1888, Berlin 1889, Abh. I, 8. 1—59. 

Wolf, Rudolf, Ein Fall von accessorischer Schilddrüse. Mit 2 Figuren. 
Archiv für klinische Chirurgie, Band XXXIX, 1889, Heft 1, S. 224 
bis 226. 

b) Verdauungsorgane. 

Cope, E. D., The mechanical Origin of the sectorial Teeth of the Car- 
nivora, Proceedings of the Amer. Association for the Advancement 
of Science, Salem, Vol. XXXVI, S. 254—257. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, 
Commas Pal > Ar 2 ac 

Toldt, C., Die Darmgekröse und Netze im gesetzmäßigen und im gesetz- 
widrigen Zustand. Mit 8 Taf. Besond. abgedr. a. d. 56. Bande d. 
Denkschr. d. Math.-naturwiss. Kl. d. K. Akad. d. Wiss., Wien, 1889. 
K. K. Hof- u. Staatsdruckerei. In Komm. b. F. Tempsky. SS. 46. 4°, 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

Latter, Oswald H., Abnormal Development of Genito-Urinary System 
of Lepus Cuniculus, The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series 
Vol. III, Part IV, July 1889, S. 650—653. 

a) Harnorgane 

(inklus. Nebenniere). 

Poirier, P., Anomalie des reins Bulletins de la Sociéte anatomique de 
Peris, Année LXIV, 1889, série V, Tome III, Juin (18° a. c.), S. 336 
bis 437. 
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b) Geschlechtsorgane. 

Bataschow, Ein Fall von kompletem Fehlen des Uterus. Medizinskoje 
obosrenije, Jahrg. 1889, Nr. 1. (Russisch.) 

Bertkau, Uber protérarndrisches Zwittertum im Tierreich. Verhandlungen 
des naturhistor. Vereins der preußischen Rheinlande usw., Jahrg. 46, 
Folge V Jahrg. 6, 1889, Hälfte 1, Sitzungsberichte S. 5—6. 

Fallot, Francois, Anatomie obstetricale de l’orifice pubio-périnéal. in-4°, 
pp. 55 et figures. Lyon, impr. Plan. Thése. 

Kocks, J., Uber in Kapsel eingeschlossene Eierstöcke, zu welchen die 
Eileiter allein einen Zugang bilden. Tageblatt der 61. Versammlung 
Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Köln, Wissenschaft!. Teil, 1889, 
S. 178—180. 

Ssubbotin, Zwei Fälle von vollständigem Mangel des Uterus. Medi- 
zinskoje obosrenije, Jahrg. 1889, Nr. 1. (Russisch.) 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Anderson, William, and Makins, G. H., Cranio-cerebral Topo- 

graphy. Illustrated. The Lancet, 1889, Vol. II, Nr. 2, Whole Nr. 
3437, 8. 61—64. (Vgl. A. A. Jahrg. 1V, Nr. 9, S. 268.) 

Greidenberg, Das Nervensystem im gesunden und kranken Zustande. 
Populäre Vorträge. Simferopol, 1889. 8°. (Russisch.) 

Halliburton, W. D., Report on Cerebro-Spinal Fluid. British Medical 
Journal, Whole Nr. 1491, July 27, 1889, 8. 182—184. (Vgl. No. 13, 
S. 393.) 

Köhler, A., Apparat zur Projektion der Centralfurche auf die Außenfläche 
des Schädels. Mit 1 Abbildung. Deutsche medicinische Wochenschrift, 
Jahrg. 15, 1889, Nr. 29. 

Mies, Thee das Gehirngewicht neugeborener Kinder. Tageblatt der 
61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln, Wissen- 
schaftl. Teil, 1889, S. 195—196. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 6, 8. 171.) 

Nissl, Uber den Zusammenhang yon Zellstruktur und Zeifunkiien in 
der Genen Nervenzelle. (S. Kap. 5.) 

Roshanski, Zur Lehre von den Beziehungen des Rückenmarkes und der 
sympathischen Centren zum Gefäßsystem. Kasan, 1889. 8°. (Russisch.) 
(Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 6, S. 171.) 

Schnopfhagen, Fr., Die Faltung der Großhirnrinde. Tageblatt der 61. 
Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln, Wissen- 
schaftl. Teil, 1889, S. 192—193. 

Sussdorf, Max, Die Verteilung der Arterien und Nerven an Hand 

und Fuß der Haussäugetiere. (S. Kap. 7.) 
Tornatola, Seb., Contributo alla conoscenza della struttura del chiasma 

nei mammiferi superiori e nell’ uomo. Messina, tip. dell’ Avenire, 1889. 
8°. pp. 27 con 1 tavola. 

Turner, William Aldren, The Innervation of the Muscles of the 
Soft Palate. (S. oben Kap. 9.) 
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Waldeyer, W., Das Gorilla-Riickenmark. SS. 147 mit 12 Tafeln. 
gr. 49, Berlin, G. Reimer. Mk. 12. (Aus: Abhandlungen d. königl. 
preuß. Akademie d. Wissensch. zu Berlin.) (Vgl. No. 14, 8. 423.) 

b) Sinnesorgane. 

Denissenko, Gabriel, Zur Frage vom Baue der Augen der Knorpel- 
Ganoiden. (Vorläufige Mitteilung.) Klinische Monatsblätter für Augen- 
heilkunde, Jahrg. XXVII, 1889, Juli, S. 260—263. 

Ebhardt, Un caso di coloboma irideo bilaterale congenito associato ad 
altre anomalie organiche. Annali di ottalmologia, Tomo XVIII, 1889, 
Fasc. 1 e 2, S. 53. 

Hache, Edmond, Sur Vhyaloide et la zone de Zinn. Gazette des 
höpitaux, Année 62, 1889, Nr. 78. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, No. 14, 
S. 423.) 

Hamburger, H. J., Eine eigentümliche Veränderung der Nasenscheide- 
wand eines Pferdes. (Aus dem pathologischen Laboratorium der Tier- 
arzneischule in Utrecht.) Virchow’s Archiv, Band 117, Folge XI, 
Band VII, Heft 2, S. 429—430. 

Kohl, C., Einige Notizen über das Auge von Talpa europaea und Proteus 
anguineus. (Nach Untersuchungen, angestellt im Laboratorium des H. 
G.-R. Prof. Dr. R. LevckaRt zu Leipzig.) Zoologischer Anzeiger, Jahrg. 
XII, 1889, Nr. 312. 

Sarasin, P., Uber das Gehörorgan der ceylonesischen Blindwühle Ichthy- 

ophis glutinosus. Sitzungs-Berichte der Gesellschaft naturforschender 
Freunde zu Berlin, 1889, Nr. 6, S. 137. 

Titow, G., Anomalie der Arteria centralis retinae. (8. Kap. 7.) 
Tuckerman, Frederick, The Development of the Taste-Organs of Man. 

The Journal of Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, 
July 1889, 8. 559—583. 

12. Entwickelungsgeschichte. 

(S. auch Organsysteme.) 

Beard, J., On the Early Development of Lepidosteus osseus. (Prelimi- 
nary Notice.) Proceed. of the Royal Soc, Vol. 46, 8. 108—118. 

Fleischmann, Uber Entwicklung der Placenta bei Raubtieren. Tageblatt 
der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln, 
Wissenschaftl. Teil, 1889, 8. 46. 

Liessner, Elias, Ein Beitrag zur Kenntnis der Kiemenspalten und ihrer 
Anlagen bei amnioten Wirbeltieren. SS. 33. Dorpat, Karow. gr. 8°. 
Inaug.-Dissert. Mk. 1. 

von Linstow, Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte von Nematoxys 
ornatus Dus. Mit 1 Tafel. Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaft, 
Band XXIII, Neue Folge Band XVI, 1889, Heft 4, S. 549—567. 

List, Über die weiblichen Geschlechtsorgane und die Eibildung bei pa- 
rasitischen Copepoden (Gastrodelphyiden). Biologisches Centralblatt, 
Band IX, 1889, Nr. 11. 

Mochnatschewa, Die Beziehungen des graviden Uterus zu den weißen 
Formelementen des in demselben zirkulierenden Blutes. (S. Kap. 5.) 



492 

Pouchet, Georges, Sur l’euf de la sardine. Comptes rendus hebdoma- 
daires de l’Académie des sciences de Paris, Tome CIX, 1889, Nr. 3, 
S. 119—120. 

Prouho, H., Sur la structure et la métamorphose de la larve de la 

Flustrella hispida (Bryozoaire sténostome). Comptes rendus hebdoma- 
daires de l’Acaddmie des sciences de Paris, Tome CVIII, 1889, Nr. 19, 
S. 1023—1025. — de Lacaze-Duthiers, Observations relatives 4 la 
Communication précédente de M. Provuo. Ebendaselbst, S. 1025—1026. 

Roule, L., Sur l’evolution initiale des feuillets blastodermiques chez les 

Crustacés isopodes (Asellus aquaticus L. et Porcellio scaber Lark.). 
Comptes rendus hebdom. de l’Academie des sciences de Paris, Tome 
CIX, 1889, Nr. 2, S. 78—79. 

Riickert, Entstehung des Vornierensystems. (Gesellschaft fiir Morpho- 
logie und Physiologie in Miinchen.) Miinchener medicinische Wochen- 
schrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 30. 

Sarasin, Paul und Fritz, Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen 
auf Ceylon in den Jahren 1884—1886. Band II, Heft 3: Zur Ent- 
wicklungsgeschichte und Anatomie der ceylonesischen Blindwühle, Ich- 
thyophis glutinosus. Teil 3: Das Schicksal des Dotters; iiber die Ho- 
mologie der Keimblätter im Tierreiche auf Grund des Satzes, daß die 
beiden Keimschichten der Gastrula nicht dem Ectoderm und Entoderm, 
sondern dem Blastoderm und Dotter der Vertebraten entsprechen; der 
Enddarm der Embryonen. (8. 95—150 mit 3 Taf. u. Bl. Erklärgn.) 
Wiesbaden, Kreidel. gr. 4°. Mk. 10. 

Seeliger, Oswald, Zur Entwicklungsgeschichte der Pyrosomen. Mit 8 
Tafeln. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, Band XXIII, 

Neue Folge Band XVI, 1889, Heft 4, S. 595—658. 
Turner, Sir W., The Placentation of Halicore Dugong. The Journal of 

Anatomy, Vol. XXIII, New Series Vol. III, Part IV, July 1889, 
S. 640—642. 

Waldeyer, Die Placenta von Inuus nemestrinus. Sitzungsberichte der 
Konig]. preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1889, Nr. XXXV, 
S. 697—710. 

Ziegler, H. E., Die Entstehung des Blutes der Wirbeltiere. (S. Kap. 5.) 

13. Mifsbildungen. 

(S. auch Organsysteme.) 

Arndt, Rudolf, Noch einmal die Fistula colli congenita mediana. Mit 
Abbildungen. Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg. XXVI, 1889, 

Nr. 30. 

Baacke, J., Ein Fall von Hydrencephalocele mit amniotischen Ver- 
wachsungen. SS. 19 mit 1 Tafel. Königsberg, W. Koch, 1889. gr. 8°. 
Inaug.-Dissert. Mk. 0,80. 

Chaput, Vice de conformation du membre supérieur. — Absence appa- 
rente du coude, avant-bras et main. — La main mesurant a peine 
1 centim. de largeur est appliquée 4 la partie inférieure et externe du 
bras. Elle est reliée aux parties profondes par un cordon fibreux. — 



493 

Probablement amputation congénitale. Bulletins de la Société anato- 
mique de Paris, Année LXIV, 1889, Série V, Tome III, Juin-Juillet, 
Fase. 19, 8S. 453—455. 

Erb, Bessel Hagen, Defektbildungen an den unteren und oberen Extre- 
mitäten. (Naturhistorisch-medicinischer Verein zu Heidelberg.) Mün- 
chener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 1889, Nr. 30. 

Flothmann, Berthold, Uber die Geburt eines Anencephalus mit Pseudo- 
hermaphroditismus masculinus. Tageblatt der 61. Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Arzte in Kéln, Wissenschaftl. Teil, 1889, S. 163—164. 

Marcacci, A., Di alcune anomalie ottenute sottoponendo le uova di pollo 
al movimento. Atti del XII® Congresso della Associazione medica 
italiana, Vol. I, S. 279—280. 

Sperling, Max, Ein Fall von beiderseitigem Hirnbruch an den inneren 
Augenwinkeln bei einem Neugeborenen, nebst Bemerkungen iiber die 
an dieser Stelle vorkommenden angeborenen Bildungsfehler. SS. 22 
mit 3 Photographieen. Königsberg, W. Koch. gr. 8% Mk. 1.20. 
Inaug.-Dissert. 

von Swiecicki, Eine partielle Sternal- und Ventralspalte bei einem neu- 
geborenen Kinde. (Origin.-Mitt.) Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. 
XIII, 1889, Nr. 29. 

Tyminski, Ein Fall von situs inversus viscerum. Medizinskoje obsrenije, 
Jahrg. 1889, Nr. 1. (Russisch.) (Auch sonst Anomalien: Kleiner 
Wuchs, Mikrocephalie, Colobom der Iris, Chorioidea und Retina, un- 
regelmäßige Entwickelung der Zähne, asymmetrische Entwickelung 
beider Körperhälften.) 

Walker, E. F., On a Case of double-headed Monster. Medical News, 
Vol. LV, 1889, Nr. 1, Whole Nr. 860, S. 19. 

14. Physische Anthropologie. 
(Rassenanatomie.) 

Gradenigo, Gius., L’orecchio dei delinquenti. Firenze, tip. cooperativa, 
1889. 8°. pp. 3. (Estr. dal Bollettino delle malattie dell’ orecchio, 
ecc., Anno VII, 1889, Nr. 3.) 

Kneeland, S., On the Santhals, a semi-barbarous Tribe of Northeastern 
Bengal. Bulletin of the Essex Institute, Salem, Vol. XIX, S. 95—118. 

Kurella, H., Anthropologie und Verbrechertum. Humboldt, Jahrg. VIII, 
1889, Heft 8, S. 300—304. 6 

Weisbach, A., Die Herzegoviner, verglichen mit Cechen und Deutschen 
aus Mähren nach Maj. Hıumer’s Messungen. Mitteilungen der anthro- 
polog. Gesellschaft zu Wien, Suppl. II, 1889. SS. 17. 

15. Wirbeltiere. 

Me Lean, J. C., Notes on the Spotted Shag (Phalacrocorax punctatus). 
The Ibis, Sixth Series, Vol. I, Nr. 3, July 1889, S. 299—302. 

Mocquard, F., Revision des Clinus de la collection du Museum de Paris. 
Bulletin de la Société philomathique de Paris, Serie VIII, Tome I, 1889, 
Nr. 1, S. 40—46. 



494 

Nehring, Schädel eines 13-monatlichen Rehbocks mit Gabelgehörn und 
einem Haken. Deutsche Jäger-Zeitung, Band XIII, 1889, Nr. 30, 
S. 598—599. Mit 1 Abbildung. 

Rohon, Josef Victor, Die Dendrodonten des Devonischen Systems in 
Rußland. Paläontologische und vergleichend-anatomische Studie. Mit 
2 Tafeln. Mémoires de l’Academie des sciences de St.- Petersbourg, 
Série VII, Tome XXXVI, No. 14, 1889. Auch einzeln: SS. 52 mit 
2 Tafeln. St.-Petersburg. 4°. 

Salvin, Osbert and Du Cane Godman, F., Notes on Mexican Birds. 

Part II. The Ibis, Sixth Series, Vol. I, Nr. 3, July 1889, 8S. 380 
—382. 

Sclater, P. L., Notes on some recently described Species of Dendro- 
colaptidae. With 1 Plate. The Ibis, Sixth Series, Vol. I, Nr. 3, 
July 1889, S. 350—354. 

Seebohm, Henry, Remarks on Bkanpr’s Siberian Bunting (Emberiza 
cioides). The Ibis, Sixth Series, Vol. I, Nr. 3, July 1889, 8. 295—296. 

Thominot, A., Observations sur quelques Reptiles et Batraciens de la 
collection du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Bulletin de la So- 
ciété philomathique de Paris, Série VIII, Tome I, 1889, Nr. 1, 8. 21 
—3l. 

Tristram, H. B., Note on Emberiza cioides, Braanpt. With 1 Plate. 
The Ibis, Sixth Series, Vol. I, Nr. 3, July 1889, 8. 293—295. 

Vaillant, L., Sur un fotus gigantesque d’Oxyrhina Sparzanzanı (Bon.). 
Bulletin de la Société philomathique de Paris, Série VIII, Tome I, 1889, 
Nr, 1, 8. 38—40. 

Weithofer, K. A., Tapir und Nautilus aus oberösterreichischen Tertiär- 
ablagerungen. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt, 
1889, Nr. 9. 

Woodward, A. Smith, Triassic Fish-scales from Siberia. The Annals 
and Magazine of Natural History, Sixth Series, Vol. IV, Nr. 19, July 
1889, S. 107—108. 

Baum, jun., Ph., Abnorme Gehérnbildung eines Rehbocks. Deutsche 
Jäger-Zeitung, Band XIII, 1889, Nr. 35, S. 697. 

Capellini, Giov., Sul primo uovo di Aepyornis maximus arrivato in 
Italia: memoria. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1889. 4°. 
pp. 22. (Estr. dalla Serie IV, Tomo X, delle Memorie della R. Acca- 
demia delle scienze dell’ Istituto di Bologna, e letta nella sessione del 
24 marzo 1889.) 

Cope, E. D., Mr. Lypexxer on Phenacodus and the Athecae. The Nature, 
London, Vol. 40, Nr. 1030, 8. 298. 

Fraas, Eb., Die Labyrinthodonten der schwäbischen Trias. Mit 17 Tafeln. 
Palaeontographica, Band XXXVI, Lieferung 1—3. Auch einzeln: 
SS. 158 mit 17 Tafeln. Stuttgart, Schweizerbart, 1889. 4°. 

Gaudry, A., Restauration du squelette du Dinoceras. Comptes rendus 

hebdom. de l’Acaddmie des sciences de Paris, Tome CVIII, 1889, 

Nr. 25, 8. 1292—1293. 



495 

Gaudry, A., Sur les Mastodontes trouves 4 Tournan, dans le Gers, par 

M. Marty. Comptes rendus hebdom. de l’Academie des sciences de 

Paris, Tome CVIII, Nr. 25, S. 1293—1294. 

Gaudry, Dimensionen der größten fossilen Säugetiere. Humboldt, Jahr- 

gang VIII, 1889, Heft 8, August, S. 314. 

Hamilton, A., On a Specimen of the Brown Gannet (Sula fusca) shot in 

Napier Harbour, with Notes on other New Zealand Birds. Trans- 

actions of the New Zealand Institute, Vol. XXI, 1888, Wellington 

1889, S. 128— 134. 
Huet, Note sur le Bucephalus Haimeanus. pp. 8 in-8°, avec 1 planche. 

Caen, impr. Delesques. (Extrait du Bulletin de la Société linneenne 

de Normandie, Serie IV, Vol. II.) 
Koken, Eleuterocercus, ein neuer Glyptodont aus Uruguay. Mit 2 Tafeln. 

Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissensch. zu Berlin aus d. 
J. 1888, Berlin 1889, Abh. I, S. 1—28. 

Koken, E., Thoracosaurus macrorhynchus Br. aus der Tuffkreide von 
Maastricht. Mit 1 Tafel. Zeitschrift der Deutschen geologischen Ge- 
sellschaft, Band XL, Heft 4, S. 754—774. 

Kunisch, Hermann, Über eine Saurierplatte aus dem oberschlesischen 
Muschelkalke. Mit 2 Tafeln. Zeitschrift der Deutschen geologischen 

Gesellschaft, Band XL, Heft 4, S. 671— 694. 
Langkavel, R., Die Fischotter. Der Zoologische Garten, Jahrg. XXX, 

1889, Nr. 7. 
Leidy, Joseph, The Sabre-tooth Tiger of Florida. Proceed. of the Acad. 

of Nat. Sc. of Philadelphia, 1889, P.I, Jan.— April, 8.29 —31. 
von der Marck, Über den Strontianit und die Kreidefische Westfalens. 

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preußischen Rhein- 
lande usw., Jahrg. 46, 5. Folge Jahrg. 6, 1889, Hälfte 1, Korrespon- 

denzblatt S. 37—38. 
Marsh, O. C., Discovery of Cretaceous Mammalia. With 4 Plates. The 

American Journal of Science, Third Series, Vol. XXXVIII, Whole 

Nr. 188, 1889, July, S. 81—92. 
Pohlmann, W., Der Leopardenziesel. Nach der Natur geschildert. Der 

Zoologische Garten, Jahrg. XXX, Nr. 7, Juli 1889. 
Schweder, G., Zwei Schiidel von Bos Pallasii. Korrespondenzblatt des 

Naturforscher-Vereines in Riga, Jahrg. XXXI, S. 61—68. 
Thomas, Oldfied, On Eupetaurus, a new Form of Flying Squirrel from 

Kashmir. With 2 Plates. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
Vol. LVII, Part II, Nr. III, S. 256—260. 

Weithofer, K. Ant., Uber die tertiiren Landsäugetiere Italiens. Jahr- 

buch der Kais.-Königl. geol. Reichsanstalt, Jahrg. 1889, Band XXXIX, 

Heft 1 u. 2, S. 55—83. 
Whitfield, R. P., Evidence Confirmatory of Mastodon obscurus Leıpr as 

an American Species. Proceedings of the American Association for 
the Advancement of Science, Salem, Vol. XXXVI, S. 252—253. 

Wollemann, A, Einige Worte zur Entgegnung auf NeEurine: „Über den 
Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig.“ Verhand- 
lungen des naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande usw., 
Jahrg. 46, 5. Folge Jahrg. 6, 1889, Hälfte 1, 8. 1—17. 

a 



496 

Aufsatze. 

Nachdruck verboten. 

Uber das Vorkommen von Primordialeiern aufserhalb der 
Keimdriisenanlage beim Menschen. 

Von Dr. med. W. Nace, Privatdozent, Assistenzarzt der geburtshiilf, 

gynäkologischen Universitätsklinik der königl. Charité in Berlin. 

(Aus dem I. anatomischen Institut in Berlin.) 

(Mit 2 Abbildungen.) 

Längs der Außenseite des WoLrr’schen Körpers findet man be- 

kanntlich, wie alle Forscher seit BoRNHAUPT!) und WALDEYER ?) nach- 
gewiesen haben (EGLı?), GASSER +), MIHALKOVIcZ?), KÖLLIKER ®) 
u. A.) bei jüngeren Embryonen der höheren Wirbeltiere eine Verdickung 

des Oberflächenepithels (Peritonealepithel, Cölomepithel), über deren 

Bedeutung die Ansichten sehr von einander abweichen. 

Bei zwei menschlichen Embryonen von 7 und 7,5 mm Länge 

hat His’) in einer Rinne, lateralwärts von der Urnierenleiste, das 
Epithel um beinahe das Doppelte (bis auf ca. 20 «) verdickt gefunden 
und er spricht die Vermutung aus, daß diese Verdickung die Stelle 

bezeichnet, an welcher später der MULuer’sche Gang sich bilden wird. 

Bei den von mir untersuchten menschlichen Embryonen (die jüngsten 
dieser hatten eine Länge von 11—13 mm), bis zu einer gewissen Ent- 

wickelungsstufe (Ende des 2. Monats) habe ich ebenfalls die erwähnte 

1) Untersuchungen über die Entwickelung des Urogenitalsystems beim 
Hühnchen, Riga 1867 (Dorpater Inaugural-Dissertation). 

2) Eierstock und Ei. Leipzig 1870. 
3) Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Genitalien, 

Zürich 1876. 
4) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Allantois, der MÜLLER- 

schen Gänge und des Afters. Frankfurt a. M. 1874. 
5) Entwickelung des Harn- und Geschlechtsapparates der Amnioten. 

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie Bd. 2. 
6) Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte. Leipzig 1879. 
7) Anatomie menschlicher Embryonen. Leipzig 1885. 
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Epithelverdickung als regelmäßigen Befund feststellen können. Dieselbe 

erstreckt sich über die ganze Urniere, von dem proximalen Ende der- 

selben („Zwerchfellband der Urniere‘ nach KöLLıker) beginnend, und geht 
‚auf die Plicae uro-genitales (im Sinne WALDEYER’s) über. Die Ver- 

dickung bildet einen, proximalwärts breiteren, Wall von dicht gedrängten 

hohen Cylinderzellen. Da, wo der Epithelsaum am höchsten, mißt er 

24 u, und ist er, wie es scheint, an dieser Stelle mehrschichtig. In 
dem proximalen Bezirk der Epithelverdickung liegt die Rinne, welche 
der Bildung des MürLuer’schen Trichters vorangeht und das abdominale 
Ende dieses letzteren darstellt; das Epithel der Rinne und somit auch 

das Epithel des Mürrer’schen Ganges geht unmittelbar in die Epithel- 
verdickung über. 

In dieser Epithelverdickung habe ich nun, nicht allein in der Nähe 

der Mündung des MÜLLer’schen Ganges, sondern auch mehr distal- 

wärts (aber doch im Bereiche der oberen Hälfte der Urniere), bei 
einem vorzüglich erhaltenen Embryo weiblichen Geschlechts von 12 mm 
Länge, mehrfach auffallend große, 14—16 « messende Zellen gesehen: 
An einzelnen Schnitten lagen diese Zellen zu zwei oder drei zusammen 

zeichneten sich durch ihre mehr rundliche Gestalt deutlich von den 

Cylinderzellen der Epithelverdickung ab, hatten helles Protoplasma 

und meist runde, regelmäßige Kerne, welche 5—8 « maßen und zum 

Teil ein deutliches Kerngerüst trugen (siehe Figg. 1 und 2). 

Fig. 1. Aus dem proximalen 

Teil des Wourr'schen Körpers 

eines 12mm langen menschlichen 

Embryo, weiblichen Geschlechts. 

E Epithelverdickung an der 

Aussenseite der Urniere mit darin 

liegenden Primordialeiern ähnli- 

chen Zellen verschiedener Grösse. 

W.@. Wourr’scher Gang mit 

einem (schräg getroffenen) Quer- 

kanälchen. 

Gl Glomerulus, 

Vergrößerung: Leitz 5, Ocu- 

dar I. 

Dem anatomischen Verhalten nach haben die eben beschriebenen 
Zellen, das wird gewiß jeder einräumen, die größte Ähnlichkeit mit 
Primordialeiern, insonderlich — das kann ich noch hinzufügen — 
mit Primordialeiern desselben Embryo. 
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Bei einem weiblichen Embryo von 20 mm Lange fand ich eben- 

falls und zwar an derselben Stelle, zwischen den Cylinderzellen der 

Epithelverdickung, rundliche, den oben beschriebenen ganz ähnliche 

Zellen; nur erreichten dieselben nicht die eben genannte Größe indem 

sie nur 9—10 « maßen (die Kerne 5—6 «) und also den jüngsten 

Primordialeiern desselben Embryo am nächsten kamen. 

Fig. 2. Aus dem proximalen Teil 
des WourrF’schen Körpers desselben 
Embryo. 

E Epithelverdickung an d. Aussen- 
seite der Urniere mit darin liegender 
primordialeiähnlicher Zelle. 

W. @. WoLrr’scher Gang. 

Vergrößerung: Leitz 8, Ocul. I. 

Die Einzelheiten sind mit Leitz 
4,0 Millim,, Apert. 95, Ocular 8 gezeich- 
net. Beide Präparate sind wie gesagt 
dem proximalen Teil der Urniere ent- 
nommen aber unterhalb der Anlage des 
MÜLLER’schen Ganges. 

Bei männlichen Embryonen — ich rede nur von menschlichen 
— sind die hier in Rede stehenden großen Zellen bei weitem nicht 

so zahlreich vertreten wie bei weiblichen. Das würde ja auch der 

geringeren Anzahl der Ursamenzellen vollkommen entsprechen. Bei 

einem männlichen, ebenfalls vorzüglich erhaltenen Embryo von 13 mm 

Länge gelang es mir nicht die großen Zellen in der Epithelverdickung 
zu finden, dagegen bei einem solchen von 22 mm Länge (in Flemming- 

scher Lösung gehärteten), aber, wie schon gesagt, in viel geringerer 

Zahl; eine besonders gut entwickelte Zelle der beschriebenen Art maß 

15 u, deren*Kern 9 ‘a. 
Der Zweck dieser Mitteilung soll nur der sein, die gefundene 

Thatsache zu berichten. In bezug auf Einzelheiten muß ich auf die 

ausführliche Bearbeitung verweisen. Jedoch möchte ich hier anführen, 

daß das Vorkommen dieser großen Zellen die Richtigkeit meiner Auf- 

fassung derselben als Primordialeier (bezw. Ursamenzellen), voraus- 
gesetzt, auf eine engere Beziehung der beschriebenen Epithelverdickung 

zum eigentlichen Keimepithel, wie WALDEYER behauptet, hinweisen 

würde. 
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Nachdruck verboten. 

Über Hornzähne bei einem Säugetiere. 
Von WILHELM Lech#r. 

Mit 1 Abbildung. 
Für meine Untersuchungen über die Anatomie der Beuteltiere er- 

hielt ich durch die Güte des Herrn Professor SmitT hierselbst ein 
39 mm langes Junges von Myrmecobius fasciatus. Leider ist 

dasselbe seit Jahren getrocknet gewesen, ein Umstand, der selbst- 

redend die Ausnützung desselben sehr beschränkt. Die Untersuchung 

gestattete jedoch die Feststellung einer überraschenden Thatsache, die 

ich hier zur Kenntnis der Fachgenossen bringen möchte. 

Zunächst verdient eine Eigentümlichkeit des Myrmecobius- 

Schädels eine besondere Beachtung. Der knöcherne Gaumen ist näm- 

lich jederseits mit einer knöchernen Leiste versehen, welche der Pars 

alveolaris des Oberkiefers parallel verläuft '). Bei genauerer Ver- 

gleichung von fünf Myrmecobius-Schädeln, welche der Sammlung 
des zootomischen Instituts der hiesigen Universität angehören und 

vier verschiedene Altersstufen repräsentieren, stellte sich nun heraus, 
daß diese Leiste verschieden ausgebildet ist, und zwar ist dieselbe bei 

dem oben genannten jüngsten Tiere am stärksten, indem sie sich als 

ein hoher, scharfer, zusammenhängender, medianwärts gerichteter Kamm 

hoch über das Niveau des Gaumendaches erhebt, während sie dagegen 
bei älteren Individuen schwächer wird und bei dem ganz alten Tiere 
nur eine geringfügige, stellenweise sogar unterbrochene Erhebung dar- 

stell. Besagte Leiste ist also während der indivi- 

duellen Entwicklung einer regressiven Ausbildung 

unterworfen. 

Da sich nun diese Leiste bei keinem andern Beutel- 

tiere und vielleicht mit einer Ausnahme (siehe unten) bei 

keinem andern Säugetiere überhaupt wiederfindet, 

schienen mir die mit derselben in Verbindung stehenden Organe einer 

besonderen Aufmerksamkeit wert. Ich trennte deshalb, nachdem das 

1) WarerHouse’s Angabe (Natural History of the Mammalia, Bd. I, 
pag. 400), dafs diese Leiste sich auf der „palatine portion of the supe- 
rior maxillaries“ findet, ist insofern ungenau, als sie sich über die ganze 
Länge des Gaumens, somit auch auf die Ossa palatina erstreckt. 

32 
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Tier vorsichtig erweicht war, die Gaumenschleimhaut ab und breitete die- 

selbe unter dem Mikroskop aus. Schon bei schwacher Vergrößerung 

ließen sich an verschiedenen Stellen der Schleimhaut mehrere Haufen 

von zähnchenartigen Gebilden erkennen. Bei stärkerer Vergrößerung 
zeigte sich nun, daß jeder dieser Haufen aus einer größeren Anzahl 

von nebeneinander liegenden Zähnchen-Kolonnen oder -Reihen besteht. 

Jede dieser Reihen besteht aus mehreren (bis 8) 
Einzelzähnen, deren Form und Anordnung aus 

der nebenstehenden Figur erhellt. Die Unter- 

suchung ergab ferner, daß wir es nicht mit wirk- 
lichen Dentinzähnen zu thun haben, sondern daß 

hier vielmehr Hornbildungen, somit Horn- _ Hornzähne in der 
ee r baie H Gaumenschleimhaut bei 

zähne vorliegen. Bezüglich der Verbreitung Myrmecobius fas- 
dieser Hornzähne glaube ich feststellen zu können, eiatus. Oc. 2, Obj. 6, 

daß dieselben vorzugsweise im hinteren Teile des ae 

Gaumens, und zwar in der Nähe der oben erwähnten knöchernen 

Leisten zu finden sind. Da nun außerdem bei einem älteren, gut 

konservierten Individuum von Myrmecobius keine Hornzähne in 
der Gaumenschleimhaut zu finden sind, so ist, wenn wir zugleich das 

berücksichtigen, was oben über die regressive Entwicklung der Gaumen- 

leiste dargelegt worden ist, jedenfalls der Schluß sehr nahe gelegt, 

daß bei Myrmecobius Gaumenleiste und Gaumenhornzähne mit- 

einander in Zusammenhang zu bringen sind, daß sie funktionell 

zusammengehörige und einander bedingende Gebilde sind. Ein näheres 

Eingehen auf die Struktur dieser Hornzähne ließ der mangelhafte Er- 

haltungszustand meines Materials nicht zu. 

Wie erwähnt, kommt eine knöcherne Gaumenleiste bei keinem 

anderen Beuteltiere vor, und bei den Säugetieren überhaupt habe ich 
nur bei Manis (javanica) eine Gaumenleiste, die sich vielleicht mit 

derjenigen bei Myr mecobius homologisieren läßt, angetroffen. Da 

ich im Besitze eines vorziiglich konservierten Embryos von Manis 

tricuspis bin, untersuchte ich deshalb die Gaumenschleimhaut des- 

selben mikroskopisch, ohne jedoch Hornzähnchen zu finden. Die Unter- 

suchung der Schleimhaut eines jungen Tarsipes rostratus — 

eines Beuteltieres, das bekanntlich durch die Schwäche seines Gebisses 

ausgezeichnet ist — ergab in Bezug auf das Vorkommen von Horn- 

zähnen ebenfalls ein negatives Resultat. 
Erst die genaue Untersuchung besseren Materials’), als das ist, 

1) Neuerdings hat mir Professor Howes in London einen ganz jungen, 
nackten, noch an der Zitze der Mutter hängenden Myrmecobius 
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über welches ich zur Zeit verfüge, kann vollständigere Aufschlüsse 
liefern und zu weitergehenden Schlüssen berechtigen. Ich begnüge 

mich hier auf die weittragende Bedeutung des Vorkommens von Horn- 

zähnen bei einem Säugetiere hinzuweisen, sowie auf die Beziehungen, 
welche sich aus dieser Thatsache zu den Befunden bei niederen Wirbel- 
tieren ergeben !. Ob und in welcher Weise die Hornzähne des 

Myrmecobius zu den bei verschiedenen Säugetieren in wechselnder 

Form und oft in starker Ausbildung auftretenden Gaumenfalten in 

Zusammenhang zu bringen sind, wird ebenfalls die Aufgabe einer 

künftigen Untersuchung bilden. 
Stockholm, den 5. Juli 1889. 

Nachdruck verboten. 

Über die Beziehung der Harnblase zu dem Enddarme bei 
Teleostierembryonen (Labriden). 

Von Dr. Josee# Hetnricn List, Privatdozenten an der Universität Graz. 

Mit 3 Abbildungen. 

Schon bei früherer Gelegenheit ?) habe ich das interessante Ver- 
hältnis der Harnblase zum Enddarme bei Knochenfischembryonen 
(Labriden) kurz erwähnt. Nachfolgende Zeilen sollen nun, nachdem 
ich seither Gelegenheit hatte, meine ursprünglichen Beobachtungen zu 

kontrollieren, eine Ergänzung bilden. 

Die Harnblase erscheint 219 Stunden nach der Befruchtung (vergl. 

Fig. 1) als ein unterhalb der Chorda liegendes, blasenförmiges Organ 

(Hbl), welches nach vorne sich allmählich verjüngt und in die beiden 
Ureteren ?) übergeht. 

gütigst überlassen, so dafs ich bald nähere Untersuchungen über den vor- 
liegenden Gegenstand mitteilen zu können hoffe (29. Juli 1889). 

1) Ser£nka hat jedenfalls die Bedeutung des Vorhandenseins von 
Hornzähnen bei Säugern völlig gewürdigt, da er in seiner Arbeit über 
die Embryologie der Didelphys virginiana (Studien über Ent- 
wicklungsgeschichte der Tiere, Heft IV, pag. 157) ausdrücklich hervor- 
hebt, dafs er keine Hornzähne beim Didelphys-Embryo angetroffen hat. 

2) Zur Entwicklungsgeschichte der Knochenfische (Labriden). I. Mor- 
phologische Ergebnisse. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 45, p. 595, 1887. 

3) Die beiden Ureteren münden, wie ich mich an Schnitten über- 
zeugt habe, getrennt in die Harnblase ein. Von einem gemein- 
samen Ureterenstamme ist nichts zu sehen, will man nicht den 
kurzen, verjüngten Teil der Harnblase an der Einmündungsstelle etwa 
als solchen deuten. 

32% 
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Der Darmkanal selbst, der unterhalb der beiden Ureteren dahin- 

zieht, besteht zu dieser Zeit aus einem Flimmercylinderepithel, das 
außen von einer sehr dünnen Membran umkleidet ist. 

Das Lumen des Darmkanales erscheint auf Querschnitten durch 

solche Stadien als ein enger Spalt, der sich gerade unterhalb der 

Arsen Fig. 1. Mittlerer Körperteil eines aus- 

AU AK A AA It vA Xb A Ch geschlüpften Embryos von Crenilabrus pavo 

N ‘ : a in der Profilansicht (219 Stunden nach der 

— —z = = == Befruchtung). Ch Chorda. D Darm. Hdl 
Sur nr, = Harnblase. U Ureter. SOT LUN 

—— WI 

Stelle, an welcher die Ureteren in die Harnblase miinden, erweitert 

(vergl. Fig. 1), dann sich aber rasch verjiingt und nach Bildung einer 

sanften Umbiegung nach außen mündet. 

In diesem Stadium kann man ferner beobachten, daß der aus- 
führende Gang, etwa in der Mitte seines Verlaufes, eine Erweiterung 
seines Lumens (bei *, Fig. 1) zeigt +). 

TEE’ 

— En u 

RN Ar 
NOS DT i aE zal RER 

Hl D U 

Fig. 2. Mittlerer Körperteil eines 13 Tage alten Embryos von Crenilabrus pavo- 
Ch Chorda. D Darm. Hbl Harnblase. U Ureter. 

Schon an 13 Tage alten Embryonen (Fig. 2) sieht man eine Ver- 
bindung der Harnblase, die sich unterdessen vergrößert und von den 
Ureteren deutlicher abgesetzt hat, mit dem Darme hergestellt. Die 

1) Diese Erweiterung des Lumens gehört zum gröfsten Teile nicht 
mehr dem Ausführungsgange des Darmkanales an, sondern stellt die da- 
selbst vorhandene Ausbuchtung des ventralen Flossensaumes dar. 
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Harnblase liegt der dorsalen Wandung des Darmes hart an, ja driickt 

dieselbe sogar etwas ein. Nach unten zu verjüngt sich dieselbe aber 
rasch und mündet in einen feinen, etwas nach vorne gerichteten, kurzen 

Gang aus, welcher an seiner Einmündungsstelle in den Enddarm- 
abschnitt eine kleine Erweiterung besitzt. Daß dieser Verbindungs- 
gang, der scharf umgrenzt erscheint, thatsächlich existiert, konnte ich 

in diesem Stadium besonders deutlich beobachten, weil in der Harn- 

blase bräunliche Körnchen angehäuft waren, welche durch den Ver- 

bindungsgang in den Endabschnitt des Darmes entleert wurden. Der 
kurze, gemeinsame Ausführungsgang mündet dann am Grunde der 

durch eine Unterbrechung des ventralen Flossensaumes gebildeten Aus- 

buchtung nach außen. 

Schon während des Bestehens des gemeinsamen Ausführungs- 

ganges der Harnblase und des Darmes kann man in der Wandung 

des Endabschnittes des Darmkanales lakunäre Bildungen auftreten 

sehen. 

Der beschriebene gemeinsame Ausführungsgang besteht aber nicht 

lange. An 14 Tage alten Embryonen (desselben Entwicklungsstadiums) 

konnte ich eine Verbindung der Harnblase mit dem Darm nicht mehr 
beobachten. 

Die Harnblase lag der Wandung des Endabschnittes des Darm- 

kanales nicht mehr an (Fig. 5), sondern etwas von derselben entfernt 

Prem ur: GF ’% 
an 
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Fig. 3. Mittlerer Körperteil eines 14 Tage alten Embryos von Crenilabrus pavo. 
D Darm. Hbl Harnblase. Rf Dorsaler Flossensaum. U Ureter. 

und näher der Ausbuchtung des ventralen Flossensaumes und mündete 
mit einem kurzen, allerdings nicht scharf begrenzten Gange, zu dem 
sich die Harnblase allmählich verjüngte, hinter der Ausmündung des 
Darmkanales nach außen. Dieser vom Darmkanal getrennte Gang 



_konnte besonders dann, wenn die früher erwähnten bräunlichen Ex- 
kretkörnchen nach außen geführt wurden, mit voller Deutlichkeit ge- 
sehen werden. 

Diese Trennung der beiden Ausführungsgänge der Harnblase und 

des Darmkanales ist aber auch von einer Veränderung der Ausbuch- 
tung des ventralen Flossensaumes begleitet. 

Während dieselbe in dem früher beschriebenen Stadium (Fig. 2) 
noch als enger, den gemeinsamen Ausführungsgang etwa um das Drei- 

fache an Durchmesser überragender Spalt erscheint, zeigt sie sich 
jetzt als umfangreiche Ausbuchtung, an derem Grunde die beiden Off- 

nungen für den Darmkanal und für die Harnblase zu liegen kommen. 

Wir finden also bei den Labriden im embryonalen Leben kurze 

Zeit hindurch einen gemeinsamen Ausführungsgang der 

Harnblase und des Darmkanales, welcher später ersetzt wird 

durch getrennte, hintereinander liegende Ausführungsgänge — ein Ver- 
hältnis, wie es dann auch beim ausgewachsenen Tiere zu beobachten ist. 

Nachdruck verboten. 

Über die Ursprungsverhältnisse der Arteria obturatoria. 
Von Dr. med. W. Pritzner, 

Privatdozent und I. Assistent am anatomischen Institut zu Strafsburg i. E. 

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß man gewissen selteneren 

Vorkommnissen auf dem Präpariersaal, selbst solchen, um deren Auf- 
findung man sich wegen ihrer praktischen oder wissenschaftlichen Be- 

deutung besonders bemüht, nicht in gleichmäßigen Zeitabständen be- 

gegnet, sondern sie zu Zeiten mehrmals rasch hintereinander auffindet, 
zu anderen Zeiten wieder gänzlich vermißt. Diese Erscheinung, die 
ja als das „Gesetz der Duplizität der Fälle“ ihre besondere Formu- 

lirung gefunden hat, beruht einfach auf den Gesetzen der Wahrschein- 
lichkeitsrechnung!). Anders dagegen verhält es sich, wo es sich um 

1) Man stelle sich z. B. die Fälle als eine Reihe Kugeln dar, die 
normalen als weifse, die abnormen als schwarze. Kommen etwa auf 
1000 Millionen weifse 1 Million schwarze, so wäre der seltenste Fall, 

dafs die schwarzen Kugeln stets durch gerade 1000 weilse getrennt auf- 
einander folgten. In den vielen anderen Möglichkeiten wird die Zahl der 
zwischengelegenen Kugeln bald weniger, bald mehr als 1000 betragen. 
Da nun jeder gröfsere Zwischenraum nach der einen Seite einen kleineren 
nach der anderen bedingt, wird in der Mehrzahl der Fälle der Zwischen- 
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häufiger vorkommende Varietäten, um sozusagen subnormale Erschei- 

nungen handelt. Hier kann die Häufigkeit des Vorkommens direkt 

berechnet und, in Procenten ausgedrückt, für die nähere Bestimmung 

des Materials verwertet werden. 

Ich selbst habe in den letzten Jahren durchschnittlich pro Winter 

ca. 100 Hände und ebensoviel Füße genauer zu untersuchen Veran- 

lassung gehabt. Dabei fand ich in einem Winter kurz hinter einander 
in einer Reihe von Fallen das Centrale carpi in allen Variationen 

(einseitig, beiderseitig, doppelt, Kombiniert mit Os naviculare bipartitium), 

in einem anderen Winter keinen einzigen Fall. Ebenso fand ich im 

letzten Winter kurz hintereinander in 3 Fällen das so seltene Os 

intermetatarseum dorsale GRUBER. Hingegen fand ich das Vorkommen 
eines Os trigonum tarsi und der verschiedenen Modifikationen des 

Proc. styloides metacarpalis tertii (isoliert, mit Os trapezoides oder 

Os capitatum verschmolzen) annähernd gleichmäßig verteilt. Weder 

dem ersteren noch dem letzteren Verhalten dieser annähernd gleich 

seltenen Befunde mochte ich aus obigen Gründen eine Bedeutung bei- 

legen. Wohl aber konnte ich die Verschiedenheit in der Häufigkeit 

gewisser anatomischer Varietäten, während einer vierjährigen Thätig- 

keit auf dem Heidelberger Präpariersaal und einer sechsjährigen auf 

dem hiesigen beobachtet, nicht ohne weiteres als ein Spiel des Zufalls 

betrachten, wenn es sich um solche handelte, die man etwa schon bei 

jeder zweiten oder dritten Leiche auffindet. Für solche Vorkommnisse 
genügen eben weit kleinere Zahlen, um mit annähernder Sicherheit 
das durchschnittliche prozentualische Vorkommen zu berechnen. Es 

ist wohl nicht anzunehmen, daß z. B. ein drittec Kopf des M. biceps 
brachii erworben, ein M. pyramidalis oder M. plantaris verloren werden 

kann während der Lebensdauer eines Individuums; es muß sich da 

jedenfalls um ererbte Eigenschaften handeln, gerade wie bei verschie- 
denen äußerlich sichtbaren anatomischen Abweichungen, für welche die 

Vererbung sichergestellt ist. Bei aller Freizügigkeit, bei aller Durch- 

kreuzung der einzelnen Völkerschaften bleibt doch eine gewisse Kon- 

stanz der ansässigen Bevölkerung gewahrt, und bei genügend großen 
Zahlen muß der äußerlich wahrnehmbaren Verschiedenheit, welche der 

anatomische Bau der Bewohner jeder einzelnen Landschaft darbietet, 

auch eine Verschiedenheit im einzelnen entsprechen — unter anderem 

raum abwechselnd viel mehr und viel weniger als 1000 betragen; es wird 
also in der Regel, wenn nach einem langen Zeitraum eine bestimmte 
seltene Varietät wieder einmal beobachtet ist, die nächste in einem viel 
kürzeren folgen. 
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auch eine Verschiedenheit in der prozentualischen Häufigkeit der 
wichtigeren anatomischen Varietäten. 

Solche Erwägungen mußten sich mir aufdrängen, als ich in den 

ersten Jahren meiner hiesigen Thätigkeit gewisse häufige Varietäten 

viel häufiger, andere viel seltener auffand, als ich es in Heidelberg 
gewohnt war — ich mußte vermuten, daß es sich nicht um ein Spiel 

des Zufalls, sondern um konkrete Verhältnisse handelte, und daß diese 
ferner nicht in einer individuellen Anpassung an Örtlichkeit und 

Lebensweise, sondern in Vererbungserscheinungen wurzelten — kurz, 

daß sie durch ethnographische Verschiedenheit des untersuchten Mate- 
rials bedingt seien. Als ich nun diese Vermutungen gesprächsweise 
Herrn Professor SCHWALBE mitteilte, erwiderte mir derselbe, daß er 

schon lange durch seine successive in Jena, Königsberg und nunmehr 

hier gemachten Erfahrungen zu der Überzeugung geführt sei, daß es 

sich hierin um wirkliche Abweichungen im prozentualischen Verhältnis 
handle, und dass sich darin eine erkennbare Rassenverschiedenheit 

der Bevölkerung der betr. Landesteile kundgebe. Im Anschlusse daran 

forderte Herr Professor SCHWALBE mich auf, eine dieser von mir er- 

wähnten Varietäten — den Ursprung der Arteria obturatoria aus der 

A. epigastrica inferior — zur Grundlage eines auf die Feststellung 

dieser Annahme gerichteten Versuches zu machen, da für diese 

Varietät bereits eine Anzahl statistischer Angaben vorläge. 

Ich muß hier ausdrücklich betonen, daß es sich in dem vorliegen- 

den Aufsatze nur darum handelt, zu versuchen, ob und wie weit eine 

Statistik der häufigeren und leicht zu kontrollierenden anatomischen 

Varietäten zur Lösung rassenanatomischer und anthropologischer Fragen 
zu verwerten sei — in wissenschaftlich oder praktisch wichtiger Be- 
ziehung neues über das Object selbst zu geben, ist nicht beabsichtigt. 

Herr Prof. ScHwALgE hat die Idee einer solchen Statistik weiter aus- 

gearbeitet und bestimmte Vorschläge formuliert, deren Durchführbar- 

keit wir in den letzten beiden Jahren auf dem hiesigen Institut 

praktisch erprobt haben und die wir demnächst den Fachgenossen vor- 

legen werden. Finden die Vorschläge Anklang, so mag die Behand- 

lung dieser einen Varietät als Beispiel dienen, wie die Ergebnisse der 

aufzunehmenden Statistiken Verwendung finden können. 

Der abnorme Ursprung der A. obturatoria hat früh das Interesse 
der Chirurgen erweckt wegen der Gefahren, die man darin für die 

Ausführung des Bruchschnitts gegeben sah. Es existieren daher be- 

reits aus den ersten Decennien dieses Jahrhunderts eine Reihe von 

Angaben über die Häufigkeit dieses gefürchteten Vorkommnisses. Seit- 
dem man durch bessere Ausbildung der Operationsmethoden und ge- 
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nauere Erforschung der topographischen Verhältnisse des Schenkel- 
kanals die Gefahr einer Verletzung der abnorm verlaufenden Art. 

obturatoria bei Ausführung des Bruchschnittes gering zu schätzen ge- 
lernt hat, hat die Abnormität an praktischer Bedeutung verloren, ist 
aber nichtsdestoweniger in anatomischer Beziehung noch immer sehr 

interessant. Denn es handelt sich ja nicht darum, daß sie bald höher; 
bald tiefer aus der A. iliaca interna resp. externa oder aus der A. 

iliaca communis entspränge, so daß also kontinuierliche Übergänge 

zwischen zwei Extremen beständen, sondern es kommen nur zwei 

scharf getrennte Ursprungsarten vor: 1) sie entspringt aus einem der 

beiden Hauptäste der A. iliaca interna; 2) sie entspringt aus der A. 

iliaca externa entweder dicht neben der A. epigastrica inf. oder mit 

letzterer zu einem kurzen gemeinschaftlichen Stämmchen vereint. 
Modifikationen kommen nur derart vor, daß sich 1) zwei gleich oder 

verschieden starke Arterien vorfinden, die, an den erwähnten Orten 

entspringend, sich am Canalis obturatorius vereinigen !); 2) daß eben- 

falls zwei solche Arterien vorhanden sind, von denen die eine als 

eigentliche A. obturatoria weitergeht, während die andere, sehr viel 

schwächer, sich an der Wand des kleinen Beckens verzweigt. 

Wie sollen wir dies auffallende Verhalten, für das sich schwerlich 

ein Analogon anführen läßt, erklären? Es sind zwei Versuche gemacht 

worden, dies Rätsel zu lösen. Der eine, vertreten von HrxtE (15), 

LANGER (27), HYRtL (23), GEGENBAUR (12) u. a., findet den Übergang 

zwischen den beiden Ursprungsextremen in dem reichen Anastomosen- 

netz, welches der Ramus pubicus der A. obt. mit dem Ramus pubicus 

der A. epig. inf. bildet. Ich möchte dagegen bemerken, daß sich diese 

Anastomnen viel weiter median, mehr auf der Symphyse selbst, finden. 
Dort, wo sich diese bei einigermaßen guter Injektion leicht sicht- und 

fühlbaren Anastomosen befinden, verläuft aber nie die abnorme A. obt. 

ex A. epigastr. Dagegen findet man dort, wo letztere über den Rand 
des kleinen Beckens zu verlaufen pflegt, entweder selbst bei bestge- 

lungener Injektion keine Spur einer Anastomose, oder eine typische A. 
obtur. ex A. epig., mag dieselbe auch noch so schwach sein und sich 

auflösen, ohne in den Canalis obturatorius hineinzutreten. — Der andere 

Versuch geht von der Annahme aus, daß die A. obturatoria beim 

1) Der von HessenzacH (17) erwähnte Fall, dafs die A. epigastrica 
aus der (normalen) A. obturatoria entsprang, lafst sich wohl so deuten: 
Es handelt sich der Anlage nach um eine mit zwei Wurzeln, je aus der 
A. hypogastrica und der A. iliaca externa entspringende A. obt., worauf 
das kurze Stämmchen, zu dem die obere Wurzel mit der A. epigastrica 

vereinigt war, obliterierte. 
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Embryo typisch mit zwei gleichen Wurzeln, eine der A. hypogastrica, 

die andere aus der A. epigastrica inf. entspränge. Diese Angabe, die 
ja eine vollkommen ausreichende Erklarung gewähren würde, ist leider 
nichts weniger wie sicher beglaubigt. Nicht einmal der Urheber steht 

fest. Gewöhnlich wird Laura als derjenige angegeben, der diese 

Beobachtung gemacht hat. Derselbe sagt (29): 

„Pour bien concevoir ces dernieres varietes, il faut remarquer 
que dans l’embryon il y a deux arteres obturatrices, l'une fournie par 

Vhypogastrique ou par ses branches, l’autre par la crurale, et qui 
s’anastomosent pres de la partie supérieure du trou obturateur. Selon 

que l’une de ces branches se développe avec la croissance du corps, 

tandisque l’autre conserve son diamétre primitive, l’artere obturatrice 
semble naitre dans l’adulte de l’une ou de l’autre artere; mais alors 

ou trouve constamment le petit rameau capillaire dont le développe- 

ment est resté entravé et qui s’anastomose avec l’autre.“ 
In der sieben Jahr später erschienenen deutschen Ausgabe (30) ist 

dieser Abschnitt wörtlich übersetzt. L. fügt dort dann noch hinzu: 

„In seltenen Fällen findet man beide Zweige gleich stark beim 

Erwachsenen entwickelt, so daß die Hüftlochschlagader alsdann aus 

zwei gleichen Wurzeln entsteht.“ 

Nun ist die erste Auflage der französischen Ausgabe, die obigen 

Passus enthält, 1829 erschienen. SIEBOLDT, dessen Abhandlung (49) 
im Jahre 1837 erschien, zitiert dagegen LAuTH nicht, sondern führt 

nur VELPEAU an, der die Entstehung dieser Varietät auf den Umstand 

beziehe, daß „beim sehr jungen Fötus die A. obturatoria durch zwei 

an Volumen gleiche Äste gebildet wird.“ Als Fundort dieser Angabe 
zitiert SIEBOLDT „Chirurgische Anatomie, S. 687“. Vermutlich handelt 

es sich um ,,Traité complet d’anatomie chirurgicale‘“ (54), von der 

schon 1826 eine deutsche Übersetzung unter dem Titel: „Abhandlungen 
der chirurgischen Anatomie“ (53) erschienen ist. Original wie Über- 
setzung waren mir leider nicht zugänglich, dagegen finde ich in einem 

anderen Werke VELPEAU’s (52) in der 1839 erschienenen zweiten Auf- 
lage folgendes: 

„Mais la variété dont on a parl& le plus est celle ot l’obturatrice 

et l’épigastrique naissent par un tronc commun de l’iliaque externe, 

C’est en effet la plus fréquente. L’examen que j’ai pu en faire sur 

plusieurs miliers de cadavres, soit dans les höpitaux, soit dans les 

amphithéatres de dissection, soit 4 l’Ecole pratique, ne me permet pas 

de dire quelle se rencontre une fois sur trois ni sur cing, ni méme 
sur dix, mais bien seulement sur quinze a vingt. Du reste, c’est un 

fait bien plus simple qu’on ne semble simaginer. Avant la naissance, 
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l’artere obturatrice nait & peu pres constamment par deux racines, 

l’une qui vient de l’'hypogastrique, l’autre de l’épigastrique. Or, dans 

la régle, la racine épigastrique s’atrophie bientot, tandisque l’hypo- 

gastrique persiste et forme définitivement le vaisseau. Si le contraire 

arrive, on observe l’anomalie en question.“ 
Weder zitiert VELPEAU LAUTH, noch dieser jenen. Laut giebt 

kategorisch an, daß „dans l’embryon“ die A. obt. zweiwurzelig ent- 

spränge, während VELPEAU sich ausdrückt „a peu pres constamment“. 

Sollten also beide unabhängig von einander die Beobachtung gemacht 

haben, so geht doch aus der Fassung der Angaben hervor, daß VELPEAU 
wenigstens sich der Mühe unterzogen hat, eine Anzahl Embryonen 

daraufhin zu untersuchen. Es wäre nun wohl der Mühe wert, diese 

Angaben nachzuuntersuchen, wobei allerdings zu fordern wäre, daß 

eine genügend große Untersuchungsreihe, die eine annähernd zuver- 

lässige prozentische Bestimmung der Häufigkeit ergäbe, zu Grunde ge- ° 
legt würde. Denn auch beim Erwachsenen kommt der zweiwurzelige 

Ursprung so häufig vor, daß man wohl Gefahr laufen könnte, bei der 

Untersuchung von nur einem oder verschwindend wenig Fällen gerade 

diese Varietät ansschließlich oder in der Mehrzahl zu finden. — 

Prüfen wir nunmehr die Angaben der Autoren, die jüber das 

Vorkommen der verschiedenen Ursprungsverhältnisse Angaben ge- 
macht haben. Eine ganze Reihe Handbücher beschränken sich 
darauf, die verschiedenen Ursprungsarten anzugeben, höchstens den 

Ursprung aus der A. epigastrica inf. als „sehr häufig“ zu be- 

zeichnen, so die von GEGENBAUR (12), HARRISON (13), HEnLE (15), 

Lancer (27), Laura (28, 29, 30), Lizuraup (31), Prrocorr (41), 

PortTaL (42), SAPPEY (44), SIEBOLD (49), SOEMMERING (50); oder sie 

führen noch Angaben anderer Autoren über das annähernde oder 

zahlenmäßige Häufigkeitsverhältnis an, wie ARNOLD (1), HOLLSTEIN 

(22), Hyrtn (23), Krause (24), MEcKEL (34), WEBER (20). 

Eine andere Gruppe von Autoren sucht dagegen ihre Erfahrungen 

zur Aufstellung eines annähernden Häufigkeitsverhältnisses zu ver- 

werten. Ihre Angaben bedürfen daher einer eingehenderen Berück- 

sichtigung und einer gesonderten Besprechung. 
BERARD (Paris?) fand nach ARNOLD (1) den Ursprung aus der A. 

epig. inf. oder direkt aus der A. iliaca ext. bei jeder fünften bis 

sechsten Leiche. — Wie sollen wir diese Angabe auffassen? War die 

Abnormität doppelseitig oder einseitig beobachtet, oder hatte B. keinen 

Unterschied zwischen diesen beiden Eventualitäten gemacht ? 
ALLAN Burns (5), der in Glasgow wirkte, giebt an, die A. obt. 

komme fast ebenso häufig aus der A. iliaca ext. oder einem ihrer Aste 

wie aus der A, hypogastrica. 
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Dursy (10), in Tübingen lehrend, schätzt das Verhältnis des Ur- 

sprungs aus der A. iliaca ext. (meist gemeinschaftlich mit der A. 

epigastr. inf.) zum normalen auf 1:3. 
LANGENBECK (26), Lehrer an der Göttinger Hochschule, fand nach 

KruscHe (25), die A. obt. entspringe gleich häufig aus der A. iliaca 
interna und der A. il. externa. 

LuscHkA (32) fand den Ursprung aus der A. epig. inf. in Tübingen 

„etwa in einem Viertel der Leichen“. Hier haben wir also wieder 

die Ungewißheit, ob damit 25 °/, oder 12,5—25 °/, gemeint sind. 

Manec (33) schätzt den abnormen Ursprung auf mindestens ein 

Sechstel der Fälle. 
Monro (Edinburgh) hat das Verhältnis des abnormen zum normalen 

Ursprung auf etwa 1: 20—30 geschätzt. Nach Quaın (43) hat Monro 
früher (36) 1 : 25--30, später (37) 1:20 angegeben; nach BRESCHET 

(4) zuerst (36) 1:25—30, später (wo?) 1:20; nach TrÜSTEDT (51) 

früher (36) 1:30, später (37) 1:20; nach Manec (33) („nach seinen 

Untersuchungen, publiziert im Anfang dieses Jahrhunderts“, also wahr- 

scheinlich Nr. 36 des Litt.-Verz.) 1:20—25! Leider konnte ich hier 

die zitierten Stellen Monro’s nicht auftreiben, um zu konstatieren, 

wer richtig zitiert hat; wie notwendig es aber ist, jedes Zitat nach 

dem Original zu kontrollieren, habe ich nicht nur bei diesen nz 
widersprechenden Angaben gefunden. 

Münz (40), der in Landshut und in Würzburg wirkte, ick an, 

daß er einen Ursprung der A. obt. aus der A. epig. inf. unter 10 Deicheh 

ungefähr 4 mal, öfters beiderseitig als einseitig, anscheinend auch bei 

Männern häufiger als bei Frauen, gefunden habe. 

Trüsrtepr (51), der seine Erfahrungen in Berlin gewonnen hat, 

bleibt in Zweifel, welche Ursprungsart als die Regel anzusehen sei. 
VELPEAU (52; Wortlaut s. oben) hat nach mehreren Tausenden 

von Leichen, die er in Paris zu untersuchen Gelegenheit gehabt hatte, 

die Überzeugung gewonnen, daß das Verhältnis des abnormen Ur- 

sprungs zum normalen höchstens 1: 15—20 sei. 
Aber auf alle diese Schätzungen, mögen sie sich auch auf eine 

an „Tausenden von Leichen‘ gewonnene Erfahrung berufen, dürfen 

wir nur ein untergeordnetes Gewicht legen; sehr treffend drückt sich 

QuaINn (43), nachdem er die Abweichungen der hierher gehörenden 

Schätzungswerte berührt hat, hierüber in folgender Weise aus: 

„But it must born in mind, that these anatomists confine 

themselves to general statements, and that, where facts of this kind 

are concerned, numbers only, and these deduced from cases noted- 

written down-while under observation, can be relied on.“ 
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Wenden wir uns nun zu den Autoren, die konkrete Zahlenangaben 

machen. 

Bei dieser Aufzählung werde ich mich folgender Abkürzungen bedienen: 
A. hyp, ep, il bedeutet, dafs die Arteria obturatoria aus der A. hypo- 

gastrica, A. epigastrica inferior, resp. direkt aus A. iliaca externa ent- 
springt. Ein Zeichen + bezeichne einen zweiwurzligen Ursprung mit 
annähernd gleichem Kaliber beider Wurzeln, ein zwischen beiden Bezeich- 
nungen gesetztes Komma dagegen, dafs die beiden getrennt entspringenden 
Arterien nicht zusammenfliefsen. Ist die eine Arterie sehr klein, also 
rudimentär, so wird dies durch Einklammerung ( ) angezeigt. Dieselben 
Bezeichnungen gelten für die Venen, nur dafs ein V an Stelle des A tritt. 
Die 0 bedeutet, dafs die betreffende Seite nicht untersucht wurde. Also: 

r. A. hyp V. hyp + il —1. A. hyp, (il) V. ep bedeutet, dafs rechts 
die A. obturatoria aus der A. hypogastrica, die V. obturatoria mit zwei 
annähernd gleichen Wurzeln aus der V. iliaca externa und interna entspringt, 
während links die A. obturatoria aus der A. hyp. und die V. obt. aus der 
V. epigastrica inf, daneben aber noch eine kleine Arterie aus der 
A. iliaca ext. entspringt, die ohne grölsere Anastomosen mit der normalen 
A. obtur. zu bilden sich an der Wand des kleinen Beckens in der Nähe 
des Canalis obturatorius verzweigt. Oder: r. A. ep. 1. 0 = rechts ent- 
sprang die A. obtur. aus der A. epigastrica inf., auf der linken Seite da- 
gegen konnte das Verhalten nicht festgestellt werden. 

QuaIn (London) macht folgende Angaben !) über die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen (43) (s. Tabelle I): 

Tabelle I. 

Männer Weiber zusammen 

r. hyp 1. hyp 49 44 93 
r. hyp 1. ep 5 14 19 
r. ep. 1. hyp 11 6 17 
r. ep l. ep 11 12 23 
r. hyp l. hyp + ep 2 1 3 
r. ep l. hyp + ep 0 1 1 
r. hyp 1. il 1 0 1 
r. ep 1. il 0 1 1 
alleen 0 1 1 
r hyp 1 0 8 6 14 
r 0 1 hyp 2 4 6 
replo 7 2 9 
r 01 ep 4 6 10 

rillo 1 2 = 
TO} lehyp ep 1 0 1 

BrEscHET (Paris) fand (4) nach Manec (33) in 63 Fällen 12mal 
ep. — 

CLoqguEr (Paris) zählt folgende Beobachtungenen (7) auf: 

1) Die von den folgenden Autoren angegebenen Zahlen waren nicht 
immer schon in der hier gegegenen Zusammenstellung aufgeführt, sondern 
sind vielfach erst durch Rechnung gefunden. 



Tabelle II. 
Manner Weiber zusammen 

hyp — hyp 87 73 160 
hyp — ep!) 15 13 28 
ep — ep 21 35 56 
il — il?) 2 4 6 

125 125 250 

HoFFMANN (Basel) giebt nur die Zahl der Fälle, ohne anzugeben, 

ob rechts und links, beiderseitig oder einseitig beobachtet, ohne Ge- 
schlechtsangabe. Er fand (21) in 400 Fällen: 270 hyp, 120 ep, 
5 hyp + ep, 5 il. 

HESSELBACH (Würzburg) macht in seiner ersten Mitteilung (17) 
folgende Angaben: 

Tabelle III. 
Männer Weiber zusammen 

r. hyp — 1. hyp 5 6 11 
r. hyp — 1. ep 4 3 7 
r. ep — 1. hyp 4 2 6 
r. ep — l. ep 3 2 5 
r. hyp — 1. il 2 0 2 
r. ep — 1. il 0 i 1 

18 14 32 

Eine weitere Mitteilung (18) über eine neue Untersuchungsreihe 
war mir leider nicht zugänglich. Nach den Angaben von WEBER (20) 
und HARTMANN (14) sah dabei H. die A. obtur. aus der A. epig., der 

A. iliaca direkt, oder zweiwurzlig aus der A. hyp. und A. ep. ent- 

springen „bei 157 Leichen 81mal“; nach ScHiopia (47), der zu- 
sammenrechnet, waren unter den untersuchten 189 (157 + 32) Leichen 

89 normale (r. hyp — |. hyp). Daraus geht hervor, daß unter den 
„slmal‘“ bald einseitige, bald doppelseitige Abweichung zu verstehen 

ist, mithin diese Zahlen so nicht verwertet werden können. — Wenn 

SIEBOLD (49) behauptet, HESSELBACH sähe den Ursprung aus der A. 
epig. inf. als Norm ‘an, so kann ich dies aus der von ihm hierzu 
zitierten Stelle („Bruchlehre, S. 69“, als Nr. 19 des Litt.-Verz.) nicht 

herauslesen, und HESSELBACH hätte es damals auch kaum noch be- 

haupten können. Allerdings sagt HESSELBACH in der vorher er- 

1) Für rechte oder linke Seite sind leider die Angaben nicht getrennt. 
2) Dafs in diesen Fällen beiderseits il war, geht u. a. auch 

daraus hervor, dafs C. unter den 500 Fällen 348 normale gefunden hat. 
Leider ist in den weiteren Fällen ein unlöslicher Fehler, denn C. giebt 
ausdrücklich an: 

hyp 191 M. 157 W. Sa. 348 
ep oder il HS: 94 5, „132 

249 (!) M. 251 (!) W. Sa. 500 Extr. 
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schienenen ersten Abhandlung (17, S. 27), als er erst über 64 Fälle 

(= 32 Leichen verfügte, daß „die A. obtur. bei der Mehrzahl der 

Menschen“ aus der A. epig. inf. entspringe — obgleich er unter 64 
Fällen 37 hyp und nur 24 ep und 3 il hatte! 

ScatogiG (Leipzig) hat folgende Verhältnisse gefunden (47): 

Tabelle IV. 

Männer Weiber zusammen 

r. hyp — 1. hyp 23 10 33 
r. hyp — l. ep 1 0 1 
r. ep — I. hyp 6 5 val 
r. ep — l. ep 7 3 10 
r. il — l. ep 0 1 1 

37 19 56 

HARTMANN (Berlin) giebt an (14), daß er im Winter 1871/72 in 

180 „Fällen“ 34 Abweichungen im Ursprunge beobachtet habe; „als 
Student“ habe er bei 30 Leichen 17 mal r. ep — |. ep, 8mal r. ep 

— ]. hyp, 5mal r. hyp — 1. ep gefunden, dabei ist aber die Gesamt- 

zahl der untersuchten Leichen nicht angegeben. 
KruscHe (Dorpat) untersuchte (25) im ganzen 49 Leichen, davon 

18 nur auf einer Seite — im ganzen also 80 Fälle. Davon waren 

hyp 63 Fälle (53 M., 10 W.), ep 16 Fälle (OM, 6 W.) hyp + ep 1 
(ohne Angabe des Geschlechts); oder rechts 30 hyp und 9 ep, links 
33 hyp und 7 ep, 1 hyp + ep ohne Angabe. Von den 9 ep wird 

angegeben, daß es 7mal beiderseitig war, von den hyp fehlen ent- 

sprechende Angaben. 
Ich selbst habe meine Aufzeichnungen nach Präparaten gemacht, 

die mit Wachsmasse injiziert auf dem hiesigen Seziersaal präpariert 
wurden. Ich fand: 

Tabelle V. 
Männer Weiber total 

r. hyp — 1. hyp 35 14 49 
r. hyp — 1. ep 9 5 14 
r. ep. — 1. hyp 11 3 14 
r. ep — l. ep 12 6 18 
r. hyp — 1. il 1 — 1 
r. ep — l. il 1 — 1 
r. il — 1. ep 1 — 1 
r. hyp — 1. hyp + ep 2 = 2 
r. hyp + ep — 1. hyp 1 _ 1 
r. ep — l. hyp + il 1 _ 1 
r. hyp — 1. hyp (ep) 1 —_ 1 
r. hyp (ep) 1. hyp 1 — 1 
r. hyp — 1. il (hyp) il _ 1 
r. hyp — 1.0 3 1 4 
r. 0 — 1, hyp 1 1 2 
r. ep — 1. 0 6 _ 6 
r. 0 — 1. ep 3 1 4 
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Bei einer Anzahl Präparate, bei denen die Bearbeitung unter meiner 
beständigen Beihilfe ausgeführt, ich also sicher war, dafs nichts wegge- 
schnitten, habe ich auch das Verhalten der Venen notiert. Ich will daraus 
folgendes mitteilen: 

Tabelle VI. 
V. hyp V. fem V.hyp + fem V.hyp-+ ep total 

A. hyp 28 _ 17 2 AT 
„ ep 16 10 11 7 44 
3» hyp + il 1 — — _ 1 
„hyp + ep 1 — = — 1 

„1 = 2 — 4 

48 10 30 9 97 

(Schluß folgt.) 

Anatomische Gesellschaft. 

Für die Berliner Versammlung sind folgende Vorträge und Demon- 
strationen angekündigt worden: 

A. Vorirnage. 

1) Herr Hasse, Die Lageveränderungen des Herzens während der 
Atmung. 

2) Herr Hıs, Über die Entwickelung des Gehirn». 
3) Herr Srrant, Zur vergleichenden Anatomie der Placenta. 
4) Herr Sorser, Zur Kenntnis des Knorpelgewebes (Wachstum, Saft- 

kanälchen). 
5) Herr Hans VırcHow, Über die Augengefäße der Selachier. 
6) Herr Bonnet, Eihäute des Pferdes. 
7) Herr Fremmme, Mitteilungen histologischen Inhalts. 

B. Demonstrationen. 

Herr Hıs: Entwickelung des Gehirns (s. o.). 
Herr Strauu: Placenta-Präparate (s. o.). 
Herr Jon. MöLter: a) Chiasma nervorum opticorum des Chimpanse, 

b) Histologische Präparate der Großhirnrinde des 
Chimpanse. 

Herr Frruuise (s. 0.). 

In die Gesellschaft eingetreten: Dr. Gaupr in Breslau. 

Frommann’sche Buchdruckerei (Hermann Pohle)in Jena. 
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nerviosos por la zafranina, segun ApamKIEwicz y Nıkırorow. III. Colo- 
racion negra de las fibras elästicas segun Martinorti y Fereta. IV. Con- 
servacion de la preparaciones de micröbios por desecacion. Revista 
trimestral de Histologia norm. y patalog., Anno I, 1889, Nr. 3. 4. 

Rossi, Umberto, Di nuovo sul metodo di Werierrr. Zeitschrift für 
wissenschaftl. Mikroskopie, Band VI, 1889, Heft 2, S. 182—184. 

Solger, Bernhard, Kohlensaures Ammoniak, ein Mittel zur Darstellung 
des Sarcolemmas. Zeitschrift für wissenschaftl. Mikroskopie, Band VI, 
1889, Heft 2, 8. 189—190. 

Solger, B., Säugetier-Mitosen im histologischen Kursus. Archiv für mikro- 

skopische Anatomie, Band XXXIII, 1889, Heft 4, S. 517—518. 
Strasser, H., Uber die Nachbehandlung der Schnitte bei Paraffineinbettung. 

Dritte Mitteilung. Zeitschrift fiir wissenschaftliche Mikroskopie, Band 
VI, 1889, Heft 2, S. 150—164. 

Zopf, Wilhelm, Uber das mikrochemische Verhalten von Fettfarbstoffen 
und Fettfarbstoff-halligen Organen. Zeitschrift für wissenschaftliche 
Mikroskopie, Band VI, 1889, Heft 2, S. 172—178. 

4. Allgemeines. 

Bougon, L’hérédité des grossesses gémellaires. Revue scientifique, Série 
III, Tome XLIII, 1889, Nr. 22, 8. 699. 

Cunningham, Original Anatomical Investigations; Proposed-cooperative 
Investigation. (Royal Academy of Medicine in Ireland. Section of 
Anatomy &c.) The Dublin Journal of Medical Science, Series III, 
Nr. CCXII, August 1889, S. 150—156. (Resultate der Forschungen 
des damit beauftr. Komitees des Trinity College.) 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Benham, William Blaxland, The Anatomy of Phoronis Australis. With 
4 Plates. The Quarterly Journal of Microscopical Science, New Series 
Nr. 118, Vol. XXX, Part 2, July 1889, S. 125—159. 

Béraneck, Sur l’histogénése des nerfs céphaliques. Bulletin de la Société 
des sciences naturelles de Neuchatel, Tome XVI, 1886—88, S. 236 
bis 238. 

Blaschko, A., Uber den Verhornungsprozeß. (Erster Kongreß der Deut- 
schen dermatologischen Gesellschaft, Prag, 10.—12. Juni 1889.) Deutsche 
medicinische Wochenschrift, Jahrg. XV, 1889, Nr. 33, 8. 683. (Vel. 
Ar &. Jahrg..IV,: Nr. 11, 8S. 825.) 

Demarbaix, H., Division et dégénérescence des cellules géantes de la 
moelle des os. La Cellule, Tome V, Fase. 1, 8. 25—57. 2 Taf. 

van Gehuchten, A., L’axe organique du noyau. La Cellule, Tome V, 
Fase. 1, 8. 175—185, 1 Taf. 
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Denys, J., Quelques remarques a propos du dernier travail d’ArnoLp sur 

la fragmentation indirecte. La Cellule, Tome V, Fasc. 1, S. 157—173. 
1 Taf. 

Gedoelst, L., Nouvelles recherches sur la constitution cellulaire de la 
fibre nerveuse. La Cellule, Tome V, Fasc. 1, S. 125—155. 1 Taf. 

Gilson, G., Les glandes odoriferes du Blaps mortisaga et de quelques 
autres espcces. La Cellule, Tome V, Fasc. 1, S. 1—23. 1 Taf: 

Haswell, William A., A Comparative Study of Striated Muscle. With 

2 Plates. The Quarterly Journal of Microscopical Science, New Series, 
Nr. 118, Vol. XXX, Part 2, July 1889, S. 31—51. 

Hoppe-Seyler, F., Uber Muskelfarbstoffe. Zeitschrift fiir physiologische 
Chemie, Bd. X1V, 1889, Heft 1, S. 106—108, 

Lazansky, Zur Keratohyalinfrage. (Erster Kongref der Deutschen der- 
matologischen Gesellschaft, Prag, 10.—12. Juni 1889.) Deutsche medi- 

cinische Wochenschrift, Jahrg. XV, 1889, Nr. 38, 8. 683. 
Rattone, G., Presenza di corpuscoli di Pacını nelle pareti dell’ aorta 

toracica dell’ uomo. Giornale della R. Accademia di medicina di Torino, 

Serie IIl, Tomo XXXVI, S. 492. 
Reis, O. M., Uber eine Art Fossilisation der Muskulatur. Sitzungsbe- 

richte der Gesellschaft für Morphologie u. Phys. in München, V, 1889, 
mer S. aan 

Waldeyer, W., De la caryocinese et de ses relations avec le processus 
de la fecondation (suite et fin). Archives de tocologie, Vol. XVI, 1889, 
Nr. 7, Juillet, S. 517—556. (Vgl. Nr. 15.) 

Waldeyer, W., Karyokinesis and its Relation to the Process of Fertili- 
zation. With 1 Plate. The Quarterly Journal of Microscopical Science, 
New Series Nr. 118, Vol. XXX, Part 2, July 1889, S. 159—214. (Vgl. 

oben.) 

6. Bewegungsapparat. 

a) Skelett. 

Bianchi, S., Sul modo di svilupparsi dell’ osso wormiano epipterico nell’ 
uomo (osso sfenotico del Baratpr). Lo Sperimentale, Firenze, Tomo LXIIl, 
1889, S. 34. 

Bianchi, Stanislao, Un caso di sacralizzazione incompleta (unilaterale) 
fra la sesta e la settima vertebra cervicale. Memoria. Con 1 tavola. 
Archivio per l’antropologia e la etnologia, Vol. XIX, 1889, Fase. 1, 
Ss. 93—113. 

Cazurro, M., Significacidn morfolögica del maxilar inferior. Medic. practica, 
Madrid, Tom I, 1888—89, S. 401—404. 

Loewenthal, W., Malformation hereditaire des doigts. Revue scienti- 
fique, Série III, Tome XLIII, 1889, Nr. 24, S. 763. 

Paris, Général, Anomalie héréditaire des doigts et des orteils. Revue 
scientifique, Série III, Tome XLIII, 1889, Nr. 21, S. 667—668. 

Sasslino, Ricerche intorno alla struttura della colonna vertebrale del 
genere Bombinator. Atti della R. Accademia della scienze di Torino, 

Vol. XXIV, 1888—89, Disp. 14, 8. 708—719. 
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Tachard, Sur une observation de mégalodactylie de l’annulaire droit. 
Bulletins et Mémoires de la Société de chirurgie de Paris, Tome XV, 
1889, Nr. 6, Juillet, S. 468. 

Windle, Bertram C. A., Gmis on the Intermaxillary Bones. The 
London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, 8. 288. 

Windle, Bertram C, A., Korımann on Hyperdaktyly. The London 
Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, July 20, 
1889, S. 290. 

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik, 

Cunningham, Models of Joints. (Royal Academy of Medicine in Ireland, 
Section of Anatomy &c.) The Dublin Journal of Medical Science, 
Series III, Nr. CCXII, August 1889, 8. 147. 

7. Getifssystem. 

Hirschberg, J., Die Unregelmäßigkeiten der Blutgefäßbreite. Centralblatt 
für praktische Augenheilkunde, Jahrg. XIII, 1889, Juli. 

Munn, W. P., Entire Absence of the innominate Artery. Chicago Medi- 
cal Journal & Examiner, Vol. LVIII, 1889, 8S. 284. 

Shepherd, F. J., An hitherto undescribed Arrangement of the Inferior 

Thyroid Arteries. Montreal Medical Journal, Vol. XVII, 1888—1889, 
S. 839. 

Takaki, K., Congenital Malformation of the Heart. Sei-i-Kwei. Medical 

Journal, Vol. VIII, 1889, S. 47—49. 

8. Integument. 

Bonnet, Anomalien der Behaarung. Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir 
Morphologie u. Phys. in Miinchen, V, 1889, Heft 1, S. 28. 

Mingazzini, Ricerche sulla struttura dell’ ipodermide nella Periplaneta 
orientalis. Atti della Reale Accademia dei Lincei, Anno CCLXXXVI, 
1889, Serie IV, Rendiconti, Vol. V, Fasc. 7, S. 573—575. 

9. Darmsystem. 

Painter, Congenital Malformation of the Soft Palate. Chicago Medical 
Journal & Examiner, Vol. LVIII, 1889, S. 282. 

a) Atmungsorgane 

(inklus. Thymus und Thyreoidea). 

Bell, Accessory Thyroid Gland. Montreal Medical Journal, Vol. XVII, 
1888—89, 8. 842. 

Neumeister, Christian H. A., Experimentelle und histologische Unter- 

suchungen über die Regeneration der Glandula thyreoidea. Bonn, 1888, 
J, Bach Wwe. SS. 25. Inaug.-Dissert. 
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Windle, Bertram C. A., Porkırr and Rerterer on Bronchial Carti- 
lages. The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 

New Series, July 20, 1889, S. 289. 
Windle, Bertram C. A., Szsıreau on the Cervical Fasciae of the 

Thyroid Body. The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, 
Nr. 19 New Series, July 20, 1889, S. 288. 

b) Verdauungsorgane. 

Bizzozero, Sulla derivazione dell’ epitelio dell’ intestino dall’ epitelio 
delle sue ghiandole tubulari. Atti della R. Accademia delle scienze 
di Torino, Vol. XXIV, 1888—89, Disp. 14, 8. 702—703. 

Galippe, V., Examen d’une molaire d’éléphant et de ses moyens de 
fixation au maxillaire. Comptes rendus hebdom. de l’Academie des 
sciences de Paris, Tome CIX, 1889, Nr. 4, S. 162—164 — und: 
Comptes rendus hebdom. de la Société de biologie, Serie IX, Tome I, 
1889, Nr. 30. 

Leche, Wilhelm, Uber Hornzähne bei einem Säugetiere. Mit 1 Abbil- 
dung. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 16, S. 499—501. 

Shore, T. W., and Jones, H. L., On the Structure of the Vertebrate 

Liver. With 3 Plates. The Journal of Physiology, Vol. X, 1889, 
Nr. 5, S. 408—429. 

Shore, T. W., Report on the Structure of the Vertebrate Liver (Ab- 
stract). (British Medical Association.) British Medical Journal, Nr. 1492, 
August 3, 1889, S. 234—235. (Vgl. oben.) 

Thomas, Oldfield, On the Dentition of Ornithorhynchus. With 1 Plate. 

Proceedings of the Royal Society, Vol. XLVI, 1889, Nr. 280, S. 126 

bis 132. 
Windle, Bertram C. A., Vazrar on Imperforate Anus. The London 

Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, July 20, 
1889, S. 288. 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

Bierfreund, Max, Uber die Einmündungsweise der Mtrrrr’schen Gänge 
in den Sinus urogenitalis bei dem menschlichen Embryo. Mit 4 Tafeln. 
Zeitschrift für Geburtshilfe u. Gynäkologie, Band XVII, 1889, Heft 1, 

S. 1—13. 

Windle, Bertram C. A., Desterre on Genito-Urinary Anomalies. The 
London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, S. 288. 

a) Harnorgane 
(inklus. Nebenniere). 

Thompson, W. H., Horse-shoe Kidney. (Royal Academy of Medieine in 
Ireland, Section of Anatomy &c.) The Dublin Journal of Medical 
Science, Series III, Nr. CCXII, August 1889, S. 148—150. 

Windle, Bertram ©. A., PorsErAT and Morprer on Ectopia of the 
Kidneys. The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 
New Series, July 20, 1889, S, 288—289. 
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b) Geschlechtsorgane. 

Czerny, Adalbert, Das Grratprs’sche Organ, nach Untersuchungen an Ka- 

ninchen, Hunden und Katzen. (Aus dem histologischen Institut der 
deutschen Universität in Prag.) Mit 2 Tafeln. Archiv für mikrosko- 
pische Anatomie, Band XXXIII, 1889, Heft 4, S. 445 —461. 

Farnani, Johann, Die Genitalorgane der Thelyphonus. Mit Abbildungen. 
Biologisches Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 12. 

Windle, Bertram C. A., Grierrrus on the Anatomy of the Prostate. 

The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, 8. 289. 

Windle, Bertram C, A., Porow on Ectopia Testis. The London 
Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, July 20, 
S. 1889, 8. 288. 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

van den Bergh, Les vestiges du troisieme «il considérés comme siege 
de Jinstinct du retour. Gazette hebdom. des sciences médicales de 
Bordeaux, Tome X, 1889, S. 150—153. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Beraneck, Sur l’histogenese des nerfs céphaliques. (S. 0. Kap. 5.) 
Bradford, J. R., The Innervation of the Renal Blood Vessels. With 

4 Plates. The Journal of Physiology, Vol. X, 1889, Nr. 5, 8. 3858—408. 
(Veliva, Ay dahre LV, 9Nr. 11, 8. 327.) 

Falcone, C., Studio sulla circonvoluzione frontale inferiore. Giornale di 
neuropatologia, Napoli, Tomo VI, S. 321—382. 

Langlois, P., Note sur les centres psychomoteurs des nouveau-nes. 

Comptes rendus hebdom. de la Société de biologie, Serie IX, Tome I, 
1889, Nr. 28. 

Mingazzini, G., Intorno ai nuclei piramidali anteriori del cervello umano. 
Bullettino della R. Accademia medica di Roma, Tomo X, 1888—89, 
S. 144. 

Rattone, G., Sulla innervazione del fegato. Giornale della R. Acca- 
demia di med. di Torino, Ser. III, Vol. XXXVI, S. 490. (Vgl.A.A., 
Jahrg. IV, Nr. 8, S. 232.) 

Rattone, G., Sulla questione di analogia fra la rete descritta da NESTEROwsKY 

nel fegato e quella di Rarıone. Osservazioni in riposta alle obbiezioni 
del dott. Martrnorrr. Giornale della R. Accademia di med. di Torino, 
Ser. III, Vol. XX XVII, 8S. 10—14. 

Siaggio, G. V., Se la terminazione de’ nervi nell’ epiastre elettriche delle 
torpedini sia un plesso o una rete o veramente né l’uno ne l’altra, ma 
una cosa tutta speciale. Spallanzani, Roma, Serie II, Tomo XVIII, 
1889, S. 1-6. 

White, W. H., Further Observations on the Histology and Function of 

the Mammalian Sympathetic Ganglia. The Journal of Physiology, 
Vol. X, Nr. 5, July 1889, S. 341—3858. 
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Windle, Bertram C. A., Arcnarn on Partial Duplicity of the Central 
Canal of the Spinal Cord. The London Medical Recorder, Nr. 169 
Old Series, Nr. 19 New Series, July 20, 1889, S. 288. 

Windle, Bertram C. A., Hartmann on Nervous Anastomoses. The 
London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, S. 288. 

Windle, Bertram U. A., Lockwoop on an Abnormality of the Brain. 
The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, 8. 289—290. 

Windle, Bertram C. A., Rerp on the Topography of the Spinal Nerves. 
The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, 8. 289. 

Zuckerkandl, E., Beiträge zur Anatomie des menschlichen Körpers. 
X. Über den Einfluß der Schädelform auf die Richtung der Gehirn- 
windungen. Mit 2 Tafeln. Medicinische Jahrbücher, Wien, Jahrg. 84, 
Neue Folge III, 1888, Heft IX, S. 585-593. 

b) Sinnesorgane. 

Béraneck, Etude sur les corpuscules marginaux des actinies. Avec 
1 planche. Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchatel, 
Tome XVI, 1886—88, S. 13—40. 

Hirschberg, J., Die Unregelmäßigkeiten der Blutgefüßbreite. (Siehe 
oben Kap. 7.) 

Kohl, C., Einige Notizen über das Auge von Talpa europaea und Proteus 
anguineus (Schluß). Zoologischer Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, Nr. 313. 
(Vgl. vorige Nr.) 

Rüdinger, Über die Entwickelung der häutigen Bogengänge des inneren 
Ohres. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie u. Phys. in 
München, V, 1889, Heft 1, S. 27. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 13, 
und Jahrg. IV, Nr. 7.) 

Windle, Bertram C. A, StepenmMAnn on the Canals of the Internal Ear. 
The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, 8. 290. 

12. Entwickelungsgeschichte. 
(S. auch Organsysteme.) 

Auvard, A., Dimensions de ]’ceuf et insertion du placenta. Travaux 
d’obstetr., Tome II, S. 368—377. 

Auvard, A., Des membranes ovulaires pendant l’accouchement. Travaux 
d’obstetr., Paris, Tome II, S. 378—409. 

Auvard, A., Forme du placenta; vaisseaux erratiques. Travaux d’obstetr., 
Paris, Tome II, S. 426—441. 

Bayer, Die Hypertrophie der Muskelfasern im graviden Uterus. Ein 
Beitrag zur Lehre vom unteren Segment und der Placenta praevia. 
(Aus den Verhandlungen des 3. Kongresses der deutschen Gesellschaft 
für Gynäkologie zu Freiburg i./B.) Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. 
XILl, 1889, Nr. 31. 
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Bernard, Pierre, Note sur une forme pet commune d’anomalie de l’oeuf 
de poule. Comptes rendus hebdomadaires de la Société de biologie, 
Serie IX, Tome I, 1889, Nr. 28. 

Bierfreund, Max, Über die Einmündungsweise der MtLrxr’schen 
Gänge in den Sinus urogenitalis bei dem menschlichen Embryo. (Siehe 
Kap. 10.) 

Bloch , Hermann, Über elektromotorische Erscheinungen am bebrüteten 
Manners. Königsberg, 1888. 8%. SS. 34. Inaug.-Dissert. 

Bumm, Uber die Gefäße der Placenta. (Physikalisch-medicinische Gesell- 
schaft zu Wiirzburg.) Miinchener medicinische Wochenschrift, Jahr- 
gang XXXVI, 1889, Nr. 32. 

Bumm, Uber Uteroplacentargefäße. (Aus den Verhandlungen des 3. Kon- 
gresses der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Freiburg i./B.) 
Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. XIII, 1889, Nr. 31. (Vgl. A. A., 
Jahrg. IV, Nr. 14, 8. 424.) 

Döderlein, Bedeutung und Herkunft des Fruchtwassers. (Aus den Ver- 
handlungen des 3. Kongresses der deutschen Gesellschaft für Gynä- 
kologie zu Freiburg i./B.) Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. XIII, 
1889, Nr. 31. 

Doran, Alban, Vırı on a Case of Persistence of the Omphalomesenteric 
Duct, with Foetal Peritonitis. The London Medical Recorder, Nr. 169 
Old Series, Nr. 19 New Series, July 20, 1889, S. 290. 

Heinricius, G., Über die Entwickelung und Struktur der Placenta beim 
Hunde. (Aus dem anatomischen Institut zu Berlin.) Mit 2 Tafeln. 
Archiv für mikroskopische Anatomie, Band XXXIII, 1889, Heft 4, 
S. 419 — 440. 

Hofmeier, Zur Anatomie der Placenta. (Aus den Verhandlungen des 
3. Kongresses der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Freiburg i./B. 
Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. XIII, 1889, Nr. 31. 

Hofmeier, Zur Anatomie der Placenta. (Physikalisch-medicinische Ge- 
sellschaft zu Wiirzburg.) Miinchener medicinische Wochenschrift, Jahr- 
gang XXXVI, 1889, Nr. 32. (Vgl. oben.) 

Lissauer, Die Embryologie in Versen. Allgemeine medicinische Central- 
Zeitung, Jahrg. LVIII, 1889, Stück 54; Stück 57; Stück 60. 

List, Heinrich, Über die Beziehung der Harnblase zu dem Enddarme 
bei Teleostierembryonen (Labriden). Mit 3 Abbildungen. Anatomischer 
Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 16, S. 501—504. 

Nagel, W., Über das sn von Primordialeiern außerhalb der 
Keimdriisenanlage beim Menschen. Mit 2 Abbildungen. Anatomischer 
Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 16, S. 496—498. 

Pruvot, G., Sur la formation des stolons chez les Syllidiens. (Laboratoire 

Arago, & Banyuls sur-Mer.) Comptes rendus hebdom. de l’Academie 
des sciences, Tome CVIII, 1889, Nr. 25, S. 1310—1314. 

Schaeffer, R., Über die innere Überwanderung des Kies. Mit 1 Holz- 
schnitt. Zeitschrift für Geburtshilfe u. Gynäkologie, Band XVII, 1889, 
Heft 1, S. 18—48. 

Schatz, Uber Placentae circumvallatae. (Aus den Verhandlungen des 3. 
Kongresses der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie zu Freiburg i./B.) 
Centralblatt für Gynäkologie, Jahrg. XIII, 1889, Nr. 31. 
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Tafani, Studi di morfologia normale e patologica eseguiti sulle uova dei 
topi. Archivio d’anatomia presso l’Istituto di studi superiori, Vol. V, 
1889, Fasc. 1. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 10, 8. 300.) 

Waldeyer, W., De la caryocinése et de ses relations avec le processus 
de la fecondation (suite et fin). (8. Kap. 5.) 

Waldeyer, W., Karyokinesis and its Relation to the Process of Fertili- 
zation. (8. Kap. 5.) 

Windle, Bertram, C. A., Harr and Carrer on the Sectional Anatomy 
of Wavanced Retention Gestation. The London Medical Recorder, 
Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, July 20, 1889, S. 289. 

Windle, Bertram, C. A., Ravn on the Development of the Diaphragm. 
The London Medical Recorder, Nr. 169 Old Series, Nr. 19 New Series, 
July 20, 1889, 8. 289. 

van Wijhe, J. W., Uber die Mesodermsegmente des Rumpfes und die 
Entwicklung des Exkretionssystems bei Selachiern. Mit 3 Tafeln. 
Archiv für mikroskopische Anatomie, Band XXXIII, 1889, Heft 4, 

S. 461—517. 

13. Mifsbildungen. 
(S. auch Organsysteme.) 

Bar, Sur un cas d’hydramnios développée pendant les premieres semaines 
de la grossesse. Revue générale de clinique et de thérap., Paris, Tome 
III, 1889, 8. 185. 

Bidwell, W. D., A Case of abnormal Development. Times & Reg,, 

Philadelphia, Vol. XX, 1889, 8. 4. 
Birmingham, Deformed Foetus. (Royal Academy of Medicine in Ireland. 

Section of Anatomy and Physiology.) The Dublin Journal of Medical 
Science, Series III, Nr. CCXII, August 1889, S. 147—148. 

Bollinger, Uber Mikrocephalie und Zwergwuchs. (Oberbayrischer Arzte- 
tag zu Miinchen.) Miinchener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 

1889, Nr. 32. 
Dunnavant, H. C., Foetal Monstrosity; Acephalobrachus. Memphis Medic. 

Month., Vol. IX, 1889, 8. 214. 
Eckardt, C. Th., Ein Fall von Acardiacus acephalus. (Aus der gynäkolo- 

gischen Klinik zu Halle a./S.) Mit 1 Abbildung. Centralblatt für 
Gynäkologie, Jahrg. XIII, 1889, Nr. 31. 

Eckardt, Paul, Über Hemitherih anterior, ein Beitrag zur Lehre von 
den Mißbildungen. Inaug.-Diss. Breslau 1889. SS. 44. 1 Abbildung. 

Foetus monstre "pseudo-encéphale; bec-de-licvre; pied-bot bilatéral. La 
Presse médicale belge, Année 1889, Nr. 18. 

Hue, F., Présentation d’un monstre double autositaire sycéphalien synote. 
Bulletin de la Société de médecine de Rouen, Série II, Tome II, 1889, 

S. 65—67. 
Mabbott, J. M., An anencephalous Foetus. New York Medical Journal, 

Vol. XLIX, 1889, S. 491. 
Volkenrath, Max, Uber die branchiogenen Mißbildungen. Andernach, 

A. Jung, 8%. SS. 44. Bonner Inaug.-Dissert, 
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14. Physische Anthropologie. 
(Rassenanatomie.) 

d’Acy, E., Les Cranes de Canstatt, de Néanderthal et de l’Olmo, memoire 

présenté au congrés scientifique international des catholiques, tenu a 
Paris 1888. in-8°. pp. 18. St.-Dizier (Haute-Marne), impr. Saint- 
Aubin et Thevenot. Paris, aux bureaux des Annales de philosophie 
chrétienne, 20, rue de la Chaise. 

Beddoe, John, On Human Remains, discovered by General Pitt-Rivers 
at Woodcuts, Rotherby &. The Journal of the Anthropological In- 
stitute of Great Britain, Vol. XIX, 1889, Nr. 1, 8. 2—11. Auch Dis- 
kussion: Mr. Gatron and the Author, 8. 11—12, (Vgl. A. A. Jahrg. 
INNE 110,08. 300 Jeti ne 

Duhousset, Anthropométrie scientifique et proportions artistiques. Revue 
d’anthropologie, Année XVIII, Série III, Tome IV, 1889, Fase. 4, 8. 
385—392. 

F. M. T.; Galton, Francis, Head Growth in Students at the University 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Uber die Ursprungsverhiltnisse der Arteria obturatoria. 

Von Dr. med. W. Pritzner, 

Privatdozent und I. Assistent am anatomischen Institut zu Strafsburg i. E. 

(Schlufs.) 

Um die Zusammenstellung und Vergleichung zu erleichtern, wird 
es wünschenswert sein, die im Vorhergehenden aufgeführte Mannig- 
faltigkeit der Erscheinungsformen zu vereinfachen. Zuerst wird es 

wohl erlaubt sein, die rudimentäre A. obtur. (in den Tabellen durch 

Einklammerung bezeichnet), die neben einer eigentlichen A. obtur. be- 
steht, gänzlich fortzulassen. Dann dürfte es auch wohl erlaubt sein, 

den Ursprung aus der A. epig. inf. und den aus der A. iliaca ext. 

direkt in eine Kategorie zusammenzufassen, da ja in der Länge des 

gemeinschaftlichen Ursprungsstämmchens die größten Verschiedenheiten 
vorkommen !). Ich werde beide Ursprünge mit der gemeinschaftlichen 

Bezeichnung: ext. zusammenziehen. Wir behalten demnach nur die 

drei Kategorien: hyp, ext, hyp + ext, d.h. Ursprung aus dem Gebiet 

der A. hypogastrica, aus dem der A. iliaca externa oder gemeinschaft- 

lich aus beiden Gebieten. 

Zuerst wollen wir nun untersuchen, ob das Verhalten der Arterien 

in beiden Körperhälften häufiger gleich oder ungleich ist. Verwendbar 
sind dazu folgende Angaben: 

Tabelle VII. 
gleich ungleich total 

QUAIN 118 41 159 

CLOQUEL 222 28 250 

HESSELBACH 17 15 32 

SCHLOBIG 44 12 56 

PFITZNER 71 34 105 

472 130 602 

1) Ob letzterer mehr oder weniger weit oberhalb oder gar unterhalb 
des Lig. Poupartii entspringt, ist hier natürlich ebenfalls gleichgültig. Wie 
schon oben angeführt, teilt HzsseLsaca (17) einen Fall mit, in-dem das 
gemeinschaftliche Stämmchen fehlte und die A. epig. inf. deshalb aus der 
normalen A. obturatoria entsprang. Interessant ist auch der von MIcHELET 
(35) mitgeteilte Fall, wo die A. obtur. mit gleich starken Wurzeln aus 
der A. epig. inf. entsprang und die letztere dann noch die A. circumflexa 
femoris interna abgab. 
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Bei größeren Zahlen überwiegt also immer das gleiche Verhalten. 

Fragen wir uns, auf welcher Körperhälfte — rechts oder links — 
die einzelnen Ursprungsvarietäten häufiger vorkommen, so dürften wir 

korrekterweise natürlich auch hier nur die Fälle berücksichtigen, wo 

beide Seiten der Leiche untersucht sind. 

Tabelle VIII. 
hyp ext ext + hyp Sa. 

re Ik ie IE re ii 

QUAIN 116 110 43 45 — 4 318 

HESSELBACH 20 17 12 15 _- — 64 

SCHLOBIG 34 44 22 12 — — 112 

PFITZNER 69 66 35 36 1 3 210 

239 237 112 108 1 7 704 

Bei größeren Zahlen ist also ebenfalls kein Unterschied festzustellen. 
Wenn wir feststellen wollen, ob die Abnormität häufiger bei 

Männern oder bei Frauen auftritt, so brauchen wir uns nicht auf die 

beiderseits untersuchten Leichen zu beschränken, sondern können 

sämtliche Fälle in Rechnung ziehen. 

Tabelle IX. 
hyp ext ‚hyp + ext Sa. 

M. W. M. W. M. W. M. W. 

QUAIN 127 119 51 59 3 2 181 180 

CLOQUET 189 159 61 91 — — 250 250 

HESSELBACH 20 17 16 11 - — 36 28 

SCHLOBIG 53 25 21 13 — _ 74 38 

KRUSCHE 53 10 10 6 — -—_ 63 16 

PFITZNER 105 38 60 21 4 oo 167 59 

545 368 219 201 7 2 771 571 

Der erste Blick lehrt, daß hier ein Übergewicht in der Abnormitat 

auf Seite der Frauen ist. Berechnen wir den Prozentsatz der Fälle, 
in denen die A. obtur. aus der A. hypogastrica entspringt, so erhalten 

wir folgende Werte: 

Tabelle X. 
bei Männern bei Weibern 

Fälle davon hyp Fälle davon hyp 

QUAIN 181 rl — he 180 1192 — 66,179 
CLOQUET 250 189 = 75,6 $ 250 159) — 63,6% 
HESSELBACH 36 20 = 55,6 2 28 172 —260,17 

SCHLOBIG 74 53 = 71,62 38 25 = 65,8 8 

KRUSCHE 63 53 = 84,1% 16 10 = 62,5% 
PFITZNER 167 103 = 61,7 $ 59 38 = 64,4 3 

insgesamt 771 545 = 70,7% 571 368 = 64,4 9 

woraus wir wiederum im allgemeinen ein Uberwiegen des abnormen 

Ursprungs beim weiblichen Geschlecht konstatieren können. 
Aber auffallen muß auf den ersten Blick, wie sehr die Zahlen 

beim männlichen (55,6 °/, — 84,1°/,) und wie wenig sie beim weib- 
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lichen Geschlecht (60,1°/, —66,1°/,) schwanken. Damit kommen wir 
zu der Frage, wie weit die von den einzelnen Beobachtern gefundenen 
Werte abweichen. Die sämtlichen verwertbaren Angaben ergeben 

folgende Zusammenstellung: 

Tabelle XI. 

Fälle davon hyp 

@tvaın (London) 361 246 = 68,12 
BRESCHET (Paris ?) 63 51 = 81,08 

CLoquEr (Paris) 500 348 — 69,6% 

HorrMANN (Basel) 400 270 = 67,54 
PFITZNER (Strafsburg) 226 141 = 62,49 
HESSELBACH (Würzburg) 64 3757,80 
SCHLOBIG (Leipzig) 112 78 = 69,6% 
HARTMANN (Berlin) 180 146 = 81,1% 
KruscHE (Dorpat) 80 63 = 78,84 

insgesamt 1986 1380 — 69,5$% 

Das sind Differenzen von solcher Höhe, daß man doch sicher sie 

auf Rassenverschiedenheiten beziehen muß. Auch Kruscue (I. c.) 

kommt zu diesem Resultat, obgleich er außer seinen eigenen Zahlen 

nur über die von CLOQUET, HOFFMANN und HARTMANN verfügt. 

Nehmen wir die Schätzungswerte hinzu (dieselben sind durch ein 

Sternchen bezeichnet), so erhalten wir gar folgende Reihe für das 
prozentische Vorkommen von Abweichungen. 

Monro (Edinburgh)* 3—5°/,, ALLAN Burns (Glasgow)* fast 

50°/,, Quatn (London) 32°/,, Manec (Paris)* mindestens 17°/,, 
BERARD (Paris)* 8—20°/,, VELPEAu (Paris)* 5—7°/,, BRESCHET 

(Paris) 19°/,, Croquer (Paris) 30°/,, Horrmann (Basel) 23°/,, 

PrirzNner (Straßburg) 38°/,, LuschKkA (Tübingen)* 13—25°/,, Dursy 

(Tiibingen)* 33°/,, HESSELBACH (Würzburg) 42°/,, Münz (Landshut) * 

20—40°/,, LANGENBECK (Gé6ttingen)* ca. 50°/,, ScuLopia (Leipzig) 
30°/,, TRUsTEDT (Berlin)* ca. 50°/,, HARTMANN (Berlin) 19°/,, KRUSCHE 

(Dorpat) 21°/). 

Wenn aber die Prozentangaben bei genauen Untersuchungen 

zwischen 19 und 42, bei Schätzungswerten zwischen 3 und 50 schwanken, 

so ist doch noch zu fragen, ob die Zahlen der untersuchten Fälle 

groß genug sind, um daraus schon ein Mittel bestimmen zu können. 

Einen Beitrag zur Lösung dieser Frage kann ich insofern leisten, als 

ich diese Untersuchung bereits vor zwei Jahren abgeschlossen hatte, 

damals aber mich entschloß, noch eine neue Reihe von Untersuchungen 

anzustellen, da mir die Zahl der bislang untersuchten Fälle zu gering 

erschien. Das Untersuchungsmaterial entstammte in beiden Serien 

aus gleichen Quellen — durchschnittlich im Unter-Elsaß Geborene, 
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Tabelle XII. 
bei Männern bei Weibern total 

Fälle davon hyp Fälle davon hyp Fälle davon hyp 

Serie I 84 39 = 46,49 22 13 = 59,13 106 52 = 49,12 
Serie II 83 64 = 77,12 37 25 = 67,62 120 89 = 74,29 
zusammen 167 103 == 61,7 g 59 38 — 64,4% 226 141 = 62,4 § 

Geradezu auffallend muß es erscheinen, daß die Differenzen trotz 

ihrer kolossalen Größe fast ausschließlich durch das Verhalten der 

männlichen Fälle hervorgerufen wird, während wiederum (vgl. oben) 

der Prozentsatz bei den weiblichen Fällen innerhalb relativ enger 

Grenzen schwankt. Immerhin aber scheint daraus hervorzugehen, daß 

auch die jetzt beigebrachten Zahlen noch nicht groß genug sind, um 

daraus einen sicheren Durchschnitt zu ziehen. Diese Unsicherheit 

wird sich natürlich um so mehr steigern, je seltener eine Varietät ist, 

sodaß Angaben wie: eine gewisse Varietät käme in 0,4°/, der Fälle 

vor, geradezu überflüssig sind. 

Das Ergebnis dieses Aufsatzes ist somit ein recht wenig be- 

friedigendes: ein Unterschied in der Häufigkeit der hier besprochenen 

Varietät scheint allerdings in den verschiedenen Gegenden vorzu- 

kommen, aber vorläufig sind bei gleichbleibendem Material die Schwan- 

kungen im Prozentsatz bei wachsender Zahl der untersuchten Fälle 

noch zu groß, um unbestreitbare Ergebnisse zu liefern. Hoffentlich 

geben diese Erörterungen Anlaß zur Vornahme der zur Lösung dieser 

Aufgabe erforderlichen Massenuntersuchungen. 

Straßburg, Juni 1889. 
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Nachdruck verboten. 

Istologia normale del Sangue della Gallina e della Lucertola. 

Pel Dott. Luısı M. PETRoNE. 

Il sangue rosso della Gallina contiene: 
a) globuli rossi perfetti, grossi, ovali, oblunghi, provvisti di nuclei 

ovali, i quali si rendono visibili in parecchi di essi in condizioni nor- 
mali, divengono appariscenti in tutti o quasi, quando tali globuli si 

scolorano un poco, e si vendono anche un po pit grossi e di struttura 

granulosa-molecolare ; 
b) globuli rossi, perfetti, rotondi o poliedrici, i quali sono modici 

di numero, sbiaditi per lo pii un poco, e di mezzana grandezza, ossia 

grossi, quando i globuli medii dell’ uomo, e con un nucleo ovaloide, molto 

distinto ; 

c) globuli ovali, piccoli, rossi (imperfetti?), con o senza granuli 

nel protoplasma per lo piü omogeneo ed amorfo; 

d) globuli rossi, imperfetti, privi di nucleo, massicci, difficili a de- 

formarsi, d’ aspetto omogeneo, grossi, medii, sub-medii, semi-sub-medii, 
nani, e piccoli di volume. I pit grossi fra questi offrono la grandezza 
di un globulo rosso, ordinario dell’ uomo. — Dalla superficie di molti glo- 

buli rossi, imperfetti, ingrossati un poco ed anche deformati, pullulano 

globetti grigi-aurei e globetti grigi-cenerini. Gli uni e gli 
altri, cresciuti 0 no sul globulo generatore di essi, si mettono in 
libertä, e s’ ingrossano per divenire quali globuli rossi, imperfetti, 

privi di nuclei, che a vista d’ occhio tendono a divenire globuli 

bianchi-grigi-cenerini di 3* generazione, quali globuli bianchi- grigi- 
cenerini o vitrei, identici a quelli di 1* e 2“ generazione propria- 
mente detti. — I globuli rossi, imperfetti, sono isolati fra loro. — I 
globuli rossi, perfetti, rotondi, s’ ingrossano alquanto, e dalla loro 

superficie vengono su, e principalmente da’ nuclei, globettini grigi-aurei e 

globetti grigi-cenerini, i quali subiscono le sorti di quelli che pullulano 

sulla superficie dei globuli rossi, imperfetti (v. sopra), cioé divengono 

quali globuli rossi, quali globuli bianchi. Dalla superficie di pochi 

globuli rossi, ovali, nucleati, nascono anche globettini rossi, che s’ in- 

grossano man mano. 
I piccoli globuli rossi, ovali (intermediarii?), in gran maggio- 

ranza divengono granulosi, s’ingravidano 0 no, e si trasformano 
quindi in globuli grigi-biancastri ancora essi di 3* generazione. 

Non mancano nel sangue qua e la globuli rotondi, di medie di- 



535 

mensioni, grigiastri, e rossi-vitrei. Il sangue bianco, propriamente 

detto, é fatto: da globuli bianchi-grigi o bianchi-cenerini, di piccole e 

medie dimensioni per lo piü. I quali divengono man mano abbastanza 
pitt notevoli di numero: a) per l’ aggiunta de’ globuli bianchi di 3? gene- 

razione; b) per l’ aggiunta di globuli bianchi di formazione libera o 
plasmatica. Tali globuli s’ ingrossano per quanto possono, s’ ingravi- 

dano di globetti e globettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini o 

vitrei, quando le condizioni sono favorevoli perché cid avvenga. Essi 

sono privi affatto di nuclei. Il prodotto della loro concezione 

endogena viene emesso fuori; e cosi i globulini divengono o globuli 

rossi, imperfetti, grigiastri sbiaditissimi, instabili, cioé destinati a di- 

venire in prosiegno bianchi-grigi-cenerini, ovvero globuli bianchi di 1* e 
2* generazione. Qualche globulo bianco, gravido diviene perfino una 

grossa cellula gigante, bianca. Dal plasma del sangue ovunque 

originano liberamente: globuli rossi, sbiaditissimi o grigiastri, rotondi, 
poliedrici od ovoidali, di medie dimensioni per lo pit, provvisti di un 

nucleo ovoidale ben distinto e grosso quanto i nuclei contenuti ne’ globuli 
rossi delle stesse dimensioni; globuli rossi o grigiastri, rotondi per lo pit, 

grossi, medii e piccoli, e senza nucleo, che vanno raggruppati fra i globuli 

rossi, imperfetti, le cui sorti dividono, cioé o restano stabili o divengono 

globuli bianchi-grigi-cenerini ordinariamente; e globuli bianchi-grigi o 

grigiastri, senza nucleo, delle stesse dimensioni dei globuli imperfetti, 

rossi 0 grigiastri, privi di nuclei, che a poco a poco divengono granu- 

losi da omogenei quali erano, e prendono i caratteri di globuli bianchi- 

grigi-cenerini, preformati nel sangue, cioe di 1? e 2° generazione. 

L’ identica sorte tocca a molti globuli rossi, imperfetti, e a parecchi 

globuli rossastri, nucleati, ne’ quali si osserva una germinazione di glo- 

bettini e globetti grigi-cenerini e grigi-aurei partire primieramente dal 
nucleo, e in seguito dal protoplasma, che diviene a poco a poco identico 

a quello de’ globuli grigi-cenerini preformati nel sangue. 

Il sangue della Lucertola contiene: 
a) globuli rossi, grossi, medii e sub-medii di volume, ovoidali, di 

grandi dimensioni, provvisti di nuclei ovali, sovrabbondanti, e pochis- 

simi globuli rossi rotondeggianti, con nucleo ovaloide, ed anche di 
grosse dimensioni ; 

b) globuli rossi, modici di numero, di grandezza media od ordi- 

naria, con nucleo ovale o rotondeggiante, di grosse o di mediocri pro- 
porzioni. 

I globuli rossi, rotondeggianti, grossi e medii, sono piü scolorati, 

piü compatti e robusti de’ globuli ovoidali, perfetti, che sono anche al- 
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quanto pil grossi di essi. Gli uni e gli altri tendono alquanto a ri- 

gonfiarsi, e a divenire pitt sbiaditi; epperciö colla progressiva osserva- 
zione. il loro nucleo grigiastro, rinfrangente, o vitreo-rossastro si rende 

maggiormente visibile in tali globuli. Dalla superficie di parecchi glo- 

buli rossi, specialmente ovaloidi, pullullano dal protoplasma rosso 
in special modo, o dal nucleo, globettini rossi, i quali si isolano, e 

s’ingrossano a poco a poco e divengono per lo pit globuli rossi, im- 

perfetti, di mediocri proporzioni. Dal plasma pullulano liberamente 

globuli rossi, ovaloidi o rotondi, identici a quelli perfetti, preformati 

nel sangue. Essi hanno un nucleo ovaloide o rotondeggiante ancora, il 

quale si dichiaro finito ed appariscente prima che il protoplasma del 

nuovo globulo rosso siasi reso compatto. 
I] sangue rosso dimostra ancora: 

c) globuli rossi, imperfetti, ordinarii o medii, di forma, sub-medii, 

semi-sub-medii, nani e piccoli (globetti e globettini rossi), omogenei 

di struttura e d’ aspetto, resistenti agli stimoli meccanici e fisici, ro- 

tondeggianti, amorfi, sbiaditi, marchiani, indeformabili e privi di nucleo. 

I piu scolorati fra essi a poco a poco s’ avviano a divenire globuli 

grigi-cenerini o turchini. Tali forme sbiadite tendono a confondersi con 
i globuli vitrei-rossastri, e con i globuli grigi priamente detti, 

di mediocrissime dimensioni, che qua e la appariscono nel preparato mi- 

croscopico. Dalla superficie dei globuli rossi, imperfetti, pullulano glo- 

bettini rossi, che resisi liberi, s’ ingrossano a poco a poco e raggiungono 

le dimensioni di quelli dai quali ebbero origine. Nel plasma si notano 

molti globuli rossi, imperfetti, privi di nucleo, e parecchi globuli vitrei- 

rossastri, e grigi ancora, che pullulano liberamente. 

Nel sangue si notano i ben noti globuli bianchi-grigi-cenerini, di 
dimensioni mediocri, tendenti sempre a crescere, gravidi per lo pit di 

globettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini o biancastri. Talune 

forme assumono proporzioni gigantesche, paragonate alla grandezza 

ordinaria assunta dai globuli bianchi preformati nel sangue. Numero- 

sissimi fra tali globuli appariscono i globetti ed i piccoli globuli bianchi- 
grigiastri, mediocri di grandezza, ovvero semi-sub-medii e piccoli o 

nani di volume. Essi hanno un aspetto uniforme, ed una struttura 

amorfa e compatta. Le forme pit grosse fra esse si trasformano in 
globuli bianchi-grigi-cenerini o turchini. — I globetti ed i globettini 
che vengono schiusi da siffatti globuli bianchi-grigi-cenerini, adulti, 

s’ ingrossano mano mano per divenire quali globuli bianchi, quali glo- 

buli bianchi - grigiastri e grigiastri pure, e quali globuli rossi, imper- 

fetti, rarissimi, sbiaditissimi, instabili sempre, cioé destinati a divenire 

ulteriormente globuli bianchi-grigi-cenerini. 
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Dai globuli, di mediocre grandezza solitamente, vitrei-rossastri e 

grigi-perlacei, pullulano anche globettini, che, resisi liberi, aumentano 

a poco a poco di mole, per assumere le proporzioni di quelli, gia pre- 

formati nel sangue, da cui ebbero origine ed ai quali sono aflatto 

identici. 
Dal plasma pullulano liberamente globuli bianchi, globuli grigi, e 

bianchi-grigiastri, per lo piü di piccole dimensioni. 

I miei preparati sul sangue della Gallina e della Lucertola, 

affatto colorati, vennero controllati dal Dott. C. Perrone e dal 

Signore S. Perrone e L. MARIANO. 

Dal mio laboratorio, 

Montagano (Molise), 1889. 

Nachdruck verboten. 

Zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Placenta. 

Vorläufige Mitteilung von Dr. Franz Keıser, Assistenten am anatomischen 

Institut zu Strafsburg i. E. 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Placenta gehört 

bekanntlich zu den umstrittensten Gebieten der Embryologie. 

Die Diskussion der verschiedenen Ansichten will ich jedoch auf 
eine ausführlichere Arbeit verschieben und hier nur kurz eine Beob- 

achtung mitteilen, welche, wie mich dünkt, geeignet ist, Licht auf einige 

der bisher noch dunkeln Punkte zu werfen. 
Das Ei, an welchem ich die in Rede stehende Beobachtung machte, 

verdanke ich meinem Freunde, Herrn Dr. Jacost. 

Das Ei hatte eine Länge und Breite von ca. 13 mm, eine Höhe 

von 12 mm, der wohlgebildete Embryo eine Steiß-Nackenlänge von 

42mm. Das Alter des Eies ist demnach auf die Mitte der 4. Woche 

festzusetzen. Die Zotten des Chorion waren mehrfach verzweigt und 
inserierten zum großen Teil mit ihren Kuppen im mütterlichen Ge- 

webe (Haftzotten). Die zahlreichen sekundären Sprossen, welche man 
bei nur wenig älteren Eiern sowohl von den Zotten wie von der 
eigentlichen Chorionwand ausgehen sieht, vermißte man bis auf die 

ersten Anlagen, welche sich hier und da zeigten, 



An Serienschnitten des mit Hämatoxylin-Eosin gefärbten Chorion 
dieses Eies fand ich nun die Räume zwischen den Zotten des Chorion 

frondosum von mütterlichem Blut erfüllt; aber dieses Blut lag nicht 

frei in den intervillösen Räumen, sondern es war von einem deut- 

lichen Endothel umgeben. 

Dies Endothel war sehr dünn und hatte nur spärlich Zellkerne 

aufzuweisen, aber über seine Existenz konnte man nicht im Zweifel 

sein. Meist lag das Endothel dem Epithel des Chorion nicht dicht 
an, sondern war bald mehr, bald weniger weit von ihm abgehoben, 

was aber wahrscheinlich auf Rechnung des Abort und der Präparation 

zu setzen ist. 

Chorion gefüsfse. 

& Chorionepithel. 

=. matter! Endothel. £. 

Dem Endothel folgten nach der fötalen Seite ein zweischichtiges 
Chorionepithel ; wie es aus der Beschreibung anderer Autoren (LAnG- 

HANS, KASTSCHENKO, SPEE u. a. m.) bekannt ist; auf demselben war 

stellenweise eine Art Borstensaum kenntlich, über dessen Natur ich 

mich hier noch nicht weiter aussprechen will. Ob wir es mit richtigen 
Flimmern zu thun haben, wie z. B. Spee meint, erscheint mir noch 

fraglich. Die Vergleichung mit mir vorliegenden, noch jüngeren Stadien 

läßt mich aber mit Sicherheit beide 

Schichten dem Fötus zusprechen, und 

zwar sind beide ektodermalen Ursprungs. 

Nach dieser Beobachtung kommen 

wir also für die 4. Woche zu folgendem 
sn a Schema fiir die menschliche Placenta 

aly ci (Fig. 1). 
Die Zotten des Chorion frondosum 
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(Z) sind mit ihren Spitzen (Sp) mit der miitterlichen Decidua (D) 
verwachsen. Zwischen ihnen kreist in den kolossal erweiterten miitter- 

lichen Capillaren (C) mütterliches Blut. Zwischen dem fötalen Epithel 

der Zotten und den Wandungen der mütterlichen Capillaren (7) finden 
sich keine Reste mütterlichen Gewebes. Ob nun die sekundären Zotten, 

welche alsbald sowohl aus den Haftzotten als auch aus der Wand des 

Chorion selbst gegen die intervillösen Räume hervorsprossen, die zarte 
endotheliale Auskleidung derselben durchbrechen oder dieselbe ein- 

stülpen, das wage ich noch nicht zu entscheiden. 

Nachdruck verboten. 

Ein interessanter Befund am Chiasma n. o. des Chimpanse. 

Von Dr. Jomannes MöLter, Prosektor in Base). 

Mit 4 Abbildungen. 

Im Archiv für Anthropologie berichtete ich bei der Beschreibung 

eines Chimpansegehirnes 1) in Kürze über einen Faserstrang, welcher 

am Chiasma n. 0. dieses Gehirns in oberflächlich freier Lage 

sich vorfand, und erklärte es für wahrscheinlich, daß derselbe einen 

geschlossenen Fasciculus von ungekreuzt verlaufenden 
Nervenfasern darstelle. Durch weitere Beobachtungen, zu denen sich 
mir seitdem Gelegenheit bot, habe ich mich nunmehr überzeugen können, 

daß das Vorkommen dieses Faserstranges beim Chimpanse ein kon- 

stantes ist, und daß die von mir ausgesprochene Vermutung eine 

völlig richtige war. Zugleich konnten noch weitere, der Oberfläche 

des Chiasma, der Nervi und der Tractus optici — sowohl hinsichtlich 
des Faserverlaufes, als auch in anderer Beziehung — zukommende 
Eigentümlichkeiten festgestellt werden. Zwar waren dieselben in den 
zur Beobachtung gelangten Fällen nicht immer oder wenigstens nicht 

in gleich deutlicher Weise sichtbar. Dies hing indessen lediglich von 

der Art der Konservierung und Härtung ab. Unter den fünf von mir 

untersuchten Chiasmen waren drei zusammen mit dem Gehirn mit 

Chlorzink und Alkohol behandelt worden und zeigten sich für die Fest- 

stellung jener Eigentümlichkeiten nicht besonders geeignet. Die übrigen 
zwei wurden mit dem Gehirn, das eine nur auf kurze, das andere auf 

1) Zur Anatomie des Chimpansegehirns, Archiv f. Anthropol. XVII. 
3 (8. 180). 
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längere Zeit (etwa 3 Monate) in MüUrner’sche Flüssigkeit gelegt, dann 

vom Gehirn losgetrennt, mehrere Stunden ausgewässert und schließ- 

lich in 90prozentigen Alkohol gebracht. Dasjenige Präparat, welches 

längere Zeit mit MULLER’scher Flüssigkeit behandelt worden war, er- 
wies sich als das für unsere Untersuchungen geeignetste Objekt. Es 

soll deshalb der folgenden Schilderung in erster Linie zu Grunde ge- 
legt werden. 

Es wurde dieses Chiasma erst, nachdem es einige Zeit in Alkohol 

gelegen, so dass es nunmehr gut gehärtet, jedoch nicht brüchig ge- 

worden war, vorsichtig von der Pia befreit. Hierbei zeigte sich, dass 
das Verhältnis der letzteren zum Chiasma und den nächst angrenzen- 

den Stücken der Sehnerven nicht das gleiche ist wie beim Menschen. 
Bei diesem liegt die Pia den genannten Gebilden, gleichwie es auch 

an den Tractus der Fall ist, bekanntlich nur locker auf; erst in einem 

Abstande von 4—6 mm vom Chiasma beginnt sie sich mit dem Seh- 
nerven inniger zu verbinden, d. h. zur eigentlichen Pialscheide zu wer- 

den; nach ihrer Entfernung erscheint daher bis zu der genannten 
Grenze die Oberfläche überall völlig glatt. Beim Chimpanse erstreckt 
sich die Pialscheide, wenigstens an der ventralen Seite, bedeutend 
weiter rückwärts, nämlich bis zu einer später noch genauer zu be- 

zeichnenden, bis über das Chiasma sich hinziehenden Grenzlinie; in- 

folgedessen zeigt sich nach ihrer Entfernung das entsprechende Gebiet 

der Oberfläche nicht glatt wie beim Menschen, sondern es treten hier 
die oberflächlich verlaufenden Nervenbündel, indem das zwischen ihnen 

eindringende Pialgewebe herausgerissen wurde, mit grösster Deutlich- 
keit zu Tage. An der dorsalen Seite beginnt die Pialscheide zwar 

auch schon weiter rückwärts als beim Menschen, jedoch nicht so weit 
wie an der ventralen; ihre hintere Grenze befindet sich hier an den 

Sehnerven — und zwar zunächst an deren seitlichen Rändern — in 

einem Abstande von 1—2 mm vom Chiasma. 

Das Gesamtbild, welches nach Ablösung der Pia an der Ober- 
fläche des Chiasma sich darbietet, ist folgendes. 

An der ventralen Seite (Fig. I) lassen sich nach ihrer ver- 

schiedenen Richtung vier Fasergruppen unterscheiden. Die die Haupt- 
masse ausmachende und zugleich die gröbsten Bündel aufweisende 
Gruppe zeigt einen im wesentlichen der Längsachse der Sehnerven 

parallelen Verlauf. Da ihre Fasern von letzteren aus nicht weiter rück- 

warts bis in’s Chiasma verfolgt werden können, so läßt sich nicht ohne 

weiteres entscheiden, ob dieselben gekreuzte oder ungekreuzte sind. 

Indessen darf man wohl eher vermuten, dass es sich um gekreuzte 
(Commissura cruciata Hannover) handelt, und zwar deshalb, 
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weil sie mehr oder weniger deutlich geschieden sind von den beiden 
folgenden Gruppen, von denen die eine ohne Zweifel, die andere mit 

größter Wahrscheinlichkeit aus ungekreuzten Fasern besteht. 

Die erstgenannte von diesen bildet den anfangs erwähnten Faser- 

strang, der hier als Fasciculus medialis bezeichnet werden soll. 

Derselbe geht aus der Spitze eines keilförmig gestalteten, ventral- 

wärts sich vorwölbenden Wulstes hervor, welcher als unmittelbare Fort- 

setzung des Tractus sich median-vorwärts über das Chiasma erstreckt. 

Indem der anfangs sehr schmale (etwa 1 mm im Querdurchmesser be- 

tragende) und zunächst ein geschlossenes Bündel bildende Strang die 

vi IT 

Fig. I. Ventrale Ansicht eines Chiasma n. 0. vom Chimpanse. 4fache Gröfse. 
(Behandlung : Mitt. Fl. etwa 3 Monate, Auswässern, Alkohol von 90 °/,. Entfernung der Pia.) 

Fig. II. Dorsale Ansicht desselben Chiasma. 

Richtung dieses Wulstes beibehält, zieht er — mit der vorhergehen- 
den Fasergruppe sich kreuzend und sie von der ventralen Seite her 

bedeckend — zur Innenseite des gleichseitigen Sehnerven. Hier an- 
gelangt, beginnt er sich aufzulösen, derart, daß seine Fasern flächen- 

haft sich ausbreiten und zugleich in steiler Spirale sich zur dorsalen 

Seite des Sehnerven herumschlagen. 
Nicht mit der gleichen Deutlichkeit wie an dem in Rede stehen- 

den Chiasma lässt sich der Fasciculus medialis an den übrigen 
Chiasmen verfolgen. Er ist hier als Strang häufig nicht einmal zu er- 
kennen, und zwar hauptsächlich deshalb nicht, weil sein lateraler Con- 

tour zu wenig oder gar nicht sichtbar erscheint. Das einzige, aber 

auch nie fehlende Kennzeichen für das Vorhandensein des Fasciculus be- 

steht dann darin, daß er und der genannte keilförmige Wulst durch ihren 
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inneren Rand, der entweder leicht auswärts gebogen ist oder an der 

Stelle, wo jene beiden ineinander übergehen, einen stumpfen Winkel bildet, 

auffallend scharf abgesetzt sind gegen die nach innen von ihm liegende, 
dorsalwärts zurückweichende, gegen die Mitte allerdings sich wieder 

hervorwölbende Partie des Chiasma (Fig. III u. IV)!). Es schien mir 

dies auch an dem Chiasma eines Gorilla der Fall zu sein, so daß 

wahrscheinlich auch diesem Anthropoiden der Fasciculus medialis zu- 
kommt. Mit Bestimmtheit wage ich dies deshalb nicht zu behaupten, 

weil ich bisher nur einen Fall unter die Augen bekam und in diesem 

das schon sehr lange Zeit mit dem Gehirn in Alkohol gelegene Chiasma 

nicht mehr den wünschenswerten Erhaltungszustand aufwies. 
Einen gerade entgegengesetzten Verlauf als der Fasciculus me- 

dialis zeigt die dritte, diesen zugleich an Masse etwas übertreffende 

Fasergruppe. Ihre Bündel nehmen die laterale Partie der ventralen 

Fläche der Sehnerven, zum Teil auch noch des Chiasma ein, ziehen in 

schräger Richtung lateral-vorwärts und winden sich in steiler Spirale 

um die laterale zur dorsalen Seite der Sehnerven herum. Es hat den 

Anschein, dass sie aus dem gleichseitigen Tractus hervorgehen (s. be- 

sonders rechts), so daß sie demnach wahrscheinlich den HANNOVER- 

schen Fasciculus lateralis bilden. Beim Menschen sollen aller- 

dings nach diesem Beobachter die entsprechenden Fasern in umgekehrter 

Richtung, nämlich von der dorsalen Seite, um den lateralen Rand herum, 

zur ventralen Seite verlaufen. 

Die vierte Gruppe ist an dem vorliegenden Chiasma nur auf der 

linken Seite sichtbar. Sie besteht aus einigen äußerst feinen Bün- 
deln, welche in der Richtung vom Tuber cinereum herkommend, über 
die ventrale Fläche des Tractus schräg nach außen ziehen, um sich zur 
lateralen Seite des gleichseitigen Sehnerven zu wenden, wo sie sich 
den Bündeln der vorhergehenden Abteilung anschließen. Es handelt 

sich um Fasern, welche der Commis- 

sura ansata HANNOVER zugehören. 

Aus der Beschreibung der Faser- 

gruppierung ist teilweise schon ersicht- 

lich und es ergiebt sich des weiteren 

aus der beigefügten Abbildung (Fig. I, 

Fig. III. Ventrale Ansicht eines Chiasma n. o. vom Chimpanse. Natürliche Grofse. 
(Behandlung: wie oben, jedoch nur kurze Zeit in Mürr. FI.) 

Fig. IV. Desgl. (Behandlung: Chlorzink und Alkohol.) 

1) In den Abbildungen (Fig. VII und XII) meiner oben genannten Ab- 
handlung ist der Fascic. medialis sehr ungenau wiedergegeben. 
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s. besonders rechts), daß die oben erwähnte hintere Grenzlinie des 

ventralen Theiles der Pialscheide am äußeren Rande des keilförmigen 

Wulstes beginnt und dann entlang dem inneren Rande des Fasciculus 

medialis verläuft. Das gesamte, nach hinten und innen davon ge- 

legene Gebiet erscheint natürlich an der Oberfläche völlig glatt. 

An der dorsalen Fläche (Fig. II) ist in erster Linie auffallend 

ein die Anfangsstücke der Sehnerven aushöhlender Halbkanal, der auch 
an den übrigen Präparaten in verschieden deutlicher Weise sichtbar 

ist. Derselbe, hinten geöffnet und weit, wird nach vorn zu durch das 

Konvergieren der Wülste, die ihn von der Seite her begrenzen, all- 

mählich enger. Auf dem Querschnitt zeigt also der Sehnerv eine in 

mehr oder weniger ausgesprochener Weise hufeisenförmige Gestalt. Ob 

dieser Halbkanal sich noch weiter nach vorn fortsetzt, habe ich noch 

nicht feststellen können. Er wurde bisweilen auch bei anderen Säuge- 
tieren (auch beim Menschen) beobachtet!) und erinnert an die bei 

niederen Wirbeltieren vorkommende Form des Sehnerven, die hier 

einer gefalteten Membran ähnlich ist. 

Die genannten seitlichen Wülste, von denen der innere im Quer- 

schnitt etwas stärker erscheint als der äußere, bezeichnen, wie schon 

oben angedeutet wurde, die Stelle, von wo ab dem Sehnerven an der 

dorsalen Seite eine Pialscheide zukommt. Von den hier frei liegenden 

Nervenfasern schlagen einige eine entschieden schräge Richtung ein, 

und zwar die am äußeren Wulst von außen nach innen, die am inneren 

umgekehrt; letztere entstammen, wie aus dem Obigen hervorgeht, dem 

Fasciculus internus, erstere der als dritten beschriebenen Fasergruppe. 

Mit diesen schräg verlaufenden Fasern ist ein Teil der übrigen, welche 

der geraden Richtung sich mehr nähern, verflochten. — 

Der neue Beitrag, welchen der hier vorliegende Befund zur Frage 

des Faserverlaufes im Chiasma liefert, erscheint mir in zwei Hinsichten 

von Wichtigkeit, nämlich einmal, weil es sich weder um einen patho- 

logischen, noch auf experimentellem Wege erzeugten, sondern um einen 
rein normal-anatomischen Befund handelt, sodann weil wir es dabei 

mit einem derjenigen Tiere zu thun haben, welche dem Menschen am 

nächsten stehen. Von diesen aus ist natürlich am ehesten ein Rück- 

schluß auf den Menschen gestattet, bei dem ja, wie bei den Säuge- 

tieren überhaupt, bekanntlich immer noch die widersprechendsten An- 

sichten über den Faserverlauf im Chiasma herrschen. 

Das Chiasma des Chimpanse bestätigt von neuem das von ver- 

1) Hannover, Das Auge. Leipzig 1852 (8. 6). Saunen, De chias- 
matis optici textura. Dorpat 1854 (8. 12). 
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schiedenen Seiten in Abrede gestellte Vorkommen von geschlossenen 
Faserbiindeln und läßt dies daher auch beim Menschen kaum als 

zweifelhaft erscheinen ; damit ist natürlich keineswegs ausgeschlossen, 

daß ungekreuzte Fasern außerdem auch zerstreut, mit gekreuzten ge- 

mischt verlaufend, im Chiasma auftreten. 

Der Fasciculus medialis des Chimpanse stimmt mit dem 

von v. GUDDEN zuerst beim Hunde, dann auch beim Menschen be- 
schriebenen, ungekreuzten Bündel hinsichtlich der Richtung seines 

Verlaufes zwar im wesentlichen überein, weicht jedoch dadurch ab, 

daß er nicht wie jenes dorsal, sondern ventral gelegen ist. 

Daß neben dem medialen zugleich ein lateraler Fasciculus 
vorhanden ist, erscheint wie für den Chimpanse, so auch für den 

Menschen als sehr wahrscheinlich. Der Tractus würde demnach die 

ungekreuzten Fasern, soweit dieselben in kompakten Bündeln auftreten, 

in zwei verschiedenen Richtungen, nach außen und nach innen, zum 

gleichseitigen Nerven entsenden. Von den meisten derjenigen Beobach- 

ter, welche für das Vorhandensein von geschlossenen Fasciculi eintreten, 

nehmen die einen nur den medialen, die andern nur den lateralen an. 

Ob letzterer thatsächlich existiert, wird vielleicht die noch vorzuneh- 

mende mikroskopische Untersuchung !), über die ich späterhin zu be- 

richten gedenke, ergeben. — Um den Verlauf des Fasciculus medialis 
auf mikroskopischen Schnitten gut verfolgen zu können, halte ich außer 

Querschnitten vor allem solche Schrägschnitte geeignet, welche genau 

in der Längsrichtung dieses Stranges, also zugleich auch des Tractus 

gelegt werden. 

Nachtrag. Erst nach Abschluß dieser Arbeit fand ich Gelegen- 

heit zur Einsicht in die neuesten Abhandlungen über das Chiasma n. 0. 
von SINGER und Munzer (Beiträge zur Kenntnis der Sehnervenkreu- 

zung. Math. Nat. Kl. d. Kais. Akad. d. Wiss. i. Wien, Bd. 55) und 
von BERNHEIMER (Über die Entw. und den Verlauf der Markfasern im 

Chiasma n. 0. des Menschen, Arch. f. Augenheilk., Bd. 20, 1. und 2. 

Heft). Nach diesen Beobachtern werden die ungekreuzten Fasern bei 

Kaninchen, Katze, Hund, Mensch nur gemischt mit gekreuzten ange- 

troffen, und zwar beim Menschen (BERNHEIMER), wie es scheint, fast 

ausschließlich in der oberen (dorsalen) Chiasmahälfte; kompakte Bün- 

1) Da ich beabsichtige, die mir zur Verfügung stehenden Präparate 
auf der demnächstigen Anatomen-Versammlung zu demonstrieren, habe ich 
von der mikroskopischen Untersuchung derselben vorläufig abgesehen. Eines 
wurde allerdings geschnitten; ich kam aber dabei, weil die Schnitte zu 
bröcklig waren, leider zu keinem nennenswerten Resultat, 
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del sollen bei den genannten Tieren sowie beim Menschen ganzlieh 
fehlen. Hierzu bemerke ich, bezw. wiederhole, daß das Vorkommen 
der letzteren nach obiger Mitteilung wenigstens nicht überhaupt in 

Abrede gestellt werden kann, und daß ich deshalb bis auf weiteres bei 

der durch eine Anzahl früherer Beobachtungen gestützten Annahme 
bleibe, daß wie beim Chimpanse, so auch beim Menschen (natürlich 

auch noch zum allermindesten bei den nächstverwandten Affen) unge- 

kreuzte Fasern in Form von geschlossenen Bündeln, die jedenfalls ähn- 

lich wie beim Chimpanse liegen werden, vorkommen. 

ADOLF ZIEGLER are 

Zum Gedichtnis. 

Von R. WiepersHerm in Freiburg i. B, 

Am 4. August 1889 starb zu Freiburg i. B. Dr. med. Avotr ZIEGLER, 

der Begründer des bekannten Ateliers für plastische Darstellungen wissen- 

schaftlicher Objekte. Das nahe Verhältnis, in welchem der Verstorbene 

zu den Vertretern der verschiedenen biologischen Disziplinen gestanden 

hat, mag es gerechtfertigt erscheinen lassen, demselben an dieser Stelle 

ein Erinnerungsblatt zu widmen. 

Avotr ZIEGLER wurde im Jahr 1820 in Mannheim geboren, besuchte 

das dortige Gymnasium und widmete sich später der Pharmacie. Im 

Jahr 1846 bestand er das Apotheker-Examen. Hierauf studirte er Medizin 

und ging nach Absolvierung der Staats- und Promotionsprüfung auf zwei 

Jahre an die Universitäten Prag und Wien; später ließ er sich als Arzt 

in Freiburg nieder. 

Im Jahre 1854 übernahm er die Stelle eines zootomischen Assistenten 

am anatomischen Institute und verblieb in dieser Stellung bis zum Jahr 

1868, wo er ausschied, um sich fortan ganz jenem neuen Arbeitsgebiete 

zuzuwenden, auf welchem sein Talent zur vollsten Entfaltung kommen sollte. 

Längst hatte er erkannt, welch hohe Bedeutung die plastische Wieder- 

gabe verwickelter anatomischer Verhältnisse besitze und so war der auf 

Veranlassung A. Ecxer’s in Wachs ausgeführte Furchungsproceß des 

Froscheies nur der erste Beginn einer langen Serie von mustergiltig aus- 

geführten Wachsmodellen, welche größtenteils den Gebieten der Entwick- 

lungsgeschichte, der Anatomie und Zoologie, zum Teil aber auch der 

praktischen Medizin (Geburtshilfe), der Botanik und der Ethnographie an- 

gehören. Diese Modelle sind in Aller Händen und es ist nicht der Zweck 

dieser Zeilen, dieselben einzeln namhaft zu machen, wohl aber soll hier 
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erwähnt werden, daß ZıeeLer nicht allein mit fast sämtlichen europäischen 

"biologischen Instituten in Verbindung stand, sondern daß er auch Be- 

ziehungen anknüpfte mit den betreffenden Lehranstalten Asiens, Amerikas 

und Australiens. 

Die Anerkennung, die ihm von allen Seiten zu Teil wurde, wirkte 

fördernd auf seine Leistungskraft zurück und so mehrte sich auch von 

Jahr zu Jahr die Zahl der Fachmänner, welehe ihm näher traten und ihn 

zu neuen Unternehmungen anregten. Dem Verfasser dieser Zeilen, welcher 

zu dem Verstorbenen nicht nur in wissenschaftlichen, sondern auch eine 

lange Reihe von Jahren hindurch in freundschaftlichen Beziehungen stand, 

sind die Stunden, die er im Zızerer’schen Atelier verlebte, in freundlichster 

Erinnerung geblieben. Wie oft hatte er Gelegenheit, den beweglichen 

Geist, die leichte Auffassung und das rasche bereitwillige Eingehen auf 

alle wissenschaftlichen Fragen, den Formensinn und den echt künstlerischen 

Blick ZıeeLer’s zu beobachten. Und wie erfinderisch war er in Besiegung 

der größten technischen Schwierigkeiten, wie streng gegen sich selbst und 

wie gewissenhaft auch in Ausführung der kleinsten Details! 

In solcher Schule wuchs sein talentvoller Sohn und späterer Arbeits- 

genosse heran, er, der berufen war, das begonnene schöne Werk schon in 

den letzten Jahren allein weiter zu führen. Immer mehr sich steigernde 

Kränklichkeit veranlaßte den Vater, sich von der ihm so lieb gewordenen 

Berufsthätigkeit allmählich ganz zurückzuziehen. Am 20, Juli d. J. erlitt 

er einen schweren Schlaganfall, welchem 14 Tage später der Tod folgte. 

Allen, welche AvoLr ZıesLer im Leben näher standen, wird sein herz- 

licher Sinn, sein reiches Gemüt, die Lebhaftigkeit seines Geistes, die Klar- 

heit und Schärfe seines Urteils, seine Schaffensfreude und rastlose Energie 

unvergeßlich bleiben, unvergessen aber aller Orten wird sein, was er der 

Schule und der Wissenschaft geleistet. 

Ehre seinem Andenken! 

Anatomische Gesellschaft. 

In die Gesellschaft eingetreten: Dr. med. Ecxarpr in Breslau. 
Der Schriftführer. 

Berichtigung. In dem Aufsatze von Bowzn, No. 14, 8. 449, 
Z. 19 v. oben ist statt „corneum“ zu lesen: „lucidum“, 

Frommann’sche Buchdruckerei (Hermann Pohle)in Jena, 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Die Kopfregion der Cranioten beim Amphioxus, nebst Bemer- 
kungen über die Wirbeltheorie des Schädels. 

Von Dr. J. W. van WıISHE, 

Professor der Anatomie in Groningen. 

In meiner soeben erschienenen Arbeit „Über die Mesodermseg- 
mente des Rumpfes und die Entwicklung des Exkretionssystems bei 

Selachiern‘“ (Arch. f. mikr. Anatomie, Bd. 33, 1889) habe ich mich aus- 
gesprochen gegen die GrGENBAUR’sche Vorstellung, nach welcher die 

kiementragende Körperregion des Amphioxus dem Kopfe der Cranioten 

entsprechen sollte. 

Ich sagte (l. c. p. 471): „Wenn ich nun nicht bestreiten will, daß 

der kiementragende Teil des Darmes (beim Amphioxus) dem Kopf- 

darme der höheren Tiere homolog ist, so halte ich es doch für unrichtig, 

wenn man glaubt, .... durch eine Querebene hinter dem Kiemendarme 

beim Amphioxus die Region abgrenzen zu können, welche dem Kopfe 

der Cranioten entspricht. Hiergegen spricht hauptsächlich die Lage 

der Geschlechtsorgane. Nach meiner Ansicht hat sich der ursprüng- 

liche Kopfdarm des Amphioxus- Embryo beim Längenwachsthum des 

Körpers weit nach hinten in die Region, welche dem Rumpfe der Cra- 
nioten entspricht, ausgedehnt, während natürlich andere Darmabschnitte 

im Längenwachstum zurückblieben“. Und in einer Anmerkung fahre 

ich fort: „Dies ist mit dem Vorderdarm bei Selachiern thatsächlich 
der Fall, denn ich finde die Ausmündungsstelle des Gallenganges in 

den Darm bei einem Pristiurusembryo mit 76 Myotomen (Stadium J) 

im vierten, bei einem solchen von 26 mm Länge (Stadium O0) da- 

gegen im siebzehnten Rumpfsegment ..... Diese Wanderung 

caudalwärts ist leicht Schritt für Schritt zu verfolgen.“ 
Zwei junge Exemplare von Amphioxus (resp. 12!/, und 15 mm 

lang) ungefärbt in Canadabalsam eingeschlossen, welche mein Freund 

Prof. WIEDERSHEIM mir schenkte, beweisen die Richtigkeit meiner 

Ansicht. Das jüngste Exemplar hat nur 50 Kiemenspalten — wie die 

jüngsten Amphioxus, über welche Jon. MÜLLER in seiner vortrefflichen 
Arbeit „Über den Bau und die Lebenserscheinungen des Branchiostoma 

lubricum“, Berlin, 1844, berichtet — die letzte Spalte liegt in der 
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Körperregion des 24. Myotomes. Beim 15 mm langen Exemplare, 

welches 60 Spalten besitzt, liegt die letzte in der Region des 25. Myo- 
tomes. Bei geschlechtsreifen, 4—5 cm langen Tieren sind die zahl- 
reichen Kiemenspalten bis in die Region des 27. Myotomes zu ver- 
folgen und erstrecken sie sich noch wohl etwas weiter nach hinten. 

Es handelt sich nun um die Frage, in welcher Region das hintere 

Ende des Vorderdarms bei den jüngsten Amphioxuslarven liegt, wo 

derselbe überhaupt erkennbar ist. 
Eine Antwort hierauf giebt uns Fig. 40 von Kowatevsky („Ent- 

wickelungsgeschichte des Amphioxus lanceolatus“. Mem. de l’Acad. 
imp. des Sciences de St. Pétersbourg, Tome 11, 1867). Die dort ab- 

gebildete Larve zeigt uns die noch nicht lange aufgetretene Leber im 
dreizehnten Körpersegment (die drei vordersten Myotome sind nicht 

gezeichnet); der Vorderdarm reicht also nicht weiter nach hinten. 

Wir haben jetzt einen Anhaltspunkt, die Zahl der Segmente, welche 

beim Amphioxus dem Kopfe der Cranioten entsprechen, annähernd zu 
bestimmen. Dieselbe beträgt höchstens zwölf, was man findet, wenn man 
alle vor der Leberanlage befindlichen Segmente zur Kopfregion rechnet. 

Wahrscheinlich aber wird sich die Zahl bei auf diesen Punkt gerichteten 

Untersuchungen noch kleiner herausstellen, denn das Wachstum des 

Vorderdarmes ist — wie ich aus den Verhältnissen bei Selachiern !) 

schließe — ein so reges, daß die Leberanlage bei der erwähnten 

Larve wohl schon um ein Paar Segmente nach hinten gerückt ist ?). 

1) Aus der regen Zellenproliferation bei diesem Wachstume ist das 
Obliterieren vom Lumen des Oesophagus bei jungen Selachierembryonen 
verständlich : Die Vermehrung der Zellen ist anfangs stärker, als zur Ver- 
längerung des Oesophagus nötig ist; die überschüssigen Zellen werden in 
das Innere desselben gedrängt, verstopfen sein Lumen und bilden ein 
Reservematerial, das später, wenn die Proliferation weniger stark ist, aus- 
einanderrückt, so dafs wieder ein Lumen im Oesophagus erscheint. Die 
Verstopfung des Oesophagus dient auch wohl dazu, zu verhindern, dass 
Dotterplättehen durch den Mund nach aufsen treten. Batrour glaubt, die 
Solidität des Oesophagus, welche bekanntlich auch bei Embryonen von 
Amnioten vorkommt, stehe in Verbindung mit früher dort vorhandenen 
Kiemenspalten. Wie dies der Fall sein sollte, ist mir nicht verständlich, 
aulserdem würde dieser Erklärungsversuch nicht für andere Darmabschnitte 
gelten. Ich finde nämlich, dafs z. B. im Stadium Z auch das hintere 
Ende des Mitteldarmes bei Selachiern, in ähnlicher Weise wie der Oeso- 
phagus, sein Lumen verloren hat. Infolgedessen wird wohl der in dem 
cloakalen Darmabschnitt sich aufspeichernde Harn nicht in den Verdauungs- 
abschnitt geraten können, 

2) Die Leberanlage beim erwähnten Pristiurus-Embryo mit 76 Myo- 
tomen ist schon rechts und links mit einer winzigen seitlichen Ausbuch- 



Die Zahl der Segmente, welche beim Amphioxus 

dem Kopfe der Cranioten entsprechen, beträgt also 

vielleicht neun und kann jedenfalls nicht viel größer 

sein). 

Ich hebe hervor, daß diese Zahl völlig unabhängig von derjenigen 

der Kopfsegmente der höheren Tiere gefunden wurde und daß der 

Weg, welcher zu derselben führte, dies auch gethan hätte, wenn in der 

Ontogenie der Cranioten kein einziges Kopfsomit mehr nachzuweisen wäre. 

Die obigen und zum Teil auch die folgenden Betrachtungen gelten 

natürlich nur unter der Bedingung, daß die Figur von KOWALEVSKY 

korrekt ist. Wiewohl dieselbe von einem Beobachter höchsten Ranges 
herrührt, ist eine Bestätigung doch sehr erwünscht; hoffentlich wird 

dieselbe bald von irgend einem der Forscher, welche Larven aus dem 

betreffenden Stadium besitzen, erfolgen. 

Ich kann mich also nicht einverstanden erklären mit der Meinung 

von GEGENBAUR („Die Metamerie des Kopfes‘ etc., Morphologisches 

Jahrbuch, 1888, p. 95), daß in der Ontogenese der Selachier nicht mehr 
alle Kopfsomite zur Anlage gelangen sollten. Daß die Muskeln in 

zwei derselben (dem 4. und 5.) nicht mehr auftreten, habe ich („Über 
die Mesodermsegmente und die Entwickelung der Nerven des Selachier- 

tung — die Anlagen der beiden Lappen — versehen, aber noch ganz 
klein. Doch hat sich dieselbe schon ein Paar Segmente nach hinten ver- 
schoben, denn bei ihrem ersten Erscheinen, wenn die seitlichen Divertikel 
noch fehlen, finde ich sie im ersten Rumpfsegmente. Der ganze Vorder- 
darm — mit Rücksicht auf die menschliche Anatomie wäre der Ausdruck 
Anfangsdarm besser — bis zur Ausmündungsstelle des Gallenganges ge- 
hört genetisch also zum Kopfe. Deshalb betrachte ich die Ausdrücke 
Kopfdarm und Vorderdarm als Synonyme. 

1) Ich mache noch darauf aufmerksam, dafs die von vielen Autoren 
als Nieren gedeuteten Zellhaufen schon bei der erwähnten, von Kowa- 
LEVsky abgebildeten Larve angegeben zu sein scheinen (den auf dieselben 
zu deutenden Buchstaben z finde ich weder in der Tafelerklärung noch 
im Texte erwähnt). Sie liegen in der Körperregion, wo man eine Vor- 
niere erwarten würde, deren Vorhandensein beim Amphioxus mir aus 
Gründen an der Selachierentwicklung entlehnt (vgl. meine oben erwähnte 
Arbeit p. 506 Anm.) wahrscheinlich vorkommt. Es wäre nun interessant, 
zu erfahren, ob die Zellhaufen aus einer Verschmelzung von Zellen des 
Cölomepithels mit der Wandung des Peribranchialraums entstanden sind. 
In diesem Falle hätte man beim Amphioxus einen ohne Gang in den 
Peribranchialraum — d. h. ursprünglich auf die äufsere Haut — münden- 
den Pronephros. Die Segmentierung desselben ist in der erwähnten Larve 
schon verwischt. 



561 

kopfes“, Amsterdam, 1882) gezeigt '). Ich sehe aber nicht ein, warum 
in der Kopfregion auch Sklerotome supprimiert sein sollten, was 

aus der GEGENBAUR’schen Vorstellung notwendig folgt; hiergegen spricht 

die Ausbildung der Medulla oblongata, welche doch wohl schwerlich von 

einer Verkürzung ihrer skeletogenen Wand begleitet sein könnte. 

Nun die Zahl der Kopfsomite mehr gesichert erscheint, liegt die 
Frage nach dem morphologischen Wert des N. vagus auf der Hand. 

Die bekannte Ansicht von GEGENBAUR gebe ich am besten mit seinen 

eigenen Worten wieder (I. c. p. 103). „Wenn wir für den ersten bis 

dritten Kiemenbogen je einen diskreten Kopfnerven bestimmt sehen, 

für die letzten Kiemenbogen aber einen gemeinsamen Stamm, so liegt 
es nahe genug, diesen aus einer Summe von Nerven entstanden zu be- 

trachten, aus derselben Anzahl, welche jener der von ihm versorgten 

Kiemenbogen entspricht.‘ 

Ich gebe dem großen Anatomen gern zu, daß diese Betrachtung 

sehr nahe liegt, doch dürfte eine andere unseren jetzigen Kenntnissen 
besser entsprechen. 

Durch die Ontogenie ist uns die Länge des Ram. intestinalis Vagi 

verständlich. Wie GEGENRAUR sagt („Lehrbuch der Anatomie des 

Menschen“, 3. Aufl. 1888, p. 389), erklärt sich beim Vagus das „Herum- 

schweifen zu weit abwärts von der Austrittsstelle in der Brust-, sogar 

in der Bauchhöhle gelegenen Organen aus der Entstehungsgeschichte 

der Organe, an denen der Nerv sich verzweigt, die also die End- 

apparate des Nerven enthalten. Jene Organe sind in früheren Zu- 
ständen viel weiter nach vorne gelagert.“ 

Nun durch den Vergleich mit der Entwicklungsgeschichte des 

Amphioxus die Auffassung des N. vagus als ein Komplex einer großen 

Zahl von Nerven nicht zulässig erscheint, ist man darauf hingewiesen, 

die Erklärungsweise für den Ram. intestinalis auch auf die Kiemen- 
zweige des Vagus anzuwenden. Dieselben werden sich erstrecken auf 
ein Gebiet, das ursprünglich viel kleiner ?) war und dem 6. und 7. Kopf- 

1) Der Ausfall dieser Muskeln ist verständlich aus dem Aufhören 
der Beweglichkeit der Gehirnkapsel. Dieses Aufhören war wohl bedingt 
durch die grofse Volumentfaltung des Gehirns. Bei den drei vordersten 
Kopfmyotomen persistirte ein Teil der ursprünglichen Muskulatur, da der- 
selben in der Bewegung des Augapfels eine Gelegenheit zum Funktions- 
wechsel geboten war. Bei den Myotomen aus der Region der Gehörkapsel 
fehlte diese Gelegenheit; sie gingen deshalb gänzlich zu Grunde. Von den 
Occipitalmyotomen lieferten einige z. B. einen Teil der Schultermuskulatur 
und des M. coraco-(sterno-)hyoideus. 

2) Eine thatsächliche Grundlage hierfür liefert uns Amphioxus, denn 
das von den Kiemenspalten beim erwachsenen Tier eingenommene Ge- 
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segment angehörte. Dieses Gebiet hatte sich schon um 2—4 Segmente 

(die letztere Zahl gilt für Heptanchus, Chlamydoselache und die Cyclo- 
stomen) weiter nach hinten ausgedehnt, ehe die später darin vorhan- 

denen Kiementaschen auftraten. Die Ontogenie der Selachier führt zu 

der Auffassung, dass der Vagus ein Komplex von zwei dorsalen Nerven 

ist, weil er in frühen Stadien an der Außenseite zweier Somite (des 

6. und 7. Kopfsomites) liegt [vgl. meine am Anfange dieses Aufsatzes 

erwähnte Arbeit, Fig. 13, sowie van Wine, „Über die Kopfsegmente 

und die Phylogenie des Geruchsorganes der Wirbeltiere“ 1), Zool. An- 

zeiger 1889, Nr. 238]. Die Vergleichung mit Amphioxus zwingt uns 

nicht, ihn als aus einer größeren Summe von Nerven hervorgegangen 

anzusehen. In meiner Arbeit „Über die Mesodermsegmente und die 

Entwickelung der Nerven des Selachierkopfes“ glaubte ich, der N. vagus 

repräsentiere einen Komplex von vier dorsalen Nerven, weil ich meinte, 

die zum 8. und 9. Kopfsegment gehörigen Auswüchse der Nervenleiste 

— seitdem auch von anderen wahrgenommen -— gingen in Vagus- 

zweige über. Diese Meinung habe ich später („Über die Kopfseg- 

mente“ etc. ]. c.) aber als unrichtig erkannt. Die beiden Auswüchse 
gehen in der Folge zu Grunde und liegen an der Innen-, nicht an der 

Außenseite der zugehörigen Myotome. Ob übrigens ein dorsaler Nerv 

kurz nach seinem Ursprunge an der medialen oder an der lateralen 

Seite des entsprechenden Myotoms liegt, scheint mir — im Gegensatz 

mit GEGENBAUR — Kein fundamentaler Unterschied. Beim Amphioxus 

befindet sich ja die Hauptmasse eines jeden dorsalen Nerven an der 

Außenseite der Somitenmuskulatur. Er verläuft bekanntlich nach 

seinem Ursprunge unmittelbar lateralwärts in einem Lig. intermuscu- 

lare zur Haut. Bei höheren, Tieren verläuft der Hauptstamm eines 

dorsalen Spinalnerven nach seinem Ursprunge ventralwärts neben der 

Chorda und sendet dann in einem Lig. intermusculare verlaufende 

Zweige zur Haut. Ist nun, wie.der Fall zu sein scheint, das hinter 

dem Nerven befindliche Myotom etwas nach vorn gewachsen, so kommt 

der proximale Teil des Nerven natürlich an die Innenseite der 
Muskulatur. 

Wenden wir uns wieder zum N. vagus, so ergiebt sich, daß das 
Verschmelzen seiner beiden Komponenten ermöglicht wurde durch die 

Verkümmerung des zwischen beiden befindlichen Myotoms?) (zum 

biet ist — wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich — viel gröfser als 
der entsprechende Abschnitt bei der Larve. 

1) Ich nehme den ersten Teil der dort in betreff des Vagus ge- 
stellten Alternative an und möchte den zweiten jetzt fallen lassen. 

2) Eine ähnliche Erklärung gilt für die Verschmelzung des N. glosso- 
pharyngeus mit dem N. vagus bei vielen Tieren. Beim Amphioxus sind 
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sechsten Kopfsegment gehörig). Diese Verschmelzung wurde wohl her- 

vorgerufen durch das Vorwärtsdrängen der hinter dem Nerven befind- 

lichen Somitenmuskulatur. Eine Spur der ursprünglichen Trennung 

sehe ich in der grösseren Selbständigkeit des vordersten, zum vierten 

Visceralbogen gehörigen Astes, sowie in dessen selbständigem Ramus 

dorsalis; der Ram. lateralis ist der Ram. dorsalis des zweiten Kom- 

ponenten, dessen Ram. ventralis von den Nerven zu den übrigen 

Kiemenbogen und dem Ram. intestinalis repräsentiert wird. 

Weiter führe ich an, daß bei Protopterus nach WIEDERSHEIM’s Ent- 

deckung („Das Skelet und Nervensystem von Lepidosiren annectens.“ Jen. 
Zeitschr. 1880), bestätigt von FÜLLIQUET, der N. vagus zwei unstreitig 

ventrale Wurzeln besitzt, die sich mit dem dorsalen Komplexe verbin- 

den (vgl. auch WIEDERSHEIM, „Grundriß der vergleichenden Anatomie 

der Wirbeltiere“, II. Auflage, 1888). 

Diese Auffassung des N. vagus stimmt mehr mit derjenigen von 
GÖTTE als mit der von GEGENBAUR überein. 

Es scheint mir, daß die vergleichende Ontogenie uns zu den oben 

stehenden Betrachtungen hinführen muß); die vergleichende Anatomie 

reichte dazu nicht aus, weil uns keine genügenden Zwischenstadien er- 

halten sind. 
Handelt es sich aber um eine vergleichende Ontogenie, so 

fällt dieser Begriff mit dem der vergleichenden Morphologie fast ?) zu- 

sammen, und scheint es mir nicht wissenschaftlich begründet, die ver- 

gleichende Lehre der Endstadien — die vergleichende Anatomie — 

als eine mit der vergleichenden Ontogenie koordinierte Disziplin auf- 

zufassen. 

Das Letztere ist aus praktischen Gründen geschehen, wegen der 

Spärlichkeit der entwicklungsgeschichtlichen Thatsachen, da der Unter- 

suchung junger Stadien früher zu große Schwierigkeiten im Wege 

standen. Nun es aber durch die moderne Technik leichter geworden 

am ganzen Körper je zwei aufeinanderfolgende dorsale Nerven durch ein 
dazwischen liegendes Myotom getrennt. Die Segmentierung der dorsalen 
Nerven bei den Wirbeltieren ist wohl durch das Hinaufwachsen der Myo- 
tome hervorgerufen, wie dieselbe denn auch wegfallen kann, wo dieses 
Hinaufwachsen nicht mehr stattfindet (Trigeminus, Vagus). Es scheint 
mir, dass uns in der Nervenleiste ein letzter Rest vom ursprünglich un- 
segmentierten Zustande der dorsalen Nerven erhalten ist. 

1) Die erwünschte Sicherheit werden wir wohl erst haben, wenn es 
gelungen sein wird, die den einzeinen Kopfnerven der Cranioten ent- 
sprechenden Gebilde beim Amphioxus nachzuweisen. 

2) Nicht ganz, da die Paläontologie wegen der Natur ihres Ob- 
jektes einen besonderen Zweig der Morphologie bildet. 

36 
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ist, junge Embryonen in Schnittserien zu zerlegen und auf ihre Organe 
zu untersuchen, als erwachsene Tiere zu zergliedern, wird es wohl 

nicht lange mehr dauern, daf die vergleichende Anatomie in die ver- 

gleichende Ontogenie aufgenommen ist. 
Beriicksichtigt man bei der vergleichenden Ontogenie hauptsäch- 

lich die Form des erwachsenen Tieres, so kann man diese Lehre immer- 

hin vergleichende Anatomie nennen und den Namen vergleichende 
Ontogenie anwenden, wenn man das Hauptgewicht auf die früheren 

Stadien legt. 
Eine durch das Wesen der Wissenschaft selbst gehotene Einteilung 

ist dies aber nicht, denn die Form des erwachsenen Organismus ist 

das Endglied seiner Entwicklungsreihe und durch keine Grenze von 

den früheren Stadien getrennt. 

Was die Vorstellung betrifft, daß der Schädel einmal aus Wirbeln 

zusammengesetzt war, so wird dieselbe — wenn man unter Wirbel ein 

metamer angeordnetes Knorpel- oder Knochenstück mit einem Körper 

und einem den Medullarkanal umschließenden Bogen versteht — wohl 

kaum mehr Vertreter finden. 
Fragt man sich denn auch, was früher da ist, der Schädel oder 

der Wirbel — im erwähnten Sinne — so giebt nicht nur die Onto- 

genie, sondern auch die vergleichende Anatomie zur Antwort: der 
Schädel. Die niedersten Fische: die Cyclostomen, Knorpelganoiden, 

Chimären, Dipnoer und niederen Selachier besitzen wohl ein Cranium, 

aber noch keine Wirbelkörper. 

GEGENBAUR (I. c.) vertritt aber die Meinung, daß dem Cranium 

„ein gegliederter Teil des Achsenskelets“ zu Grunde gelegen habe, 
das heißt wohl, daß das Cranium — GEGENBAUR schließt hiervon den 

zu den Hypoglossus - Segmenten gehörigen Teil aus — phylogenetisch 

mit knorpeligen Bogenbildungen ausgerüstet war. 

GEGENBAUR weist den negativen Befund der Ontogenie zurück 

mit der Bemerkung, derselbe sei durch cenogenetische Momente ver- 

ursacht. 
Fragen wir aber bei der vergleichenden Anatomie, was zuerst da 

ist, der Schädel oder metamere Knorpelstücke des Achsenskeletts, so 
erhalten wir auch jetzt aus den Verhältnissen der niedersten Cranioten, 

nämlich der Myxinoiden, welche noch keine Knorpelbildungen im Rumpfe 

besitzen, zur Antwort: der Schädel. Ich sehe also keinen Grund, mich 

der Meinung von GEGENBAUR anzuschließen, will aber nicht bestreiten, 

daß in den Segmenten des Hypoglossus phylogenetisch vielleicht knor- 
pelige Bogen — keine Wirbelkörper — existiert haben, da bei den 
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Myxinoiden — nach den mir bekannten Untersuchungen — kein Hypo- 

glossus als Kopfnerv nachgewiesen worden, wiewohl ein solcher, aus 
dem Schadel tretender Nerv mit mehreren Wurzeln bei Petromy- 
zonten bekannt ist. 

Es könnte noch eingewendet werden: 1) daß bei den Myxi- 

noiden durch Anpassung an die parasitische Lebensweise die knorpe- 

ligen Teile des Rumpfskeletts abortiert seien und 2) daß das knorpelige 

Kiemengerüst der Petromyzonten doch ventrale (untere) Bogen des 

Craniums repräsentiere. Beides sind aber keine Thatsachen, sondern 

Hypothesen. Nach GEGENBAURr’s Auffassung sind die Visceralbogen 
phylogenetisch knorpelige Auswüchse des Craniums; den negativen 
Befund der Ontogenie weist er auch hier mit der Bemerkung, daß 

dieser cenogenetischen Einflüssen zuzuschreiben sei, zurück. Wenn nun 

aber beim Amphioxus das — nicht knorpelige — Kiemenskelett völlig 

unabhängig vom Achsenskelett auftritt, so sehe ich nicht ein, warum 

dies auch nicht der Fall sein sollte, wenn dasselbe, wie bei höheren 

Tieren, aus Knorpel besteht. 

Ich fasse meine Ansicht kurz wie folgt zusammen: 

1) Der Schädel bestand nie aus metamer angeordneten Knorpel- 

stücken; nur in der Occipitalregion hinter dem N. vagus war 

er einmal vielleicht im Besitze von gesonderten knorpeligen 
Neuralbogen. 

2) Die parietale Muskulatur und damit auch das peripherische 

Nervensystem, mit Ausnahme der drei höheren Sinnesnerven !), 
war einmal am Kopfe ebenso segmentiert, wie am Rumpfe. 

Dies beweisen die Verhältnisse bei Amphioxus und Selachier- 

Embryonen. 

3) Die Zahl der Kopfmyotome beträgt im allgemeinen neun und 
war bei denjenigen Cranioten, die keinen Hypoglossus?) als 

1) Es wäre erwünscht, den veralteten Ausdruck „Nervus“ opticus 
fallen zu lassen und durch einen anderen, etwa Pedunculus opticus zu er- 
setzen, weil das betreffende Gebilde kein peripherer Nerv, sondern ein 
differenzierter Gehirnteil ist. Der N. olfactorius hat, als Differenzierungs- 
produkt der Wandung des vorderen Neuroporus, nichts mit den Spinal- 
nerven zu thun und der N. acusticus ist nur einem Teil eines solchen 
vergleichbar. 

2) Sonderbarerweise können einige jüngere Anatomen bei Hai- 
fischen, z. B. Scyllium canicula und catulus „trotz sorgfältiger Unter- 
suchung“ keinen Hypoglossus als Hirnnery finden. Es gehört keine grofse 
anatomische Geschicklichkeit dazu, denselben bei jedem Exemplare der er- 
wähnten Species als einen Nerv nachzuweisen, der durch zwei besondere 
Kanäle — eins derselben ist schon bei GE@GEnBAUR („Das Kopfskelet der 

36 * 
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Hirnnerv besitzen (Myxinoiden (?), Amphibien, einigen Tele- 
ostiern) — falls derselbe mit den zugehörigen Muskeln nicht 

abortiert ist — geringer. 

4) Zu je einem Kopf- oder Rumpfsegment gehörte sowohl ein dor- 
saler als ventraler Nerv, die ursprünglich getrennt waren, wie 

Amphioxus') und die Embryonen der Cranioten beweisen. Wo 
die ventralen Nerven bei den letzteren fehlen, kommen auch 

die entsprechenden Myotome nicht zur Ausbildung. 

5) Der Vagus ist ein Komplex von zwei dorsalen Nerven. 

6) Die vergleichende Morphologie giebt uns keinen Grund zur An- 
nahme, daß die Cranioten jemals mehr als acht Kiementaschen 
— abgesehen von einer im Hyoidbogen vielleicht abortierten — 

besaßen. Man findet diese Zahl bei Heptanchus, Chlamydoselache 
und den Embryonen der Petromyzonten. Auch das carbonische 
Genus Xenacanthus besaß nach A. Frırsch (Zool. Anzeiger 
Nr. 312, 1889) sieben Kiemenbogen, hatte beim Vorhandensein 

eines Spritzloches also wahrscheinlich auch acht Kiementaschen. 

7. August 1889. 

Selachier“, Taf. V, Fig. 4) abgebildet — den Schädel verläfst. Von seinen 
beiden Bündeln ist das orale das schwächste. In Ausnahmefällen fand ich 
drei Kanäle, entsprechend der Zahl seiner Wurzelbündel beim Embryo. 
Auch Batrovur (,,A Monograph on the Development of Elasmobranch Fishes“) 
erwähnt schon den Hypoglossus als Hirnnerv. 

1) Man kann sich hiervon an jeder Querschnittserie eines Amphio- 
xus — wenn die Schnitte nicht zu dick sind, was wohl bei denjenigen 
von Batrour der Fall war — überzeugen. Die ventralen Nerven sind 
von Srrepa entdeckt und abgebildet und ihr Vorhandensein von zahlreichen 
Forschern (RotpH, ScHNEIDER, mir, Romon, Fusarı) bestätigt. Jeder der- 
selben besteht bekanntlich aus einem Bündel zahlreicher Fasern, von denen 
jede die Hülle des Medullarkanales durch eine besondere Oeffnung ver- 
lässt. Ich finde die Fasern ziemlich lang und kernführend. Die Kerne, 
welche ich nirgends erwähnt sehe, bei Färbung mit Alaunkarmin aber 
nicht zu verkennen sind, gehören wohl zur Scuwany’schen Scheide. Eine 
Teilung des Bündels in einen Ram. dorsalis und ventralis ist schon vor- 
handen, wiewohl die Muskulatur sich noch nicht — was auch bei Petro- 
myzon und Lepidosteus der Fall ist — durch eine bindegewebige Scheide- 
wand in eine dorsale und ventrale Partie getrennt hat. 
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Nachdruck verboten. 

Istologia della polpa del midollo osseo, rosso, e della polpa della 
milza. 

Pel Dott, Luter M. PETRoNE. 

Da una serie di ricerche istologiche, iniziate in diversi laboratori 

esteri (laboratori di WEIGERT e di NEISSER), e continuate qui in 

Montagano nel mio laboratorio privato, dove esse vennero confermate 

dal Signor Dottore C. Perrone, e dal Signore S. Perrone e dalla 

Signora L. MARIANO, ne cavo le seguenti conclusioni. 

Il midollo osseo, rosso, dell’ uomo, del cane, del coniglio, della 

cavia, dell’ agnello e del gatto, contiene normalmente: a) corpus- 
coli rossi propriamente detti; b) corpuscoli bianchi; c) cel- 

lule giganti, rosse o bianche; d) globettini eglobulini, di di- 

verso colore e calibro, liberi nelle maglie del tessuto citogeno o collocati 

sul protoplasma dei globuli bianchi e rossi, che si trasformano in glo- 

buli bianchi; e) corpuscoli grigi; f) e granuli protoplasmatici, pro- 

dotti dallo disgregamento dei corpuscoli del sangue, di vario colore, e 
cellule giganti e globuli giganti, rossi o bianchi. 

I globuli rossi del sangue propriamente detti vanno divisi in 

globuli rossi, perfetti, ed in globuli rossi, imperfetti o 
intermediarii fra i globuli rossi ed i globuli bianchi cosi detti, 

perché questi ultimi offrono caratteri fisici e chimici che c’ impongono 
di collocarli tra le due varieta dei globuli del sangue, cioé fra i globuli 

bianchi ed i rossi. I globuli rossi, perfetti raggiungono diverse di- 

mensioni di volume; e di queste notiamo in special modo: i globuli 

grossio giganti, non molto abbondanti, e raggiungenti diverse dimen- 

sioni di volume, e che sotto certe date condizioni indeterminabili all’ osser- 

vazione microscopica si veggono aumentare di numero per effetto dello 

ingrandirsi di taluni globuli rossi di grandezza ordinaria; i globuli 

medii di volume o globuli rossi di ordinaria grandezza, cosi da me 

detti, o corpuscoli rossi ordinarii del sangue dal loro numero prepon- 

derante straordinariamente sugli altri corpuscoli rossi; i globuli 

sub-medii e semi-sub-medii e nani, cosi denominati dalla loro 

grandezza, i quali di solito sono abbastanza numerosi, e raggiungono 
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il volume di 1/,—1/,—1/, di un globulo rosso, ordinario; i globetti 

ed i globettini rossi, colorati assai intensamente e spesso anche 
piü dei globuli rossi, perfetti (v. sotto). 

Tali globuli rossi, perfetti,-hanno un indice vario di colo- 

rabilita, di elasticita e di contrattilitä, e tendono tutti, entro un tempo 

assai vario ne’ singoli casi che capitano all’ esame microscopico, a de- 

formarsi. 
I globuli rossi, imperfetti, grossi o giganti, medii 

e di ordinaria grandezza, sub-medii, demi-sub-medii, nani 

e picciolissimi (globetti e globettini), sono abbastanza numerosi, 

tutti tendono ad ingrossarsi, e, da amorfi di struttura quali sono 

in origine, a divenire anche granulosi. Gli & perciö che le forme gigan- 
tesche di volume si aumentano di numero in seguito alla continuata 

osservazione microscopica, e talune di esse raggiungono dimensioni di 

volume veramente elevato. Alla fine taluni globuli rossi, giganti, in 

seguito allo ingravidarsi di globettini grigi-aurei e di globetti grigi- 

cenerini-turchini o aurei per lo piü, divengono vere cellule gigantesche, 

bianche, di 3% generazione cosi detta; in quella guisa che la pit parte 

dei globuli rossi, imperfetti, di ogni dimensione di volume, col tempo 

si trasformano in globuli bianchi grigi-cenerini-turchini ancora di 3? ge- 

nerazione, per lo piü gravidi anche di piccole forme globulari, analoghe 

a quelle sopra descritte (globettini e globetti), e aventi gli stessi 

caratteri. 

Nel preparato microscopico qua e 1a sulla superficie di molti glo- 

buli rossi, pid o meno deformati, si veggono pullulare globettini rossi, 

isolati, rotondi, ben colorati, pur rimanendo inalterata la forma, la 

compattezza e la struttura del globulo rosso, primitivo. Tale fatto si 

rileva avvenire anche sulla superficie dei globuli giganti, rossi, ancora 

perfetti o imperfetti. Raggiunta una certa perfezione i globettini 

rossi, perfetti od imperfetti che siano, si distaccano dal globulo, si 

mettono in circolo, e s’ ingrossano a poco a poco fino a toccare dimen- 

sioni cospicue, difficili a precisare con cifre numeriche. Di qui la ge- 

nesi dei globetti, dei globuli nani, dei globuli semi-sub-medii, rossi, 

perfetti od imperfetti, dei quali sopra fu fatta parola. Qua e la nel 
preparato microscopico si notano fra i globuli rossi delle grandi placche 

rosse, esilissime, raggiungenti spesso le dimensioni di un globulo gigante. 

I globuli rossi, imperfetti, hanno una doppiezza rilevabile, 

una struttura granulosa pil grassolana di quella offerta dai globuli 

rossi, perfetti, una macchia grigia-lucente nel centro, non caratteristica, 

una elasticita distinta, un colorito rosso sbiadito, ed una resistenza 

organica notevole, la quale li rende poco suscettivi a deformarsi. 
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Degni di menzione sono certi globuli, di svariata grandezza, e di 

colore grigiastro, che si mostrano qua e lä nei preparati, isolati od 

aggruppati. Essi sono poco deformabili, e giammai dalla loro superficie 

vidi pullulare dei globettini o dei globetti; e in generale dimostrano un 

indice di contrattilita e di elasticita modicissimo (globuli intermediarii 

tra 1 globuli rossi, imperfetti, ed i globuli bianchi-grigi). I cosi detti 

globuli bianchi, giusto le mie ricerche, constano formati: a) dai globuli 

grigi-biancastri; b) dai globuli grigi-cenerini-turchini o dorati o vitrei 

o nivei 0 biancastri; c) e dai globuli bianchi-perlacei o vitrei propria- 

mente detti. Quest’ ultimi globuli soventi si rinvengono numerosissimi, 

e toccano le piü diverse graduate variazioni di volume, e raggiungono 

spesso grandi proporzioni. Gli altri globuli bianchi toccano ordinaria- 

mente le proporzioni dovute ai globuli rossi, imperfetti; e cid non 

deve recare meraviglia dal momento che si sa: che i globuli bianchi 

di 3? generazione propriamente detta, derivano dai globuli rossi, imper- 

fetti, che si trasformano a poco a poco in globuli bianchi-grigi-cenerini, 

identici per struttura ed aspetto un poco ai globuli bianchi di 1* e 

2* generazione, che si veggono preformati nel midollo rosso. Fra le 

forme corpuscolari, biancastre, si notano: i globettini, i globetti, 

i globuli nani, i globuli semi-sub-medii, i globuli sub- 
medii, i globuli medii o di ordinaria grandezza, i glo- 

buli grossi o giganti, e le cosi dette cellule giganti. 

Tutte queste forme corpuscolari, biancastre, estremamente ab- 

bondanti, hanno um attivita di accrescimento rigoglioso, che si es- 

plica nel corso di ore e di ore. Ed € questa la ragione per la quale 

i globuli bianchi, che d’origine sono omogenei ed amorfi di struttura, 

in seguito, per ciangiamenti chimici-fisici subiti dal protoplasma di 
essi, divengono spesso appariscentemente granulosi d’ aspetto. Al meta- 

bolismo notevole subito dal protoplasma — e non dal nucleo dei globuli 

bianchi, perche i globuli bianchi, ovali, provvisti di un nucleo dimostra- 

bile, sono molto rari a riscontrarsi nel midollo rosso — é dovuta la somma 

polimorfia che offrono le masse protoplasmatiche, che si contengono 

nel corpo del globulo e che lo formano in gran parte (zolle pro- 

toplasmatiche). Le quali masse protoplasmatiche, diversamente 

aggruppate e foggiate ne’ singoli elementi istologici, ed anche nello 

stesso elemento istologico in diversi momenti della sua vita evoluzio- 

nistica, mentiscono gli aspetti e le svariate modalita attribuite ordi- 

nariamente dagli istologi ai cosi detti nuclei che si ritenne esistere 

in tutti (?) i globuli bianchi (v. ARNOLD, VircHow’s Arch., 73—77). 

I globuli bianchi di medie e di grosse dimensioni s’ ingrossano a vista 

d’ occhio molte volte, e divengono prima globuli giganti, e poi, ma 
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non sempre, cellule gigantesche, bianche, polimorfe. Tale ingrandi- 

mento degli elementi € dovuto al metabolismo progressivo, continuo, 

visibile parecchie volte ne’ granuli e nelle molecole del protoplasma 

dell’ elemento istologico. Al quale metabolismo € dovuta la genesi 
endogena dei globettini grigi-aurei, e dei globetti grigi-aurei e bianchi- 

perlacei, che si sogliono mettere in evidenza negli elementi corpus- 
colari, che cosi si manifestano pregni di tali neo-globuli figli — ele- 

menti corpuscolari, bianchi, di 1*, 2? e 3° generazione. 

Il numero dei globuli bianchi, che s’ incontrano in ogni singolo 

midollo osseo, rosso, & sempre sommamente variabile; ed il rapporto 
numerico, ordinario, che corre tra i globuli bianchi ed i rossi, non 

& possibile né esprimerlo con parole né fissarlo con cifre. Tanto pit 
che i leucociti in seguito alla continua osservazione microscopica vanno 

di solito aumentando di numero relativamente, in seguito all’ aggiun- 

gersi di globuli bianchi di 3* generazione e di globuli bianchi di genesi 

libera (v. sotto). Mentre parecchi globuli bianchi, preformati nel 
midollo, vanno frantumandosi e dissolvendosi a poco a poco, e parecchi 

altri si squarciano o si dilacerano nel tempo stesso per emettere alla 

luce le giovani loro prole (globettini e globetti). 
Tali globettini grigi-aurei e globetti grigi-cenerini o turchini o 

vitrei-aurei o grigi-perlacei o bianchi-perlacei, isolati od aggruppati, si 

veggono qua e la nel preparato ordinariamente in via di evoluzione 
progressiva e spesso anche in via di involuzione. I globetti grigi-ce- 

nerini qualche volta si veggono anche evolversi bene nel seno delle 

stesse grandi cellule gigantesche, grigie-turchine-cene- 

rine ecc. ecc., e rimanervi racchiusi per un tempo piü o meno lungo. 

I globettini grigi-aurei, liberi nel protoplasma, grossi quanto la 

capocchia di uno spillo piccolissimo, s’ ingrossano a poco a poco, 

raggiungono le proporzioni dei globetti, ed offrono per lo pit una 

distinta macchia o zona bianca-rinfrangente la luce, sita nel centro 

del protoplasma omogeneo, amorfo, compatto molto. Ulteriormente essi 

raggiungono le proporzioni dei globuli semi-sub-medii, sub-medii ecc. 

ecc.; ed allora acquistano ben delineati i caratteri dei globuli 

rossi, imperfetti e per lo pit instabili, che a vista d’ occhio 
ulteriormente si trasformano in globuli grigi-cenerini-turchini di 3° 
generazione (V. a.). 

Le stesse fasi evolutive subiscono i globetti grigi-turchini-cenerini, 

grigi-vitrei-dorati, grigi propriamente detti, bianchi o grigi-perlacei, 

delle pit. svariate dimensioni di volume, e proclivi a divenire cellule 

gigantesche, gravide 0 no, come l’osservazione dimostra. I globuli rossi 

ed i globuli bianchi hanno una origene libera. Dal plasma e della 
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linfa del midollo, incolore ovvero colorata in rosso dall’ emato-globu- 

lina disciolta, si veggono originarsi rari globuli rossi, perfetti od imper- 
fetti, e pochi globuli bianchi — nivei o cenerini-turchini-dorati o per- 

lacei o grigiastri propriamente detti, e ancora poche masse, polimorfe, 

di grandezza svariata, rosse o bianche, che, strozzandosi o conforman- 

dosi variamente, danno origine ad identici globuli, rossi o bianchi, e 
a cellule giganti rosse o bianche, di forma o grandezza varia. Or- 

dinariamente i globuli rossi, polimorfi, ulteriormente a vista d’ occhio 

si trasformano in globuli bianchi-cenerini-turchini o dorati ecc. ecc. 

La stessa sorte subiscono le cellule giganti, multipli, rossastre. Le 
quali come i globuli bianchi, identici, di genesi plasmatica, sono sus- 

cettive di ingravidarsi o di dissolversi in mille guise. 
Nel plasma sanguigno e nella linfa che si raccoglia per effetto 

della preparazione, fra i globuli rossi e bianchi del midollo rosso, a 

causa della genesi libera dei globuli, hanno luogo diverse modifiche 
chimiche-fisiche, che si estrinsecano principalmente con i caratteri di 

una aumentata densita, di un rassodamento ed organizzazione di esso, 

con 0 senza partecipazione delle granulazioni protoplasmatiche, bianche 

o grigie, derivanti da’ globuli rossi o bianchi, in via di varia disso- 

luzione, e dei globettini o globetti, rossi o grigi o aurei-grigi 
o grigi-cenerini ecc. ecc., che si insinuano nella massa protoplasmatica 

dei nuovi globuli, e vi restano inglobati, e sono percid suscettivi di 

svilupparvisi isolamente ovvero di fondersi col plasma sanguigno, che 

va solidificandosi a poco a poco a vista d’ occhio e diviene prima 

amorfo ordinariamente e poi granuloso d’ apparenza. Tra le forme 

corpuscolari ematiche spesso si rinvengono delle rare forme globulari 

allungate, lamelliforme o linguiforme, sprovviste di nucleo, ed aventi 

ora la struttura ed il colorito dei globuli rossi, perfetti ed imperfetti, 

ora la struttura dei globuli grigi o bianchi o aurei. Tali globuli, i quali 

possono anche denominarsi lamelle allungate, risultano essere gli 

stessi globuli rotondi, rossi o bianchi, che accidentalmente prendono 

la forma lamellare. Astraghiamo del fatto da noi dimostrato: che il 
midollo osseo, rosso, forma grasso dall’ albumina e dal protoplasma, 

granuloso, incolore, che proviene dai globuli che si dissolvono (v. 
Gazzetta degli Ospitali, 1889). 

Ulteriori particolorita in altro lavoro. (Da quel che precede si 

vede quanto siano microscopici i risultati delle indagini di NEUMANN 
sull’ istologia del midollo osseo, rosso, di fronte alle nostre.) 

Istologia della polpa splenica. 
Da una serie di ricerche fatte sulla polpa splenica dell’ uomo e del 

cane, e del coniglio, e della cavia e della lepre, e del gatto e dell’ 
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agnello, rilevo, che la polpa splenica contiene: a) corpuscoli rossi; 

b) corpuscoli bianchi; c) cellule giganti, rosse o bian- 
che; d) globettini e globetti, di diverso colore e calibro; f) e 
granuli protoplasmatici. 

I globuli rossi vanno divisi in globuli rossi, perfetti, 

ed in globuli rossi, imperfetti. I primi sono o grossio di 
medio volume o di sub-media e di semi-sub-media grandezza o nani. 

I globettini edi globetti rossi rappresentano le ultime gra- 
dazioni delle forme corpuscolari ematiche, perfette. Tali globuli con- 

servano quasi invariato il rapporto numerico che si nota negli ele- 
menti colorati del sangue dei singoli animali ai quali spetta la polpa 

splenica, messa in esame; come pure conservano invariate le loro pro- 
prieta fisiche e chimiche. 

I globuli rossi, imperfetti, grossi o giganti, medii o di ordinaria 

grandezza, sub-medii, demi-sub-medii, nani e picciolissimi (globetti e 

globettini), sono alquanto numerosi, e tendono tutti ad ingrossarsi e 

a divenire da amorfi, quali essi sono in origine, granulosi di 

struttura. Gli @percid che le forme gigantesche di volume si aumen- 
tano in seguito alla continuata osservazione microscopica, e talune di 

esse divengono anche enormi. Alla fine esse assumono le modalita 

delle cellule giganti, rosse, perché s’ ingravidano di globettini grigi- 

aurei e di globetti grigi-cenerini-turchini o aurei; e poi col tempo, si 

trasformano in vere cellule giganti, bianche, cide di 3* generazione. 

Nello stesso tempo naturalmente molti globuli rossi, imperfetti, delle pit 

svariate dimensioni di volume, si trasformano a poco a poco in glo- 

buli bianchi di 3* generazione; e varii di quest’ ultimi, col tempo, 
divengono perfino vere cellule giganti, bianche, cioé di 3* generazione, 

in seguito allo accrescersi continuo del loro volume, ed allo ingravidarsi 

di globettini e di globetti grigi-aurei e grigi-cenerini-turchini, i quali 

continuamente s’ ingrossano in gran parte nel corpo della stessa cellula 

o globulo gigante. Qua e la sulla superficie dei globuli rossi, imper- 
fetti, deformati, in quella guisa che sulla superficie dei globuli rossi, 
deformi, pullulano molti globettini rossi, i quali, isolatisi, crescono a 

poco a poco, e vanno a fare parte dei globuli rossi, nani, ed in se- 

guito dei globuli rossi, di mediocre grandezza. I globuli rossi, imper- 

fetti, si distinguono dai globuli rossi, perfetti, per conservarsi isolati, 

per la loro maggiore spessezza, per essere di difficile deformazione, 

per avere una struttura amorfa, molto grassolana, per avere un 
colore rosso-scielbo, e per essere suscettivi di maggiore accrescimento 

corporeo. Essi qua e la offrono qualche volta una zona o macchia 
grigia-lucente nel centro. Nella polpa spesso si nota qualche globulo 
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grigiastro, rotondo o poliedrico, isolato, e direi quasi indeformabile. 
Dalla superficie di un tal globulo giammai potei rilevare pullulazione 

di globettino di sorte alcuna: essi in generale dimostrano un indice di 
contrattilita e di elasticita modicissomo (globuli intermediarii 

tra i globuli rossi, imperfetti, ed i globuli bianchi- 

grigiastri). 

Nella polpa splenica si notano abbondanti globuli bianchi, ordina- 

riamente di piccole e di mediocri dimensioni di volume. Essi con- 

stano formati dai globuli grigi-biancastri, dai globuli grigi-cenerini- 

turchini o dorati o vitrei o nivei o biancastri, e dai globuli bianchi- 

perlacei propriamente detti. I globuli bianchi tendono tutti mon mano 

ad ingrossarsi di volume, e ad ingravidarsi di globetti grigi-cenerini 

e di globettini grigi-aurei, e quindi a toccare, per quanto si pud, le 
dimensioni dei globuli bianchi giganti e delle cellule giganti di me- 

diocri grandezze. 

E cosi che si formano le cellule giganti, piccole di mole ordina- 

riamente, e di 1? e 2? generazione che si rinvengono, nella polpa sple- 

nica. Tali globuli bianchi vanno continuamente aumentando di numero, 

perché ad essi si aggiungono i globuli bianchi di 3° generazione, i quali, 

come sopra & detto, provvengono dalla trasformazione continua dei 

globuli rossi, imperfetti, in globuli bianchi. Eppercid tra le forme 

corpuscolari, bianche, si notano: i globettini, i globetti, i glo- 

buli nani, i globuli semi-sub-medii, i globuli sub-medii, i globuli 

medii o di ordinaria grandezza, grossi 0 giganti, e le cosi dette cellule 
gigantesche o gigantiforme. 

Tutte questi globuli bianchi hanno un’ attivita rigogliosa; ed é 

perciö che essi da amorfi divengono in seguito granulosi di struttura. 
Al metabolismo notevole subito dal protoplasma degli elementi cellulari 

o corpuscolari bianchi & dovuto la partizione del protoplasma in zolle 

ed in masse, di varia grandezza e configurazione. Ed & perciö che 
l’ elemento istologico in diversi momenti offre quella polimorfia nel 

contenuto del protoplasma, che gl’ istologi attribuirono alle pretese 

partizioni di quei nuclei, che io sono riuscito assai raramente a di- 

mostrare nei globuli bianchi del sangue, ed anche dell midollo osseo 

(v. a.). L’ ingrandimento della mole dei globuli bianchi, e la genesi 

endogena, protoplasmatica, dei globettini grigi-aurei, e dei globetti 
grigi-cenerini, € dovuto al metabolismo progressivo, sopra indicato, 

continuo, e visibile nei granuli e nelle zolle del protoplasma dell’ ele- 

mento istologico. 
Il numero dei globuli bianchi, che si contiene nella polpa splenica 

degli animali sopra indicati, € imponente ed anche sommamente vario; 
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ed & perciö che il rapporto numerico, ordinario, che corre tra i glo- 

buli bianchi ed i rossi della polpa splenica, non si pud né esprimere 

con parole ne determinare con cifre numeriche. Tanto pid che tali 
globuli per I’ aggiungersi di nuovi globuli bianchi, di genesi plasmatica. 

o di 3* generazione, come pure per la continua frantumazione e disso- 
luzione che molti di essi subiscono, e per lo squarciarsi e per lo dila- 

cerarsi che avviene di quelli fra essi che mettono alla luce le loro 

giovani prole (globettini e globetti), viene a subire continue 

oscillazioni il rapporto proporzionale, numerico, che corre tra i globuli 

bianchi ed i globuli rossi. Tali globettini grigi-aurei e globetti grigi- 

cenerini o turchini o vitrei-aurei o grigi-perlacei o bianchi-perlacei, 
isolati o aggruppati, si veggono qua e 1a nel preparato microscopico- 

in via di ordinaria evoluzione, progressiva, e spesso anche in via di 

involuzione. I globetti grigi-cenerini qualche volta si veggono anche 

evolversi spesso e bene nel seno dei globuli bianchi, grossi, e delle 
stesse cellule giganti grigie-turchine-cenerine, e rimanervi contenuti 

per un tempo pil o meno lungo. 

I globettini grigi-aurei, liberi nel plasma, e grossi quanto la 

capocchia di uno spillo piccolissimo, s’ ingrossano a poco a poco, e 
raggiungono le proporzioni dei globetti che offrono una distinta zona 

chiara-lucente nel centro, e che ulteriormente divengono quali globuli 

rossi, imperfetti, quali globuli bianchi-grigiastri propriamente detti. 
Le stesse fasi evolutive subiscono i globetti grigi-cenerini-turchini, 
grigi-biancastri, grigi-vitrei-dorati, grigiastri propriamente detti, bianchi 

0 grigi-perlacei, per divenire globuli adulti, grigi-biancastri, grigi- 

cenerini-turchini, grigi-vitrei-dorati, grigi propriamente detti, grigi o 
bianchi-perlacei, delle pii svariate dimensioni, e proclivi a divenire 

cellule giganti, gravide 0 no, secondo I’ osservazione rivela. 

I globuli rossi ed i globuli bianchi hanno anche una origine libera, 

ossia plasmatica. Il plasma cioé si rassoda e si organizza, e prende 

forme rotondeggianti o poliedriche, di svariate dimensioni, bianche- 

nivee 0 rosse di colore; e mentre le forme di modico volume divengono 

globuli bianchi o rossi, ipso facto, le forme poliedriche, biancastre 
0 rosse, per mezzo di linee divisorie si scindono in tante singole forme 
rotondeggianti, le quali contornandosi per bene, si isolano |’ una dall’ 

altra, e danno luogo alla genesi di singoli globuli, rossi o bianchi, di 

grandezza media ordinariamente. 

Molti di tali nuovi globuli rossi, pit o meno decolorati, cioé pit 
o meno perfezionati nella loro struttura e colorazione, ulteriormente si 

trasformano in globuli bianchi. Mentre i globuli bianchi di nuova 



generazione s ingrossano e s ingravidono di globettini e di globetti 
grigi-aurei e grigi-cenerini-aurei. 

Tra i globuli quae la nel preparato microscopico apparisce spesso 
qualche globulo lamelliforme o linguiforme, sprovvisto di nucleo, ed 

avente la struttura ed il colore dei globuli rossi o bianchi, amorfi, ed 

omogenei d’ aspetto. L’ osservazione dimostra: che tali forme corpus- 

colari derivano dagli stessi globuli rotondi, rossi o bianchi, che acci- 
dentalmente si foggiano in tale maniera. E in verita molte volte tali 
globuli tornano a riprendere la forma primitiva, rotondeggiante, di una 

volta, e viceversa. 

I miei studii sulla polpa splenica e sul contenuto del midollo rosso, 

osseo, furono fatti coll’ istesso processo tenuto nello studio del sangue, 
e specialmente sopra dilacerazioni di tessuto midollare, osseo, e di 

polpa splenica, affatto incolori, e studiate coll’ obbiettivo 1/,, di 

Zeiss, armato coll’ oculare No. 4 (v. Sperimentale, Gazzetta 

Veneta ed Anatomischer Anzeiger). 

Dal mio Laboratorio, 

Montagano (Molise), 1889. 

Anatomische Gesellschaft. 

Da es wünschenswert erscheinen mufs, auf der bevorstehenden 
III. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft zu Berlin (10.—12. 
Okt. d. J.), ebenso wie dies auf den beiden früheren Versammlungen zu 
Leipzig und zu Würzburg der Fall war, recht viele Präparate vorgelegt 
zu finden, welche neue Bearbeitungsmethoden und technische Verfahrungs- 
weisen zeigen und erläutern oder bei strittigen Punkten den Entscheid 
zu liefern geeignet sind, so erklärt sich der Unterzeichnete gern bereit, 
Zusendungen solcher Stücke entgegenzunehmen und für deren sorgfältige 
Aufbewahrung, Ausstellung und auch für etwaige Rücksendung — gegen 
Erstattung der Kosten — bestens Sorge tragen zu wollen. Es ergeht 
daher an alle diejenigen Herren Kollegen, welche derartige Präparate, 
seien es makroskopische oder mikroskopische, vorzulegen wünschen, die 
ergebenste Bitte, solche unter der Adresse: Berlin NW., 56 Luisenstr., 
I. anatomische Anstalt gef. bis spätestens 6. Oktober d. J. einsenden 
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zu wollen, oder dieselben, falls sie sie persönlich mitbringen, doch be 
in der genannten Anstalt einzureichen. 

Es wird bezüglich der mikroskopischen Präparate und der Vorträge 
‚bemerkt, dafs im Vortragssaale ein elektrisches Projektionsmikroskop zur 
Verfügung steht. WALDEYER. 

Aulfser den in No. 16 mitgeteilten sind inzwischen folgende Vorträge 
und Demonstrationen angekündigt worden: 

A. Vorträge. 

8) Herr F. Sarasın, Über die Sinnesorgane der Caecilien. 

9) Herr P. Sırasın, Über die Verwandtschaftsbeziehungen der Caecilien. 

10) Herr Chıevırz, Die Area centralis retinae. 

11) Herr Watpryrr, Über Affengehirne. 

12) Herr K. Barvetesen, Praepollex und Praehallux. 

13) Herr Rası, Uber die Prinzipien der Histologie. 
14) Herr O. Hertwic, Mechanische Eingriffe in den Befruchtungs- und 

Teilungsprozefs des Kies. 

15) Herr BarLowızz, Fibrilläre Struktur und Kontraktilität. 

B. Demonstrationen. 

Herren F. und P. Sarasın: Verschiedene auf Anatomie und Ent- 
wickelungsgeschichte der Caecilien bezügliche Präparate (s. o.). 

Herr Ramon y Casar: a) La structure du cervelet. 
b) Les connexions des éléments de la moelle embrionnaire. 
c) Surla terminaison du nerf optique dans le lobe optique des oiseaux. 

Herr K. Barpretesen: Hand von Theriodesmus phylarchus; sonstige 
Präparate von Carpus und Tarsus. 

Herr Rast: Über die Entwickelung der Gewebe. 

Herr SrarteHotz: Verteilung der Blutgefäfse im Muskel. 

Personalia. 

Breslau. Prof. W. Rovx ist zum o. ö. Professor der Anatomie in 

Inusbruck ernannt worden. 

Wien. Dozent Aroıs Datta Rosa ist zum aufserordentlichen Pro- 

fessor ernannt worden. 

Graz. Prosektor Krrscuner übernimmt die Prosektorstelle an der 

Landeskrankenanstalt in Brünn. 

Frommann’sche Buchdruckerei (Hermann Poble)in Jena. 
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Litteratur. 

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke. 

Hatschek, Berthold, Lehrbuch der Zoologie. Eine morphologische Über- 
sicht des Tierreichs zur Einführung in das Studium dieser Wissen- 
schaft. Lieferung 1 u. 2. Mit 296 Abbildungen im Text. Jena, 
Gustav Fischer. 8°. Mk. 7, 

Real-Encyklopädie der gesamten Heilkunde. Medicin.-chirurg. Hand- 

wörterbuch f. prakt. Ärzte. ‘Unter Mitwirkung zahlreicher Gelelitten 
herausgegeben von ALBERT EULENBURG. Mit zahlr. Illustr, in Holzschn. 
2. umgearb. u. vermehrte Aufl. Wien u. Leipzig. Band XVI, 1888; 
Band XVII, XVIII, 1889. 
Inhalt (soweit anatomisch) Band XVI: Gan, Rückenmark. — Band XVII: Barpr- 

LEBEN, Schädel. — ZuckErkAnDL, Schilddrüse. — Band XVIII: Barveresen, 
Sehne. — Derselbe, Sesambeine. — Kiemenstewicz, Speicheldrüsen. 

2. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 

Annales des sciences naturelles. Zoologie et Pal&ontologie comprenant 
’anatomie, la physiologie, la classification et l’histoire naturelle des 
animaux publiées sous la direction de M. A. Mitnz-Epwarps. Paris, 

37 



578 

G. Masson, éditeur. 8°. Année 58, 1889, Serie VII, Tome VII, Nr. 3 
bis 4. 

- Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 

nische Medicin. Herausgeg. von RupoLr Vircnow. Berlin, Georg 
Reimer, 8°. Band 117, Heft 3. Folge XI, Band VII, Heft 3. Mit 

6 Tafeln. 
Inhalt (soweit anatomisch): Miura, Zur Genese der Höhlen im Rückenmark. — 

Kantuack, Beiträge zu der Histologie der Stimmbänder mit spezieller, Berück- 
sichtigung des Vorkommens von Drüsen und Papillen. — Löwır, Uber die 
Präexistenz der Blutplattchen und die Zahl der weißen Blutkörperchen im nor- 
malen Blute des Menschen. — Marrıus und Hansemann, Ein Fall von Myotonia 
congenita intermittens, klinisch und anatomisch untersucht. 

Journal de l’anatomie et de la physiologie normales et patholo- 

giques de ’homme et des animaux (fondé par Cartes Rosin) 
publié par MM. Grorces PoucHer et Marutas Duvat avec le concours 
de MM. les D's BEAUREGARD, Caasry et Tournreux. Paris, Ancienne 
librairie Germer Bailliere et C'®; Filix Alcan, éditeur. 8°. Année XXV, 
1889, Nr. 3, Mai—Juin. 
Inhalt (soweit anatomisch): Tourneux, Sur le développement et l’evolution du 

tubercule génital chez le foetus humain dans les deux sexes, avec quelques 
remarques concernant le développement des glandes prostatiques. — Pırrıer, 
Contribution a l’étude des espaces portes du foie chez quelques vertébres. — 
Morav, Des transformations épithéliales de la muqueuse du vagin de quelques 
rongeurs. — Poucner et Cuasry, L’eau de mer artificielle comme agent térato- 
génique. 

Journal de Micrographie etc. Revue bi-mensuelle des travaux francais 
et étrangers publiee sous la direction du Dr. J. Prrieran. Paris, 
bureaux du Journal, 17, Rue de Berne. 8°. Année XIII, 1889, 
Nr. 14, Aoüt. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Goronowitsch, Kurze Übersicht über die Fortschritte in der mikrosko- 

pischen Technik im Jahre 1888. Mediziniskoje obosrenije, 1889, Nr. 8. 
(Russisch. 

Johnston, C., The American Objective as compared with German. Mary- 

land Medical Journal, Baltimore, Vol. XXI, 1889, S. 130—132. 
Langley, T. N., On the Preservation of Mucous Granules in Secre- 

tory Cells. Proceedings of the Physiological Society, Vol. Il, 1889, 
Cambridge, March 9. 

Lindau, G., Ein neuer Meßapparat für mikroskopische Zwecke Mit 1 
Abbildung. Naturwissenschaftliche Wochenschrift, Band IV, 1889, 
Nr. 24. 

Pelletan, J., La Micrographie a l’Exposition Universelle de 1889. Journal 
de Micrographie, Année XIII, 1889, Nr. 14, Aoüt. (Vgl. vorige Nr.) 

Rawitz, Bernhard, Leitfaden für histologische Untersuchungen. Jena, 
Gust. Fischer, 1889. 8°. Mk. 1.80. geb. Mk. 2.40. 

Roche, G., Appareil pour injeeter les poumons et les sacs aériens des 
oiseaux. Bulletin de la Société philomathique de Paris, Serie VIII, 
Tome I, 1888—89, Nr. 2, S. 90—92. 
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4. Allgemeines. 
(Mehrere Systeme. Topographie.) 

Baillet, De l’atavisme et de l’origine des reproducteurs chez les principaux 
especes d’animaux domestiques. Mémoires de |’Académie des sciences 
etc.,de Toulouse, Série VIII, Tome X, S. 314—341. 

Bandl, Bemerkungen zu dem von Prof. H. Cutarr in Prag gefertigten 
Gefrierdurchschnitt einer Erstgebärenden. Sitzungsberichte der geburts- 
hilfl.-gynäkol. Gesellsch. in Wien, Jahrg. II, 1889, S. 16—23. 

Bardeleben, Karl, Schädel. (Topographisch-anatomisch.) Real-Encyklo- 
pädie d. ges. Heilkunde (A. EuLenguRe). 2. Aufl. Bd. XVII, 8. 354 
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Die Entwickelung der Keimblätter und der Chorda in neuer 
Beleuchtung. 

Duplikation. 

Von Prof. Dr. Joser Prr£nyı in Kecskemet (Ungarn). 

Auszug aus dem Ungarischen. Der ungarischen Akademie der Wissen- 

schaften vorgelegt durch Prof. Dr. Mısarkovics, den 17. Juni 1889. 

Mit 10 Abbildungen. 

Der Entstehungsprozeß der Keimblätter steht vor uns klar, nur 

der des Mesoderms ist nicht genügend beleuchtet. Über das Entstehen 

desselben tauchen noch so manche Zweifel auf. Die meisten Embryo- 

logen schließen sich der Ansicht OskAr Herrwıg’s an und leiten das 

Mesoderm, von der alten Deliminationstheorie abweichend, vom Hypo- 

blast ab, das heißt sie acceptieren die Célomtheorie. 
Allein das Mesoderm bildet sich auf solch einfache Weise, daß 

wir zur Erklärung desselben gar keiner verwickelten Theorie bedürfen. 

Wir wollen in unserer Erläuterung als Untersuchungs -Objekt das 

Froschei (Bombinator igneus) nehmen. Folgende Figuren (Fig. 1—4) 

Fig. 1. Fig. 2. 

bezeichnen die Entwickelung der Keimblatter. Wir können wahr- 

nehmen, daß, wenn das Froschei während der Furchung ins Blastula- 

stadium tritt und zwar wenn die Wölbung desselben (Fig. 1 a, b, c) 

aus drei Zellenreihen besteht, auf der einen Seite des Eies in der 

Gegend des Aquators (Fig. 1.d,e) einige auf den großen Zellen des 



weißen Poles (Fig. 1 v) ruhende äußerste Zellen des schwarzen Poles 
sich nach innen der Furchungshöhle (Fig. 1 c, s) zu krümmen, wodurch 

sie auch die Zurückwindung der beiden unter ihnen liegenden Zellen- 
reihen veranlassen. 

Die drei Zellenreihen der Blastula verstreuen sich auch während 

dieser Embolie nicht, sondern bleiben beisammen und halten ihre 

Reihenordnung auch in der inneren Fortsetzung aufrecht, wodurch 

hier sechs Zellenreihen bemerkbar sind, d. h. die ursprünglichen Zellen- 

reihen erscheinen verdoppelt (Fig. 2). Ich bin geneigt, diese Erschei- 

nung Duplikation zu nennen. Die schwarzen Zellenreihen krümmen 

sich nicht bloß nach der Wölbung zurück, sondern sie schieben auch 

die mit ihnen in Berührung kommenden Dotterzeilen des weißen Poles 

vor sich in die Furchungshöhle hinein, und indem sie deren ursprüng- 

lichen Platz einnehmen, bedecken sie allmählich die weißen Pole. 

Die Embolie scheint hier also mit der Epibolie verbunden zu sein 

(Fig. 2, 3, dp). 

Dieser Duplikationsprozeß geht nur auf der einen Seite des Eies 

(Blastula) vor sich, während die andere Seite durchaus keine Ver- 

änderung zeigt. 

Durch diese Entwickelung wird der weiße Pol allmählich kleiner, 
da dessen Zellen durch die duplizierten Zellenreihen des schwarzen 

Poles verdrängt werden, und das so sehr, daß der weiße Pol endlich 

nur mehr als ein kleiner weißer Fleck erscheint und zum bekannten 

Ruscont’schen Dotterpfropf wird (Fig. 4 bl). Im Verlaufe dieser Ent- 
wickelung geraten die nach innen gedrängten Zellen des weißen Poles 
auf die entgegengesetzte Seite, wodurch die ursprüngliche Furchungs- 

höhle (¢.s) in zwei kleinere Höhlen geteilt wird, nämlich in die fort- 

während abnehmende Dotterhöhle und die stets zunehmende Darm- 
höhle (Fig. 4 ¢.2). 
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Wenn wir nun das Resultat des in den obigen 4 Figuren darge- 

stellten Duplikationsprozesses suchen, finden wir, daß die äußersten 

Deckzellen der Blastula in ihrer ununterbrochenen Fortsetzung nach 

innen endlich die untersten Zellenreihen bilden werden, d. h. sie ver- 

wandeln sich in Entoderm (Fig. 2—4 ent), während die anderen zwei 

Zellenreihen der Blastula auch in ihrer Rückwindung beisammen bleiben 

und eine selbständige Schichte, das Mesoderm bilden (Fig. 2 bis 4 mes). 
In der späteren Entwickelung besteht das Ektoderm auf der 

Rückenseite des Embryos aus den drei ursprünglichen, nicht zurück- 

gewundenen Zellenreihen der Blastula; aus der äußersten Zellenreihe 

entwickelt sich die Epidermis, aus den beiden inneren die Nervenplatte, 

während das Ektoderm an den anderen Theilen des Embryos nur aus 

zwei Zellenreihen besteht, da die dritte sich nicht ausbildet (Fig. 4 «a.b). 

Die Entstehung der Keimblätter geht also auf ganz einfache Weise 

vor sich. Wir sehen nämlich, daß die Zellenreihen auf der einen Seite 

der dreischichtigen Froschblastula sich nach innen krümmen, d.h. 

sie verdoppeln sich (epibolia unilateralis, duplicatio unilatera- 

lis), wodurch aus den neu entstandenen Zellenreihen zu gleicher Zeit 

Mesoderm und Entoderm entstehen. 
Alle diese Thatsachen würden genügen, um den Entstehungsproceß 

der Keimblätter zu beleuchten; es taucht aber unwillkürlich die Frage 

auf, auf welche Art entwickelt sich während der Duplikation die 

Chorda, da die Entwickelung der Chorda dorsalis bekanntermaßen mit 

der Entwickelung der Keimblätter in engem Zusammenhange steht? 

In dieser Beziehung geben uns die erwähnten Schnittserien keine ge- 

nügende Aufklärung. Es wird also am geeignetsten sein, diese Er- 

scheinungen an den transversalen Schnittserien der Blastula zu prüfen. 

Die Figuren 5—7 sind aus solchen Embryonen genommen, bei 

welchen der Blastoporus, d. h. der primitive Streifen sich in Gestalt 

einer schmalen Nische zeigt. Auf Figur 5 sieht man die Nische des 

Fig. 6. 

Blastoporus. Auf beiden Seiten der Nische nach rechts und nach 

links ist die Zuriickkriimmung der Zellenreihen der Blastula bemerk- 
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bar. Die äußersten Deckzellen, die sich nach innen fortsetzen, er- 

scheinen erst in vertikaler, dann in bogenförmiger Richtung, die letzteren 
bilden das Entoderm. 

Die unter den Deckzellen befindlichen beiden Zellenreihen, welche 

sich ebenfalls von rechts nach links krümmen, bilden das Mesoderm. 

In Figur 6 verschwindet die Nische, da hier die vertikal nach 

innen vordringenden Zellen der Deckzellen, welche zwischen beiden 
Teilen des Mesoderms liegen (pars intermesoderma), einander berühren 

und sich auf der dorsalen Seite von den äußersten Zellen abzuschnüren 

beginnen. 

Die intermesodermalen Zellen des Ektoderms haben 

sich in Figur 7 von den Deckzellen schon gänzlich abgeschnürt, wo- 
durch sie zwischen den beiden halben Mesodermschichten eine kleine 

Platte bilden, von deren ventraler Spitze in ihrer Fortsetzung nach 
rechts und links unter dem Mesoderm das Entoderm sichtbar wird. 

Fig. 7. Fig. 8. 

tar 
ER? 

Es ist nun klar, daß der intermesodermale Teil, welcher sich 

in der Medialebene des Embryos der Länge nach fortzieht, nichts anderes 
als die Chorda dorsalis ist. Wenn wir an einem entwickelteren Embryo 

Querschnitte vornehmen (Figur 8), an welchen die Medularfurche sicht- 
bar ist (Fig. 8 sm), finden wir den intermesodermalen Strang, d.h. 

die Chorda von den äußersten ektodermalen Zellen schon überall gänz- 

lich abgeschnürt, und mithin können wir hier den Zusammenhang mit 

den Deckzellen nicht mehr wahrnehmen, nur noch dort, wo die Chorda 

endet, d. h. wo der Canalis neurentericus beginnt. Wenn der Medullar- 

kanal gänzlich entwickelt ist, dann hat sich der intermesodermale 

Strang auch schon vom Entoderm gänzlich abgeschnürt. In diesem 
Zustande erscheint die Chorda, als hätte sie sich von der oberen 

Wölbung des Entoderm abgeschnürt, während sie aus der zwischen 

dem Ektoderm und Entoderms befindlichen Übergangsbrücke entsteht, 

welche ich den intermesodermalen Teil der Deckzellen 

genannt habe. Diese Verhältnisse können wir nicht nur am distalen 

Ende der Chorda beobachten, sondern auch am proximalen Teile der- 
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selben, denn die Chorda beginnt sich schon dann zu entwickeln, wenn 

die Duplikation beginnt, d. h. wenn die Keimblätter entstehen. Die 

Duplikation geschieht nicht in einer geraden Linie, sondern in Form 

eines Winkels (N). Die Zurückkrümmung schreitet somit in zwei 

Teile, nach rechts und nach links, auf der einen Seite des weißen Poles 

derart vor sich, daß ihre Deckzellen an der Spitze des Winkels mit- 

Bigg: 

einander in Berührung kommen und so den intermesodermalen Strang 

bilden (Fig. 9 und 10). 
An der Stelle, wo die Duplikation beginnt, entspringt die Chorda, 

und wo die Duplikation endet — beim Blastoporus — endet auch 

die Chorda. Die Chorda erstreckt sich längs des ganzen Embryos 

zwischen den beiden Mesodermplatten fort, und verhindert also deren 

gegenseitige Berührung auf der Dorsalseite des Embryos. Indem die 
Somiten entstehen, schnürt sich auch ventralseits die Chorda ab und 

so entsteht der selbständige Chordastrang und damit zugleich das 

selbständige Entoderm. 
Noch einen wichtigen Umstand dürfen wir nicht außer Acht lassen. 

Während der Entstehung der Keimblätter verändert nämlich die 

Blastula ihre ursprüngliche Lage, d. h. die vertikale Achse gerät in 

horizontale Stellung, was aus der Verdrängung der Zellen des weißen 

Poles zu erklären ist, demnach erhebt sich ein Teil des weißen Poles 

und bildet hier die Dorsalseite des Embryos und ein Teil des schwarzen 

Poles gerät auf die Ventralseite desselben. 

Zum Schlusse will ich noch bemerken, daß im Verlaufe der Ei- 

furchung, der Entwickelung der Keimblätter und der Entstehung aller 

Organe ein Grundgesetz zu erkennen ist, nämlich die obenerwähnte 

Duplikation. 
Betrachten wir nur das Ei der Vertebraten. Wenn die Eizelle 

sich vermehren soll, muß sie in zwei Teile zerfallen, d. h. sie wird 
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dupliziert. Diese ununterbrochen währende Duplikation dauert so 

lange, bis Zellenreihen entstehen. Die Zellenreihen duplizieren sich 

ebenfalls, bis die Keimblätter erstehen, und aus der Duplikation der 

Keimblätter werden die einzelnen Organe. Die Duplikation ist ge- 
wöhnlich mit der Abschnürung verbunden. 

Nachdruck verboten. 

Uber eine Eigentiimlichkeit der Nervenzellenfortsätze in der 
Grofshirnrinde des Chimpanse, als Unterschied gegen den 

Menschen. 

Von Dr. JoHannes MÖLLER, Prosektor in Basel. 

Mit 7 Abbildungen. 

Mittelst der Goterschen Methode konnte ich an den Nerven- 

zellenfortsätzen in der Großhirnrinde des Chimpanse') eine Eigen- 

tümlichkeit feststellen, die sowohl an sich, als auch deshalb bemerkens- 

wert ist, weil durch sie dieser Anthropoid vom Menschen unterschieden 

ist. Ich will im folgendem hierüber etwas Näheres mitteilen. 

Zunächst einige Worte über das Verfahren bei Herstellung der 
Präparate. Dieses bestand in Einlegen des frischen Gehirns in 

Mürrer’sche Flüssigkeit (nachdem zuvor die oberen Teile der Groß- 
hirnhemisphären abgetragen und in diese sowie in den unteren Teil 

des Gehirns eine Anzahl tieferer Einschnitte gemacht worden waren), 

von der dritten Woche ab Einlegen kleiner Hirnstücke in !/,—1°|, 

Lösung von Argent. nitr., weiterhin Celloidin-Einbettung, Schneiden, 

Behandlung der fertigen Schnitte nach der von GREPPIN angegebenen, 

sehr empfehlenswerten Vorschrift mit Acid. hydrobromatum 2). Ich 

1) Das Material zu diesen Untersuchungen lieferten zwei in den 
zoologischen Gärten von Hamburg und von Antwerpen verstorbene, 
noch jugendliche Tiere. Für gütige Überlassung desselben sage ich Herrn 
Dir. Dr. Borau und Herrn Dir. Lnoist auch an dieser Stelle meinen 
besten Dank, ersterem insonderheit noch dafür, dafs er sich der Mühe 
unterzog, das betreffende Chimpanse-, sowie einige andere Affen-Gehirne 
frisch aus der Schädelhöhle herauszunehmen und in der von mir erbetenen 
Weise zu behandein. 

2) Dr. L. Greppin, Mitteilungen über einige der neueren Unter- 
suchungsmethoden des zentral. Nervensyst., Korrespondenzblatt f. schweiz. 
Arzte, Jahrg. XVIII, 1888. Ferner: Weiterer Beitrag zur Kenntnis der 
Gorer'schen Untersuchungsmethode des zentral. Nervensyst., Arch. f. Anat. 
u. Physiol., Anat. Abteil., 1889. 
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kann durch die von mir gemachten Erfahrungen bestätigen, daß dieses 
Mittel neben anderen Vorteilen namentlich den bietet, daß es die 

Gousr’schen Präparate unveränderlich macht und beim Einschließen 

derselben in Kanadabalsam oder Damarfirnis die Anwendung eines 

Deckgläschens ohne Nachteil zuläßt. — Bei der bekannten Unzuver- 

lässigkeit der GoLcr’schen Methode gelang es nicht, aus allen Rinden- 
gebieten gute Präparate zu erhalten. Die besten Bilder lieferten die 

oberste Stirn- und die beiden Centralwindungen. Auf diese wird sich 
daher die nachfolgende Beschreibung in erster Linie stützen. 

Die besagte Eigentümlichkeit wurde beim Chimpanse zuerst an 

den Spitzenfortsätzen der Nervenzellen beobachtet, wo sie in viel 

stärkerem Grade ausgeprägt erscheint als an den übrigen. Sie be- 

steht darin, daß diese Fortsätze während ihres von den tieferen 

Schichten gegen die Oberfläche der Rinde hin gerichteten Verlaufes 

außerordentlich häufig merkwürdige Einknickungen erfahren, welche 
- öfters rechte oder sogar spitze als stumpfe Winkel bilden. Die An- 

zahl solcher Einknickungen beträgt am häufigsten 1—2—3, hin und 

wieder noch mehr (Fig. 1—5). Sie liegen meistens eine Strecke 

weit, innerhalb welcher der Spitzenfortsatz einen geraden oder wenig 
gebogenen Verlauf einnimmt, voneinander entfernt; seltener folgen 
sie unmittelbar aufeinander, in welchem Falle man bei gleichzeitigem 
Vorhandensein einer größeren Anzahl von Knickungen ganz über- 

raschende Zickzacklinien antrifft (Fig. 3). Ihre Richtung ist an dem- 

selben Spitzenfortsatze meistens die gleiche, d. h. nur nach einer Seite 
hin gewendet, läßt dagegen in Gruppen von nahe bei einander liegenden 

Fortsätzen keine bestimmte Regel erkennen, indem die Zacken ebenso 

häufig einander zu- als abgekehrt sind (Fig. 4). Es verdient bemerkt 

zu werden, daß die übrigens auch oft gezackten, seitlichen Äste der 

Spitzenfortsätze niemals von den Spitzen der eingeknickten Stellen 
abgehend gesehen wurden. Das Vorkommen der Einknickungen oder 

Zackungen ist, wie schon gesagt, ein außerordentlich häufiges. Es 

fehlen dieselben in keiner Windung des Großhirns, scheinen indessen 

in gewissen Gegenden besonders stark vertreten zu sein; so wurden 

sie z. B. in auffallend großer Menge in den Central- und den Stirn- 
windungen angetroffen. Spitzenfortsätze, welche mit Zacken versehen 

sind, liegen bald vereinzelt zwischen solchen, die einfach geradlinig 

oder mehr oder weniger gebogen verlaufen, bald liegen sie in Gruppen 
von größerer oder geringerer Zahl beisammen (Fig. 4). 

Vergleiche mit dem Menschen ergeben, daß hier die eigen- 

tümlichen Zacken den Spitzenfortsätzen zwar nicht völlig abgehen, daß 

sie aber dem Chimpanse gegenüber an Zahl ganz bedeutend zurückstehen 
38 
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und außerdem nie in so ausgesprochener Weise zur Ausbildung gelangen 

wie bei diesem. Der Spitzenfortsatz ist beim Menschen fast regel- 
mäßig (statt durch Einknickungen) durch mehr oder weniger starke Ein- 

biegungen ausgezeichnet, so daß sein gesamter Verlauf als ein in wechseln- 

dem Grade geschlängelter zu bezeichnen ist. Als ein weiterer, aller- 

dings wol nur unwesentlicher Unterschied mag hier erwähnt werden, 

daß der Spitzenfortsatz beim Chimpanse häufiger als beim Menschen 

Fig. 1, 6, 7. Ganglienzellen aus dem Gyrus central. anter. 
Fig. 2. Ganglienzelle aus dem Gyrus front. super, 
Fig. 3 und 5. Spitzenfortsätze aus dem Gyrus central. anter. 
Fig. 4. Gruppe von Spitzenfortsätzen aus der äulsersten Schicht der gleichen 

Windung. 
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eine Teilung in zwei (seltener noch mehr) Aste erfahrt. Gerade an 

letzteren werden sehr oft recht auffallende Zacken angetroffen (Fig. 

4 und 5). 
Wie schon erwähnt, kommt die Zackenbildung auch den übrigen 

Fortsätzen der Ganglienzellen, wenn auch in etwas geringerem Grade 
zu. Bei den seitlichen und basalen protoplasmatischen Ausläufern er- 

scheinen die sowohl an deren dickeren als auch feineren Ästen auf- 

tretenden Zackungen in der Regel viel kleiner (Fig. 6) und, nach 

meinen bisherigen Beobachtungen zu schließen, auch in geringerer An- 

zahl wie an den Spitzenfortsätzen, weshalb sie von mir anfangs ganz 
übersehen wurden; größere (denen der Spitzenfortsätze an Größe 

gleichkommende) Zacken wurden nur in wenigen Fällen angetroffen 

(Fig. 7). Der Vergleich mit dem Menschen führt hier zu dem ganz 

gleichen Ergebnis wie vorhin, und läßt in anderer Beziehung (hinsicht- 

lich der Anzahl der protoplasmatischen Fortsätze, sowie der Art und 

Weise, wie dieselben vom Zellkörper sich abzweigen) keine Verschieden- 

heiten zwischen dem Anthropoiden und dem Menschen erkennen. 
Was den Achsencylinderfortsatz anbetrifft, so bot sich nicht so 

häufig Gelegenheit, ihn auf weitere Strecken zu verfolgen wie an den 

anderen Fortsätzen. Jedoch ließ sich in einigen wenigen Fällen mit 

Sicherheit feststellen, daß auch an ihm die Zackungen vorkommen 

(Fig. 1). 
Auf die Frage, wie die Erscheinung zu deuten ist, will ich hier 

nicht näher eingehen. Für eine befriedigende Erklärung wird man 

jedenfalls erst dann Anhaltspunkte gewinnen, wenn sich durch weitere 
Untersuchungen herausgestellt hat, ob die Erscheinung nur in der 

Großhirnrinde oder auch noch in anderen Teilen des Gehirns, sowie 

ferner, ob sie auch bei den übrigen Anthropoiden oder den Affen über- 

haupt oder schließlich noch bei anderen Säugetieren auftritt, kurz, ob 

sie eine allgemeiner verbreitete ist. Es wurden von mir außer Chim- 

panse noch Macacus cynomolgus und Cynocephalus sphinx 
untersucht. Indessen fielen hier die GorGr’schen Färbungen nicht in 
der Weise aus, daß ich aus ihnen sichere Schlüsse ziehen konnte. Nur 

so viel kann ich vorläufig mit Bestimmtheit sagen, daß den Spitzen- 

fortsätzen die Zacken wenigstens nicht ganz fehlen. 

Ich schließe mit der Bemerkung, daß Herr Dr. L. GrEPPIN die 

hier mitgeteilten Beobachtungen an den von mir angefertigten Prä- 

paraten bestätigt und mich außerdem noch darauf aufmerksam ge- 

macht hat, daß im Vergleich zum Menschen beim Chimpanse auch die 

Ausläufer der Spinnenzellen recht häufig zackig erscheinen. Ich spreche 

ihm für die Besichtigung und Beurteilung der Präparate, sowie außer- 
38* 
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dem noch insbesondere Herrn F. Cornu, Vorsteher der GEıGY’schen 

Fabrik in Basel, meinen verbindlichsten Dank dafür aus, daß er die 

Liebenswürdigkeit hatte, von einer Anzahl der Schnitte photographische 
Aufnahmen vorzunehmen, deren einige bei Anfertigung der neben- 

stehenden Abbildungen verwertet wurden. 

Basel, 1. September 1889. 

Nachdruck verboten. 

Zur Herkunft des Pigmentes in der Oberhaut. 

Eine vorläufige Mitteilung. 

Von Dr. Joser# Hetnricu List, Privatdozenten an der Universität Graz. 

Die Frage nach der Herkunft des Pigmentes in der Oberhaut 
sowie die Genese desselben, ist noch lange nicht abgeschlossen, wenn- 
gleich wir eine Reihe diesbezüglicher Arbeiten besitzen, die sich so- 

wohl auf pathologische als auch normale Gewebe beziehen, und die im 

“grossen und ganzen eine Bestätigung der Arpy’schen!) Anschauung 

ergeben, wonach im Epithel selbst kein Pigment gebildet werde. 

Schon vor Erscheinen der Argy’schen Mitteilung für die Pigment- 
bildung lebhaft interessiert, habe ich dann nach Bekanntwerden mit 
dem betreffenden Aufsatze eine intensivere Durchmusterung meiner 

diesbezüglichen Präparate vorgenommen, die mir nicht nur eine volle 

Bestätigung der Arsy’schen Ansicht, sondern manch Neues ergab, 

ohne damals aber zu einem Abschlusse meiner Arbeit gelangen zu 
können. 

Erneute Anregung zur Wiederaufnahme meiner Untersuchungen 
erhielt ich nun durch die Arbeit von v. KÖLLIKER ?) und diejenige 

von v. PLANNER *), und sollen in nachfolgenden Zeilen kurz die Be- 

funde, zu denen ich gelangt bin, mitgeteilt werden, die weiteren Aus- 

führungen mit den nötigen Litteraturangaben aber zur Publikation 
an einem anderen Orte mir vorbehaltend. 

Um der Frage von der Pigmentherkunft im normalen Gewebe 
von vornherein leichter beikommen zu können, war mir die Erfahrung, 

1) Arsr, Die Herkunft des Pigmentes im Epithel. Zentralblatt für 
die med. Wissenschaften, Nr, 16, 1885. 

2) A. KöLuiker, Über die Entstehung des Pigmentes in den Ober- 
hautgebilden. Zeitschr. für wiss. Zoologie, Bd. 45, p. 713, 1887. 

3) R. v. Pranser, Ein Fall von Naevus congenitus mit excessiver 
Geschwulstbildung. Vierteljahrschr. f. Dermatologie und Syphilis, XIV. 
Jahrg. 1887. 
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die wir bei pathologischer Pigmentierung besitzen, daß nämlich die 
Pigmentbildung mit den roten Blutkörperchen in irgend einem Zu- 

sammenhange stehe, maßgebend. 
Es war mir nun darum zu thun, Gewebe aufzusuchen, die reich- 

lichst pigmentiert, auch reichlich Blutgefässe führen. Als solche trett- 

liche Objekte fand ich die Barteln und die Oberlippe von Cobitis fossilis. 
Die Epidermis der Barteln von Cobitis fossilis besteht aus einem 

geschichteten Pflasterepithel, in welchem zahlreiche Becherzellen ein- 
gestreut sind. Unter der Epithellage findet sich eine mächtige Lage 
von Pigmentzellen, während in den tieferen Schichten des zarten 

Coriums zahlreiche Gefässe angetroffen werden. 

Wenn man nun die Gefässe des Coriums näher betrachtet, so findet 

man, daß dieselben fast sämtlich außen von einer Scheide von Pigment- 
zellen, die besonders an Längs- und Querschnitten deutlich beobachtet 

werden kann, umgeben sind, ein Verhältnis, welches auch v. PLANNER 

neuerdings bei dem von ihm beschriebenen Naevus hervorhebt. Die 
gegen die Oberfläche des Coriums ziehenden Gefäße sind besonders 

reichlich mit Pigmentzellen umgeben, und erscheinen dieselben 

als die Straßen, auf welchen die Pigmentzellen in die 
unterhalb des Epithels liegende Coriumschichte ge- 

langen. 
Dasselbe Verhältnis wie in den Barteln fand ich auch in der 

Oberlippe. Auch hier konnte bereits an den Gefäßen in den tieferen 

Schichten des Coriums eine Pigmentscheide wahrgenommen werden. 
Die Oberlippe ist von einem ähnlichen Epithel wie die Barteln um- 

geben, und findet sich auch hier in der unter dem Epithel liegenden 

Coriumschichte eine ausgedehnte Lage von Pigmentzellen. 

Wie gelangt nun aber das Pigment in das Epithel? Sowohl im 
Epithel der Barteln wie der Oberlippe findet sich Pigment sowohl 

innerhalb der Epithelzellen als auch zwischen denselben vor. 

Im Epithel der Barteln und auch der Oberlippe finden sich in 

bestimmten Abständen die bekannten becherförmigen Organe, die auf 
Bindesubstanzzapfen, welche vom Corium gegen das Epithel vorspringen 

und in dasselbe eindringen, sitzen. 
Diese Bindesubstanzzapfen, welche in das Epithel eindringen, sind 

sämtlich reichlich mit Pigmentzellen versehen und sind dieselben, wie 

eine genauere Beobachtung ergiebt, hauptsächlich die Wege, 

auf welchen das Pigment in das Epithel gelangt, denn 
an diesen Stellen konnte der Zusammenhang der im Epithel vor- 

handenen Pigmentzellen mit den im Corium liegenden nachgewiesen 

werden. Diese Ansicht, wonach die Pigmentzellen des Coriums nicht 
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an jeder beliebigen Stelle in das Epithel wandern, wurde an einem 
klassischen Objekte, nämlich der Haut von Torpedo marmorata, be- 
stätigt. 

Daselbst finden sich sowohl unter dem Epithel im Corium als 

auch im Epithel zahlreiche wunderbar verzweigte Pigmentzellen. 
Eine genauere Beobachtung ergiebt nun, daß das Pigment im Corium 

an den verschiedensten Stellen in größerer Menge angehäuft ist, daß 
das Corium daselbst zapfenartig in das Epithel eindringt, und daß die 

Pigmentzellen auf diesen Vorsprüngen der Bindesubstanz in das Epi- 

thel eindringen, denn nur an diesen Stellen konnte ein Zusammenhang 

der im Epithel vorhandenen, reich verzweigten Pigmentzellen mit den 
Ästen der im Corium liegenden gesehen werden. 

Die Beobachtung, wonach die Pigmentzellen gewisse Wege ein- 

halten, auf welchen dieselben in das Epithel einwandern, fand ihre 

Bestätigung auch an anderen Objekten, die zum Studium der Pigment- 

herkunft geeignet waren, von denen ich besonders die Crista des 

Schwanzes vom männlichen Triton cristatus empfehlen möchte. 

Dieses letztere Objekt war für mich von besonderem Werte, weil 

es mir hier gelang, den Vorgang der Pigmentbildung innerhalb 

der Blutgefäße mit voller Deutlichkeit zu beobachten. Die in 

der Bindesubstanz der Crista eingebetteten, zartwandigen Blutgefäße, 
die mit Blutkörperchen vollgefüllt waren, ließen an manchen Stellen 

in ihrem Inneren sowohl einzelne Pigmentkörnchen als auch ver- 

schiedene Größe darbietende Klümpchen von Pigment erkennen. Wenn 
man nun die Blutkörperchen selbst näher betrachtet, so können an 
denselben die verschiedensten Degenerationserscheinungen beobachtet 
werden. 

In der Zellsubstanz derselben sind zuerst Pigmentkörnchen anzu- 

treffen ; dieselbe fällt in erster Linie der Pigmentdegeneration anheim. 
Erst in späteren Stadien kann man auch im Kerne derselben Pigment- 
kügelchen beobachten. 

Das auf diese Weise aus den Blutkörperchen gebildete Pigment 

sammelt sich nun schon innerhalb der Gefäße zu kleineren Klümpchen, 
verläßt das Blutgefäß — das Nähere dieses Vorganges gelang mir 

nicht zu beobachten — und häuft sich außerhalb desselben, zu ver- 

schieden großen und unregelmäßigen Massen geballt, an. Jedenfalls 

wird das Pigment erst außerhalb der Gefäße von den Leukocyten auf- 

genommen und von denselben längs der ersteren bis in die unterhalb 
des Epithels liegende Coriumschicht geführt, woselbst dann die Ein- 
wanderung in das Epithel auf die oben besprochene Weise statt- 

findet. 
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Wahrend in der Crista vom Triton die Pigmentbildung schon in 

den dem Epithel naheliegenden Gefäßen zu beobachten ist, deuten die 
Befunde in anderen, reichliche Pigmentzellen führenden Geweben darauf 
hin, daß die Bildung des Pigmentes in den tieferen Schichten der Or- 

gane statthat, und daß die Pigmentzellen einen weiten Weg bis zu 

ihrem Bestimmungsorte — dem Epithel — zurückzulegen haben. 

So konnte ich an einem Stückchen Gewebe, aus der Rumpfregion von 

Cobitis fossilis stammend, noch einzelne intermuskuläre Gefäße mit 

Pigmentzellen umsponnen sehen. 

Schließlich noch ein paar Worte über die Bedeutung des Pigmentes 
für das Epithel. Aepy l. c. und Kara!) sehen in den Pigmentzellen 

ein Bau- und Nährmaterial für die Epidermiszellen. 

Dieser Ansicht wird man aber nicht unbedingt zustimmen können, 

wenn man bedenkt, daß es Epithelien giebt, in welchen gerade die 
oberste Lage verhornter Zellen am meisten Pigment enthält. 

So enthält die oberste Lage platter, verhornter Zellen der Ober- 
haut von Torpedo, hauptsächlich an der distalen Seite des Kernes ?), 

sehr viel Pigment, während in den unterhalb liegenden, mehr plasma- 

tischen Zellen trotz der großen Menge von Pigmentzellen sehr wenig 

Pigment zu beobachten ist. 
Sollen denn im Absterben begriffene Zellen noch Nähr- und Bau- 

material nötig haben ? 
Ich glaube, die Beantwortung der Frage wird eine leichtere werden, 

wenn wirin dem Pigmente ein durch Umwandlung der 
roten Blutkörperchen entstehendes Exkretionsprodukt 

sehen, welches, wie irgend ein unlöslicher Fremd- 

körper, durch die Leukocyten gegen die Oberfläche 

geschafft und von den Epithelzellen zum Teil aufge- 
nommen wird, um dann mit der allmählichen Regenera- 

tion derselben aus dem Zellverbande gelöst zu werden. 

1) Kare, Anatomischer Anzeiger, Nr. 12, 1887. 
2) Ubereinstimmend mit den Beobachtungen von AxsBy und v. KÖLLIKER. 
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Nachdruck verboten. 

Der M. peroneus longus und die Fufsknochen. 

Von Prof. Dr. L. STIEDA. 

Mit 8 Abbildungen. 

Die meisten Lehr- und Handbücher der menschlichen Anatomie 

bringen über das Verhältnis der Sehne des M. peroneus longus zu den 

Fußknochen auffallenderweise nur sehr kurze Angaben. So schreibt 

ein Autor: „Sie — die Sehne — tritt an der Außenseite des Calcaneus 

schräg vorwärts zum Cuboideum, bettet sich in dessen Sulcus, kreuzt 

schräg die Fußsohle und inserirt an der Basis des Metatarsale I.“ 
Und ein anderer Autor schreibt: ‚Die Insertionssehne des Peroneus 

longus geht in der Rinne des Würfelbeins schräg median vorwärts 
zum medialen Fußrand und inseriert sich an der Basis des ersten Mittel- 

fußknochens, zuweilen auch an der Basis des zweiten und an das erste 

Keilbein.“ Freilich giebt es auch einige ausführliche Beschreibungen, 

aber die einen wie die andern schildern gewisse Verhältnisse nicht so, 

wie sie meines Erachtens geschildert werden sollten. 
Durch eingehende Untersuchungen bin ich zur Überzeugung ge- 

langt, daß vor allem in zwei Punkten die Beschreibung des Verlaufs der 
Sehne des M. peroneus longus in anderer Weise gegeben werden muß 

als bisher: in Bezug auf das Verhalten der Sehne erstens zum Cal- 

caneus und zweitens zum Cuboideum. Die geläufige Beschreibung und 

Auffassung, wie sie in den oben mitgeteilten Citaten ihren Ausdruck 

sefunden hat, stimmt nicht mit dem thatsächlichen Befunde überein. 

— Es sei mir daher gestattet, durch diese Zeilen die Aufmerksamkeit 

der Fachgenossen auf den Verlauf der Sehne des M. peroneus longus 
zu lenken. Ich werde dabei Gelegenheit nehmen, auch über die Sehnen 

einiger anderen Muskeln (Peroneus brevis, Tibialis anterior, Tibialis 
posticus, Flexor hallucis longus, Flex. dig. comm. longus) mich zu äußern. 

Doch beabsichtige ich keine ausfiihrliche und umfassende Beschreibung 

aller Fußmuskeln nebst Bändern zu geben, sondern ich habe nur die 

Beziehungen der Sehnen der eben genannten Muskeln zu den Gebilden des 

Fußes (Knochen und Bänder) dabei im Auge. 

Um möglichst systematisch vorzugehen, bespreche ich zuerst die 

einzelnen Knochen, danach die Sehnen. 

1. Das Fersenbein. 

Ich bespreche zunächst nur die laterale Fläche des Calcaneus, 

welche nicht bei allen Knochen von der gleichen Beschaffenheit ist. 
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Im allgemeinen kann man die Flache als uneben bezeichnen. Unter 

106 Fersenbeinen, welche ich prüfen konnte, ließ an 55 Stück sich 

nichts erkennen — insbesondere gilt dies für jugendliche Fersenbeine, 

für stark macerierte Knochen älterer Individuen. An einigen (13 unter 

106) sehe ich eine sehr schmale, schräg von oben hinten nach unten vorn 

laufende flache Furche oder eine leicht geglättete Stelle. Die Furche 

liegt gerade unter dem lateralen Ende des Sulc. calcanei, näher dem 

unteren als dem oberen Rand der Seitenfläche des Calcaneus An 

vielen Fersenbeinen (30mal unter 106) findet sich an der betreffenden 

Stelle ein bald mehr, bald weniger vorspringender Fortsatz von ver- 

schiedener Grösse und Stärke, der Processus trochlearis Hyrrr. Mit- 

unter erscheint der Fortsatz als eine schräg gestellte Leiste. In 

einem Fall ist die Leiste 15 mm lang und 8 mm hoch, in einem 

zweiten Fall 12 mm lang und 5 mm hoch; in einem dritten Fall ist 

die etwa 20 mm lange Leiste nicht ganz gerade, sondern leicht ge- 

krümmt. Man kann alle möglichen Formen beobachten, welche einen 

sehr allmählichen Übergang von einem großen leistenförmigen Fortsatz 

zu einem kleinen unbedeutenden Höcker darstellen. Der Fortsatz ist 

nur an seiner nach hinten unten sehenden Fläche glatt, oben vorn, so- 

wie an der Übergangsstelle in den Calcaneus zeigt er viele kleine Ge- 

fäßöffnungen. — Eine andere kleine Rauhigkeit oder ein anderes kleines 

Höckerchen trifft man weiter vorn, nahe der vordern Gelenkfläche des 

Calcaneus — das ist die Stelle der Insertion des M. extensor digit. 

commun. brevis; noch unbedeutender ist ein kleines unansehnliches 

Höckerchen hinter dem Proc. trochlearis, wo sich die Fascie anheftet. 

Fig. 1. Laterale Fläche eines linken Calcaneus. 
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Der Processus lateralis calcanei (Hyrrn’s Trochlear- 

Fortsatz) läßt sich mindestens in einem Drittel aller Fälle beob- 
achten und kommt ohne Unterschied bei männlichen wie bei weiblichen 

Individuen vor; bei Kindern scheint er noch nicht entwickelt. Er 

kommt sowohl an beiden Füßen eines und desselben Individuums, als 

auch nur an einem vor. 

In denjenigen Fällen, in welchen weder ein Fortsatz, noch eine 

Furche, noch eine abgeglättete Stelle vorhanden ist, hat die ganze 

laterale Fläche des Calcaneus ein ziemlich gleichmäßiges Ansehen, das 

gewöhnliche Ansehen einer mit Gefäßlöchern versehenen Knochenober- 

fläche. 

In einzelnen wenigen Fällen springt der Fortsatz nicht als eine 

schräge Leiste vor, sondern hat das Ansehen eines in horizontaler 

Richtung sich erstreckenden Wulstes. Hierdurch bildet sich zwischen 

ihm und dem oberen Rand des Calcaneus dicht unterhalb der Gelenk- 

fläche eine Grube oder Rinne, welche sich in horizontaler Richtung 

ausdehnt. Sie ist nicht zu verwechseln mit der schrägen Vertiefung, 

die vor dem Proc. trochlearis gelegen ist. 

Hyrru hat 1860 in einer besonderen Abhandlung (Uber Troch- 
learfortsätze der menschlichen Knochen, in den Denk- 

schriften der Kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Klasse, 

XVIII. Bd., Wien 1860, S. 141—156, mit 4 Taf.) den betreffenden 

Fortsatz einer besonderen Beschreibung gewürdigt und ihn mit dem 

Namen eines Proc. trochlearis s. inframalleolaris calcanei bezeichnet. 

Unter diesem Namen wird der Fortsatz, dem eine entschiedene Be- 

deutung zukemmt, in einer Anzahl von Lehr- und Handbüchern er- 

wähnt, allein keineswegs in allen. 

Da Hyrrr’s Beschreibung der lateralen Fläche des At: und 

die Schilderung des Proc. trochlearis sehr genau ist, so knüpfe ich an 

ein Referat über die HyrTr’sche Abhandlung einige Erörterungen. HYRTL 
schreibt (S. 144): „Ich bemerke bloß, daß eine sorgfältige Vergleichung 

vieler Fersenbeine zu dem Resultate führt, daß, wenn der Knochen 
alle seine Höcker und Rauhigkeiten vollständig und gut entwickelt 

besitzt, an der äußern (lateralen) Fersenbeinfläche drei schräge vor- 
und übereinander gelegene Wülste vorkommen, zwischen denen 2 Furchen 

liegen, von denen die obere die Sehne des Peroneus brevis, die untere 

jene des Peroneus longus in sich gleiten läßt. Letztere erscheint 

breiter und deutlicher als erstere, welche in der Regel nur angedeutet 

ist. Der untere der drei Höcker ist wohl am umfänglichsten, aber 

nicht am höchsten und verliert sich sanft in die umgebende äußere 

Fläche des Knochens. Der mittlere ist am schärfsten markiert, tritt 
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als ein schräges, nach vorn und unten gerichtetes Riff hervor, welches 

an seiner unteren Fläche glatter als an der oberen erscheint. Der 
obere Höcker ist eigentlich nur ein Höckerchen, welches eine Zugabe 

jenes Vorsprungs am vorderen Ende des oberen Randes der Seiten- 

fläche bildet, an welcher der Ext. dig. comm. brevis seine Entstehung 

nimmt. Während das obere Höckerchen so mit diesem Vorsprung 
verschmilzt, daß er von ihm nicht mehr unterschieden werden kann, 

und der untere Höcker sich so verflacht, daß er in die Konvexität der 

äußeren Fläche sich auflöst, bleibt der mittlere am konstantesten. 

Denkt man sich die drei Höcker durch zwei fibröse Brücken verbunden, 

so hat man die Scheiden konstruiert, in welchen die Sehne des langen 

und kurzen Wadenbeinmuskels eingeschlossen sind.“ 

Von diesen drei Höckerchen ist, wie ich in der einleitenden Be- 

schreibung schon hervorgehoben habe, der mittelste Höcker ganz un- 

zweifelhaft der wichtigste. HyrrL hat den betreffenden Höcker als 
einen Trochlearfortsatz aufgefaßt und hat derartige Fortsätze im all- 
gemeinen folgendermaßen charakterisiert: .. „Das Wesen eines solchen, 

durchaus normale Knochenstruktur darbietenden Fortsatzes besteht 
darin, einer Muskelsehne als Rolle zu dienen, über welche sie sich in 
größerem oder kleinerem Winkel hinwegkrümmt. Rinnenförmige Höhlung 

an einer Seite, ein zuweilen sehr dicker Knorpelbelag und eine die 

Sehne und den Knorpel des Fortsatzes überziehende Synovialmembran 

sind die wesentlichsten Attribute der Trochlearfortsätze, welche, wie 

es der in neuester Zeit aufgekommene Ausdruck: Articulationes osseo- 

musculares auffassen läßt, den ruhenden Teil eines Gelenkes bilden, 

dessen bewegter die betreffende Sehne ist.“ 

Hierzu bemerke ich Folgendes: Ich stimme mit Hyrrr’s Be- 

schreibung des fraglichen Fortsatzes, sowie mit Hyrrr’s Ansicht, den 

Fortsatz als einen Trochlearfortsatz (Rollenfortsatz) aufzufassen, voll- 
kommen überein, aber betone ausdrücklich, daß der Fortsatz nur als 

Rolle für die Sehne des M. peroneus longus dient. Ich hebe 

das ausdrücklich hervor, weil viele Autoren wohl des Proc. troch- 

learis Erwähnung thun, aber des Umstandes, daß der Fortsatz nur als 

Rollenfortsatz für die Sehne des M. peron. longus Bedeutung hat, nicht 
gedenken. 

Im Vergleich zu dem mittleren, eben beschriebenen Trochlearfort- 

satze haben die beiden andern Höckerchen nur sehr geringe Bedeutung. 

Das Gebiet der lateralen Calcaneusfläche zwischen dem Proc. troch- 

learis und dem lateralen Höcker der Tuber. calcanei zeigt in den meisten 

Fällen nur das gewöhnliche Ansehen der Knochenoberflächen; das Ge- 

biet ist infolge der Anwesenheit der vielen kleinen oder größeren Ge- 
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fäßlöcher rauh und uneben. Einen wirklich scharf vorspringenden, 

deutlich abgegrenzten Höcker habe ich nie gesehen, mitunter ist in 
einer geringen Entfernung hinter und unter dem Proc. trochl. die Knochen- 

fläche etwas gewölbt. Hyrrn hat daher ein gewisses Recht, wenn er 
sagt, der untere der drei Höcker ist am umfänglichsten, aber nicht am 

höchsten. Das, was Hyrrn als Hicker bezeichnet, ist nichts anderes 

als eine geringe Vorwölbung der Knochenoberfläche in der Gegend 
zwischen Proc. trochlear. und lateralem Höcker der Tuber. calcanei. 

Ich muß offen gestehen, daß ich gar keine Veranlassung finde, diese 

unbedeutende vorgewölbte Stelle zu einem besonderen Höcker zu er- 

heben. 

Fig. 2. Laterale Fläche eines linken Calcaneus. 

An diese Stelle heftet sich die Fascie des Unterschenkels, speziell 

derjenige Teil, der die Sehnenscheide des Peron. longus bildet. 

Eine größere Bedeutung als das besprochene untere Höckerchen 

hat das obere Höckerchen, das ich lieber das vordere nennen 

würde. Das kleine Gebiet der seitlichen Fläche des Calcaneus zwischen 

dem Proc. trochlearis und der vorderen Gelenkfläche ist ebenso rauh 

wie der übrige Teil der Oberfläche des Knochens. In den meisten 

Fällen ist hier gar nichts zu sehen; in einigen wenigen Fällen ist da- 

gegen ein kleiner, niedriger oder flacher Höcker von etwa 6—8 mm 

im Durchmesser zu bemerken. Zwischen dem Proc. trochlearis und 

dem erwähnten vorderen Höckerchen erscheint die Knochenfläche leicht 

rinnenförmig vertieft, aber nie so glatt wie die hintere Furche. HYyrTL 
sagt: „Der obere Höcker ist eigentlich nur eine Zugabe jenes Vorsprungs 

am oberen Ende des oberen Randes der Seitenfläche“ (des Calcaneus), 
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„von welchem der Extensor digitorum-communis brevis seine Ent- 
stehung nimmt.“ 

Soweit ich mich in der einschlägigen Litteratur habe orientieren 

können, finde ich, daß ArLsın und Hyrrn die einzigen Autoren sind, 

die den M. extensor digitor. brevis an einem besonderen Höcker des 

Calcaneus entspringen lassen. Bei der Beschreibung des Calcaneus spricht 
Hyrtu nicht von einem Höcker, dagegen wohl bei den Muskeln. Er 

sagt: (Der kurze Strecker der Zehe) „entspringt von dem Eingang des 

Sinus tarsi, an einem Höcker der oberen Fläche des Fersenbeins“ 

u. s. w. Der laterale Teil dieses Höckers ist also das seitlich vom 

Calcaneus bemerkbare Höckerchen, dessen HyrTL oben als einer „Zu- 

gabe“ des eigentlichen Ursprungshöckers gedachte. 

Ich kann Hyrrr’s Beobachtung und Beschreibung durchaus be- 

stätigen, muß jedoch noch etwas hinzufügen. Die Ursprungsfasern des 

M. extensor digit, communis brevis entspringen nicht nur an der Stelle, 

die Hyrti bezeichnet, sondern auch in dem Gebiet der seitlichen Fläche 

des Calcaneus, zwischen Proc. trochlearis und vorderem Höcker. Ich 

betone diese Ursprungsstelle deshalb, weil die oberhalb und vor dem 

Proc. trochlearis gelegene Furche stets der Sehne des M. peron. brevis 

zugeteilt wird. Das ist ganz richtig: die Sehne des Peron. brevis 

läuft hier oberhalb des Proc. trochlearis am Calcaneus herab, aber liegt 

dabei nicht unmittelbar dem Knochen auf, sondern wird durch die Ur- 

sprungsfasern des M. ext. dig. comm. brevis vom Knochen getrennt. 

HyrTL sagt weiter, daß die Sehne des Peroneus longus in der 

Furche zwischen dem Proc. trochlearis und dem unteren Höckerchen 

am Calcaneus herabgleite. Das ist richtig, aber nur in denjenigen 

Fällen, in welchen der Proc. trochlearis sehr klein ist. Ist der Proc. 

trochlearis groß und stark vorspringend, so gleitet die Sehne des M. 

peroneus longus über resp. unter dem Proc. trochlearis wie über eine 

Rolle und nur der Rand der Sehne gleitet am Calcaueus herab. Ich 
werde bei der Beschreibung des Verlaufs der Sehne nochmals auf dies 

Verhältnis zu sprechen kommen. 

Hyrri hat in seiner schon erwähnten Abhandlung die Angaben 
einiger Autoren über den Proc. trochlearis calcanei zusammengestellt. 

Diese Angaben sind nicht ohne Interesse. Es scheint, daß B. S. ALBın 

der erste gewesen ist, der den Fortsatz beschrieben; in den anatomi- 

schen Schriften vor Arsın finde ich keine Notiz über jenen Fort- 

satz. In Hyrrr’s Abhandlung ist unter Hinweis auf die ALBIN- 
sche Abbildung des Calcaneus die Tafelerklärung citiert. Zur Er- 

gänzung füge ich die Stelle aus Ausın’s Werk über das Skelett 

hinzu. Es heißt daselbst bei Beschreibung der lateralen Fläche des 
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Calcaneus (B. S. Auprinr de sceleto humano liber, Leidae 1762, p. 384) 

XVI: ,,Dein juxta partem priorem eminentiae sunt parvae duae, prior 

altera, altera posterior, interque eas sinus, tendens oblique in priorem 

deorsum: qui continet tendinem peronei longi. Eminentia prior major 

est, infra planior, cartilaginosa, a posteriore parte in priorem ovata, 

deorsum retrorsumque spectans, qua tendo ille sustinetur. XVII. Ante- 

. que priorem supra in ora partis humilioris partim a latere, partim 

_ in parte superiore, eminentia est oblonga, cui affixum principium ex- 

_ tensoris brevis digitorum. Die betreffende Eminentia ist bei ALBIN auf 

Taf. XXIX, Fig. 4, abgebildet und mit d bezeichnet; ebenso auf 

Taf. XXXII an einem ganzen Fußskelett abgebildet. Der Fortsatz 

sieht genau so aus, wie die dieser Abhandlung beigefügte Figur und 

wie Hyrrr's Figur. Die Axpin’sche Figur ist kopiert von CALDANI 

und von LODER; in späteren Handbüchern und anatomischen Tafeln 

habe ich keine Abbildungen der betreffenden Höcker entdeckt. 

SÖMMERING Spricht von ein paar Höckern an der seitlichen 

Fläche des Calcaneus (1800, p. 502), aber fügt hinzu, daß er die 
Höcker in Argın’s Abbildung sehe, doch nicht deutlich in der 

Natur. Auch andere Autoren, BLUMENBACH, BESSER, MECKEL, WEBER 

reden von Erhabenheiten an der seitlichen Fläche des Calcaneus. 

Seit Hyrrn durch seine Abhandlung die Aufmerksamkeit der 

Anatomen aufs neue jenem Fortsatz zulenkte, wird der Fortsatz als 

Proc. trochlearis aufgeführt, so bei LuscHhkA, LANGER, GEGENBAUR, 

HOLLSTEIN, MERKEL (HENLE). Andere Autoren, AEBY, ARNOLD, 

Bock, Fick, HARTMANN, MEYER, nehmen keine Notiz von dem Proc. 

trochlearis. 

Die Hente’sche Beschreibung (Knochenlehre, 3. Auflage, Braun- 

schweig 1871, S. 297) lautet: Von den Seitenflächen des Fersenbeins 

ist die laterale durch zahlreiche Gefäßlöcher rauh und plan bis auf 

einen leisten- oder höckerartigen, unter dem vorderen Rande der Gelenk- 
fläche in der halben Höhe des Knochens schräg ab- und vorwärts ver- 

laufenden Vorsprung, Proc. trochlearis calcanei, welchen von oben her eine 

Furche begrenzt, Sulcus M. peronei longi, die die Sehne des genannten 

Muskels aufnimmt. Der Vorsprung kann fehlen oder sich 
dergestalt verdoppeln, daß die Sehne zwischen zwei 

Leisten eingeschlossen liegt.“ Diese Schilderung mag für 

einen speziellen Fall gelten, aber verallgemeinert darf sie nicht werden. 
Wie aus der gegebenen Beschreibung ersichtlich ist, hat der untere 
(hintere) Höcker mit dem Proc. trochlearis nichts zu thun, nimmer- 

mehr darf er als Teil des letzteren aufgefaßt werden. 
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Ehe ich den Calcaneus verlasse, mache ich noch auf ein anderes 

Vorkommnis an demselben aufmerksam. 

An der medialen Fläche des Calcaneus springt der bekannte 

Fortsatz vor, unter dem die Sehne des M. flex. hallueis longus zur 
Fußsohle geht. Der Fortsatz wird gewöhnlich Sustentaculum 
tali benannt, weil er den Talus trägt. HyrrL nennt den Fortsatz 

Processus lateralis, und auch Hentz bedient sich einmal (]. c. 

S. 297) dieses Namens. Der alte Name Sustentaculum tali 

giebt, wie jeder anatomische Lehrer weiß, bei den Neulingen stets An- 

laß zu Mißverständnissen und Verwechselungen; der Name Processus 

jateralis ist nicht zutrefiend, weil der Fortsatz an der medialen 

Fläche des Calcaneus liegt. Ich schlage deshalb vor, den Fortsatz 

Proc. medialis calcanei zu nennen; ich gebrauche diesen Namen 

schon lange in meinen anatomischen Vorlesungen. (Der Name eines 

Processus lateralis bleibt zweckmäßig auf den Proc. trochlearis 
Hyrrt beschränkt.) Wenn man will, kann man dann den vorderen 

Abschnitt des Calcaneus, der vor dem Sulcus calcanei liegt, als Proc. 

anterior calcanei und das bekannte Tuberc. calcanei als Processus 
posterior calcanei bezeichnen. 

In betreff des Processus medialis calc. (Sustentac. tali autorum) 
habe ich nun folgendes zu bemerken: 

Die geläufige Beschreibung des betreffenden Fortsatzes und des 

Sule. flex. hall. läßt die Sachlage so auffassen, als ob die Furche sich 

unmittelbar unter dem Processus befande. Thatsächlich ist das aber 

nun nicht der Fall, sondern in vielen Fallen liegt die Furche an der 

Stelle, wo der Fortsatz vom Calcaneus sich abhebt, gleichsam an 

der Grenze zwischen dem Fortsatz und der Calcaneusfläche. Der 

Processus medial. springt dann noch eine Strecke weit iiber die Furche 
hinaus vor. Aber es hat dies keine große Bedeutung. Die Beziehung 

der Sehne des Flexor hallucis zum Fortsatz bleibt doch dieselbe. 

(Schluß folgt.) 
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a) Über amitotische Kernteilung. 

b) Über das Ei von Ascidia canina. 

Neu angekündigte Vorträge und Demonstrationen (vgl. A. A. Nr. 18, 
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A. Vorträge. 

16) Herr Gustav Rerzius, Histologische Mitteilungen. 

17) Herr O, Israzt, Über einen Fall von Mifsbildung des Ohr- 

läppchens. 

B. Demonstrationen. 

Herr ZIMMERMANN: 

a) Rekonstruktionen eines menschlichen Embryo von 7 mm Länge. 

b) Mit Anilinfarben imprägnierte Knochenschliffe. 

Herr O. IsraeL: Erwärmungsvorrichtung für mikroskopische Objekte. 

In die Gesellschaft eingetreten: Herr J. Szawnowsxr, Prosektor in 

St. Petersburg. 

Der Schriftführer. 

Frommann’sche Buchdruckerei (Hermann Pohle)in Jena. 
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Jahre 1888, Nr. 1195—1214, Bern 1889, 8. 71—81. 

True, F. W., Contributions to the Natural History of the Cetaceans: a 
Review of the Family Delphinidae. Washington, D. C., Government 
Printing Office, 1889. pp. 191 with 47 Plates. (Bulletin of the U. 8. 
National Museum, Nr. 36.) 
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The Geological Magazine, No. 303, New Series, Decade III, Vol. VI, 
Nr. 9, September 1889, 8. 393—397. 

Chapot-Prévost, Pesquisas histologicas sobre a innervagäo das vias biliares 
extra-hepaticas. Konkurs-These fiir Erlangung des Lehrstuhls fiir Hi- 
stologie. Rio de Janeiro. Referat von Dr. W. Haversure in Rio de 
Janeiro. 

Verfasser erörtert die mangelhafte Kenntnis und Meinungsverschieden- 
heit der Autoren (KÖLLIKER, Frey, Kiern und Vartot, BoNNEVAL, GERLACH) 
über die Innervation der außerhalb der Leber gelegenen Gallenwege und 
bezieht sich namentlich auf die Arbeiten Ranvrer’s, dessen technisches 
Verfahren er modifizierte. Nach Freilegung des Canalis hepaticus und 
Einführung einer Nadel in denselben, Unterbindung des Duodenums in der 
Höhe des Pylorus, der sorgfältigen Herauspressung der Galle, wird der 
frische, filtrierte Zitronensaft eingespritzt und 10 Minuten lang in Be- 
rührung mit den Geweben gelassen. Alsdann wird der Gang in aus- 
reichender Weise mit destilliertem "Wasser ausgespült und mit 0,5 °/,iger 
Chlorgoldlösung angefüllt, wobei der untere Teil des Duodenums gleichfalls 
abgebunden wurde. Die Chlorgoldfüllung dauert 20—30 Minuten; darauf 
abermaliges reichliches Auswaschen mit destilliertem Wasser und 5 °/ ,iger 
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Ameisensiure. Nach 24 Stunden sind die Gewebe zur sorgfältigen Zer- 
legung in Schichten und zur Untersuchung in 5°/,ige Ameisensäure 
haltigem Glyzerin vorbereitet. Kleine Modifikationen waren je nach der 
Zartheit der Gewebe bei den verschiedenen Objekten nötig. — Die Un- 
tersuchung wurde an Myliobatis aquila und Macrodon als Repräsentanten 
der Fische, an einem Wasserfrosch, einer Seeschildkröte (Testudo sculpta), 
und von Vögeln an der Ente und dem Huhn vorgenommen. Daran 
schlossen sich die einschlägigen Nachforschungen bei den Säugetieren, 
von denen das Meerschwein, das Hausschwein und der Affe herangezogen 
wurden. Mit Bezug auf die Verhältnisse beim Menschen diente Cmaror- 
Pr£vost ein frischer Embryo. Sieben Tafeln mit zahlreichen Abbildungen 
sind der Arbeit angefügt, die zu folgenden Resultaten führte: Im allge- 
meinen sind die Gallenwege der Wirbeltiere reichlich innerviert, vornehm- 
lieh mittelst markloser Nerven und Nervenzellen. Die Nervenfasern legen 
sich aneinander oder bilden Anastomosen und die Nervenzellen bilden 
Ganglien, die voneeiner Hrxıe’schen Scheide umgeben werden. Es lassen 
sich deutlich ein subseröser, intramusculärer und mucöser Plexus unter- 
scheiden. Unter den Nervensträngen lassen sich solche erkennen, die 
direkt zu den Muskelelementen der Tunica media der Gallenwege gehen 
oder zur Innervierung der Blut- und Lymphgefäße bestimmt sind — im 
letzteren Falle konnte oft ein direkter Zusammenhang mit einem Ganglion 
erkannt werden; von andern (sensitiven) Nervenfasern, die sich in der 
Schleimhaut ausbreiten, war der Modus der Endigung nicht erforschbar. 
Diese Innervationsverhältnisse gestalteten sich je nach der Stellung des 
Tieres im zoologischen System verschiedenartig kompliziert. Beim Men- 
schen und wahrscheinlich auch bei manchen Tieren entstehen und ent- 
wickeln sich die Nervengeflechte aus Nervenzellen durch ununterbrochene, 

centrifugale Proliferation. 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Beitrag zur Anatomie der Schnecke. 

Von 

Dr. Barts in Berlin. 

Vortrag, gehalten in der Abteilung für Otiatrie auf der 62. Versammlung 

deutscher Naturforscher und Aerzte zu Heidelberg. 
2 

Ich gestatte mir an der Hand vorgelegter Photographien und 
Zeichnungen einige Mitteilungen iiber die Membrana tectoria zu 
machen, und zwar sollen sich dieselben erstrecken auf ihren Bau, ihre 

Form, ihre Lage und ihren Einfluß auf die Teile, mit welchen sie zu- 

nächst in Verbindung steht. — In radiärer Richtung besteht die 

Membran aus drei Zonen. Die bekannte Streifung der inneren und 

mittleren Zone verläuft im innersten Teil spiralig um den Modiolus 

herum; weiter nach außen weicht sie allmählich immer mehr von dieser 
Richtung ab, um sich mehr der einer Tangente zu nähern; in der 

mittleren Zone kommt sie schließlich der Richtung eines Radius näher, 
als der einer Tangente. In der inneren Zone liegen die Streifen an- 
nähernd parallel zu einander und in der Membran selbst. Es gelingt 

hier selten, durch Zerzupfen die Streifen voneinander zu isolieren; wo 

es gelingt, reißt aber stets die ganze Membran mit durch. In der 
mittleren Zone ist die Streifung wesentlich deutlicher und besteht aus 

einzelnen, sehr widerstandsfähigen Fibrillen, welche sich durch Zer- 

zupfen leicht isolieren lassen. Ihre innere Befestigung reißt dabei selten 
los, die äußere sehr leicht, so daß der äußere Rand der zweiten 

Zone manchmal wie aufgefranst erscheint, wenn die dritte Zone völlig 

abgerissen ist. In dieser Zone kann die Kontinuität der Membran er- 

halten bleiben, trotzdem Fibrillen losgerissen sind. An der Membrana 
tectoria, die frisch der Schnecke einer 40—50jährigen Frau entnommen 
und mit Methylenblau gefärbt war, fand ich nach dem Zerzupfen eine 
Stelle, an welcher die Fibrillen beseitigt waren. Die dadurch ent- 

standene Lücke bildete aber kein Loch, sondern wurde durch ein 
gleichmäßig gefärbtes Gewebe ausgefüllt. An Schnitten, welche in 
den verschiedensten Richtungen durch die Membran gehen, sieht man 

in der zweiten Zone durchschnittene Fibrillen auf der oberen und un- 
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teren Fläche; zwischen beiden sieht man keine Durchschnitte von 

Fasern, sondern einen leeren Raum, oder richtiger die kontinuierlich 
in ihrer Richtung verlaufenden Fasern der oberen oder unteren Fläche. 

- Hieraus schließe ich: Die zweite Zone der Membran besteht 

aus einer oberen und einer unteren Lage vonFibrillen; 
zwischen beiden befindet sich eine Schicht homogenen 
Gewebes. Die scheinbare Kreuzung der Fibrillen in Flächenpräpa- 
raten in der mittleren Zone ist dadurch zu erklären, daß bei Ein- 

stellen der einen Fibrillenlage stets die andere mit durchscheint, daß 
aber beide Lagen, selbst wenn sie in völlig gleicher Richtung nach 
außen ziehen, wegen ihres gebogenen Verlaufes sich perspektivisch nur 

selten vollständig decken. Der je nach der Einstellung mehr helle oder 
dunkle Streifen ungefähr in der Mitte der zweiten Zone ist, da der 
radiäre Durchschnitt der Membran an dieser Stelle der Form eines 

Linsendurchschnittes entspricht, als optische Erscheinung zu erklären. 

An den äußeren Rand der zweiten Zone setzt sich die dritte an als 

spiraler Streifen, von welchem weiter nach außen sich ein unregel- — 

mäßiges Maschenwerk fortsetzt. Letzteres konnte bisher nur bis zu 

drei Maschenreihen beobachtet werden. Damit schließt es aber nicht 

ab, sondern die die Maschen bildenden feinen Bänder zeigen sich ab- 

gerissen und zum Teil umgeschlagen, ein Zeichen, daß die Membran 
noch weiter geht und am äußeren Ende irgendwie befestigt sein muß. 
Aufklärung hierüber gab mir ein Präparat aus dem Ohre eines er- 

wachsenen Kaninchens. Die Schnecke war entkalkt und vor der Ein- 

bettung etwas gedrückt, so daß am radiären Durchschnitt die Lamina 

spiralis dem Ligamentum spirale wesentlich genähert war. Die Mem- 

brana basilaris mit dem Cortr'schen Organ war nach unten gedrängt. 
Die Membrana tectoria hatte sich mit ihrer inneren Zone von der 

Crista spiralis erhoben und schwebte S-förmig gebogen frei im Ductus 
cochlearis. Nach außen aber fand sich die dritte Zone 

verlängert als äußerst feine, stark lichtbrechende, 

teils miteinander in Verbindung‘ stehende Fasern, 
welche bis nach der Prominentia spiralis des Ligamen- 
tum spirale zogen und sich hier zwischen den Fasern 
des letzteren verloren. — Nach dieser oberflächlicheren Be- 

sprechung komme ich noch einmal etwas eingehender auf die einzelnen 

Teile zurück: Der innere Rand der inneren Zone wird von den meisten 

Autoren ganz glatt gezeichnet. Er besitzt aber höckerige, lappige und 

bandartige Fortsätze, die nicht nur vom Rande, sondern oft auch ein 

Stück weiter außen von der Fläche der Membran ausgehen. Auch an 

Durchschnitten sieht man nicht selten ähnliche Abzweigungen von der 
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unteren Fläche der inneren Zone nach der Crista spiralis zu herab- 

steigen. Der innere Rand der Membran erscheint an Flächenpräparaten 
und an Durchschnitten im Vergleich zu dem direkt nach außen an- 

grenzenden Teil meist etwas verdickt. Die eigentümliche, netzähnliche 
Zeichnung, welche oft an Zupfpräparaten auf der unteren Fläche der 
inneren Zone zu sehen ist, fasse ich nicht als einfache Eindrücke der 

Zellen und Wülste der Spiralleiste auf, sie müßten sonst der Form 

der letzteren mehr gleichen, sondern als eigenes Gebilde. All die zu- 
letzt erwähnten Bildungen sehe ich im wesentlichen als Befestigungs- 
mittel der inneren Zone in ihrer Lage auf der Crista spiralis an. Die 

äußerst dünne, innere Zone nimmt nach außen nur sehr allmählich 

etwas an Dicke zu, wesentlich schneller dagegen zu Beginn der zweiten 
Zone. Die Gestalt der letzteren möge man sich im Durchschnitt un- 
gefähr wie die Durchschnittsfigur einer Konvexlinie vorstellen, obwohl 
sie in ihrer normalen Lage sicher etwas anders aussieht. Sie geht in 

geschwungener Linie über den Sulcus internus und die Stützpfeiler 
hinweg, um sich mit ihrem äußeren Teile auf die äußeren Haarzellen 

herabzusenken. Ich glaube hier eine Verbindung der Membran mit 

den darunter liegenden Teilen annehmen zu müssen, kann aber nicht 
sagen, wie und wo dieselbe statthat. Oft sieht man, wenn die Mem- 

bran sich abhebt, Fibrillen an dieser Stelle losgerissen, ja letztere 

sieht auch ganz rauh und uneben aus, was man an anderen Stellen 

der Membran nie bemerkt. Die dritte Zone steigt nun in der Gegend 

der äußeren Haarzellen auf die Hensen’schen Stützzellen herab, legt 
sich diesen sowie den CuAuprus’schen Zellen fest auf. Sie erscheint auf 
Durchschnitten als schmaler, stark lichtbrechender Streifen, ist auch 

auf Flächenpräparaten trotz ihrer großen Durchsichtigkeit nicht selten 
zu erkennen und erstreckt sich, in ihrem äußeren Teile verhältnismäßig 
fest mit ihrer Unterlage verbunden, bis auf das Ligamentum spirale. 
Das Netzwerk derselben ist unregelmäßig, besteht aus Bändern und 

nicht etwa aus mehr oder weniger runden Fasern. Ob die dritte Zone 

bis zu ihrem äußeren Ende netzförmig ist, kann ich nicht sagen. 

Außer den beschriebenen findet man auch Bilder, welche die Über- 
zeugung aufdrängen, daß in der dritten Zone, ganz am Anfang der- 

selben, noch vor Abgang des Netzwerkes andere, ebenfalls stark licht- 

brechende Fasern nach unten gehen, die sich an Zupfpräparaten leicht 
auf die untere Fläche der mittleren Zone umschlagen. Vielleicht sind 

dieselben mit den mehrfach herabsteigenden Verbindungsfäden identisch, 
welche bei Embryonen so deutlich zu sehen sind; vielleicht sind sie 
auch gleichbedeutend mit den Fäden, welche man manchmal in der 
dritten Zone statt des Netzes an Zupfpräparaten vom Randstreifen 
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abgehen sieht, wenn man nicht vorzieht, letztere als Kunstprodukt aus 

dem Netzwerk zu betrachten. — Die Lage, wie ich sie als normale 
hingestellt habe, findet man an Präparaten selten. Die Membran be- 

sitzt eine große Neigung, sich mehr oder weniger, und zwar meist in 
der Gegend zwischen erster und zweiter Zone, nach oben aufzurichten 
oder sich sogar übereinander zu schlagen, so daß die zweite Zone über 

die erste zurückgezogen erscheint. Dabei nimmt sie sehr häufig von 
der Membrana basilaris losgerissene Zellen des Corrrschen Organes 

mit nach oben: ein Zeichen, daß die Verbindung der Membrana tec- 
toria mit denselben eine so sehr lose durchaus nicht sein kann. Außer 

dem Aufrichten tritt aber oft auch eine Verschiebung der Gewebe in der 

zweiten Zone selbst ein, so daß der losgerissene äußere Rand mit einem 

größeren oder kleineren Stück der dritten Zone, die sich dann meist 

nach oben umschlägt, fast bis auf den Rücken der Membran wandert. 
Hieraus und aus den perspektivischen Bildern, welche nicht nur die 

Schnitt-, sondern auch einen Teil der oberen oder unteren Fläche dem 

Auge darzubieten pflegen, erklärt sich die so mannigfache Gestalt der- 

selben. Fügt man den letzten Angaben noch hinzu, daß die Membran 
beim Erheben nicht selten die REıssner’sche Membran mitnimmt, so zeugt 

das von einer gewissen elastischen Kraft, welche derselben in radiärer 

Richtung innewohnt. Zum Teil erklärt sich dieselbe wohl, wenn man 

eine gewisse Längsspannung der in ihrer Längsrichtung sehr elastischen 

Membran annimmt, die auch entwickelungsgeschichtlich wahrscheinlich 

ist. — So lange man der bisherigen Anschauung folgte, daß die Mem- 
brana tectoria außen frei endige, lag kein Grund vor, ihr ohne weiteres 
eine direkte Einwirkung auf das Corty’sche Organ zuzuschreiben, 
Sobald man aber annimmt, daß die elastische und gespannte Membran 

in der vorher beschriebenen Weise befestigt ist, muß man darauf 

achten, wie sich das Corrr’sche Organ zu ihr verhält, und man findet: 

wenn die Membrana tectoria an einem Präparat sichin 

der von mir als normal angegebenen Lage befindet, so 

ist der innere Stützpfeiler gestreckt und in seinem 
oberen Teile nach außen gezogen; der äußere erscheint 

zusammengedrückt und ungefähr in seiner Mitte nach 

dem Tunnel zu ziemlich stark geknickt. Mit den Stütz- 
pfeilern sieht man das ganze Corri’sche Organ etwas niedergedrückt 
und im oberen Teile nach außen gezogen. Sobald der äußere 

Teil der Membran sich loslöst und nach oben hebt, 

strecken sich die Stützpfeiler und stehen annähernd wie ein 
gleichschenkliges Dreieck über der Membrana basilaris; mit ihnen reckt 

sich das ganze Corrr’sche Organ etwas nach oben. Letzteres wird also 
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nicht nur durch die Stiitzpfeiler samt der Membrana reticularis in 

seiner bestimmten Lage erhalten, sondern ganz wesentlich auch durch 

die Membrana tectoria. Auch physiologisch kommt der letzteren nach 

meiner Überzeugung eine weit größere Bedeutung zu, als man bis jetzt 

annimmt. Ich will mich jedoch nicht in Hypothesen verlieren, fiir 

welche obige Darstellung ein weites Feld bietet. Eine eingehendere 

Bearbeitung der angeregten Fragen nebst einigen im Vorhergehenden 
nicht berührten Punkten werde ich noch folgen lassen. 

Nachdruck verboten. 

Der M. peroneus longus und die Fufsknochen. 

Von Prof. Dr. L. Srrepa. 

Mit 8 Abbildungen. 

(Fortsetzung..), 

Der Proc. medialis (Sust. tali autorum) steht aber ferner zu 
einer anderen Muskelsehne in einem durchaus konstanten Ver- 
hältnis: zur Sehne des langen Kopfes des M. flexor digit. comm. longus. 
Der Proc. medialis (Sustentac. tali autorum) hat eine sehr ver- 
schiedene Größe, Dicke und Breite. Die Dicke und Höhe des Fort- 

satzes schwankt zwischen 6—10 mm. Der medianwärts gerichtete 

Fig. 3, Mediale Fläche eines rechten Calcaneus, zur Demonstration der Furche am 
Sustent. tali. 

u De & N, Nail” Br na 
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breite Rand des Fortsatzes ist gewöhnlich etwas rauh und uneben, 
mitunter aber ist die höchste Stelle oder der am meisten vorspringende 
Abschnitt des Randes glatt, ja in einzelnen seltenen Fällen hat der 
breite Rand unten eine deutliche Längsfurche, welche der Aus- 
dehnung des Randes entsprechend verläuft. An dieser Stelle gleitet am 
Proc. medial. calc. die Sehne des langen Kopfes des M. 
flexor dig. comm. l. In der mir zugänglichen Litteratur habe ich 
außer bei ALgın keine Angabe über die Furche oder über eine glatte 

Stelle am Proc. medialis gefunden. Bei Gelegenheit der Beschreibung 

des Calcaneus nimmt nur ALBin Notiz davon, daß die Sehne des 
langen Kopfes am Rande des Proc. medial. (Sust. tali) einen Eindruck 
macht. Bei Gelegenheit und Beschreibung des betreffenden Muskels 
komme ich hierauf noch einmal zurück. 

Fig. 4. Mediale Fläche eines rechten Calcaneus mit starker Furche am Sustent. tali. 

Die betreffende Stelle findet sich in B. S. ALgını de sceleto humano 

liber Leidae 1762, pag. 305 und lautet: XVIII. In latere inferiore 

secundum sustentaculum tali sinus est levis, cui tendo insidet flexoris 

pollieis longi. XIX. Ibidem secundum sustentaculum ex- 

tremum, qua parte eminentius est, plaga est, secun- 

dum quam tendo flexoris longi digitorum tendit. In der 

herangezogenen Abbildung, Ausını tabulae ossium humanorum, Leidae 
1753, Taf. XXIX ic. III, ist die Furche für die Hallux-Sehne mit % 
bezeichnet (4 = sinus cui tendo flexoris longi pollicis insidet), wäh- 
rend die „plaga“ nicht besonders gekennzeichnet ist; es heißt supra %). 

40 
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2. Das Würfelbein. 

Da man den zu beschreibenden Knochen als Würfelbein zu be- 

zeichnen pflegt, so sucht man an demselben sechs Flächen zu unter- 
scheiden. Eine vordere und eine hintere, eine obere und eine untere 

Fläche sind leicht zu finden, auch eine mediale, aber keine laterale, 
weil die obere und die untere Fläche ohne scharfe Grenze ineinander 

übergehen. Ein Würfelbein mit 5 Flächen ist aber keinem Würfel ähn- 
lich. Deshalb ist die Hexte’sche Beschreibung des Knochens der all- 

gemein üblichen vorzuziehen: HENLE vergleicht das Würfelbein einem 

dreiseitigen Prisma oder einem Keil, dessen Schneide lateral, dessen 
Basis medial gerichtet ist; hierbei ist von einer lateralen Fläche keine 
Rede, da außer der medialen Fläche nur eine obere und eine untere 

in Betracht kommen. Die vordere und die hintere Fläche sind die 

Grundflächen des Prismas. 

Fig. 5 und 6. Zwei Würfelbeine (untere Fläche). 

Die mich hier interessierende untere Fläche kann unregelmäßig 

viereckig, vielleicht trapezförmig genannt werden; es lassen sich vier 
Ränder unterscheiden: ein vorderer, ein hinterer, ein längerer medialer 

und ein kürzerer lateraler Rand. Die untere Fläche des Würfelbeins 

ist uneben. Insbesondere fällt ein starker Wulst auf, der, vom hinteren 

Ende des lateralen Randes ausgehend, parallel dem vorderen Rande 

sich bis zum medialen Rand erstreckt. Der Wulst heißt Eminentia 

obliqua oder Tuberositas ossis cuboidei. Den hintersten 

lateralen Abschnitt des Wulstes besonders als Tuberculum zu be- 

zeichnen, wie einzelne Autoren es thun, scheint mir nicht zweckmäßig. 

Der schrägen Stellung der Tuberositas entsprechend, kann an dem 

Wulst ein vorderer und ein hinterer Abschnitt unterschieden werden. 
Durch den Wulst wird die untere Fläche des Würfelbeins in zwei 
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Felder eingeteilt: ein vorderes und ein hinteres Feld. Das hintere, 
größere, dreieckige Feld ist leicht vertieft, weil die nach hinten ge- 

richtete Ecke zu einem oft beträchtlichen Höcker sich erhebt. Das 

hintere Feld dient zur Anheftung der verschiedenen Schichten des 
starken Lig. calcaneo-cuboideum plantare, die hintere Ecke überdies 

zur Anheftung einzelner Sehnenbündel des M. tibialis posticus. Däs 

vordere schmale Feld ist nur klein und leicht vertieft. Vergleicht 

man das Niveau des vorderen Feldes mit dem des hinteren Feldes, 

so erkennt man leicht, daß das Niveau des hinteren viel höher als 

das des vorderen liegt. 

Betrachten wir den Wulst noch etwas näher: Der Wulst (Tu- 

berositas s. Eminentia) läßt eine nach oben gerichtete Kante 
und zwei abschüssige Flächen, eine hintere und eine vordere Fläche, er- 

kennen. Die nach hinten gerichtete, leicht abschüssige Fläche ist rauh, 

uneben, mit vielen kleinen Gefäßlöchern versehen; hier heften sich die 

oben genannten Bandfasermassen an; es hat dieser Teil des Wulstes 
gar nichts mit der eigentlichen Bedeutung des Wulstes als Muskel- 

resp. Sehnenrolle zu thun. Die vordere abschüssige Fläche ist steiler 

als die hintere, weil das Niveau des vorderen Feldes tiefer liegt als 

das Niveau des hinteren Feldes. Der laterale Teil der vorderen 

abschüssigen Fläche (das laterale Ende des Wulstes) ist stets glatt 

(überknorpelt), der mediale Teil mit geringer Ausnahme glatt, jedoch 

nicht überknorpelt. Bringt man das Wiirfelbein in eine solche Stellung, - 

daß die vordere abschüssige Fläche der Tuberositas horizontal liegt, so 

wird man leicht erkennen, daß dieser Teil des ganzen Wulstes ein 

Stück eines Cylindermantels ist. Die Achse des Cylinders 
liegt hinter der Tuberositas und geht von der oberen Fläche des 
Würfelbeins zur unteren. Mit anderen Worten ausgedrückt: der 
Wulst (Eminentia obliqua) oder genau genommen die vordere ab- 

schüssige Fläche des Wulstes entspricht einem Cylinder oder einer 

Walze oder dem Teil eines solchen Rotationskérpers. Das vordere 
Feld der unteren Würfelbeinfläche steht zur erwähnten Rolle in gar 

keiner anderen Beziehung, als daß es über die Rolle resp. den Cylinder- 
mantel hinüberragt. An diesem kleinen, vorderen Feld ist der Rand 

der Sehne des M. peroneus longus angeheftet, während die Sehne selbst 

mit ihrer Breitfläche über die Tuberositas wie über eine Rolle hinweg- 
gleitet. 

Die geläufige Auffassung, nach welcher das vordere kleine Feld 
der unteren Würfelbeinfläche als Rinne der Sehne des M. peroneus longus 

(Sulcus m. peron. 1.) bezeichnet wird, ist unrichtig. Will man 

durchaus von einer Rinne für die Sehne des M. peron. longus reden 
40 * 
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so kann nur die Rolle selbst, d. h. die ganze Tuberositas offenbar als 

Rinne in Anspruch genommen werden. Durch die von der Höhe der 
Tuberositas nach vorn ziehende Fasermasse des Lig. calc. cuboid. 
plantare wird ein Kanal gebildet; der Boden des Kanals ist die Tu- 

berositas als Rolle, die eine Wand des Kanals ist das vordere, kleine 

Feld, die andere Wand die zu den Metatarsalknochen hinziehende 

Fasermasse des Lig. calc. cuboid. plant. Schneidet man diese Faser- 
masse von den Metatarsalknochen ab, öffnet man den Kanal, so hat 

man eine Rinne vor sich, deren Boden von der Tuberositas als Rolle 

gebildet wird. 

Über die Rolle zieht, wie schon gesagt, die breite Sehne des 
Peron. longus hinweg, während der Rand der Sehne an dem vorderen 
kleinen Feld des Würfelbeins angeheftet ist. Es darf daher nicht 
heißen, die Sehne zieht durch die Rinne des Würfelbeins, sondern muß 

heißen, die Sehne des Peroneus longus geht oder gleitet über die 

Eminentia obliqua des Wiirfelbeins. 

Um dem Einwurf zu begegnen, daß man ja auch die Auffassung 
ändern könne und sagen könne: die altbekannte Rinne (das vordere 

kleine Feld) bleibt Rinne und ist die Rolle, die Tuberositas dagegen 

ist das die Rolle resp. die Rinne begrenzende Rand, bemerke ich fol- 

gendes. Einmal ist es thatsächlich nicht so; ferner läuft die Sehne 
nicht in dem Einschnitt zwischen dem vorderen Feld und der Tuberositas, 

sonst müßte die Sehne dreikantig sein. Schließlich weise ich auf einen Be- 

fund hin, der freilich an macerierten Knochen fehlte, an nicht macerierten 

Knochen oft deutlich erkennbar ist. Die Tuberositas, die von mir als ein 

Cylindermantel, d. h. als Walze aufgefaßt, zeigt mitunter die deutlichen 
Eigenschaften einer Rolle, d. h. eine deutliche Leitfurche, welche 

am lateralen hinteren Abschnitt der Tuberositas schärfer ausgeprägt 

ist als am medialen vorderen. 
Es ist mir sehr interessant gewesen, soviel als möglich war, Hand- 

und Lehrbücher auf diese Angelegenheit hin — die Beziehung der 
Sehne des M. peroneus longus zum Würfelbein — zu prüfen. Viel- 
leicht sind mir einige anatomische Werke entgegen: ich habe überall — 

sowohl bei der Beschreibung des Würfelbeins, als bei der Beschreibung 
des Verlaufs der Sehne des M. peroneus longus, gesucht — aber ver- 
geblich, Ieh habe in allen Hand- und Lehrbüchern immer nur die 

— unbedingt falsche — Auffassung gefunden, daß der Höcker des 
Os cuboid. zur Anheftung der Bandmasse da sei, und daß das vordere 
kleine Feld als eine Rinne anzusehen sei, in der die Sehne des M. 
peroneus longus verlaufe. 

Es wäre für die Leser zu ermüdend, wollte ich ihnen zumuten, 
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alle die Citate hier durchzulesen, die ich mir aus den durchmusterten 

anatomischen Werken herausgeschrieben habe. — Die geläufige falsche 
Auffassung finde ich bei ALBINUS, CALDANI, ARNOLD, Bock, AEBY, 

LuscHKkA, MEYER, Fick, HARTMANN, SÖMMERRING, HOLLSTEIN, SAPPEY, 

KRAUSE, LANGER U. S. W. 

In dem viel gelesenen Buche Hrırzmann’s (Die descr. und top. 
Anat., Fig. 200) ist in allen Auflagen das kleine vordere Feld der 

unteren Würfelbeinfläche bezeichnet mit „Rinne für d. M. peroneus 

longus“, während die Tuberositas keine Bezeichnung führt. 

In Gray’s Anatomy descriptive and surgical (IX ed., London 1880, 

p. 138 fg. 114) ist die Tuberositas unbezeichnet und daneben ist hin- 

geschrieben: groove for tendon Peroneus longus. 
Einige wenige Citate mögen hier Platz finden: 
GEGENBAUR (Anatomie, 3. Auflage, 1880, S. 284) schreibt: „Die 

laterale Fläche (des Würfelbeins) ist die kürzeste und bietet einen Ein- 

schnitt, der sich plantar als Suleus für die Sehne des M. peroneus 
longus fortsetzt (Fig. 234). Hinten wird der Sulcus von einer 

Tuberositas überragt.“ — Und bei der Beschreibung des M. 
peroneus longus heißt es kurz und bündig: „Sie — die Sehne des M. 
peroneus longus — tritt dann an der Außenseite des Calcaneus schräg 

vorwärts zum Cuboides, bettetsich indessen Sulcus“ u. s. w. 

Des wichtigen Umstandes, daß die Sehne über die ganze Tuberositas 
hinweggleitet, ist mit keinem einzigen Worte gedacht. 

Bei HENLE (Knochenlehre, 3. Aufl., 1871, S. 304) lese ich: „Die 

letztere (Sohlenfläche des Würfelbeins) ist ausgezeichnet durch einen 

stumpfen, leistenartigen Vorsprung, Tuberositas oss. cuboidei, welcher 

— — über die ganze Fläche zieht — — von hinten her eine Rinne, 

Sulcus peronei, begrenzend, in welcher die Sehne des M. peroneus longus 

liegt.“ Und weiter (Muskellehre, S. 306): „Die Sehne des M. peron. 
longus wendet sich zur Fußsohle in der Rinne des Würfel- 

beins.“ Von einem Hinübergleiten der Sehne über die Tuberositas 

ist weder in der einen, noch in der anderen Beschreibung die Rede. 
Einige wenige Autoren ziehen wenigstens insofern die Tuberositas 

ossis cuboidei bei der Beschreibung des Verlaufs der Sehne des Peron. 

longus herbei, als sie die Sehne um die knorpelige Fläche des Wulstes 

hinübergleiten lassen. So BLuMENBAcH (Geschichte und Beschreibung 
der Knochen, Göttingen 1786, S. 452) bei Gelegenheit der Beschrei- 

bung des Würfelbeins: „Nach unten liegt ein knorrichter Wulst in 

der Quere, um dessen äußeres Ende sich die Sehne des Peroneus 

longus herumschlingt und von da in die vor dem Wulste liegende 

Rinne tritt.“ In ähnlicher Weise drückt sich Hykrı aus (Anatomie 
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des Menschen): „Die Sehne tritt über den Hocker des Wiirfelbeins in 

die Furche an der Plantarfläche dieses Knochens.“ Bei der Schilde- 

rung des Os cuboid. dagegen sagt er: „Die untere Fläche ist mit einer 
von außen nach innen und etwas nach vorn gerichteten Rinne ver- 

sehen, hinter welcher ein glattrandiger Wall sich hinzieht — Sulcus 
et tuberositas ossis cuboidei.“ — Alle citierten Autoren halten eben die 

„Rinne“ für das Wesentliche und die daneben liegende Wulst für das 
Nebensächliche. — Ich vermag nur einen einzigen Autor anzuführen, 
welcher der meiner Ansicht nach allein richtigen Auffassung sehr 
nahe gekommen ist, ohne jedoch sich über diese klar zu werden. Das 

ist C. E. E. Horrmann in seiner Ausgabe von Quarn’s Elements of 
Anatomy (I. Bd., Erlangen 1877, S. 224). Es heißt daselbst: „Der 

äußere Rand — des Würfelbeins — besitzt eine nahezu senkrechte 

Furche, Sulcus ossis cuboidei, in welcher die Sehne des M. peroneus 

longus liegt, und welche schräg von dem vorderen Teil der unteren 

Fläche vorwärts zieht. Nach hinten wird nun diese Furche von einer ab- 

geglätteten Leiste, Tuberculum ossis cuboidei, begrenzt, welche der 

genannten Sehne als Rolle dient.“ Horrmann meint offenbar 

damit nur den hintern überknorpelten Abschnitt der Tuberositas, den 
auch HyrtL im Sinne hat. Trotzdem aber schreibt er bei Schilderung 

des Peroneus longus wie alle andern: „Er — der M. peron. longus — 

geht in eine starke, abgeplattete Sehne über, welche — — der 

Rinne an der äußeren und inneren Fläche des Os cu- 

boideum folgend — — zur Fußsohle gelangt.“ Also wiederum 
die immerfort wiederkehrende Auffassung, daß die Peroneussehne in 
der Rinne verlaufe. 

3. Das erste Keilbein. 

Das erste Keilbein kann mit einem dreiseitigen Prisma — einem 
Keil — verglichen werden. Eine Kante, die Rückenkante des 

Prismas oder die Schneide des Keils, ist nach oben zum Rücken 

des Fußes gerichtet, so daß die drei Seitenflächen des Prismas als 

mediale, laterale und untere bezeichnet werden können. Die 

untere Fläche entspricht der Basis des Keils. Die laterale Fläche 

stößt an die Basis des zweiten Mittelfußknochens und an das zweite 

Keilbein. An der medialen Fläche, die im allgemeinen rauh und 

uneben ist und viele Gefäßlöcher zeigt, finde ich vorn unten eine 
schräge, abgeglättete Furche, 10—15 mm lang und etwa 10 mm breit. 

Die Furche ist bald mehr, bald weniger vertieft, an macerierten 
Knochen glatt, ohne Gefäßlöcher. In dieser Furche liegt die Sehne 
des M. tibial. anticus, kurz vordem sie sich an dem Höckerchen der 
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unteren Fläche des Knochens inseriert — die Furche, da sie an keinem 

ersten Keilbeine fehlt, ist am zweckmäßigsten als Sulcus pro m. 

tibiali antico zu bezeichnen. 

Die untere Fläche des Knochens ist uneben, rauh, mit vielen 

Gefäßlöchern. Im hinteren Teil springt in der Mitte, nahe dem hinteren 

Rande ein rundlicher Höcker vor 

(Tuberc. post. oss. cuneif. primi), 

hier heftet sich ein Teil der Sehne 
-des M. tibial. posticus an, und 

zwar das sagittal verlaufende Bün- 

del, das über das Os naviculare 

hinaus nach vorn zieht. Am vor- 

deren Abschnitt der unteren Flache 

ist — nahe dem vorderen Rande 

und der vorderen Gelenkfläche ein 

lateralwärts gerichteter Höcker Fig. 7. Mediale Fläche eines rechten 

(Tuberculum plantare ossis cunei- ersten Keilbeins mit deutlicher Furche. 

formis primi) vorhanden. An 
diesem Höcker lassen sich drei Felder oder Facetten unterscheiden. 

Die mediale Facette ist klein, dreieckig, liegt gerade unmittelbar am 

unteren Ende des Sulcus pro m. tib. antico, genau der kleinen Facette 

des Tub. plantare oss. metat. primi gegenüber. Hier heftet sich das 
hintere Bündel der Sehne des M. tib. anticus an. Die mittlere 

Facette ist auch klein, sie dient zur Anheftung des Lig. tarso-meta- 
tarseum plantare primum, das zwischen dem ersten Keilbein und dem 

ersten Metatarsalknochen ausgespannt ist. Die dritte Facette, die 

laterale, ist die größte und ausgedehnteste, sie reicht auf die laterale 

Fläche des Knochens hinüber. An die dritte Facette heften sich in 

der Tiefe die Fasern- der Gelenkkapsel zwischen erstem Keilbein und 

erstem Mittelfußknochen, ferner darüber das Lig. tarso-metatarseum 

plantare transversum mediale (Hrentve’s Bänderlehre, S. 180, Lig. 

tarseum transversum mediale) und darüber die dünnen Faserzüge der 
hinteren Bündel der Sehne des M. peroneus longus. An einzelnen 

starken Knochen kann der vordere Abschnitt der unteren Fläche ganz 

das Aussehen eines lateralwärts vorspringenden Höckers gewinnen. 
Ich schlage vor, den Höcker nach Analogie des daran stoßenden Höckers 

des ersten Mittelfußknochens Tuberculum plantare ossis cu- 

neif. primi zu nennen. 
Bei der Durchsicht der einschlägigen Litteratur ist es mir auf- 

gefallen, daß nur sehr wenige Autoren der glatten Stelle an der me- 

dialen Fläche des ersten Keilbeins (Sulcus m. tibial. antic.) Erwähnung 
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thun. Die meisten schweigen davon und lassen die Sehne des M. 
tibial. ant. einfach an dem ersten Keilbein endigen. Einige Autoren, 
welche die glatte Stelle sehen, halten sie für die Insertionsstelle des 

M. tibial. antic., was nicht dem thatsächlichen Befund entspricht. So 

schreibt BrumengacHh (Geschichte und Beschreibung der Knochen, 

Göttingen 1786, S. 449) bei Gelegenheit des ersten Keilbeins: „Nach 
innen ist es konvex und rauh. An der unteren vorderen Ecke sitzt 

der Tibial. anticus an einer glatten Fläche.“ Auch Hexte 

(Knochenlehre, S. 302) spricht sich ähnlich aus: „Die Großzehenfläche 
— des ersten Keilbeins — ist an der vorderen unteren Ecke mit 

einem Eindruck versehen, der von der Anheftung des M. tibial. 

antic. und den Bändern des med. Fußrandes herrührt.“ 

Eine richtige Beschreibung finde ich bei SÖMMERING-WAGNER 
(Lehre von den Knochen, Leipzig 1839, S. 207): „An der vorderen 
unteren Ecke hat sie (die gewölbte Fläche des ersten Keilbeins) eine 
fast glatte Fläche, auf welcher die Sehne des vorderen Schien- 

beinmuskels liegt, der sich an die gleich darauf folgende Rauhigkeit 

festsetzt.“ Auch bei GEGENBAUR (Anatomie, 3. Aufl., Leipzig 1888, 

S. 419) finde ich eine Angabe, welche dem thatsächlichen Verhalten 
entspricht. Es heißt daselbst: Ein zweiter (Schleimbeutel) findet sich 

an der Insertionsstelle (des M. tibial. antic.) am Cuneiforme I, welcher 
Knochen meist durch einen die Sehne aufnehmenden 

flachen Eindruck an der vorderen Grenze der media- 

len Seite ausgezeichnet ist.“ — Ebenso richtig bei QuAIN- 

HorrMann (I, S. 223) heißt es: „Seine (d. h. des Os cuneif. pr.) Dor- 
salflache ist nach innen und oben gerichtet und besitzt eine schief ab- 
wärts gerichtete Furche, in welcher die Sehne des M. tibial. antic. liegt.“ 

4. Der erste Mittelfußknochen. 

Der erste Mittelfußknochen besteht aus einen Mittelstiick, dem 

Körper, und den beiden Endstücken, dem Köpfchen und der Basis. 

Das Mittelstück oder der Körper kann als ein dreiseitiges Prisma be- 
trachtet werden; man kann an demselben drei Flächen und drei Kanten 

unterscheiden. Herne stellt sich den Knochen als Prisma (Keil) vor; 
dessen eine Fläche nach oben, und dessen eine Kante nach unten ge- 
kehrt ist; er nennt danach die obere Fläche die Rückenfläche 

und die beiden anderen die mediale und laterale. In gewissem 
Sinne kann dieser Bezeichnung zugestimmt werden. Allein die sog. 
Rückenfläche liegt nicht nach oben horizontal, sondern ist medianwärts 

geneigt, und die sog. mediale Fläche (HENLE) ist nach unten gerichtet 
und fast horizontal. In Bezug auf die laterale Fläche habe ich nichts 
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zu bemerken. Ich ziehe es vor, den Knochen — den ich mit einem 

Keil vergleiche — so gelagert zu beschreiben, daß eine Kante nach oben 

gekehrt ist und demnach eine Fläche — die Basis des Keils — nach 

unten steht. Dann ist die obere die Rückenfläche im Sinne Hexre’s, 

die mediale Fläche im Sinne Henun’s die untere Fläche nach 

meiner Auffassung. Ob dabei von einer medialen Fläche oder Rücken- 

fläche geredet wird, ist einerlei — jedenfalls, meine ich, ist die Be- 

zeichnung der nach unten gekehrten Fläche als untere Fläche 

besser. Danach unterscheide ich eine obere Kante (Rückenkante) 

und zwei untere Kanten (eine mediale und eine laterale). 

Das Mittelstück verdickt sich nach hinten zu, um die Basis zu bil- 
den. Dabei verbreitert sich sowohl die untere Fläche (HENLE’s mediale) 
als auch die laterale Fläche; namentlich geschieht dies in der Rich- 
tung der lateralen unteren Kante. Hier an der Stelle des Zusammen- 

tritts der untern und lateralen Fläche entsteht 

an der Basis eine starke lateral gerichtete, mehr 

oder weniger vorspringende Ecke oder Spitze, 

die sich der untern Fläche des ersten Keil- 

beins zukehrt und mit der vordern Fläche des 

ersten Keilbeins artikuliert. Die Ecke wird 

von einzelnen Anatomen als Tuberculum 

plantare od. Tuberositas plantaris 
aufgeführt (HILDEBRANDT - WEBER, BERRES, 

KrAusE, HoLLstEın, Quaın, HOFFMANN, 

LuscHKA, HENLE, BRÖSIKE u. a.). Eine Reihe 
andere Anatomen nimmt keine Notiz von diese 

Höcker. Hente’s Beschreibung (Knochenlehre, 

3. Aufl. 1871, S. 307) „die erwähnte Kante 
verdickt sich zu einem Höcker, Tuberculum, 
welcher den größten Teil der Basis des zweiten 

Mittelfußknochen gegen die Sohle deckt“ ist 
nicht erschöpfend. LuschKA’s Vergleich des 
Höckers mit einer griffelartigen Verlängerung Fig. 8. Untere Fläche 

erscheint auch nicht gelungen (Die Glieder, des ersten Keilbeins und des 

1865, 8. 357). Eine sehr genaue Beschreibung Ser Methtarsal’snochens, un 
der betreffenden Ecke, „stumpfe Spitze“ (Tuber- Tuberc. plantare zu sehen. 

culum plantare) liefert HiLDEBRANDT-WEBER en et al 
(Anatomie, 4. Aufl. 1830, S. 278 u. 279). lere Furche sichtbar, die la- 

An jener Ecke nun lassen sich — abge- ee une eae 
sehen von den Artikulationsflichen — deutlich dagegen sind alle 3 Facetten 

drei kleine Facetten oder Felder unterscheiden: 2% ausgeprägt. 
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eine laterale, eine mittlere und eine mediale Facette. Die laterale Fa- 
cette ist die größte, rundlich, rauh mit deutlichen Gefäßlöchern, liegt un- 
mittelbar am Ende der lateralen untern Kante, so daß die Kante nicht bis 

an die Gelenkfläche heran reicht; hier heftet sich ein Theil der Sehne des 

M. peroneus longus an. Die mediale Facette ist klein, spitz- 
winklig-dreieckig, die Basis des Dreiecks liegt am hintern Ende der 

medialen untern Kante, der spitze Winkel ist zur Höhe der Ecke ge- 

wand, das Dreieck selbst grenzt unmittelbar an die untere Gelenkfläche; 
hier ist die Insertionsstelle des vordern Bündels der Sehne des M. tibial. 

antic. Zwischen beiden genannten Facetten befindet sich eine dritte rund- 

liche, glatte Facette, gleichsam die abgerundete Spitze der Ecke; hier 

befestigtsich das schon genannte starke Band, das Lig. tarso-metatarseum 
plantare primum, das, der Kapsel der Artic. tarso-metat. prima ange- 

hörig, zwischen dem ersten Keilbein und dem ersten Mittelfußknochen 
ausgespannt ist. — Betrachtet man an einem zusammengesetzten Fuß- 

skelett oder an einem gut präparierten Bänderfuß die aneinander 

stoRenden Abschnitte des ersten Keilbeins und des ersten Mittelfuß- 

knochens, so sieht man, wie die beschriebenen Facetten beider Knochen 

zu einander gehören. Die beiden lateralen Facetten gehören der Insertion 
des M. peroneus longus, die beiden medialen Facetten der Insertion 

des M. tibial. anticus, während die dazwischen liegende mittlere Fa- 
cette von den Bündeln des Lig. tarso-metat. primum eingenommen wird. 

B) Die Muskeln. 

Ich wende mich nun zu den Muskeln; ich hebe ausdrücklich hervor,. 

daß ich keine eingehende Schilderung der Gestalt, des Aussehens und 

des Verhaltens aller Fußmuskeln zu geben beabsichtige, sondern daß 

ich mich auf die Beschreibung des Verlaufs der Sehnen einzelner Mus- 

keln, insonderheit auf die Beschreibung des Verhaltens der Sehnen zu 

den Knochen und Bändern beschränken werde. 

1. u. 2. Die Musculi peronei brevis et longus. 

Der M. peroneus brevis geht oberhalb des lateralen Knöchels in 

eine verhältnismäßig stark abgeplattete Sehne über, welche fast bis 
zum Knöchel herab noch Muskelfasern aufnimmt. Die Sehne läuft 

in einer Furche an der hintern Fläche des Malleol. lateralis direkt am 

Knochen nahezu senkrecht abwärts, zieht über das Ligament. calcaneo- 
fibulare gerade dort, wo das genannte Band sich an die Fibula an- 
heftet, hinweg und geht, ihre Richtung verändernd, nach vorn längs 

der lateralen Fläche des Calcaneus, am Würfelbein vorbei zur Tubero- 
sitas ossis metat. quinti. An der lateralen Fläche des Calcaneus liegt 



635 

die Sehne entweder oberhalb des Processus lateralis calcanei (Proc. 
trochlearis) in einer hier befindlichen unbedeutenden Furche oder — 

falls kein Proc. lat. calc. vorhanden — an einer der eben erwähnten 

Furche entsprechenden leicht glatten Stelle des Calcaneus. Die End- 

sehne heftet sich, stark verbreitert, oben lateral an die Tuberositas 

oss. met. quinti. 
Der M. peroneus longus geht gleichfalls etwas oberhalb des late- 

ralen Knöchels in eine stark abgeplattete Sehne über. Die Sehne 

steigt ebenfalls senkrecht abwärts, aber hinter der Sehne des Peroneus 

brevis, derselben unmittelbar anliegend, demnach durch die Sehne des 

Peroneus brevis vom Knochen getrennt, zieht auch über das Lig. cal- 

caneo-fibulare schräg nach unten an die laterale Fläche des Calcaneus, 

trennt sich aber dann von der Sehne des Peroneus brevis, geht unter- 
halb des Proc. lateralis oder an einer entsprechenden glatten Stelle 
der lateralen Calcaneusfläche nach abwärts, wendet sich in die Fuß- 

sohle, geht über die Tuberositas ossis cuboid. weg zur Basis des ersten 

Metatarsusknochens. Es laufen somit beide Sehnen anfangs eine Strecke 
zusammen, die eine dicht hinter der anderen liegend; dann an der 
lateralen Fläche des Calcaneus trennen sich beide Sehnen voneinander, 

die Sehne des P. brevis zieht oberhalb, die Sehne des P. longus unter- 
halb des Proc. lateralis calc. (Proc. trochlearis) an der nach hinten ge- 

richteten Fläche dieses Fortsatzes. Ist kein Proc. lateralis vorhanden, 

so liegen beide Sehnen in abgeglätteten schrägen Furchen der late- 

ralen Calcaneusfläche und sind voneinander getrennt durch eine starke, 

schräg gestellte, bindegewebige Scheidewand, die dieselbe Richtung 
und Stellung, aber auch dieselbe Bedeutung wie der Proc. lateralis 
hat. Vom Proc. lateralis ab, oder von der demselben entsprechenden 
Stelle an der lateralen Calcaneusfläche divergieren die beiden Sehnen 

der Peronei, die des P. brevis zieht schräg nach vorn, die des Per. 
longus biegt in die Fußsohle hinein. 

Solange beide Sehnen hintereinander am Malleolus lateralis und 
später untereinander an der lateralen Fläche des Calcaneus liegen, 

sind sie durch die Züge der Fascia cruralis an der Fibula und an dem 
Calcaneus befestigt. Man bezeichnet wohl den betreffenden unteren 
Abschnitt der Fascie als Lig. laciniatum laterale und die die 
Peroneussehne einschließenden Züge als Retinacula perineorum 

superius et inferius. Solange beide Sehnen hintereinander und 

dicht einander anliegend in unmittelbarer Berührung sind, werden sie 

von einer gemeinsamen Synovialscheide (Schleimscheide) eingehüllt und 
werden in der Fibular-Rinne gehalten durch die kräftigen Faserzüge 
der Fascie, die sich lateral an den Rand der Fibula anheftet und me- 
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dianwärts in die den M. tib. post. einschließenden Faserzüge übergeht. 

Diese Züge heißen Retinaculum perineorum superius. Es 
wird auf solche Weise einerseits durch die Fibula, andererseits durch 

die Fascia crur. (Retinaculum) eine Röhre gebildet, in welcher beide 

Peroneussehnen stecken; oder man kann sagen, es entsteht ein Kanal, 
durch den beide Peroneussehnen hindurchlaufen. Der Kanal ist ein- 

fach, solange beide Sehnen neben- resp. hintereinander am Malleolus 

liegen; sobald aber die beiden Sehnen an der lateralen Fläche des Cal- 
caneus sich trennen, so bilden sich auch zwei Kanäle, weil die be- 

treffenden Sehnen von hier ab in gesonderten Rinnen verlaufen. An der 
lateralen Fläche des Calcaneus sind beide Sehnen, ebenso wie unmittel- 
bar am Malleolus durch Faserzüge der Fascie zurückgehalten. Der 
Teil der Fascie nämlich, der seitlich am Fuße seine Lage hat, heftet 
sich oben an die untere Spitze des Malleolus lateralis und erstreckt 

sich auch auf die seitliche Fläche des Calcaneus. Hier ist die Fascie 

an drei Stellen angeheftet. Die Fascie heftet sich nämlich an den 

Rand des Proc. lateralis calc. — falls ein solcher Höcker vorhanden 

ist; fehlt ein derartiger Höcker, so tritt die Fascie in Verbindung 

mit der die beiden Peroneussehnen voneinander trennenden Scheide- 

wand. Weiter heftet sich die Fascie hinten unten an den kleinen 

unter dem Proc. lat. befindlichen Höcker und vorn oben an den Cal- 

caneus, an der Stelle, wo der M. ext. brevis entspringt; genau ge- 

nommen ist die Fascie hier mehr mit dem M. ext. brevis in Ver- 

einigung als mit dem Knochen selbst. So kommen zwei voneinander 

getrennte Kanäle zu stande, in denen die beiden Peroneussehnen 

an der lateralen Fläche des Calcaneus verlaufen. Beide Kanäle endigen 

blind, sobald die betreffenden Sehnen das Gebiet des Calcaneus ver- 

lassen. — Diejenigen Fälle, in welchen kein Proc. lateralis calc. vor- 

handen ist, könnten auch so aufgefaßt werden, daß man sagte: die 

Fascie heftet sich an drei Stellen an die laterale Fläche des Calcaneus: 

— oberhalb der Sehne des Peroneus brevis, unterhalb der Sehne des 

Peron. longus und zwischen beiden Sehnen, eine beide Sehnen trennende 
Scheidewand bildend. 

Über die Sehne des M. peron. brevis habe ich nichts weiter zu 
bemerken, dagegen ist der weitere Verlauf der Sehne des M. peroneus 

longus noch zu beschreiben. Die an und für sich schon platte Sehne 

des Peroneus longus wird beim Übergang vom Calcaneus auf das 
Würfelbein noch breiter, verdickt sich aber dabei gerade an der Stelle, 

wo sie das Würfelbein betritt. Die breite und platte Sehne legt sich 
mit ihrer einen Fläche der Eminentia obliqua- unmittelbar an, 

während der eine Rand der Sehne sich in den sog. Sulc. oss. cuboid. 
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anterior hineinlagert. Hier ist die Sehne durch Faserzüge an das Os 

calcaneum und das Os cuboideum befestigt, die hintersten Züge sind 

länger als die vorderen. Die zweite Fläche der platten Sehne, sowie 

der laterale Rand sind frei. Da von der Höhe der Eminentia obliqua 

oss. cuboid. Faserzüge, das sog. Lig. calc. cuboid. plantare, über 

die untere Fläche der Sehne bis zur Basis der vier letzten Meta- 

tarsalknochen hinüberziehen, so ist die Peroneussehne hier in einen 

Kanal eingeschlossen, der annähernd ebenso flach wie die Sehne selbst 

ist. Genau genommen ist der Kanal dreiseitig prismatisch; der Durch- 

schnitt dreieckig. Bringt man den Fuß in eine solche Stellung, daß 

die Eminentia obliqua horizontal liegt, so kann man von einem Boden 

und einer Decke des Kanals reden. Der Boden des Kanals wird von 

der vorderen abschüssigen Fläche der Eminentia obliqua gebildet, die 
Decke von den oberflächlichen Faserzügen des Lig. calc. cub. plantare; 

seitlich wird der Kanal begrenzt: medianwärts durch die Anheftungs- 

stelle der genannten Faserzüge an der Eminentia obliqua, lateralwärts 

durch das Gebiet der unteren Fläche des Cuboideum vor der Eminentia. 

Eine nach vorn und nach hinten abgeschlossene Schleimscheide, die 

etwa der Längsausdehnung der Eminentia obliqua entspricht, hüllt den 

betreffenden Abschnitt der Peroneussehne ein. 
Ist die Sehne des M. peron. longus aus diesem Kanal herausge- 

treten, so zerfällt sie am lateralen Ende der Emin. obliqua in eine An- 

zahl von Bündeln, die in sehr verschiedener Stärke sich an die ver- 

schiedenen Knochenvorsprünge heften. Das stärkste Bündel, die un- 
mittelbare Fortsetzung der Sehne, heftet sich breit an die laterale 

Facette des lateralwärts gerichteten Tub. plant. des ersten Metat- 

Knochens neben den Faserzügen, die als Lig. zwischen dem ersten Meta- 
tarsus und Os cuneiforme prim. verlaufen. Ein kleines, aber plattes und 

breites und dünnes Bündel heftet sich seitlich an die lateralwärts gerich- 

tete Facette an der untern Fläche des Os cuneiforme primum. Kleinere 

und schwächere Bündel treten an die Basis des dritten Metatarsus und 

an das dritte Keilbein. 

Vom vordern Rande des Hauptbündels geht fast konstant unter 

rechtem Winkel ein dünner, zarter Sehnenstrang ab nach vorn, um 

sich dem Muskelfleisch des M.inteross. externus dorsalis primus anzu- 

schließen, d. h. sich mit dem Muskelfleisch zu vereinigen. 
Die genaueste Schilderung des Verhaltens der beiden Peroneus- 

sehnen zu den sog. Retinacula, sowie des Verlaufs der Sehne finde ich 

bei Henn, aber an verschiedenen Stellen (S. 300 u. 335). Allein auch 

HENLE läßt die Sehne des Per. longus in einer Rinne des Würfelbeins 

laufen und erwähnt mit keiner Silbe des Umstandes, daß die platte 
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Sehne über die gewölbte Fläche der Tuberos. oss. cuboid. hinweggleitet. 

HENLE schreibt: „(die Sehne) wendet sich zur Fußsohle in der Rinne 
des Würfelbeins“. Die Insertionsstellen der einzelnen Sehnenbündel des 

Peron. longus werden nicht von allen Autoren in gleicher Weise be- 
schrieben — nur über die Anheftung der Hauptbündel an der Basis 

des 1. Metat. sind selbstverständlich alle Autoren ausnahmslos einig. Eine 

richtige und genaue Angabe über die nach vorn ziehenden Sehnenbündel 
zum M. inteross. dorsalis primus habe ich nur bei HENLE getroffen. 

Ich meine von einer Zusammenstellung der verschiedenen Be- 

schreibungen des Verlaufes der Sehnen der Peronei an der Hand 

der zahlreichen Hand- und Lehrbücher absehen zu können. — Einige 

hierauf beziigliche Citate habe ich bereits im Eingang und bei Be- 
sprechung des Os cuboid. mitgetheilt. 

Den wichtigsten Unterschied zwischen den Schilderungen des Ver- 

laufs der Sehne des Peroneus longus der verschiedenen Autoren und 

der Schilderung nach meiner eigenen Untersuchung und Auffassung 

finde ich in der Darstellung der Beziehung der Sehne zur Eminentia 
obliqua (Tuberosit. ossis cuboidei). 

Die Sehne des Peron. longus läuft nicht in.der sog- 
Rinne des Würfelbeins, sondern über die ganze Eminen- 

tia obliqua, diese als sogenannte Rolle benutzend. 

Der Verlauf der Peroneussehne ist, auch bei ausgiebigster Plantar- 

flexion — Senken des Fußes, resp. der Fußspitze —- stets ein gekriimmter ; 

besonders auffallend erscheint der gekrümmte Verlauf bei ausgiebiger Dor- 

salflexion — bei gehobenem Fuß resp. Fußspitze. Gleite ichvon der 

Tuberos. plantar. des 1. Metatarsusknochens aus über die ganze Eminent. 

obliqua oss. cuboid, unter dem Proc. lateralis calc. oder an der hier 

befindlichen Furche des Calcaneus hinauf bis zur Rinne am lateralen 

Malleolus, so beschreibe ich eine stark gekrümmte Linie. Ob diese 
Linie eine Kreislinie oder eine anders gekrümmte Linie ist, wage ich 

nicht zu entscheiden; jedenfalls liegen die einzelnen Punkte dieser 

Linie in einer und derselben Ebene. Versuche ich von der Tuberos. pl. 

des ersten Metat.-Knochens aus die Linie nicht über die Tub. oss. 

cub., sondern durch die sog. Rinne zu ziehen, so trifft die entsprechende 

Fortsetzung der Linie nicht in die untere Furche seitlich vom Calcaneus, 

sondern weicht zu weit nach oben vorn ab. Ich betrachte nun die drei 

genannten Stellen: die Tuberositas oss. cuboid., die Furche seitlich 

am Calcaneus (oder die entsprechende Furche unter dem Proc. lateralis 
calc.) und schließlich die Rinne hinten am Malleol. lat. als Teilstücke 

einer großen Rolle oder richtiger eines Cylinders, über dessen Ober- 

fläche die Peroneussehne fortgleitet. — Ich schiebe hier die Bemer- 
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kung ein, daß der in der Anatomie vielfach gebrauchte Ausdruck 

„Muskelrolle“ keineswegs dem entspricht, was man in der Mechanik eine 

Rolle nennt; ich gehe hier jedoch auf die mechanischen Auseinander- 

setzungen nicht ein, weil ich sonst zu weit von dem mich beschäftigenden 

Gegenstand abschweifen müßte. 

Die Sehne des Peron. longus geht über die Fibula 
(malleol. lat.), über die seitliche Fläche des Calcaneus und 
über die Emin. obl. oss. cuboid. wie über eine sog. Mus- 

kelrolle hinwegzumersten Metatarsusknochen. — Bemer- 
kenswerth ist, daß die Krümmung dieser sog. Muskelrolle eine wechselnde 
ist: da die drei genannten abgeglätteten Stellen auf drei verschiedene 
miteinander beweglich verbundene Knochen, Fibula, Calcaneus, Cuboid, 

verteilt sind, so wird durch die verschiedene Stellung der genannten 

Knochen zu einander die Krümmung eine stärkere oder geringere 

werden. 
Die Sehne des Peron. brevis macht gleichfalls einen Bogen, oder 

mit andern Worten, sie geht gleichfalls über eine sog. Muskelrolle, über 
einen gekrümmten abgeglätteten Körper hinüber. Die abgeglätteten 

Stellen, die der Sehne als Grundlage für ihren Verlauf dienen, sind: 

einmal die hintere Furche der Fibula (malleol. lat.), und zweitens der- 
jenige Theil der Fascie, resp. des Lig. laciniat, der sich zwischen Proc. 

lateralis und der vordern Anheftung der Fascie ausspannt. — Nach 
der Auffassung und Schilderung der Autoren (HyrTL u. a.) sollte 
man meinen, daß der Calcaneus, in einzelnen Fällen die obere Fläche 

des Proc. lateralis als sog. Muskelrolle dient. Das ist aber nicht der 

Fall. Die betreffende Stelle vom Calcaneus, über die die Sehne des 

Per. br. hinweggleitet, hat in mechanischer Beziehung keine Be- 

deutung. — Ich betone daher ausdrücklich, daß trotz der an dem 

knöchernen Calcaneus sichtbaren Furche an der seitlichen Fläche des 
Knochens — zwischen dem Proc. later. calc. und dem vorderen Höcker- 

chens — die Sehne des Peron. brevis niemals so unmittelbar dem 

Knochen aufliegt, wie dies hinten am Melleol. lat. der Fall ist. Un- 

mittelbar am Knochen liegen die hier sich anheftenden Ursprungsbündel 

des-M. extens. dig. comm. brevis, die sich mitunter weit über das vordere 
Höckerchen hinaus, oft bis zum Proc. lat. calc. erstrecken. Darüber 
lagert sich ein starke bindegewebige Masse, die mit der Fasc. cruris — 

dem Lig. laciniat. eng zusammenhängend, den Kanal für die Sehne des 

Per. brevis bildet. In solchen Fällen, wo ein kräftiger Proc. later. calc. 
vorhanden ist, stützt sich die Sehne des Per. brevis auf den Teil der 

Kanalwand, der zwischen dem Höcker, Proc. lateralis, und dem M. extens. 

brevis ausgespannt ist. Der übrige Teil des Kanals kommt somit 
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mechanisch nicht in Betracht. Öffnet man den Kanal, so springt die 

Sehne sofort heraus, ist überhaupt nicht in ihrer Lage zu halten — 

während die Sehne des Peron. longus auch nach Eröffnung des ganzen 
Kanals auf ihrem abgeglätteten Rotationskörper liegen bleibt. 

(Schlufs folgt.) 

Anatomische Gesellschaft. 

Die dritte Versammlung hat vom 10. bis 12. Oktober in Berlin 
stattgefunden. Anwesend waren etwa achtzig Mitglieder. Außer der 
Eröffnungsrede des Vorsitzenden Herrn W. Hıs, welcher nochmals auf 
die Wichtigkeit der Schaffung einer einheitlichen anatomischen Nomen- 
clatur hinwies, wurden Vorträge gehalten von den Herren G. Rerzius, 
FLEMMING, STRAHL, BONNET, RABL, His, SOLGER, VAN DER STRICHT, 
CHIEvITZ, HATSCHEK, H. Vircnow, F. und P. SARASIN, VAN GEHUCHTEN, 
O. HERTwIG, K. BARDELEBEN, BALLOWITZ, ISRAEL, BENDA. 

In der geschäftlichen Sitzung wurde beschlossen: 
I. Die nächste Versammlung vom 4. bis 10. August 1890 in 

Berlin, gleichzeitig mit dem Internationalen medizinischen 
Kongreß, abzuhalten. 

I. Zur Deckung der Unkosten der Würzburger Verhandlungen 
soll die Erhebung eines außerordentlichen Beitrages von 
2 Mark 50 Pf. von denjenigen Mitgliedern, die damals bereits 
der Gesellschaft angehörten, erfolgen. 

III. Die Verhandlungen der Gesellschaft sollen fortan selbständig 
in: ? erscheinen (bei G. Fischer in Jena) und dem Anatomischen 

Anzeiger als Supplementheft beigegeben werden. 
IV. Die Einsetzung einer Kommission für die Schaffung einer ein- 

heitlichen Nomenclatur. In diese Kommission wurden gewählt 
die Herren A. v. KÖLLIKER (Vorsitzender), O. HERTWwIG, 
W. His, KOoLLMANN, MERKEL, SCHWALBE, TOLDT, WALDEYER 
und K. BARDELEBEN (Schriftführer). 

V. Die Mitgliederbeiträge sollen, falls sie nicht bis zum 1. April 
eines Jahres eingehen, durch die Post erhoben werden. 

Alle Herren, welche in Berlin vorgetragen oder demonstriert haben, werden 
ersucht, ihre Berichte, soweit dies noch nicht geschehen ist, bis spätestens den 
1. November d. J. an den unterzeichneten Schriftführer einzusenden. 

Desgleichen wird um Zahlung des Jahresbeitrages für 1889 und des aufser- 
ordentlichen Beitrages von 2 Mark 50 Pf. (siehe oben) bis zum 1. November d. J. 

ersucht. 

I. A. Der, Schriftführer: 
K. BARDELEBEN. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohie) in Jena. 



ae ek 
an x ” 

ANATOMISCHER ANZEIGER 
Centralblatt 

für die gesamte wissenschaftliche Anatomie, 

Amtliches Organ der Anatomischen Gesellschaft. 
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Verlag von Gustav Fischer in Jena. 
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Litteratur. 
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III, Puntata 9. Milano, antica casa edit. dott. Francesco Vallardi, 1889. 
8°. p.1—544. (Biblioteca medica contemporanea.) (Vgl. A. A. Jahrg. 
IV, Nr. 16, S. 483.) 
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Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für kli- 
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Inhalt (soweit anatomisch): Könner, Ein Fall von kongenitalem Steißtumor mit 
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über die Histologie der Larynxschleimhaut. I. Die Schleimhaut des halb aus- 
getragenen Fétus. — Remecke, Uber den Gehalt des Blutes an Körperchen. — 
Meyerson, Zur Pigmentfrage. 

Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Patho- 

logie. Redigiert von Ernst ZıeeLkr. Band V, Heft 3. Mit 8 litho- 
graph. Tafeln und 2 Abbildungen im Text. Jena, G. Fischer. Mk. 10. 

Inhalt (soweit anatomisch): Cuzart, Uber einen neuen Typus von Mißbildung 
an der Trachea des Menschen. — Löwır, Uber die Beziehungen der weißen 
Blutkörperchen zur Blutgerinnung. — Fanci, Über Karyokinesen in der ver- 
wundeten Retina. 

Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Ent- 
wickelungsgeschichte. Herausgegeben von Cart GEGENBAUR. Leipzig, 
Wilh. Engelmann. 8°. Band XV, 1889, Heft 2. Mit 7 lithogr. Ta- 
feln und 9 Figuren im Text. Mk. 13. 

Inhalt: Rast, Theorie des Mesoderms. — Semon, Die Homologien innerhalb des 
Echinodermenstammes. — Krever, Zur Kenntnis der Morphogenese des Equi- 
dengebisses. 

Journal de l’anatomie et de la physiologie normales et patholo- 

giques de I’homme et des animaux (fondé par CHarızs Rosın) 
publié par MM. Grorces PoucHher et Marstas Duvat avec le concours 
de MM. les D'® BEAUREGARD, Cuapry et Tourneux. “Paris, Ancienne 
librairie Germer Bailliere et Cie; Félix Alcan, éditeur. 8°. Année XXV, 
1889, Nr. 4, Juillet—Aoüt. 

Inhalt (soweit anatomisch): Duvar, Le placenta des Rongeurs. — Roseckı, Sur 
la circulation artérielle chez le Macacus cynomolgus et le Macacus sinicus, 
comparée 4 celle des singes anthropomorphes et de homme. — Poucuer, 
Rapport au Ministre de VInstruction publique sur le fonctionnement du Labo- 
ratoire de Concarneau en 1888, et sur la sardine. 

Journal de Micrographie ete. Revue bi-mensuelle des travaux francais 
et étrangers publiée sous la direction du Dr. J. Prxtrran. Paris, 
Bureaux du Journal, 17, Rue de Berne. 8°. Année XIII, 1889, 
Nr. 15, Septembre. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Blokusewski, Ein Kopfhalter für Obduktionen. Zeitschrift für Medicinal- 
Beamte, Berlin, Band II, 1889, S. 174—176. 

Chalon, Jean, Le microscope. Essai de vulgarisation. Ouvrage orné 
de vignettes. Verviers, 1889, Gilon. In-12, pp. 124 avec figures 
dans le texte et 1 planche. fr. 0,60. 

Pelletan, J., La Micrographie a l’Exposition Universelle de 1889. 
Journal de Micrographie, Année XIII, 1889, Nr. 15, Septembre. (Vgl. 
frühere Nummern.) 

Poli, Aser, Reactifs microchimiques de la Solanine. Journal de Micro- 
graphie, Année XIII, 1889, Nr. 15, Septembre. 

Ramon y Cajal, Coloraciön por el método de Gousı de los centros ner- 
viosos de los embriones de pollo. Gac. médica catalan., Barcelona, 
Tomo XII, 1889, S. 6—8. 



oe 

4. Allgemeines. 

(Mehrere Systeme. Topographie.) 

Carlet, G., Sur l’orientation des figures anatomiques. Comptes rendus 
hebdom. de l’Acad&mie des sciences de Paris, Tome CIX, 1889, Nr. 8, 
S. 317—320. 

Decio, C., Contributo alla casuistica ed allo studio della totale inversione 
dei visceri (situs viscerum inversus). Bollettino d. Poliambul. di Mi- 
lano, Tomo I, S. 177—200. 

Lawrence -Hamilton, J., Catching and ,,Crimping“ Fish. The Lancet, 
1889, Vol. IL, Nr. 9, Whole Nr. 3444, 8S. 447—449. 

Oakley, J., Consanguineous Marriages and Retinitis pigmentosa in 
Children. Prov. Medical Journal, Leicester, Vol. VIII, 1889, S. 329. 

Ornstein, B., Ein Beitrag zur Vererbungsfrage individuell erworbener 

Eigenschaften. Mit Abbildungen. Correspondenz -Blatt der deutschen 
Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. XX, 1889, Nr. 7. (Verbildung 
der Ohrmuschel.) 

Peetz, Hugo, Aus dem pathologischen Institut zu München. Bericht 
über 2625 während der Jahre 1885—1888 im pathologischen Institute 
zu München vorgenommene Sektionen. München. Akad. Buchdr. von 
F. Straub, 1889. 8°. SS. 45. Inaug.-Dissert. 

Pouchet, G., Rapport au Ministre de l’Instruction publique sur le fonc- 
tionnement du Laboratoire de Concarneau en 1888, et sur la sardine. 

Avec 4 figures et 3 tracés. Journal de l’anatomie, Année XXV, 1889, 
Nr. 4, Juillet-Aoüt, S. 387—449. 

Rosenthal, J., Zur Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften. Bio- 
logisches Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 16. 

Schmidt, Emil, Über Vererbung individuell erworbener Eigenschaften. 
Mit Abbildungen. Correspondenz- Blatt der deutschen Gesellschaft für 
Anthropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr. 11. 

Schmidt, Emil, Über einen Fall von Riesenwuchs. Aus dem anthro- 

polog. Verein zu Leipzig. Correspondenz-Blatt der deutschen Gesell- 
schaft für Anthropologie, Jahrg. XX, 1889, Nr. 6. 

Strassmann, F., Die Totenstarre am Herzen. Vierteljahrsschrift für ge- 
richtliche Medicin, Neue Folge Band LI, 1889, Heft 2, S. 300—312. 

III. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Berlin, 10.—12. Oktober. 
Deutsche medicinische Wochenschrift, Jahrg. XV, 1889, Nr. 42. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Dickinson, James, An Essay on the Functions of Indifferent Cells in 
the Human Organism. (Concluded.) The Lancet, 1889, Vol. II, Nr. 14, 
Whole Nr, 3449, 8. 690—692. 

Grawitz, Paul, Die histologischen Veränderungen bei der eitrigen Ent- 
zündung im Fett- und Blutgewebe. Mit 2 Tafeln. Virchow’s Archiv, 
Band 118, Folge XI, Band VIII, Heft 1, S. 73—89. 

Latschenberger, J., Noch einmal über Dr. E. Freunn’s Theorie der Blut- 

gerinnung. Wiener klinische Wochenschrift, Jahrg. 1889, II, Nr. 40. 

41* 
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List, Joseph Heinrich, Zur Herkunft des Pigmentes in der Oberhaut. 

Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, Nr. 19, S. 596—599. 
Löwit, M., Uber die Beziehungen der weißen Blutkörperchen zur Blut- 

gerinnung. Mit 1 Tafel. (Aus dem Institute für experimentelle Pa- 
thologie in Innsbruck.) Beiträge zur patholog. Anatomie u. zur allgem. 
Pathologie, Band V, 1889, Heft 3. 

Meyerson, Siegfr., Zur Pigmentfrage. (Aus dem patholog. Institut in 
Berlin.) Virchow’s Archiv, Band 118, Folge XI, Band VIII, Heft 1, 
S. 197—208. 

Ranvier, L., Les éléments et les tissus du systeme conjonctif (suite), 
lecons faites au College de France en 1888—1889. Journal de Mi- 
crographie, Année XIII, 1889, Nr. 15, Septembre. 

Reinecke, W., Uber den Gehalt des Blutes an Körperchen. (Aus dem 
histologischen Institut in Halle.) Virchow’s Archiv, Band 118, Folge XI, 
Band VIII, Heft 1, S. 148—161. 

Saltor y Lavall, G., Del tegido epitelial considerado como sistema y su 
importancia en fisiologia y en patologia. Gac. méd. catalan., Barcelona, 
Tomo XII, 1889, 8. 1. 

Smirnow, A., Uber die Nerven der Sehnen bei Rana temporaria, Rana 

esculenta und Bufo vulgaris. 112. Beilage zu den Protokollen der 
Kasaner naturf. Gesellsch., 1889, S. 1—6. (Russisch.) 

6. Bewegungsapparat. 
a) Skelett. 

Baer, Alfred Nathan, Uber das Verhalten des Orbita-Index bei den ver- 
schiedenen Refraktionszuständen vom 10. bis 19. Lebensjahr. (Aus 
der Augenklinik von Dr. Leororp Weiss.) München, Buchdr. von J. 
B. Grassl, 1889. 8°. SS. 40. Inaug.-Dissert. 

Gürich, Saurierunterkiefer aus dem Muschelkalk von Oberschlesien. 

36. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Breslau 1889, S. 89 ft. 

Kunisch, Kieferfragment aus dem Muschelkalke von Sacrau bei Gogolin. 
36. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, 

Breslau 1889, S. 90ff. 
Kunisch, Über den Unterkiefer eines Fisches (Hemilopas Mentzelii). 

36. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Breslau 1889, S. 101ff. 

Marsh, F., A Case of Double Polydactylism, Double Harelip, complete 
Cleft Palate, and Double Talipes Varus. The Lancet, 1889, Vol. II, 
Nr. 15, Whole Nr. 3450, S. 739. 

Nicolas, A., Considérations sur l’appareil hyoidien de l’homme et ses 

anomalies. (A propos d’un cas d’ossification de la chaine hyoidienne.) 
Avec 1 planche. Revue biologique du nord de la France, Lille, 
Tome I, 1888—89, S. 321—345. 

Porcher, W. P., Deformities and Enchondromata of the Nasal Septum. 
Virginia Medic. Month., Richmond, Vol. XVI, 1889—90, S. 286—292. 

Rabaud, E., Caudal Appendage in Man. Leonard’s Illustr. Medical Journal, 
Detroit, Vol. X, 1889, S. 39, 
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Römer, Uber einen Schädel von Elasmotherium Fischeri Desm. 36. Jahres- 

bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, Breslau 

1889, 8. 91—92. 
Schäff, Ernst, Über den Schädel von Ursus arctos L, Mit 2 Tafeln. 

Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. LV, 1889, Band I, Heft 3, S. 244 

bis 268. 
Shufeldt, R. W., Osteology of the Circus Hudsonius. The Journal of 

Comparative Medicine, Vol. X, 1889, Nr. 2, S. 126—160. 
Shufeldt, R. W., Osteological Studies of the Sub-family Ardeinae The 

Journal of Comparative Medicine, Vol. X, 1889, Nr. 3, 8. 218—243. 
Tachard, E., Mégalodactylie congénitale de l’annulaire droit. Courrier 

médical, Paris, Tome XXXIX, 1889, S. 221. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, 

Ne 17,8. 520.) 

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik. 

Bruns-Hannover, Über einen kongenitalen Defekt mehrerer Brustmuskeln. 
(62. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in Heidelberg.) 
Internationale klinische Rundschau, Jahrg. III, 1889, Nr. 41. 

Franceschi, Gius., Di una anomalia del tendine del tibiale anteriore: 

nota. Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1889. 8°. pp. 8. (Estr. 
dal Bullettino delle scienze mediche di Bologna, Ser. VI, Vol. XXIV.) 

Rothschuh, Ernst, Über die Fußmuskeln der Primaten und des Menschen. 

Eine vergleichend-anatomische Studie. Aachen, Druck von J. La Ruelle, 
8°. SS. 50 mit 1 Tafel. Münchener Inaug.-Dissert. 

Süssmayr, Georg, Über die Gesichts-Muskulatur einiger Primaten. Eine 
vergleichend-anatomische Studie. München, K. Hof- u. Universitäts- 
buchdr. von Dr. C. Wolf & Sohn. 8°. SS. 38 mit 1 Tafel. Inaug.- 
Dissert. 

Thyroff, Emil, Über die Handmuskeln der Primaten und des Menschen. 

Eine vergleichende myologische Studie. München, Buchdr. von M. 
Ernst. 8°. SS. 25 mit 1 Tafel. Inaug.-Dissert. 

Vannucci, Gius., Di una anomalia del muscolo digastrico, accompagnata 
dalla presenza del muscolo mento-joideo di Macatisrer (Istituto ana- 
tomico della libera universita di Camerino, diretto dal prof. Leser.) 
Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani, 1889. 8°. pp. 10. (Estr. dal 
Bullettino delle scienze mediche di Bologna, Ser. VI, Vol. XXIV.) 

7. Gefälssystem. 

Burke, R. W., The Vena azygos in cloven footed Animals. The Journal 
of Comparative Medicine, Vol. X, 1889, Nr. 3, S. 210—211. 

Carpentier et Bruneau, F., Quelques anomalies artérielles du membre 
supérieur. Bulletin med. du nord, Lille, Tome XXVIII, 1889, S. 219 

bis 226. 
Ducroziez, P., Cceur et carotide. Temps du ceur. L’Union médicale, 

Année XLIII, 1889, Nr. 121. 
Hédon, E., Notes sur la circulation veineuse de l’encöphale. Journal 

de médecine de Bordeaux, Tome XVIII, 1888—89, 8. 319, 
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Hédon, E., et Labougle, J., Variete dans le trajet et la distribution de 
l’artere cérébrale antérieure. Journal de médecine de Bordeaux, Tome 
XVIII, 1888—89, S. 297. 

Niergarth, Wilhelm, Ein Fall von hochgradiger angeborener Stenose 
des Ostium arteriosum dextrum. Tod durch Lungentuberkulose. Miinchen, 
Buchdr. von J. B. Grassl, 1889. 8°. SS. 23. Inaug.-Dissert. 

Pick, A., Über das bewegliche Herz (Schluß). Wiener klinische Wochen- 
schrift, Jahrg. II, 1889, Nr. 40. 

Rojecki, F., Sur la circulation arterielle chez le Macacus cynomolgus et 

le Macacus sinicus, comparée a celle des singes anthropomorphes et de 
Vhomme. Journal de l’anatomie, Année XXV, 1889, Nr. 4, Juillet— 
Aoüt, 8. 343—387. 

8. Integument. 

List, Joseph Heinrich, Zur Herkunft des Pigmentes in der Ober- 
haut. (S. oben Kap. 5.) 

Wolff, Gustav, Die Cuticula der Wirbeltierepidermis. Heidelberg, 
Buchdr. von G. Geisendörfer. 8°. SS. 22 mit 1 Tafel. Ingug.-Dissert. 
d. Münchener philosoph. Fakultät. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 16, 
S. 488.) 

9. Darmsystem. 
a) Atmungsorgane 

(inklus. Thymus und Thyreoidea). 

Biondi, Uber Bau und Funktion der Schilddriise. 36. Jahresbericht 

der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlindische Kultur, Breslau 1889, 
S. 275 ff. 

Kanthack, A. A., Studien über die Histologie der Larynxschleimhaut. 
I. Die Schleimhaut des halb ausgetragenen Fötus. (Aus dem patho- 
logischen Institut zu Berlin.) Mit 2 Tafeln. Virchow’s Archiv, Bd. 118, 
Folge XI, Band VIII, Heft 1, S. 137—148. 

b) Verdauungsorgane. 

Ernst, A., Heterotrope Retention eines Eckzahnes bei Cebus capucinus. 

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 1889, S. 338 
bis 339. 

Eyssautier, Anomalie dentaire de nombre, anomalie par augmentation. 
Dauphiné med., Grenoble, Tome XIII, 1889, S. 89—92. 

Klever, E., Zur Kenntnis der Morphogenese des Equidengebisses. Mit 

3 Tafeln. Morphologisches Jahrbuch, Band XV, 1889, Heft 2, S. 308 
bis 330. 

Townsend, E. L., Dental Irregularities of the Native Races. South 

Californ. Practitioner, Los Angeles, Vol. IV, 1889, S. 249—252. 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

Englisch, J., Über angeborene Verengerung der Harnröhre bei Hypo- 
spadie und ihre Folgen. Wiener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 
XXXIX, 1889, Nr. 40; Nr. 41. 
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a) Harnorgane 

(inklus. Nebenniere). 

Bégouin, Exstrophie de la vessie. Journal de médecine de Bordeaux, 

Tome XVIII, 1888—89, S. 308. 

Behme, Theodor, Beiträge zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte 

des Harnapparates der Lungenschnecken. Berlin, Nicolaische Verl.- 

Buchh. R. Stricker, 1889. 8°. SS. 28 mit 2 Tafeln. Inaug.-Dissert. 

der Rostocker Philosoph. Falkultät. (Sep.-Abdr. aus: Archiv für Natur- 

geschichte, 1889.) (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 14, S. 422.) 

b) Geschlechtsorgane. 

Caspersen, Defectus uteri et vaginae. Tidsskrift f. prakt. Med., Kristiania, 

Bd. VIII, 8. 82. 
Cochran, J. F., Imperforate Hymen. Memphis Journal of Medical Science, 

Vol. I, 1889, 8. 150. 
Fallot, Orifice pubio-périnéal (suite et fin). Archives de tocologie, 

Vol. XVI, 1889, Nr. 9, 8. 660—668. (Vgl. vorige Nr.) 

Féré, C., et Perruchet, E.-V., Anomalies des organes génitaux et du 

sens génital chez un épileptique. Avec 1 planche. Notes iconogr. 

de la Salpétriére, Tome II, 1889, 8. 180 —1388. 

Hermann, Contribution to the Anatomy of the Pelvic Floor. — Changes of 

the Pelvic Floor which accompany the Slighter Degrees of Prolapse. (Ob- 

& stetrical Society.) The Lancet, 1889, Vol. II, Nr. 15, Whole Nr. 3450, 

S. 742. — British Medical Journal, Whole Nr. 1502, October 12, 1889, 

S. 820—821. 

Macaulay, R., Case of undeveloped Genitals in a Man. Medical Press & 

Cireular, London, New Series, Vol. XLVII, 1889, S. 511. 

Morat, C., Imperforation de la partie initiale du penis, sur une.longueur 

de 15 centimétres, chez un sujet de l’espece bovine, en état d’herm- 

aphrodisme, masculin; miction rendue possible par le raccord de la 

partie terminale et perméable de cet organe avec la portion bulbeuse 

du canal de l’urethre. Journal de médecine veter. et zootechn., Lyon, 

Série III, Tome XIV, 1889, S. 245— 247. 

Nordqvist, Osc., Uber einen Fall von androgyner Mißbildung bei Dia- 

ptomus gracilis G. O. 8. Mit 1 Tafel. Archiv für Naturgeschichte, 

Jahrg. LV, 1889, Band I, Heft 3, S. 241—244. 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Bertaux, A., Notes sur quelques anomalies des branches terminales du 

plexus brachial. Bulletin med. du nord, Lille, Tome XXVIII, 1889 

S. 178; S. 227. 

Bertaux, A., Disposition anormale des branches terminales du median et 

du cubital. Bulletin med. du nord, Lille, Tome XXVIII, 1889, S. 238 

bis 240. 
Lustig, A., Zur Kenntnis der Funktion des Plexus coeliacus. Orig.-Mitt. 

Centralblatt für Physiologie, 1889, Nr. 13. 
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Marchand, F., Beschreibung dreier Mikrocephalen. Gehirne nebst Vor- 

studien zur Anatomie der Mikrocephalie. Abt. I. Mit 5 Tafeln. Nova 
Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae 
Curiosorum, Tomus LIII. 

Möller, Johannes, Über eine Eigentümlichkeit der Nervenzellenfortsätze 
in der Großhirnrinde des Chimpanse, als Unterschied gegen den Men- 
schen. Mit 7 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, 
Nr. 19, 8. 592—596. 

Ullmann, E. Eine einfache Methode, den dritten Ast des Nervus 
trigeminus am Foramen ovale zu resecieren. Wiener klinische Wochen- 
schrift, Jahrg. II, 1889, S. 495—498. 

b) Sinnesorgane. 

Baer, Alfred Nathan, Über das Verhalten des Orbita-Index bei den 
verschiedenen Refraktionszuständen vom 10. bis 19. Lebensjahr. (8. 
oben Kap. 6a.) 

Drews, Richard, Über das Mongolenauge als provisorische Bildung bei 
deutschen Kindern und über den Epicanthus. Aus der K. Kinder- 
Klinik und Poliklinik des H. Prof. Dr. H. Ranke zu München. Braun- 
schweig, Druck von Friedr. Vieweg u. Sohn, 1889. 4°. SS.15. Münchener 
Inaug.-Dissert. 

Oakley, J., Consanguineous Marriages and Retinitis pigmentosa in 
Children. (S. oben Kap. 4.) 

Ornstein, B., Ein Beitrag zur Vererbungsfrage individuell erworbener 
Eigenschaften (Verbildung d. Ohrmuschel). (8. oben Kap. 4.) 

Rüdinger, N., Über die Bildung der primären und sekundären Augen- 
blase bei Triton alpestris. Mit 1 Tafel. Sitzungsberichte der mathem.- 
physikal. Klasse der K. b. Akad. d. Wissensch. zu München, 1889, 
Heft II, S. 137—153. 

12. Entwickelungsgeschichte. 

(S. auch Organsysteme.) 

Beddard, Frank E., On the possible Origin of the Malpighian Tubules 
in the Arthropoda. The Annals and Magazine of Natural History, 
Series VI, Vol. IV, Nr. 22, October 1889, 8. 290—293. 

Bumm, Über Uteroplacentargefäße. Verhandlungen der III. Versammlung 
der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Freiburg i. Br. Archiv 
für Gynäkologie, Band XXXV, 1889, Heft 3. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, 
Nr. 17, 8. 524.) 

Camerano, Lor., I primi momenti della evoluzione dei Gordii. Torino, 
Ermanno Loescher edit. (stampa Reale), 1889. 4°. pp. 21 con 2 tavole. 
(Estr. dalle Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino, 

Serie II, Tomo XL.) 

Czazan, Ovulation und Menstruation. Archiv für Gynäkologie, Bd. XXVI, 
1889, Heft 1, S. 27—77. 

Döderlein, Bedeutung und Herkunft des Fruchtwassers. Verhandlungen 

der III. Versammlung der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in 
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Freiburg i. Br. Archiv für Gynäkologie, Band XXXV, 1889, Heft 3. 
(Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 17, 8. 524.) 

Duval, Mathias, Le placenta des Rongeurs. Avec 2 planches. Journal 
de l’anatomie, Année XXV, 1889, Nr. 4, Juillet—Aoüt, S. 309—343. 

Hart, D. Berry, The Minute Anatomy of the Placenta in Extrauterine 
Gestation. With 4 Plates. Edinburgh Medical Journal, Nr. CDXII, 
October, 1889, S. 344—347. 

Hofmeier, Zur Anatomie der Placenta. Verhandlungen der III. Versamm- 
lung der deutschen Gesellschaft fiir Gynikologie in Freiburg i. Br. 
Archiv für Gynäkologie, Band XXXV, 1889, Heft 3. (Vgl. A. A,, 
Jahrg. IV, Nr. 17, S. 524.) 

Leopold, Uber den Bau der Placenta. Verhandlungen der III. Ver- 

sammlung der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Freiburg i. Br. 
Archiv für Gynäkologie, Band XXXV, 1889, Heft 3. 

Lohrmann, Ernst, Untersuchungen über den anatomischen Bau der 

Pentastomen. Mit 1 Tafel. Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. LV, 
1889, Band I, Heft 3, S. 303— 337. 

Massart, Jean, Sur la penetration des spermatozoides dans l’ceuf de la 
grenouille. Bulletin de l’Academie royale de Belgique, Année 59, 
1889, Série III, Tome 18, Nr. 8, S. 215—221. 

Moniez, R., Sur la métamorphose et la migration d’un Nématode libre 
(Rhabditis Oxyuris Cts.). Comptes rendus hebdom. de l’Academie des 
sciences de Paris, Tome CIX, 1889, Nr. 13, S. 506—508. 

Monticelli, F. S., Breve nota sulle uova e sugli embrioni della Temno- 
cephala chilensis Br. Con 1 tavola. Atti della Societa italiana di 
scienze naturali, Vol. XXXII, 1889, Fase. 2—3. 

Perényi, Josef, Die Entwicklung der Keimblätter und der Chorda in 

neuer Beleuchtung. Mit 10 Abbildungen. Anatomischer Anzeiger, 
Jahrg. IV, 1889, Nr. 19, S. 587—592. 

Pergens, Ed., Untersuchungen an Seebryozoen. Zoologischer Anzeiger, 
Jahrg. XII, 1889, Nr. 317; Nr. 318. 

Rabl, C., Theorie des Mesoderms. Mit 4 Tafeln und 9 Holzschnitten. 
Morphologisches Jahrbuch, Band XV, 1889, Heft 2, S. 113—253. 

Rüdinger, N., Über die Bildung der primären und sekundären Augen- 

blase bei Triton alpestris. (S. Kap. 11b.) 
Schatz, Placentae circumvallatae. Verhandlungen der III. Versammlung 

der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie in Freiburg i. Br. Archiv 
für Gynäkologie, Band XXXV, 1889, Heft 3. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, 
Nr. 17, 8. 524.) 

Wasmann, E., Zur Lebens- und Entwicklungsgeschichte von Dinarda. 
Mit 5 Holzschnitten. Wiener entomologische Zeitung, Jahrg. VIII, 
1889, Heft 4, S. 153—162. 

13. Mifsbildungen. 

(S. auch Organsysteme.) 

Bureau, L., Sur une monstruosité de la Raie estellée (Raia asterias Ronp.). 
Avec 1 figure. Bulletin de la Société zoologique de France pour l’annee 
1889, Tome XIV, Nr. 7, S. 313—316. 
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Chaintre, A., Ectromélie; vices de conformation des deux mains et des 
deux pieds. Avec 1 planche. Lyon médical, Tome LXI, 1889,S. 257—266. 

Després, Kystes dermiques congénitaux et fistule de la rainure coccy- 
gienne. Bulletins et Mémoires de la Société de chirurgie, Tome XV, 
1889, Nr. 8, S.614—616. — Discussion: TERRILoN, Despris, KIRMISSoN, 
Rovtier, Schwartz. Ebendaselbst 8. 616—617. 

Giacomini, C., Su alcune anomalie di sviluppo dell’ embrione umano: 

comunicazione II. Torino, Ermanno Loescher edit. (stampa Reale), 
1889. 8°. pp. 27, con 1 tavola. (Estr. dagli Atti della R. Accade- 
mia delle scienze di Torino, Vol. XXIV, adunanza del 28 aprile 1889.) 

Herz, Uber Foetus in Foetu. Wochenschrift fiir Tierheilkunde, Augsburg, 
Band XXXIII, 1889, S. 201—203. 

Kümmel, Werner, Ein Fall von kongenitalem Steißtumor mit augen- 
artigen Bildungen. Mit 3 Figuren. Virchow’s Archiv, Band 118, 
Folge XI, Band VIII, Heft 1, S. 37—46. 

Marsh, F., A Case of Double Polydactylism, Double Harelip, complete 
Cleft Palate, and Double Talipes Varus. (S. Kap. 6a.) 

Murray, William F., Case of Intrauterine Hydrocephalus. Edinburgh 

Medical Journal, Nr. CLXII, October, 1889, 8. 339—340. 

14. Physische Anthropologie. 

(Rassenanatomie.) 

von Erckert, Kopfmessungen kaukasischer Völker. Archiv für Anthro- 
pologie, Band XVIII, 1889, Heft 4, S. 297—337. 

Jagor, Praktische Kriminal-Anthropometrie in Paris. Verhandlungen der 
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 1889, S. 355. 

Kollmann, Gypsabgüsse der europäischen Grundrassen. Verhandlungen 
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 1889, S. 330—333. 

Mies, Über die Verschiedenheiten gleicher Schädel-Indices (Fortsetzung). 
Mit Abbildungen. Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für 
Anthropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr. 11. 

Poole, Reginald Stuart, Die ägyptische Klassifizierung der Menschen- 
rassen. (Übersetzung eines vor dem anthropolog. Institut in London 
gehaltenen Vortrages.) Mit 1 Tafel. Archiv für Anthropologie, Band 
XVIII, 1889, Heft 4, 8. 337343. 

von Schulenburg, W., Virchow, Vorkommen blonder und blauäugiger 
Personen an der ligurischen Kiiste. Verhandlungen der Berliner Ge- 
sellschaft fiir Anthropologie, 1889, S. 333—339. 

15. Wirbeltiere. 

Beddard, Frank E., Notes upon certain Species of Aeolosoma. The 
Annals and Magazine of Natural History, Series XI, Vol. IV, Nr. 22, 
October 1889, S. 262—265. 
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Aufsatze. 
Nachdruck verboten. 

Der M. peroreus longus und die Fufsknochen. 

Von Prof. Dr. L. STIEDA. 

Mit 8 Abbildungen. 

(Schlufs.) 

3. Der Musculus tibialis posticus. 

Der M. tibialis posticus bildet am unteren Ende der Tibia eine 

platte Sehne, die in der hier befindlichen Furche abwärts gleitet. An 
dieser Stelle kreuzt sich die Tibialissehne mit der Sehne des langen 

Flexorenkopfes, indem die letztgenannte Sehne hinter der ersten ab- 

wärts steigt. 

Die Tibialissehne gleitet über die medialen Bandfasermassen des 
Fußgelenkes zur Fußsohle herab. Um den Verlauf der Sehne hier ge- 

nau verfolgen zu können, muß ich in Kürze auf die Bänder dieser 

Gegend — der medialen Knöchelgegend — eingehen. Zwischen dem 

untern Rande des breiten Malleolus internus und den angrenzenden 

Knochen, Talus, Calcaneus, Os cuboideum, ist eine große bindegewebige 
Fasermasse ausgespannt, welche zu einem Teil dem obern, zum andern 

Teil dem untern Sprunggelenk angehört. Von HyrrL ist die ganze 

Bandmasse als Lig. deltoides oder das innere Seitenband bezeichnet 
worden. Nach unten zu steht diese Bandmasse in Zusanımenhang mit 

einem außerordentlich festen Band, das den Raum zwischen Os navicu- 
lare und dem Proc. medial. calc. (Sustentac. tali.) überbrückend, sich 
zwischen den Rändern der genannten Knochen ausspannt. Die Richtung 

des Faserverlaufs in dieser Rinne ist annähernd horizontal; das Band 

bildet in Gemeinschaft mit dem Os naviculare und den anstoßenden 
Gelenkflächen des Calcaneus die Gelenkpfanne für den Kopf des Talus 

— es ist das Lig. calcaneo-naviculare plantare Hyrrr’s. 
Hyrrr’s inneres Seitenband (Lig. deltoides) heftet sich mit seinem 
obern Rand breit an den Malleol. intern. (medial.) tibiae — der untere 
Rand der Bandmasse hat mehrere Insertionsstellen. Ein starkes Bün- 

del heftet sich nach hinten gerichtet an den Talus — Lig. talo-tibiale 

posticum (HENLE |. c. S. 169). Ein zweites Bündel des Bandes geht 
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über beide Gelenke (oberes und unteres Sprunggelenk) zum Proc. med. 
calc. (Sustent. tali autorum); es mag Lig. calcaneo-tibiale heißen. Ein 
drittes Bündel verschmilzt mit dem obern Rand des oben beschriebenen 

Lig. calcaneo-naviculare, dieser Abschnitt allein ist es, der als Lig. 
tibio-calcaneo-naviculare HENLE’s (S. 165) zu bezeichnen wäre. Ein 

viertes Bündel geht über die vordere Abteilung des untern Sprung- 
gelenks zum Rande des Naviculare (Lig. naviculo-tibiale), und das letzte, 
fünfte Bündel geht als Lig. talo-tibiale anticum zum Talus; das vorderste 
Bündel ist sehr dünn und schwach, es ist eben ein Teil des Gelenk- 
kopfes des obern Sprunggelenkes. 

Die Sehne des Tibialis posticus gleitet nun über den hintersten 
Abschnitt des Lig. deltoides hinüber, nämlich über das Lig. talo-tibiale 

posticum und über das Lig. calcaneo-naviculare plantare zur Fußsohle. 
Hier liegt die Tibialissehne in einer Rinne, deren Boden das Lig. 

calcaneo-naviculare, deren Ränder das Os naviculare und der Proc. 

medial. calcan. bilden. Durch das kräftige Lig. calcaneo-naviculare 
ist die Tibialissehne von dem dahinter liegenden Taluskopf getrennt. 
Das Lig. calcaneo-naviculare ist zur Tibialissehne hin leicht rinnen- 

förmig ausgehöhlt, aber auch zum Kopf des Talus zu ist es der Konve- 

xität des Kopfes entsprechend leicht konkav. Während die Tibialis- 

sehne durch die Rinne des Lig. cale.-naviculare gleitet, ist sie durch 
einen starken Faserzug, der vom Rande der Sehne ausgeht, an den 

Proc. medial calc. (Sust. tali) angeheftet. Da die Richtung der Sehne 
selbst nach vorn geht, so ist es gewiß nicht zweckmäßig, diese Anhef- 
tung der Sehnen-Ränder als eine Insertion der Sehne zu bezeichnen, 
wie einzelne Autoren es gethan. 

Das sog. Lig. laciniatum mediale, der unterste Abschnitt der 
Fascia cruris, hüllt alle von oben abwärts steigenden Muskelsehnen ein; 

so erhält auch die Sehne des Tibialis eine Scheide, indem die ge- 

nannte Fascie scheidewandartige Fortsätze (Septa) in die Tiefe 

schickt, die Fortsätze setzen sich zu den beiden Seiten der Sehne 
an die Tibia und die oben beschriebene Bandmasse. Dadurch wird 

ein Kanal gebildet, der nach unten bis in die Gegend des Lig. calca- 

neo-naviculare reicht. 

Hier in der Fußsohle teilt sich die Tibialissehne in zwei Bündel 

oder Stränge. Der eine starke Strang tritt an die Tuber. ossis navi- 

cularis, um teilweise sich hier anzuheften, während ein Teil der Sehne 

medianwärts am Os naviculare vorbeizieht, um an der untern Fläche 

des ersten Keilbeins hinter der Insertionsstelle des Tibialis anticus zu 

endigen. Der andere Strang oder oft ein Bündel zieht lateralwärts 

und heftet sich mit dem größten Teil seiner Fasern an die Schneide 
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des dritten Keilbeins, allein es ziehen auch Fasern dahinter zum 

Wiirfelbein, zu dem vordern Abschnitt der Eminentia und dem an- 

stoBenden Feld der untern Fläche, auch nach vorn zum zweiten Keil- 

bein und darüber hinaus an die Basis der (2.—4.) Metatarsusknochen ; 
ziemlich oft zieht ein Bündel zum M. abductor hallueis. 

Beim Nachlesen der Beschreibung des Verlaufs der Tibialissehne 
in den verschiedenen Hand- und Lehrbüchern bin ich über die wenig 

ausführliche, zum Teil ungenaue Beschreibung erstaunt gewesen. So 

sagt HyrtLu z. B.: „Seine (des Tibialis posticus) rundliche, platte Sehne 

lagert sich in die Rinne des inneren Knöchels und geht von hier über 

die innere Seite des Sprungbeinkopfes zur Tuberositas 
ossis navicularis.“ Vor allem muß ich gegen den Ausdruck mich er- 

klären, daß die Sehne über den Sprungbeinkopf hiniibergehe. Un- 
zweifelhaft ist es, daß HyRTL den eigentlichen Sachverhalt kennt; in der 

Schilderung seiner Bänderlehre ist ausdrücklich hervorgehoben, daß 
zwischen Sprungbeinkopf und Sehne sich das starke Lig. calcaneo- 
naviculare befinde: Wie darf man unter diesen Umständen schreiben, 

die Sehne gehe über den Sprungbeinkopf, muß das nicht zu der falschen 

Auffassung verleiten, als liege die Sehne des Tibialis dem Sprung- 

beinkopf unmittelbar an? Noch kürzer und ungenauer ist die Schil- 
derung bei QuAIN-HOFFMANN (l. c. S. 438): „Die Sehne passiert dann 

die Furche hinter dem inneren Knöchel, wendet sich gegen die Fuß- 

sohle nach vorn und setzt sich an die Tuberositas ossis navicularis.“ 

Und weiter heißt es dann: ,,Unmittelbar vor der Insertion, da wo sie 

am Sprungbein anliegt, enthält sie eine knorpelige oder knöcherne 
Einlagerung.“ Sollte man — wenn man dies liest — nicht meinen, die 

Tibialissehne gehe wirklich unmittelbar am Taluskopf vorüber ? 

Eine eigentümliche Bemerkung finde ich bei Hentz (I. c. S. 313): 

„Die Sehne“ — heißt es daselbst — „geht in der Rinne des Knöchels 
zur Fufsohle. Unter dem Lig. tibio-calcaneo-naviculare wird sie 

breiter, fester, dem Kopf des Talus entsprechend ausge- 

höhlt; endlich heftet sie sich“ u. s. w. Was diese Bemerkung, „die 
Sehne ist dem Taluskopf entsprechend ausgehöhlt“, bedeuten soll, 
vermag ich nicht zu erklären — denn, wie oben beschrieben, liegt die 

Sehne gar nicht dem Kopf unmittelbar an; vielmehr schließt sich das 

Lig. tibio-calcaneo-naviculare HEnLEe’s unmittelbar an den Kopf des 

Talus — es ist demnach dieses Band, insonderheit der untere Ab- 

schnitt desselben, das Lig. calcaneo-naviculare, dem Taluskopf ent- 

sprechend ausgehöhlt. Der Teil, genauer die Fläche des Bandes, die 
vom Taluskopf abgewendet und der Tibialissehne zugewendet ist, ist 
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auch konkav und bildet mit der anstoßenden Masse eine Rinne, 

in der die Tibialissehne hinläuft. 
Eine richtige Beschreibung des Verhaltens des betreffenden Bandes 

giebt HENLE in seiner Bänderlehre (S. 166), woselbst er schreibt: „Aus 
der Verflechtung aller dieser Fasern geht eine knorpelharte... Band- 
scheibe hervor, welche mit der einen Fläche in die Höhle des vorderen 

Sprungbeingelenks sieht und dem Sprungbeinkopf genau an- 
liegt, mit der anderen, ebenfalls ausgehöhlten Fläche ein Stück 
der Rinne bildet, in welcher die Sehne des M. tibialis postic. am me- 

dialen Fußrande gleitet. 

4. Der M. flexor hallucis longus. 

‘ Der M. fl. hall. longus geht am unteren Ende der Tibia ziemlich 

plötzlich in eine drehrunde Sehne über; der unterste Abschnitt des 

Muskels an der Stelle des Übergangs in die Sehne ruht unmittelbar 
auf der Tibia, doch ist eine deutliche Furche am Knochen sehr selten 

bemerkbar. 

Die Sehne gleitet nun über die Gelenkkapsel des oberen Sprung- 

gelenks (Art. talo-cruralis) hinweg, tritt in die Furche am Proc. 

poster. tali, weiter über die Faserzüge des unteren Sprunggelenks durch 

die Furche unter dem Proc. medialis calcanei (Sustent. tali aut.) in 

die Fußsohle nach vorn. Es wird eine große bogenförmig gekrümmte 

Rinne für die Muskelsehne gebildet: die einzelnen Teilstücke der Rinne 

liegen am unteren Ende der Tibia, an der Gelenkkapsel, am Talus und 

am Calcaneus. Durch besondere Faserzüge der Fascia cruralis wird 
die Rinne zu einem vollkommenen Kanal verschlossen: an der Tibia 

sendet die Fascie Scheidewände in die Tiefe, die, bis auf den Knochen 

gehend, die Sehne einscheiden; an dem Gelenk gehen die Scheidewände bis 
zu den Faserzügen der Gelenkkapsel; am Talus ziehen starke Faserzüge 

vom medialen Höcker des hinteren Fortsatzes zum Calcaneus, während 

in der Tiefe zarte Faserzüge vom medialen zum lateralen Höcker gehen 

und eine Schleimscheide bilden; am Calcaneus ziehen Faserzüge vom 

freien Rand des Proc. medialis calcanei bis an die mediale Fläche des 
Calcaneus. Die beiden Teilstücke der Rinne resp. des Kanals am Talus 
und am Calcaneus sind nicht getrennt, insofern als Talus und Calca- 
neus einander so nahe gerückt sind, daß die beiden Teilstücke ununter- 

brochen ineinander übergehen. - 

Der Verlauf der Sehne des M. flex. hallucis longus über den Talus 
und Calcaneus weg wird von allen Autoren in ziemlich übereinstimmen- 
der Weise geschildert; die dabei vorkommenden Differenzen sind un- 
erheblich. Doch erinnere ich dabei an die Beziehung der Flexorensehne 
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zum lateralen Hocker des hinteren Talusfortsatzes. Ich habe bereits 

in einer früheren Abhandlung darüber mich ausgelassen: der laterale 
Höcker des Proc. posterior tali ist kein Trochlearfortsatz im Sinne 
Hyrrr’s, sondern ist nur die seitliche Wand der Rinne, die zwischen 

beiden Höckern liegt. 

Ich erinnere ferner daran, daß die Rinne, in welcher die Hallux 

sehne gleitet, als die Oberfläche einer Rolle anzusehen ist. Die Sehne 

zieht nicht direkt auf geradem Wege zum Hallux, sondern über eine 
sog. Rolle hinweg, die durch die Tibia, den Talus und Calcaneus. 

gebildet wird. 

5. Der M. flexor digitorum communis longus. 

Mich interessiert hier nur die Beziehung des langen Kopfes des 

betr. Muskels zum Proc. medial. calcanei (Sustent. tali autorum). 
Der lange Kopf des M. flex. dig. comm. wird am unteren Ab- 

schnitt der Tibia sehnig; die Sehne steigt an der Tibia abwärts, 
kreuzt dabei die der Tibia unmittelbar amliegende Tibialissehne 

und wird durch besondere Faserzüge der Fascia cruralis sowohl an 
der Tibia als auch an der Scheide der Tibialissehne angeheftet, so 

daß ein besonderer Kanal, eine Sehnenscheide, zu stande kommt. Man 

kann auch sagen, daß die Fascia cruralis beide Sehnen überbrückt und 

gleichzeitig zwischen beiden Sehnen eine Scheidewand zur Tibia sendet: 

auf dieser Scheidewand liegt für gewöhnlich die Sehne des Flexor auf. 
In einigen wenigen Fällen sehe ich, daß die Flexorensehne nach der 

Kreuzung der Tibialissehne der Tibia unmittelbar anliegt und dadurch 

eine sehr unbedeutende Knochenfurche erzeugt und in derselben durch 

eine Scheide zurückgehalten wird. Doch ist das keineswegs die Regel- 
Gewöhnlich liegt die Flexorensehne hinter der Tibialissehne in einer 

besonderen Scheide, d. h. die Flexorensehne ist durch die Tibialissehne 

und die Scheidewand von dem Knochen getrennt. Weiter gleitet die 

Flexorensehne über die Kapsel des oberen Sprunggelenks, insonderheit 

über das Lig. talo-tibiale posterius, nämlich über denjenigen Teil des 

Bandes, der sich am medialen Höcker des Proc. poster. tali anheftet. 

Die Sehne liegt dabei nicht unmittelbar am Talus, sondern wird 

durch die Insertionsfasern des Bandes vom Knochen (Talus) ge- 
trennt. Trotzdem kam man am macerierten Knochen genau die Stelle 

bestimmen, wo die Sehne vorbeigleitet: es ist die mediale Fläche der 

Tub. medial. proc. post. tali. Weiter zieht die Sehne schräg zum 

Proc. medial. calc. (Sustent. tali) und geht am breiten Rande des- 
selben hin in die Fußsohle. 
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Die Flexorensehne liegt somit, nachdem sie die Tibialissehne ge- 

kreuzt, hinter resp. neben derselben. Durch Faserzüge des sog. Lig. 

laciniatum wird auch für die Flexorensehne ein Kanal gebildet, der 

die Sehne einerseits am medialen Höcker des Proc. post. tali, anderer- 

seits an der medialen breiten Randfläche des Proc. medial. calc. (Sust. 

tali) befestigt oder einscheidet. Die Züge der Fascie setzen sich in 
der Talusgegend an den medialen Höcker des Proc. post. tali und dann 

an die Bändermassen des Sprunggelenks am Proc. medial. calc. unmittel- 

bar an den oberen und unteren Rand des Proc., die Mitte als Rinne 

für die Sehne des Flexor frei lassend. 
Es hat somit die Flexorensehne eine vollständige Rinne oder einen 

Kanal, in dem sie von der Tibia abwärts in die Fußsohle hineinläuft. 

Die stark gekrümmte Rinne beginnt unten an der Tibia hinter der Tibialis- 

sehne, geht über den medialen Höcker des hinteren Talusfortsatzes 

und über den median gerichteten Rand des Proc. medial. calc. So 

weit reicht auch der oben erwähnte Kanal, in den die Flexorensehne ein- 

geschlossen ist. 
Dann tritt die Sehne des langen Kopfes in die Fußsohle, kreuzt 

die Sehne des Flex. hallucis longus, verbindet sich sowohl mit der 
letztern, als auch mit dem kurzen Kopf, um in der bekannten Weise 

zu enden. 

Auffallend ist, daß die neueren Autoren weder das Verhältnis der 

Flexorensehne zum Talus, noch zum Calcaneus (Sust. tali) berühren. 

Unzweifelhaft ist doch das Herablaufen der Sehne am Talus resp. an 

der Bandmasse, sowie am Proc. medial. calc. von hervorragend topo- 

graphischer Bearbeitung. So schreibt Quam-HoFFMAnN (I. c. 5. 437): 
„die Sehne verläuft oberflächlicher als diejenige des M. tib. posticus 

und, in eine besondere fibröse und Synovialscheide eingehüllt, in der 

Furche hinter dem Malleol. int. herab, wendet sich dann durch die 

Konkavität an der Innenfläche des Calcaneus :hindurch zur Fußsohle‘ 

— kein Wort davon, daß die Sehne dem Proc. med. calc. (Sust. tali) 

eng enliegt. Auch die sonst so außerordentlich genaue Beschreibung 

Hente’s (l. c. S. 311) schenkt diesem Umstand keine Berücksichtigung: 
„In dieser Rinne — heißt es — nimmt die Sehne ihre Stelle lateralwärts 

neben der Sehne des M. tib. postic., von einer besondern fibrösen Scheide 
festgehalten und von einer Schleimscheide umschlossen, welche ober- 
halb des Knöchels beginnt und bis unter das Schiftbein reicht.“ 

Nur bei einem einzigen neuern Autor finde ich eine bezügliche 
Bemerkung, daß die Flexorensehne am sog. Sustentac. tali vorbeistreicht. 

Sappey (Traité d’anatomie descriptive, Tome II, Paris 1876, 3° Edition, 

p. 438) sagt: „Le tendon du fléchisseur commun...... passe sur 
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le bord posterieur du ligament lateral interne de l’articulation du 
pied avec la jambe, puis sur le sommet de la petite apo- 

physe du calcaneum“ u. s. w. Hierzu bemerke ich nur, daß von 

den französischen Autoren der Proc. medial. calcanei (Sustent. tali 
autorum) als petite apophyse du calcaneum bezeichnet wird. 

Unter den älteren Autoren dagegen finde ich bei ALsın (Histo- 

ria musculorum hominis, Leidae Batavorum 1734), dessen Muskelbe- 

schreibungen außerordentlich genau und sorgfältig sind, eine Stelle, 
welche darauf hinweist, daß ihm das innige Verhältnis der Flexorensehne 

zur Proc. medial. calc. (Sustent. tali) nicht entgangen ist. Die Stelle 
lautet (1. c. pag.567): „Tendo — dein eadem prope obliquitate pergit pone 

tibiam extremam, juxta malleolum internum; post sub ea, quae 

tali caput sustinet, calcanei eminentia, ea re laevi et 

sinuata, ad quam tibiae calcaneique poster. ligamento, quo secun- 
dum eas incedit, obductus retinetur.“ Auzın findet die Sehne unter 

dem Fortsatz, ich habe die Sehne am Rande des Fortsatzes hin- 

ziehen lassen. Das ist darauf zurückzuführen, daß in einigen wenigen 

Fällen der obere Teil des Fortsatzes stark vorspringt; dann erscheint 

der Rand geneigt, und man könnte sagen, die Sehne liefe unter den 
Proc. Allein thatsächlich ist das nicht der Fall: die Flexorensehne 

läuft hart am Rande neben (medianwärts) dem Proc. medialis, während 
die Sehne des Flexor hall. longus wirklich unter dem Processus hinzieht. 

6. Der M. tibialis anticus. 

Der M. tibialis anticus wird schon in der Mitte des Unterschen- 

kels sehnig, doch treten noch eine Strecke weiter, solange die Sehne 

noch im Bereich der Tibia sich hinzieht, Muskelfasern an die Sehne 

heran. Die Sehne geht durch ein besonderes Feld des Lig. cruciatum 

über den Fußrücken bis an den medialen Rand des Fußes; auf diese 

Strecke des Verlaufes nehme ich hier weiter keine Rücksicht. Am 

medialen Rande des Fußes legt sich die Sehne in die Furche des Os 

cuneiforme primum und tritt dann sich verbreiternd an das Gelenk 

zwischen dem ersten Keilbein und dem ersten Mittelfußknochen. Die 

Sehne verstärkt die Kapsel und spaltet sich in zwei Zipfel; der vor- 
dere kleinere Zipfel befestigt sich an die mediale dreieckige Facette des 

Tuberc. plantare des ersten Metatarsusknochens, der hintere stärkere 

Zipfel befestigt sich an die mediale Facette des vordern Höckers an 
der untern Fläche des Os cuneiforme primum. z 

Beim Durchmustern der von den verschiedenen Autoren geliefer- 

ten Besprechungen bemerke ich, daß die meisten sich über den Ort der 

Insertion der Sehne des Tibialis antic. nur sehr allgemein äußern; 
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einige begniigen sich, das erste Keilbein und den ersten Metatarsus- 
knochen zu nennen. Den Verlauf der Sehne in der medial gelegenen 

Rinne des ersten Keilbeins finde ich nur erwähnt bei QuAIN-HOFFMANN 

(l. c. 8. 430). Hier heißt es: „Die Sehne läuft schräg am Fußrücken 
nach dem innern Fußrande, indem sie zuletzt einer Furche 

am Os cuneiforme primum folgt, und setzt sich an den inneren, 
unteren Teil dieses Knochens und das angrenzende Ende des ersten 

Mittelfußknochens mit je einem Zipfel an.“ 
Uebrigens betone ich hier, was ich bereits bei der Beschreibung 

des ersten Keilbeins gesagt habe: die medial gelegene Sehnenfurche 
des ersten Keilbeins (Sulcus pro musc. tib. antic.) ist nicht zu ver- 

wechseln mit der unmittelbar anstoßenden an der untern Fläche des 

Keilbelns gelegenen Rauhigkeit, an der die Tibialissehne sich an- 

heftet. 

Ich fasse die Ergebnisse der mitgeteilten Untersuchungen in 

einige Schlußsätze zusammen: 

1. Am Talus, und zwar an der medialen Seite des medialen 

Höckers des Proc. posterior — dicht oberhalb des sog. Sustentac. 
tali — befindet sich eine leicht abgeglättete Stelle, über welche die 
Sehne des langen Kopfes des Flexor. dig. comm. longus hinweggleitet. 

2. Am Calcaneus kann man unterscheiden: 

einen Processus posterior (Tuber calc. autorum), 

einen Processus anterior (Capitul. calcan. autorum), 

einen Processus medialis (Sustentaculum tali autorum), 

einen Processus lateralis (Proc. trochlear. s. inframalleolaris 

Hyrtt). 
Der Processus lateralis ist nicht konstant, findet sich nur etwa 

in 33°/,. Nach vorn und oben am Proc. lateralis befindet sich ein 
kleines Höckerchen, von dem Fasern des M. ext. dig. brevis zum Teil 

entspringen. Nach unten und hinten am Proc. later. befindet sich 

meist auch ein flaches Höckerchen, an dem die Fascia cruralis sich an- 

heftet, um das Retinac. perineor. inferius zu bilden. Durch die genannten 

drei Höcker werden zwei Rinnen begrenzt; in der obern Rinne gleitet 

die Sehne des M. peron. brevis, in der untern Rinne oder an der untern 

Fläche des Proc. lateralis gleitet die Sehne des Peron. longus. 

An der breiten, medianwärts gerichteten Fläche des Proc. medial. 

calc, (Sustent. tali autorum) ist eine glatte Stelle, selten eine schwache 
Furche bemerkbar, die dazu bestimmt ist, die Sehne des langen Kopfes 

des M. flex. dig. comm. longus aufzunehmen. 
42% 
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3. Das Wiirfelbein (Os cuboideum) darf nicht als ein sechs- 
flächiger Körper, sondern nach Hentr’s Auffassung als ein drei- 
seitiges Prisma beschrieben werden. 

An der untern Fläche des Os cuboid. ist ein schräg gestellter 

Wulst, Eminentia obliqua der älteren Autoren, Tuberositas oss. cub. 

der neueren Autoren. Uber diesen abgeglätteten Wulst geht wie über 
eine sog. Rolle die Sehne des M. peron. longus hinweg. Das vor der 

Tuberositas liegende Feld der untern Fläche darf nicht als Sulcus 
oder Rinne bezeichnet werden, vielmehr ist die abgeglättete Fläche 
der Tuberositas als der Boden einer Rinne anzusehen, in der die Pero- 

neussehne gleitet; das vordere Feld ist die eine Wand der Rinne. 

4. Am ersten Keilbein befindet sich an der medialen Fläche 
vorn unten eine schräge Furche (Sulcus pro m. tib. ant.), in welcher 

die Sehne des M. tibial. ant. liegt, kurz vor ihrer Insertionsstelle. 

Der vordere Teil der untern Fläche zeigt einen lateralwärts ge- 

richteten Fortsatz (Tuberculum plantare oss. cuneif. primi), an dem 
drei Facetten unterscheidbar sind: eine kleine zur Anheftung der Sehne 

des Tib. antic., eine daneben liegende größere für die Bandmasse 
zwischen Keilbein und Mittelfußknochen und eine dritte lateral ge- 

richtete für die Anheftung des M. peroneus longus. 
5. M. peroneus brevis. Die Sehne des M. peroneus brevis 

geht in der Furche des Malleol. lateralis unmittelbar am Knochen ab- 

wärts, über das Lig. calcaneo-fibulare hinweg, an der Seitenfläche des 

Calcaneus oberhalb eines Proc. lat. calc. schräg zur Tuberositas ossis 
metat. quinti. 

6. M. peroneus longus. Die Sehne des M. peroneus longus 

geht, unmittelbar der Sehne des Peron. brevis anliegend, abwärts, 

über das Lig. calcaneo -fibulare weg, trennt sich von der Sehne des 
Peron. brevis, geht unterhalb eines Proc. lateral. calcan. schräg über die 

Seitenfläche des Calcaneus, über die Eminentia obliqua ossis cuboidei 
in die Fußsohle und inseriert am Tubercul. plantar. des ersten Mittel- 

fußknochens (laterale Facette); kleinere Sehnenbündel inserieren an der 

lateralen Facette des Tuberc. plant. oss. cuneiformis primi, am dritten 

Keilbein — ein konstantes Bündel zieht nach vorn in den Muscul. 
inteross. ext. 

Beide Sehnen werden durch besondere Faserzüge der Unter- 

schenkelfascie (Lig. laciniatum lateral.) sowohl an die Fibula, als an die 

laterale Fläche des Calcaneus geheftet: Retinac. peron. sup. et inferius. 

7. M. tibial. postic. Die platte Sehne des M. tibialis postic. 

gleitet in einer besondern Furche der Tibia abwärts, über das Lig. 
talo-tibiale, über das starke Lig. calcaneo-naviculare plantare — ist 
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durch diese Bandmasse vom Talus getrennt — teilt sich in der Fuß- 

sohle in zwei Bündel: ein Bündel zieht sagittal zur Tuberositas oss. 

navicularis und darüber hinaus zum Os cuneif. primum; das andere 
Bündel geht schräg an das Würfelbein, das zweite und das dritte 
Keilbein und die anstoßenden Basen der (2.—4.) Mittelfußknochen. 

8. M. flexor hall. longus. Die Sehne läuft an dem untern 

Abschnitt der Tibia abwärts, über die Kapsel der Artic. talo-cruralis, 
durch die Furche am hintern Talusfortsatze, durch die Furche unter 

dem Proc. medial. calcan. in die Fußsohle hinein. 

9. Der lange Kopf des M. flex. dig. comm. longus. Die Sehne 
kreuzt am untern Ende der Tibia die dem Knochen unmittelbar an- 

liegende Sehne des Tib. postic., wendet sich lateralwärts, geht über die 

Kapsel der Art. talo-cruralis zum Proc. medial. calcanei und gleitet 

an dem breiten Rand des genannten Fortsatzes in die Fußsohle hinein. 

Die genannten drei Sehnen liegen unter dem medialen Knöchel 
in folgender Reihe: am meisten nach vorn, dem Lig. calc. navicul. an, 

die Sehne des Tibialis postic., dahinter am Proc. medial. calc. (Sust. tali) 

die Sehne des langen Flexorenkopfes, und noch weiter nach hinten unter 

dem Proc. med. calc. die Sehne des Flex. hall. longus. Alle drei 

Sehnen sind während ihres Verlaufes durch Faserzüge der Unter- 

schenkelfascie (Lig. laciniatum mediale) sowohl an die Bandmassen als 
an die Knochen befestigt oder eingescheidet — jede Sehne hat ihre 
eigene Rinne, 

10. M. tibial. ant. Die Sehne des M. tibial. ant. läuft in 

der medialen Furche des Os cuneif. prim. abwärts und heftet sich in 

zwei Bündel gespaltet an die medialen Facetten der Tubera plantaria 

des ersten Keilbeins und des ersten Mittelfußknochens. 

Nachdruck verboten. 

Istologia del Sangue, del Midollo osseo, rosso, e della Polpa 
splenica del Piccione e del Pollo. 

Pel Dottore Luter M. PETRoNE. 

Il sangue del piccione contiene: 

a) globuli rossi, perfetti, ovali, oblunghi, provvisti di nucleo ovale, 
che diviene sempre pitt appariscente nei globuli che si scolorano nel 

corso dell’ osservazione prolungata, e che sidichiara ancora pili grosso e 

con struttura granulosa-molecolare, in seguito a protratta osservazione; 

b) globuli rossi, perfetti, rotondi o poliedrici, in modico numero, 

con nucleo ovale, e per l’ordinario alquanto sbiaditi di colore, e di 
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media grandezza, cioé grossi quanto i globuli rossi di medio volume 
dell’ uomo, e quanto quelli omologhi della gallina ; 

c) globuli rotondi, ovali, piccoli, rossi (imperfetti?), con o senza 

granuli nel loro protoplasma per lo pitt omogeneo ed amorfo ; 

d) globuli rossi, modici di numero, imperfetti, anucleati, alquanto. 

pitt piccoli di quelli della gallina, massicci, difficili a deformarsi, d’ as- 

petto omogeneo, grossi, medii, sub-medii, semi-sub-medii, nani e piccoli 

di volume. — I pit grossi fra questi raggiungono direi quasi la 

grandezza di un globulo rosso, ordinario, dell’ uomo. — Dalla super- 
ficie di molti globuli rossi, imperfetti, ingrossati un poco, ed anche 
alquanto deformati, pullulano globetti grigi-aurei e globetti grigi- 

cenerini. Gli e uni gli altri, cresciuti che sono sul globulo che li 

genera, si mettono in liberta, e s’ ingrossano per divenire col tempo 

quali globuli rossi, imperfetti, privi di nucleo, che, a vista d’ occhio, 
tendono a divenire globuli bianchi-grigi-cenerini di 3* generazione, 

quali globuli bianchi-grigi-cenerini o vitrei, identici a quelli di 1l*e 

2° generazione propriamente detti. — I globuli rossi, imperfetti, sono 

isolati e discosti I’ uno dall’ altro. I globuli rossi, perfetti, rotondi, 

s’ ingrossano alquanto; e dalla loro superficie vengono su, e cid princi- 

palmente dai nuclei, globettini grigi-aurei e globetti grigi-cenerini, i 
quali subiscono le sorti di quelli omologhi, che pullulano sulla super- 

ficie dei globuli rossi, imperfetti (v. sopra), ché divengono quali glo- 

buli rossi, quali globuli bianchi. Dalla superficie di pochi globuli 

rossi, ovali, nucleati, nascono anche globettini rossi, che s’ ingrossano 
mano mano. 

I piccoli globuli rossi-rosei, ovali o rotondi o allungati, abbondanti 

(globuli intermediarii tra i globuli rossi, imperfetti, ed i globuli 

bianchi), in gran parte si rendono granulosi d’ aspetto, s’ ingravi- 

dano o restano sterili, e si trasformano quindi in globuli grigi-aurei, 

o grigiastri 0 grigi-biancastri, i quali in appresso divengono, in parte, 

cellule giganti, grosse, medie, sub-medie e demi-sub-medie di gran- 

dezza, sempre di 3° generazione. 

Non mancano nel sangue qua e 1a globuli rotondi, di medie di- 
mensioni, grigiastri e rossi-vitrei. Il sangue bianco consta: di globuli 

bianchi-grigi o bianchi-cenerini, per lo pit raggiungenti piccole e medie 
proporzioni di volume. Tali globuli divengono mano mano pitt nume- 

rosi, tanto per I aggiunta dei globuli bianchi di 3° generazione, 

quanto per l aggiunta dei globuli bianchi di libera o di plasmatica 

genesi. ssi crescono di volume, divengono pregni di globettini grigi- 

aurei, e di globetti grigi-cenerini o vitrei, e si dimostrano privi di 

nucleo. I quali globetti e globettini schiusi alla luce, si ingrossano 
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mano mano, e divengono quali globuli rossi, imperfetti, instabili, cioé 

proclivi a trasformarsi in globuli grigi-cenerini, quali globuli grigi, quali 

globuli grigi-cenerini o turchini o bianchi, di 1* e 2* generazione. 

Qualche globulo bianco, gravido, diviene col tempo perfino una grossa 
cellula gigante. Dal plasma del sangue ovunque originano liberamente : 
globuli rossi, sbiaditissimi o grigiastri, rotondi, poliedrici od ovoidali, 

per lo pitt di medie dimensioni, provvisti di un nucleo ovoidale ben 

distinto, e grosso quanto il nucleo contenuto ne’ globuli rossi delle 

stesse dimensioni; globuli rossi e grigiastri, rotondi ordinariamente, 

grossi, medii e piccoli di volume, privi di nucleo, che vanno annove- 

rati fra i globuli rossi, imperfetti, le di cui sorti dividono col restare 

stabili o col divenire globuli bianchi-grigi-cenerini; e globuli bianchi- 
grigi o grigiastri, senza nucleo, toccanti le dimensioni dei globuli 

rossi, imperfetti, o dei globuli grigiastri anucleati, che divengono 

granulosi di struttura da omogenei quali erano una volta, e che 

assumono i caratteri dei globuli bianchi-grigi-cenerini, preformati 

nel sangue, cioe di 1? e 2° generazione. I quali tutti sogliono 

assumere gli aspetti e le modalitä dovute ai globuli identici del 

sangue della gallina, e dei mammiferi da me studiati, e attribuibili 

alla cosi detta frammentazione del protoplasma, ma non a 

quella dei nuclei indimostrati nei globuli bianchi comuni. L’ iden- 

tica sorte tocca a molti globuli rossi, imperfetti, ed a parecchi glo- 

buli rossastri, nucleati, nei quali si osserva una germinazione di glo- 

bettini e di globetti grigi-cenerini e grigi-aurei partire primieramente 

dal nucleo, ed in seguito dal protoplasma che diviene identico a quello 

dei globuli grigi-cenerini, preformati nel sangue. 

Istologia del Midollo osseo, rosso. 

Il midollo osseo, rosso, del piccione contiene: 

a) globuli rossi, perfetti, grossi, oblunghi, nucleati, identici a 

quelli contenuti nel sangue (v. a.); 
b) globuli rossi, perfetti, rotondi o poliedrici, modici di numero, 

sbiaditi e di mediocre volume, anche nucleati, identici anche a quelli 

che si contengono egualmente nel sangue (v. a.); 
ce) globuli rotondi, ovoidali, piccioli, rossi (globuli imperfetti), con 

o senza granuli nel protoplasma per-lo pit omogeneo ed amorfo, pure 

identici a quelli che si contengono nel sangue (v. a.); 
d) globuli rossi, imperfetti, anucleati, modici di numero, massicci, 

difficili a deformarsi, omogenei di struttura, grossi, medii, sub-medii e 
piccoli di volume. I pit grossi fra essi toccano le dimensioni di un 
globulo rosso, ordinario, dell’ uomo e della gallina. — Dalla super- 
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ficie di molti globuli rossi, imperfetti, alquanto ingrossati e deformati, 

pullulano globetti grigi-aurei e globettini grigi-cenerini, i 

quali, cresciuti alquanto di volume, si mettono in liberta, s’ ingrossano 

sempre piü, e divengono quali globuli rossi, imperfetti, anucleati, che 

a vista d’ occhio tendono in gran parte a divenire globuli bianchi-grigi- 
cenerini di 3° generazione, quali globuli bianchi-grigi-cenerini o vitrei, 

identici a quelli di 1? e 2* generazione propriamente detta. — I glo- 

buli rossi, imperfetti, sono tutti isolati fra loro. — I globuli rossi, 

imperfetti, rotondi, s’ ingrossano un poco, e dalla. loro superficie pullu- 
lano (e principalmente dai nuclei pit o meno ingrossati o deformati), 
globettini grigi-aurei e globetti grigi-cenerini, che subiscono le sorti di 

quelli che germinano sulla superficie dei globuli rossi, imperfetti (v. s.), 

cioé divengono quali globuli rossi, quali globuli bianchi. Dalla super- 

ficie di pochi globuli rossi, ovali, nucleati, nascono anche globettini 

rossi, capaci di ingrossarsi a poco a poco in gran parte. 

I piccoli globuli rossi-rosei, ovali, rotondi, allungati, abbondanti 
(globuli intermediarii, grigi), divengono in gran parte granu- 

losi d’ aspetto, s’ ingravidano in parte, e si trasformano in globuli grigi- 
aurei, grigi, grigi-biancastri, ed in cellule giganti, cenerine-turchine, di 

‘3° generazione. 

Sono visibili nel sangue qua e 1a globuli rotondi, di medie dimen- 

sioni, grigiastri, e rossi-vitrei di colore. I globuli bianchi, molto nume- 

rosi, constano di elementi bianchi-grigiastri, bianchi-cenerini, di piccole, 

medie, e grosse proporzioni di volume. I quali mano mano si rendono 
piu numerosi per I aggiunta dei globuli-grigi o bianchi-cenerini di 

3° generazione, e dei globuli bianchi di formazione libera o plasmatica. 

Tali globuli s’ ingrossano per quanto pitt possono, e s’ ingravidano anche 
di globetti e di globettini grigi-aurei, e di globetti grigi-cenerini o ° 

vitrei, in condizioni favorevoli; e sono privi di nucleo. Il prodotto 

della loro concezione endogena viene messo fuori; e cosi i glo- 

bulini divengono o globuli rossi, imperfetti, instabili, destinati cioé a 

trasformarsi ulteriormente in globuli bianchi, ovvero in globuli bianchi di 
1? e 2* generazione. Qualche globulo bianco, gravido, diviene perfino 

una grossa cellula gigante. Dal plasma del sangue ovunque 
originano liberamente: globuli rossi, sbiaditissimi 0 grigiastri, rotondi, 

poliedrici od ovoidali, di medie dimensioni per lo pit, provvisti di un 

nucleo ovoidale ben distinto, e grosso quanto il nucleo contenuto nei 
globuli rossi delle stesse dimensioni; globuli rossi o grigiastri, rotondi 

per lo pit, grossi, medii, e piccoli principalmente, privi di nucleo, e 

che vanno raggruppati fra i globuli rossi, imperfetti, le cui sorti divi- 

dono, cioé o restano stabili o divengono globuli bianchi-grigi-cenerini 
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ordinariamente; e globuli bianchi-grigi o grigiastri, senza nucleo, delle 
dimensioni dei globuli rossi o grigiastri, anucleati, che si trasformano 
mano mano in globuli bianchi-cenerini, ed assumono i caratteri di quelli 
omologhi, preformati nel sangue, cio@ di 1* e 2* generazione. I quali 

sogliono assumere gli aspetti e le modalitä dovute ai globuli identici 

della gallina e dei mammiferi, e attribuite da me alla cosi detta 

frammentazione del protoplasma, ma non a quella dei nuclei in- 

dimostrati. 
L’ identica sorte subiscono parecchi globuli rossi, imperfetti, ed al- 

cuni globuli rossastri, nucleati, nei quali si nota una germinazione di 

globettini e di globetti grigi-cenerini e grigi-aurei partire principal- 

mente dal nucleo, pitt 0 meno ingrossato e granuloso d’ aspetto. 

Istologia della polpa splenica. 

La polpa splenica dell piccione contiene: i globuli rossi, perfetti» 
grossi, ovali od oblunghi, nucleati, che col tempo si rendono anche 

granulosi d’ aspetto; i globuli rossi, perfetti ancora, rotondi o poliedrici,. 
modici di numero, alquanto sbiaditi di colore, di mediocre dimensioni, 

e con nucleo piü o meno ovaloide; i globuli rotondi, ovali, piccoli, rossi, _ 

imperfetti, con o senza granuli nel protoplasma per lo pil omo- 
geneo-amorfo; i globuli rossi, imperfetti, anucleati, massicci, difficili a 

deformarsi, d’ aspetto omogeneo, grossi, medii, sub-medii, semi-sub- 

medii, nani e piccoli di volume. Dei quali globuli i pil grossi raggiun-. 

gono le proporzione volumetriche di un globulo rosso, ordinario, 

dell’ uomo. 

Parecchi globuli rossi, imperfetti, deformi e pili o meno 

grossi, lasciano dalla loro superficie partire globettini grigi-cenerini e 

globetti grigi-aurei, che, messi in liberta, divengono, mano mano cres- 

cendo, quali globuli rossi, imperfetti, quali globuli grigi-cenerini, di 

varie dimensioni. I globuli rossi, imperfetti, in gran parte si tras- 

formano in globuli bianchi, e sono gli uni discosti dagli altri. — I glo- 

buli grossi, perfetti, rotondi, aumentano spesso di volume, e lasciano 

pullulare dalla loro superficie globettini rossi, e globettini grigi-aurei 

e grigi-cenerini, i quali subiscono le identiche sorti che le forme omo- 

loghe che partono dai globuli rossi, imperfetti. — Le due ultime varieta 

di globettini vengono su principalmente dai nuclei, ingrossati, e fatti 

granulosi. I piccoli globuli rossi-grigi o grigi-aurei o meglio detti globuli 

erigi, ovali, rotondi, allungati, abbondantissimi (globetti intermediarii, 

grigi), si rendono primo granulosi, poi s’ ingravidano, e alla fine 

divengono globuli grigi-biancastri, e cellule giganti, grosse, medie, e sub- 

medie di volume, appartenenti alla 3° generazione dei globuli e delle 
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cellule giganti, bianche-cenerine-turchine. Non difettano nella polpa 
splenica i globuli rotondi, di medie dimensioni, grigi, e rossi-vitrei. 

I globuli bianchi, abbondantissimi, constano formati dai cosi detti 

globuli bianchi-cenerini o nivei o grigi, per lo piü di sub-medie, semi- 

sub-medie, e piccole dimensioni. Il numero di tali globuli man mano 
si aumenta per |’ aggiunta dei globuli cenerini o nivei, di nuova 

genesi, di 3° generazione e di natura plasmatica. — Molti globuli 
bianchi, preformati nel sangue, vanno perd di tempo in tempo dissol- 

vendosi e deperendo. In generale i globuli bianchi aumentano di 

volume, divengono relativamente giganti di forme, e poi vere cellule 
gigantesche, pregne, come i globuli bianchi in generale, di glo- 

bettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini, che vengono schiusi alla 

luce, e che poi crescono isolatamente per divenire quali globuli rossi, 

imperfetti, per lo pit instabili, cioé facili a trasformarsi in globuli 
bianchi di 3* generazione, quali globuli grigi-cenerini. — I globuli bianchi 
in generale sono privi di nucleo; ed offrono le modalita che ARNOLD 

descrisse nei globuli del midollo osseo dei mammiferi. 

Dal plasma del sangue ovunque originano liberamente: globuli 

rossi, sbiaditissimi o grigiastri d’ aspetto, rotondi, poliedrici, od ovoi- 
dali, per lo piü di medie dimensioni, provvisti di un nucleo ovaloide, 

ben distinto, grosso quanto quello che si contiene nei globuli rossi, 

preformati nel polpa splenica, e raggiungenti le identiche dimensioni; 

globuli rossi o grigiastri, rotondeggianti, grossi, medii e piccoli di vo- 
lume, senza nucleo, imperfetti, e destinati per lo pilı a divenire ulterior- 
mente globuli bianchi-grigi-cenerini; e globuli bianchi-grigi o grigiastri, 

anucleati, aventi identiche dimensioni dei globuli rossi e grigi, im- 

perfetti, preformati nella polpa splenica, e tendenti a divenire granu- 

losi da omogenei quali sono in origine; in quella guisa che molti 

globuli rossi, imperfetti, e diversi globuli’rossastri, nucleati, che offrono 

una notevole germinazione di globettini e di globetti grigi-cenerini e 
grigi-aurei provenienti principalmente dal nucleo. I globetti grigi- 

cenerini 0 rosej, a poco a poco s’ ingrossano di volume, e divengono 
globuli bianchi, d’ aspetto granuloso, da amorfi o da omogenei di 

struttura quali erano in origine. 

Istologia del sangue del pollo giovane. 

Il sangue del pollo giovane e composto da elementi istologici, 

identici a quelli della gallina (v. Anzeiger, No. 17). 
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Istologia del midollo osseo, rosso del pollo. 
Il midollo osseo, rosso, del pollo giovane contiene: 

a) globuli rossi, perfetti, grossi quanto quelli del sangue, ovali ed 

oblunghi, con nuclei ovoidi, che si rendono piu appariscenti nei globuli 
alquanto scolorati, e che divengono anche piu grossi di volume col 

tempo, e che assumono anche una struttura evidentemente granulosa; 

b) globuli rossi, perfetti, rotondi o poliedrici, modici di numero, 

alquanto sbiaditi di colore, di mezzana grandezza, ossia grossi quanto 

i globuli medii di volume dell’ uomo, e provvisti di un nucleo ovale, 

molto distinto ; 

c) globuli rotondi, ovali, piccoli, rossi (globuli imperfetti), con o 

senza granuli visibili nel protoplasma omogeneo ed amorfo; 
d) globuli rossi, imperfetti, anucleati, massicci, difficili a defor- 

marsi, d’ aspetto omogeneo, grossi, medii, sub-medii, semi-sub-medii, 

nani e piccoli di volume. I piü grossi fra essi offrono le dimensioni 

di un globulo rosso, ordinario, dell’ uomo. — Dalla superficie di molti 

globuli rossi, imperfetti, ingrossati un poco ed anche deformati, pullu- 

lano globetti grigi-aurei e globetti grigi-cenerini. I quali, dopo che 
hanno acquistato determinate dimensioni di volume, si staccano dal 
globulo che li genera, si mettono in liberta, e s’ ingrossano a poco a 
poco per divenire quali globuli rossi, imperfetti, privi di nucleo, che 

a vista d’ occhio divengono in gran parte globuli bianchi-cenerini-tur- 

chini di 3* generazione propriamente detti, quali globuli bianchi-grigi- 

cenerini o vitrei, identici a quelli di 1* e 2* generazione propriamente 

detti. — I globuli rossi, imperfetti, si veggono I uno isolato dall’ altro; 
e da quelli, rotondi, ingrossati alquanto, vengono su (e principalmente 

dai nuclei di essi resi si granulosi e voluminosi) globettini grigi-aurei e 

globetti grigi-cenerini, i quali subiscono le sorti di quelli che pullu- 

lano sulla superficie dei globuli rossi, imperfetti (v. s.), cioé divengono 

quali globuli rossi, quali globuli bianchi. Dalla superficie di pochi 

globuli rossi, ovali, nucleati, nascono anche identici globettini rossi, 

che s’ ingrossano alquanto col tempo che scorre. 
I piccoli globuli, rossi-vitrei, grigi-aurei e grigi-vitrei, ovali, ro- 

tondi od oblunghi (globuli intermediarii grigi), in gran maggioranza 
divengono granulosi, s’ ingravidano o no di globettini e globetti 
grigi-cenerini e grigi-vitrei, e divengono quindi globuli grigi-biancastri, 

grigi-cenerini, di 3* generazione. Non mancano nel sangue qua e la 

globuli rotondi, di medie dimensioni, grigiastri e rossi-vitrei 0 perlacei. 

Sono sovrabbondanti i globuli bianchi, di mediocri dimensioni principal- 

mente; e si notano molte cellule giganti, di volume svariato, gravide 

sempre di globettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini, di varia 
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grandezza. I globuli bianchi, che per I’ aggiunta di nuovi globuli, di 
formazione libera o plasmatica, e di 3* generazione ancora, aumentano 
sempre di numero, s’ ingrossano, e s’ ingravidano ancora essi, in parte, 
delle stesse forme globulari, abbastanza piccole di mole. Le quali poi: 

come le omologhe contenute nelle cellule giganti, di svariate dimensioni, 
vengono schiuse alla luce, e quindi man mano s’ ingrossano per divenire 

quali globuli rossi, imperfetti, instabili, cioé destinati a divenire ulterior 

mente globuli grigi-cenerini, e quali globuli grigi-cenerini-turchini. Essi 

sono privi di nucleo. Qualcuno di tali globuli assume le dimensioni di 
una cellula gigante. Dal plasma del sangue vengono su globuli rossi, 
nucleati, poliformi od ovoidali, grossi e di medie dimensioni; globuli 

rossi e grigi, rotondi, di svariate dimensioni, privi di nucleo, che vanno 

annoverati fra i globuli rossi, imperfetti, del midollo, con i quali 

hanno comune la sorte di trasformarsi in globuli bianchi-cenerini; e 
globuli bianchi-grigi 0 cenerini 0 nivei, privi di nucleo, toccanti le di- 

mensioni dei globuli rossi, imperfetti, e dei globuli grigiastri, anucleati, 

che, a vista d’ occhio, si rendono identici ai globuli bianchi-cenerini- 
turchini, preformati nel sangue. I quali tutti sogliono assumere gli 
aspetti e le modalita dovute ai globuli identici del midollo dei mammi- 
feri, e attribuite da Arnoxp alla cosi detta frammentazione dei 

nuclei, indimostrabili. Una tale identica sorte tocca a molti globuli 

rossi, imperfetti, ed a parecchi globuli rossastri,” nucleati, nei quali si 

nota una germinazione di globettini e di globetti grigi-cenerini e grizi- 

aurei, partire primieramente dal nucleo o dal protoplasma, che 
diviene grigio-cenerino, col tempo, per le molte metamorfosi che subisce. 

Istologia della polpa splenica del pollo. 

Da una serie di ricerche fatte sulla polpa splenica del pollo ri- 

levo: che la polpa splenica contiene: a) corpuscoli rossi; b) corpuscoli 
bianchi; c) cellule giganti, rosse o bianche; d) globettini e globetti, 

di diverso colore e calibro; f) e granuli protoplasmatici. 

I globuli rossi vanno divisi in globuli rossi, perfetti, ed in glo- 

buli rossi, imperfetti. I primi sono o grossi o di medio o di sub- 
medio o di demi-sub-medio volume, ovvero sono nani di forma. I 

globettini ed i globetti rossi rappresentano le ultime gradazioni delle 
forme corpuscolari, ematiche, perfette. Tali globuli conservano quasi 

invariato quel rapporto proporzionale, numerico, che si ravvisa tra gli 

elementi colorati e quelli incolori del sangue del pollo; e del pari 

mantengono immodificate le loro singole proprieta fisiche e chimiche (v. a.). 
I globuli rossi, imperfetti, grossi o giganti, medii, sub-medii, demi- 

sub-medii di grandezza, nani e piccolissimi (globetti e globettini), 
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sono alquanto numerosi, s’ ingrossano in gran parte, e da amorfisi 

rendono granulosi d@ aspetto. Gli € percid che le forme gigantes- 

che di volume si aumentano di numero in seguito alla prolungata 

osservazione microscopica, e talune di esse raggiungono mediocre pro- 

porzioni di volume. E alla fine parecchie di tali singole forme assu- 

mono le modalita delle cellule giganti, rosse, perché s’ ingravidano di 
globettini grigi-aurei e di globetti grigi-cenerini-turchini o aurei, e 
poi, col tempo, divengono vere cellule giganti, biancastre, di 3° gene- 

razione. E cid avviene nel tempo stesso che molti globuli rossi, im- 

perfetti, delle pitt svariate dimensioni di volume, divengono anche glo- 

buli bianchi, i quali, ingravidandosi dei globettini grigi-aurei e dei glo- 

betti grigi-cenerini, raggiungono le forme gigantesche, anche perche 

continuamente le forme globulari s’ ingrossano nel seno della stessa 

cellula che li contiene. Qua e la sulla superficie dei globuli rossi, 

imperfetti, piu o meno deformati, pullulano in quella identica guisa 

che avviene sulla superficie dei globuli rossi, deformi, molti globettini 
rossi, i quali, isolatisi, crescono a poco a poco, e vanno a fare parte 

dei globuli rossi, nani, ed in seguito dei globuli rossi, imperfetti, di 

mediocre grandezza. I globuli rossi, imperfetti, si distinguono dai glo- 

buli rossi, perfetti, per conservarsi isolati, per la loro maggiore 

spessezza, per essere di difficile deformazione, per avere una struttura 

amorfa, molta grossolana, ed un colore rosso-scialbo, e per essere sus- 

cettivi in prosieguo di magiore accrescimento corporeo. Essi qua e la 

offrono qualche volta una zona o macchia grigia-lucente nel centro. 

Nella polpa spesso si nota qualche globulo grigiastro, rotondo e poli- 

edrico, isolato, e direi quasi indeformabile. Dalla superficie di tali glo- 

buli giammai potei rilevare pullulazione di globettino di sorte alcuna: 

essi in generale dimostrano un indice di contrattilita e di elasticita 

modicissimo (globuli intermediarii tra i globuli rossi, 
imperfetti, edi globuli bianchi-grigiastri). 

Nella polpa splenica si notano abbondanti globuli bianchi, ordi- 

nariamente di piccole e di mediocri dimensioni di volume. Essi con- 
stano formati, dai globuli grigi-biancastri, dai globuli grigi-cenerini- 
turchini o dorati o vitrei o nivei o biancastri, e dai globuli bianchi- 

perlacei propriamente detti. I globuli bianchi tendono tutti man mano 

ad ingrossarsi di volume, e ad ingravidarsi di globetti grigi-cenerini 

e di globettini grigi-aurei; e quindi toccano, per quanto si pud, le 
dimensioni dei globuli bianchi giganti e delle cellule giganti di me- 

diocre grandezza. E cosi che si formano le cellule giganti, piccole 

di mole ordinariamente, e di 1? e 2% generazione, che si rinvengono 

nella polpa splenica. Tali globuli bianchi vanno continuamente 
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aumentandosi di numero, perché ad essi si aggiungono i globuli 

bianchi di 3* generazione, i quali, come sopra € detto, provvengono 

dalla trasformazione continua dei globuli rossi, imperfetti, in globuli 
bianchi, epperciö tra le forme corpuscolari, bianche, si notano: i glo- 

bettini, i globetti, i globuli nani, i globuli semi-sub-medii, 

i globuli sub-medii, i globuli medii o di ordinaria grandezza, i globuli 
grossi o giganti, e le cosi dette cellule gigantesche o gigantiforme. 

_ Tutti questi globuli bianchi hanno un’ attivita rigogliosa; ed € 
perciö che essi da amorfi divengono in seguito granulosi di struttura. 

Al metabolismo notevole subito dal protoplasma degli elementi cellulari 

© corpuscolari bianchi é dovuto la partizione del protoplasma in zolle 

ed in masse, di varia grandezza e configurazione. Ed & percid che 
Y elemento istologico in diversi momenti offre quella polimorfia nel 

contenuto del protoplasma, che gl’ istologi attribuirono alle pretese 
partizioni di quei nuclei, che io sono riuscito assai raramente a di- 

mostrare nei globuli bianchi del sangue, ed anche del midollo osseo 

(v. a.). L’ ingrandimento della mole dei globuli bianchi, e la genesi 

endogena, protoplasmatica, dei globettini grigi-aurei, e dei globetti 

grigi-cenerini, € dovuto al metabclismo progressivo, sopra indicato, 

continuo, e visibile nei granuli, e nelle zolle del protoplasma dell’ ele- 

mento istologico. 

Il numero dei} globuli bianchi, che si riscontra nella polpa sple- 

pica € alto ed anche sommamente variabile, dal momento che ai glo- 
buli bianchi preesistenti si aggiungono quelli di nuova genesi, libera o 

plasmatica, e quelli di 3* generazione propriamente detta, e, d’ altra parte 

si sottraggono quelli che vengono meno o per la continua frantumazione 

o dissoluzione o squarciamento ovvero dilaceramento che essi subiscono 

in consequenza della schiusa delle giovani prole che nel seno di essi si 

contengono, e che consistono: in globettini grigi-aurei ed in globetti grigi- 

cenerini o turchini o vitrei-aurei o grigi-perlacei, isolati od aggruppati, che 
poi si mettono in vista nel preparato microscopico, e si veggono ora in 

via di ordinaria evoluzione progressiva, ora in vera via di involuzione 

continua. I globetti grigi-cenerini qualche volta si veggono anche evolversi 

spesso nel protoplasma dei globuli bianchi, grossi, e delle cellule giganti 
grigie-turchine-cenerine, e rimanervi contenuti per un tempo pit o 

meno lungo. I globettini grigi-aurei, liberi nel plasma, e grossi quanto 

la capocchia di uno spillo piccolissimo, s’ ingrossano a poco a poco, 

e raggiungono le proporzioni dei globetti che offrono una distinta zona 
chiara-lucente nel centro, e che ulteriormente divengono quali globuli 

rossi, imperfetti, quali globuli bianchi-grigiastri propriamente detti. 

Le stesse fasi evolutive subiscono i globetti grigi-cenerini-turchini, 
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grigi-biancastri, grigi vitrei-dorati, grigiastri propriamente detti, bianchi 
o grigi-perlacei, per divenire globuli adulti, grigi-biancastri, grigi-cene- 
rini-turchini, grigi-vitrei-dorati, grigi propriamente detti, grigi o 

bianchi-perlacei, delle pitt svariate dimensioni, e proclivi a divenire 

cellule giganti, gravide o no, secondo |’ osservazione rivela. 

I globuli rossi ed i globuli bianchi hanno anche una origine libera, 

ossia plasmatica. Il plasma cioé si rossoda e si organizza, e prende 

forme rotondeggianti o poliedriche, di svariate dimensioni, bianche- 

nivee o rosse di colore; e mentre le forme di modico volume divengono 

globuli bianchi o rossi, ipso facto, le forme poliedriche, biancastre 

o rosse, per mezzo di linee divisorie si scindono in tante singole forme 

rotondeggianti, le quali, contornandosi per bene, si isolano ]’ una dall’ 

altra, e divengono tanti singoli globuli, rossi o bianchi, di grandezza 

media ordinariamente. 

Molti di tali nuovi globuli rossi, pi o meno decolorati, cioé pit 

o meno modificati nella struttura e nel colorito, divengono in prosiegno 
globuli bianchi, nel tempo stesso che i globuli bianchi di nuova genesi 

s’ ingravidono dei globettini e dei globetti di natura ben noti. Qualche 

globulo lamelliforme, anucleato, rosso o grigio o bianco, amorfo ed 

omogeneo nell’ aspetto, si nota nel preparato, e lo si vede col tempo 

riprendere la forma rotonda e viceversa. 

I miei studi sugli elementi incolori del sangue, del midollo ossev 

e della polpa splenica furono fatti col solito metodo e con la dilacerazione 
di pezzi freschissimi, viri ancora, e furono controllati dal Signore 

C. Perrone, F. Perrone, L. Perrone, S. Perrone, e dalle Signore 
L. PETRONE, e G. PETRONE. 

Dal mio Laboratorio, 

Montagano (Molise), Settembre 1889. 
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Anatomische Gesellschaft. 

Gelegentlich der dritten Versammlung in Berlin sind in die Ge- 
. sellschaft eingetreten die Herren Geh. Med.-Rat Prof. Dr. RupoLr 

VIRCHOW, Dr. ZIMMERMANN, Assistent am I. Anatom. Institut in Ber- 

lin, Dr. E. Lönngere in Upsala, Dr. Orpen in München, Dr. BarrH 
in Christiania, Dr. H. K. Cornine, Assistent am II. Anatom. Institut 
in Berlin, Prosektor Dr. Disse in Göttingen, Dr. L. GEDOELST in 

Löwen, Prof. NicoLAUS TOLMATSCHEwW in Kasan. 

Die Zahl der Mitglieder beträgt jetzt 231. 

Diejenigen Herren, welche den Bericht über ihren Vortrag 
oder ihre Demonstrationen in Berlin noch nicht eingesandt 
haben, ersuche ich nochmals dringend, dies nunmehr umgehend 
thun zu wollen. 

An die Zahlung des Jahresbeitrages für 1889 und des von 
der Gesellschaft beschlossenen aulserordentlichen Beitrages von 
2 Mark 50 Pf. (vgl. die vorige Nr. des Anzeigers) wird noch- 
mals erinnert. f | 

Seit der Berliner Versammlung haben den Jahresbeitrag für 1889 
gezahlt die Herren KLAATSCH, LECHE, ZAAIJER, ANDERSON, SCHIEFFER- 
DECKER, MARCHAND, SCHWALBE, RICHTER, — den außerordentlichen 

Beitrag für die Würzburger Verhandlungen die Herren ZAAIJER, 
SCHIEFFERDECKER, MARCHAND, SCHWALBE, RICHTER, HASSE, WAGENER, 
GASSER, STRAHL, F. und P. Sarasin. 

Der Schriftführer: 

K. BARDELEBEN. 

Personalia. 

Christiania. Dr. med. Sopnus Trrup ist zum o. 6. Professor der 
Physiologie an der kgl. Friedrichs-Universität in Christiania (Norwegen) 
ernannt worden, als Nachfolger des verstorbenen Prof. Worm-Mi ier. 

Assistent ist seit dem Anfange dieses Jahres Dr. H. Cur. GEELMUYDEN 
aus Christiania. 

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. 
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Menschen und der Tiere, sowie aus jenem der theoretischen Medicin. 
Wien 1889. gr. 8°. In Kommiss. bei F. Tempsky. Band XCVIII, 
Heft I—IV, Jahrg. 1889, Jänner bis April. 

3. Methoden der Untersuchung und Aufbewahrung. 

Alleon, Amélie, Nouveaux procédés de taxidermie, expérimentés et decrits- 
Notice accompagnée de planches exécutées sur des oiseaux montés par 
Yauteur. In-8°, pp. 16 et 19 planches. Saint-Quentin, impr. Moureau 
et fils; Paris, libr. Roret. 

Behrens, W., Kossel, A., und Schiefferdecker, P., Die Gew»be 
des menschlichen Körpers und ihre mikroskopische Untersuchung. (S. 
oben Kap. 1.) 

Davies, F., The Preparation and Mounting of Microscopic Objects, edited 
by Joan Marrues. 12 wo. pp. 210. London, W. H. Allen. 2 s. 6 d. 

Fraser, Alexander, Photography as an Aid in Morphological Investigation. 
Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. 
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The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, Part I, 
October 1889, 8. I—II. 

Girod, Paul, Manipulations de zoologie. Guide pour les travaux prati- 
ques de dissection. Animaux invertébrés. Avec 25 planches en noir 
et en couleurs. In-8°, pp. 140. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. 
J. B. Bailliére et fils. 

Sanfelice, Dell’ uso dell’ iodo nella colorazione dei tessuti, con l’ematos- 
silina, Bollettino della Societa di Naturalisti in Napoli, Serie I, Vol. III, 
Anno III, 1889, Fasc. 1. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 15, S. 454.) 

4. Allgemeines. 

 Edinger, Ludwig, Bericht über die Leistungen auf dem Gebiete 
der Anatomie des Centralnervensystems im Laufe des Jahres 1888. 
Schmidt’s Jahrbücher der gesamten Medicin, Band 224, Jahrg. 1889, 
Heft 10, S. 73—96. 

Hess, Maurice, Morphologie et Fonction dans le systeme musculaire de 
la vie de relation chez homme. In-8°. pp. 71. Lyon, impr. Gallet. 

Kaatz, Moritz, Ein Fall von excessiver Allgemeinentwickelung und vor- 

zeitiger Menstruation nach Hirnerschiitterung. Würzburg, Kohl & 
Heckersche Buchdr., 1889. 8°. SS. 22. Inaug.-Dissert. 

Magnus, H., Horstmann, C., und Silex, P., Systematischer Bericht über 

die Leistungen und Fortschritte der Augenheilkunde im ersten Quartal 
des Jahres 1889. Macnus: Anatomie. Archiv für Augenheilkunde, 
Band XX, 1889, Heft 4, 8. 459462. 

Schipiloff, Catherine, Recherches sur la nature et les causes de la ri- 
gidité cadavérique (suite et fin). Revue médicale de la Suisse romande, 
Année IX, 1889, Nr. 9; Nr. 10. (Vgl! A.A: Jahrg. IV, Nr. 20, 8."611.) 

Warner, Francis, On the Study of Conditions of Development and 
Brain-Power in Children. The Journal of Mental Science, Vol. XXXV, 
Nr. CLI, New Series, Nr. 115, October 1889. 

Über die zukünftigen Aufgaben der deutschen Anatomen. Wiener me- 
dicinische Presse, Jahrg. XXX, 1889, Nr. 42. 

Dritte Versammlung der anatomischen Gesellschaft, Berlin, 10.—12. Ok- 
tober 1889. Erster Tag. Berliner klinische Wochenschrift, Jahrg. 
XXVI, 1889, Nr. 42. 

3. Versammlung der deutschen anatomischen Gesellschaft zu Berlin, 
Prager medicinische Wochenschrift, Jahrg. XIV, 1889, Nr. 44. 

5. Zellen- und Gewebelehre. 

Altmann, Rich., Zur Geschichte der Zelltheorieen. Ein Vortrag. SS. 20. 
gr. 8°, Leipzig, Abel. Mk. 1. 

Apäthy, Stefan, Nach welcher Richtung hin soll die Nervenlehre re- 
formiert werden: (Histologisches und Histogenetisches.) [Orig.-Mitt.] 
Biologisches Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 17. 

Bizzozero, G., Sulla derivazione dell’ epitelio dell’ intestino dall’ epi- 
telio delle sue glandule tubulari. (S. unten Kap. 9b.) 
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Bütschli, O., Uber die Struktur des Protoplasmas. Verhandlungen des 
naturwissenschaftlich-medieinischen Vereins zu Heidelberg, Neue Folge 
Band IV, Heft 3, 1889, S. 423—435. 

Birscuur, O., Nachtrag zu seinem Vortrag über die Struktur des 
Protoplasmas. Ebendaselbst, 8. 441. 

Cuénot, L., Etudes sur le sang, son role et sa formation dans la série 
animale. II. Note preliminaire. Archives de zoologie experimentale, 
Serie Il, Tome VII, Année 1889, Nr. 2, S.I—X. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, 
Nr. 18, 8. 548.) 

Della Valle, A., Intorno agli organi di escrezione di alcuni Gammarini. 
Estr. d. Bollettino d. Soc. di Naturalisti in Napoli, Anno 3, Fase. 2, 
1889. SS. 4. 

Ferrari, C., Sulla spermatogenesi nei mammiferi. Con 1 tavola. Me- 
morie della R. Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bologna, Serie IV, 
Tomo X, 1889, Fase. 1, S, 181—199. 

Garcia Sold, D. Eduardo, Tratado elemental de histologia € histo- 
quimia normales. (S. Kap. 1.) 

Griesbach, Uber Methoden zur Erforschung der chemischen Beschaffen- 
heit des Zellkernes. Münchener medicinische Wochenschrift, Jahrg. 36, 
1889, Nr. 43, 8. 732—734. 

Hamburger, Ernst, Beiträge zur Kentnis der Zellen in den Magen- 
driisen. (S. unten Kap. 9b.) 

Janosik, J., O tvoreni se kosti. (Sur la formation des os.) Praze, 1889. 
S.-A. a. „Sborniku Iékarského“. SS. 40. 1 Taf. (Französisches Re- 
sumé 8. 33—40.) 

Klein, C., Elementos de histologia; traduccion directa del inglés por 
D. Atrrepo Orısso r Vinas. (S. Kap. 1.) 

Korschelt, E., Uber die wichtigen Funktionen der Wanderzellen im 
tierischen Körper. Allgemein-verständliche naturwissenschaftliche Ab- 
handlungen, Nr. 8. Berlin, Dümmler’s Verlag. Mk. 1. (Aus ,,Natur- 
wissenschaftliche Wochenschrift“. SS. 13 mit 10 Holzschnitten.) 

Looss, Arthur, Über die Beteiligung der Leukocyten an dem Zerfall der 
Gewebe im Froschlarvenschwanze während der Reduktion desselben. 
Ein Beitrag zur Phagocytenlehre. Leipzig, Druck von Ramm & See- 
mann, 1889. SS. 28. 8°. Habilitations-Schrift der Philosoph. Fa- 
kultät. 

Michelsohn, Max, Ein Beitrag zur Lehre von den weißen Blutkörperchen. 
Würzburg, Becker’s Univ.-Buchdr., 1889. 8°. SS. 43. Inaug.-Dissert. 

Mitrophanow, P. J., Über Zellgranulationen. (Sitzungsprotokolle der 
biolog. Sektion der Warschauer Naturforschergesellschaft. Original- 
bericht.) Biologisches Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 17, 8. 541 
bis 542, 

Mörner, Carl Th., Chemische Studien über den Trachealknorpel. Mit 

1 Tafel. Skandinavisches Archiv für Physiologie, Band I, 1889, Heft 
1—3, S. 210—244. 

Morrison, Robert B., Notes on the Formation of Pigment in the Negro. 
Medical News, Philadelphia, Vol. LV, Nr. 15, Whole Nr. 874, S. 393 

—395, 



Petrone, Luigi M., Istologia del Sangue, del Midollo osseo, rosso, e 
della Polpa Eplbaida del Piccione e del Pollo. Anatomischer Anzeiger, 
Jahrg. IV, 1889, Nr. 21, 8. 661—672. 

Stierlin, Blhikörperchenzehluneeh und Hämoglobulinbestimmungen bei 
Kindern. Mit 1 Tafel. (Forts. u. Schluß.) Deutsches Archiv für kli- 
nische Medicin, Band 45, 1889, Heft 3 u. 4, S. 266—311. 

6. Bewegungsapparat. 

Stieda, L., Der M. peroneus longus und die Fußknochen. Mit 8 Ab- 
bildnngen. Anatomischer Anzeiger, Jahrg. IV, 1889, No. 19, 8. 600 
—607; No. 20, S. 624—640; No. 21, 8. 652—661. 

a) Skelett. 

Bardeleben, Karl, On the Praepollex and Praehallux, with Observations 
on the Carpus of Theriodesmus phylarchus. Proceedings of the Zool. 
Soc. of London, May 1889, S. 259—262. 1 Taf. 

Cunningham, D. J., The Occasional Eighth True Rib in Man and its 
Relation to Right Handedness, The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, 
New Series Vol. I, October 1889, S. 127—180. 

Cunningham, D. com The Proportion of Bone and Cartilage in the Lum- 
bar Section of the Vertebral Column of the Ape and several Races 
of Men. The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, 
Part I, October 1889, S. 117—127. 

Dwight,” Thomas, The Significance of the Third Trochanter and of Similar 
Bony Processes in Man. The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New 
Series Vol. IV, Part I, October 1889, S. 61—69. 

Gintrowiez, Stanislaw, Ein Fall einer angeborenen, doppelseitigen 
Zehenanomalie. Posen, gedruckt bei J. Leitgeber, 1889. 8°. SS. 23. 
Würzburger Inaug.-Dissert. 

Kükenthal, Willy, Vergleichend-anatomische und entwicklungsgeschicht- 
liche Untersuchungen an Waltieren. I. Mit 13 lithograph. Tafeln. 
Kap. II. Die Hand der Cetaceen. S. 69, 4°. 1 Tafel. Denkschriften 
der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Dritter 
Band, erste Abteilung. Jena, 1889, Gustav Fischer. 

Parker, W.K., On the Osteology of Steatornis caripensis. London, 1889. 
8°. pp. 30 with 4 Plates. (Abstr. from the Proceedings of the Zoolog. 
Society of London.) 

Reid, W., A Female Subject showing Cervical Ribs. Proceedings of the 

Anatomical Society of Great Britain and Ireland. ‘The Journal of Ana- 
tomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, Part I, October 1889, S. III. 

Reid, W., Fifth Lumbar Vertebra, showing Persistence on both Sides 

of a Suture in the Neural Arch between the Upper and Lower Arti- 
cular Processes. Proceedings of the Anatomical Society of Great Britain 
and Ireland. The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. LV, 
October 1889, Part I, S. ITI—IV. 

Sasserno, Alb., Ricerche intorno alla struttura della colonna vertebrale 

del genere Bombinator. Torino, Ermanno Loescher edit. (stampa Reale), 



1889. 8°. pp. 8 con 1 tavola. (Estr. dagli Atti della R. Accademia 
delle scienze di Torino, Vol. XXIV, adunanza del 26 maggio 1889.) 

Schmidt-Rimpler, H., Noch einmal die Orbitalmessungen bei ver- 
schiedenen Refraktionen. (S. unten Kap. 11b.) 

Shufeldt, R. W., Contributions to the Comparative Osteology of Arctic 
and Sub-Arctic Water-Birds. Part V. With 3 Plates. The Journal 
of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, Part I, October 1889, 
S. 89—117. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 16, S. 487.) 

Shufeldt, R. W., Contributions to the Comparative Osteology of the 
Families of North American Passeres. Journ. of Morphol., Vol. III, 
No. 1, 8. 81—114. 2 Taf. 

Symington, Johnson, The Vertebral Column of a Young Gorilla. With 
1 Plate. The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. LV, 
Part I, October 1889, S. 42—52. 

b) Bänder. Gelenke. Muskeln. Mechanik. 

Amantini, Cesare, Di una men nota ripiegatura sinoviale dell’ arti- 
colazione dell’ anca (Piega pettineo-foveale). Perugia, 1889. (Annali d. 
Universita di Perugia, Vol. IV.) 8°. SS. 32. 1 Taf. 

Braune, W., und Fischer, O., Über den Schwerpunkt des menschlichen 

Körpers mit Rücksicht auf die Ausrüstung des deutschen Infanteristen. 
Des XV. Bandes d. Abhandl. d. math.-phys. Kl. d. Kgl. S. Ges. d. 
Wissensch. Nr. VII. Leipzig, 1889, S. 561—672. 17 Taf. (Abhandlgn. 
d. K. S. Ges. d. Wissens. 1889, Bd. X XVI.) 

Bruns, Über einen angeborenen Defekt mehrerer Brustmuskeln. (Orig.- 
Bericht von der Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte zu 
Heidelberg.) Centralblatt für Nervenheilkunde, Jahrg. XII, 1889, 
Nr. 21. (Vgl. vorige Nr.) 

Hess, Maurice, Morphologie et Fonction dans le systeme musculaire 
de la vie de relation chez l’homme. (S. oben Kap. 4.) 

Staffel, Frz., Die menschlichen Haltungstypen und ihre Beziehungen zu 
den Rückgratverkrümmungen. SS. V u. 92 mit 20 Textfiguren und 
1 Tafel. 8°. Wiesbaden, Bergmann. Mk. 3.60. 

Stintzing, Der angeborene und erworbene Defekt der Brustmuskeln, zu- 
gleich ein klinischer Beitrag zur progressiven Muskelatrophie. Mit 
2 Tafeln. Deutsches Archiv für klinische Medicin, Band 45, 1889, 
Heft 3 u. 4, S. 205—233. 

Wilson, J. T., Two Cases of Variation in the Nerve-Supply of the First 
Lumbrical Muscle in the Hand. Journal of Anatomy, Vol. XXIV, 
New Series Vol. IV, Part I, October 1889, 8. 22—27. 

Wilson, J. T., Further Observations on the Innervation of Axillary 
Muscles in Man. The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series 
Vol. IV, Part I, October 1889, S. 52—61. 

Windle, Bertram C. A., The Flexors of the Digits of the Hand. I. The 
Muscular Masses in the Fore-Arm. The Journal of Anatomy, Vol XXIV, 
New Series Vol. IV, Part I, October 1889, S. 72—85. 
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7. Gefifssystem. 

Bourceret, P., Systeme vasculaire. Circulations locales. Procédé d’injection 
des veines, du cceur vers les extrémités, malgré les valvules et sans 
les forcer. Dessins par B. Barravp. Préface par le professeur Sarrey. 
Partie I: La Main. In-8°, pp. XIV et 85 avec 4 planches en couleur. 
Paris, impr. Davy; librairie Doin. 

Calori, L., Sui nervi di un Rene a ferro di cavallo con ectopia del rene 
sinistro. Sulle comunicazioni della Vena Porta con le Vene generali 
del corpo. Bologna, 1889. 4°. pp. 19 con 3 tavole. (Estr. dalli 
Memorie della R. Accademia d. Bologna.) 

Gasch, Ferdinand Rudolf, Beitrige zur vergleichenden Anatomie des 
Herzens der Vögel und Reptilien. Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhdl., 
R. Stricker, 1888. SS. 33 mit 2 Tafeln. 8°, Inaug.-Dissert. der Leip- 
ziger Philosoph. Fakultät von 1889. (Aus: Archiv für Naturgeschichte, 
1888.) 

Hoyer, Heinrich, Beitrag zur Kenntnis der Lymphdrüsen. (Aus dem 
physiologischen Institut zu Breslau.) Mit 2 Tafeln. Archiv für mi- 
kroskopische Anatomie, Band XXXIV, 1889, Heft 2, $S. 208-225. 

Hoyer, Über die Struktur der Milz. (Sitzungsprotokolle der biolog. Sektion 
der Warschauer Naturforschergesellschaft. Originalbericht.) Biologisches 
Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 17, S. 538—539. 

Johansson, J. E., und Tigerstedt, Robert, Über die gegenseitigen Be- 
ziehungen des Herzens und der Gefäße. Abhandlung I. Mit 2 Tafeln. 
Skandinavisches Archiv für Physiologie, Band I, 1889, Heft 4 u. 5, 
S. 331—402. 

Muhr, Lambert, Über einen Fall von Defekt des ganzen vorderen Sep- 
tum ventriculorum cordis mit Persistenz des Truncus arteriosus com- 
munis und Defekt des Septum atriorum. Würzburg, Becker’s Uniy.- 
Buchdr., 1889. 8°. SS. 33. Inaug.-Dissert. 

Shepherd, Francis J., Some Vascular Anomalies observed during the 
Session 1888—89. The Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series 
Vol. IV, Part I, October 1889, S. 69—72. 

8. Integument. 

Curtis, F., Le développement de la Mamelle et du Mamelon d’apres les 
travaux les plus récents. Revue biologique du Nord de la France, 
Année I, Nr. 12, Septembre 1889. 

Kikenthal, Willy, Vergleichend-anatomische und entwicklungsgeschicht- 
liche Untersuchungen an Waltieren. I. Mit 13 lithograph. Tafeln. 
Kap. I. Die Haut der Cetaceen. Denkschriften der medicinisch - natur- 
wissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Dritter Band, erste Abteilung. 
Jena, 1889. Gustav Fischer. S. 1—19 mit 1 Tafel. 

9. Darmsystem. 
a) Atmungsorgane 

(inklus. Thymus und Thyreoidea). 

Frankel, B., Zur Histologie der Stimmbinder. Erwiderung auf den Auf- 
satz des Herrn Kanımack: „Beiträge zu der Histologie der Stimmbänder 



mit spezieller Berücksiehtigung des Vorkommens von Drüsen und Pa- 
pillen.“ (Dieses Archiv Bd. 117, S. 531.) Virchow’s Archiv, Band 118, 
Folge XI, Band VIII, Heft 2, S. 370—376. 

Kantuack, A. A., Zur Histologie der Stimmbänder. Erwiderung auf 
den vorstehenden Artikel d. Herrn Prof. B. Fränker. Ebendaselbst, 

S. 376— 381. 

Fränker, B., Replik auf vorstehende Erwiderung des Herrn KanTtHack. 
Ebendaselbst, S. 381— 383. 

Heymann, Rudolf, Beitrag zur Kenntnis des Epithels und der Drüsen 
des menschlichen Kehlkopfes im gesunden und kranken Zustande. Mit 
2 Tafeln. Virchow’s Archiv, Band 118, Folge XI, Band VIII, Heft 2, 
S. 320— 349. 

Horazeck, Hermann, Über das Vorkommen von Membranen, namentlich 
membranöser Verwachsungen im Kehlkopf. München, Druck von W. 
Kutzner, 1889. 8°. SS. 24. Würzburger Inaug.-Dissert. 

Mörner, Carl Th., Chemische Studien über den Trachealknorpel. (8. 
oben Kap. 5.) 

b) Verdauungsorgane. 

Baum, Hermann, Die Lage des Magens vom Hunde in den verschie- 
denen Füllungsgraden und die Rotationstheorie. Aus dem anatomischen 
Institute der tierärztlichen Hochschule zu Dresden. Mit Abbildungen 
im Text. Deutsche Zeitschrift für Tiermediein, Band XV, 1889, Heft 6, 
S. 401—423. 

Bizzozero, G., Sulla derivazione dell’ epitelio dell’ intestino dall’ epitelio 

delle sue glandule tubulari. Torino, Ermanno Loescher edit. (stamp. 
Reale), 1889. 8°. pp. 2. (Estr. dagli Atti della R. Accademia delle 
scienze di Torino, Vol. XXIV, adunanza del 16 maggio 1889.) 

Hamburger, Ernst, Beiträge zur Kenntnis der Zellen in den Magen- 
drüsen. (Aus dem physiologischen Institut zu Breslau.) Mit 1 Tafel. 
Archiv für mikroskopische Anatomie, Band XXXIV, 1889, Heft 2, 
S. 208— 225. 

Rolleston, Humphry D., Abnormal Vascular Supply to the Liver. The 
Journal of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, Part I, October 
1889. S. 182—135. 

Stowell, T. B., The Soft Palate in the Domestic Cat. Hartford Conn., 
1889, 8°. pp. 19 with Illustrations. (Abstr. from the Proceedings of 
the Amer. Society of Micr.) 

Teichmann, Max, Der Kropf der Taube. (Aus dem physiologischen 
Institut zu Breslau.) Archiv fiir mikroskopische Anatomie, Bd. XXXIV, 
1889, Heft 2, S. 235—248. 

Toldt, C., Bau und Wachstumsveränderungen der Gekröse des mensch- 
lichen Darmkanales. 2., unveränderter Abdruck aus den Druckschriften 
der Kaiser. Akademie der Wissenschaften, Wien, 1889. 4°. SS. 2 
und 56 mit 2 Tafeln. Mk. 6. 

10. Harn- und Geschlechtsorgane. 

Brandt, Alexander, Über den Zusammenhang der Glandula suprarenalis 
mit dem Parovarium resp. der Epididymis bei Hühnern. [Org.-Mitt.] 
Biologisches Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 17. 
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Englisch, J., Über angeborene Verengerung der Harnröhre bei Hypospa- 

die und ihre Folgen. Wiener medieinische Wochenschr., Jahrg. XX XIX, 
1889, Nr. 42; Nr. 43. (Fortsetzung, vgl. vorige Nr.) 

a) Harnorgane 

(inklus. Nebenniere). 

Calori, L., Sui nervi di un Rene a ferro di cavallo con ectopia del 
rene sinistro. (S. Kap. 7.) 

b) Geschlechtsorgane. 

von Ackeren, Friedrich, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der weib- 
lichen Sexualorgane des Menschen. Leipzig, W. Engelmann. 8°. SS. 48 
mit 8 Tafeln. Wiirzburger Inaug.-Dissert. (Aus: Zeitschrift fiir wissen- 
schaftl. Zoologie, Band 48.) 

Griffiths, Joseph, Observations on the Function of the Prostate Gland 
in Man and the Lower Animals. Part II. With 2 Plates. Journal 
of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, Part I, October 1889, 
S. 27—42. (Vgl. A. A. Jahrg. IV, Nr. 9, S. 267.) 

Radoszkowski, O. J., Über Genitelanhänge der Hymenopteren. (Sitzungs- 
protokolle der Violen. Sektion der Warschauer Naturforschergesellschaft. 
Originalbericht.) dns Centralblatt, Band IX, 1889, Nr. 17, 
S. 539 u. 543—544. 

11. Nervensystem und Sinnesorgane. 

a) Nervensystem (zentrales, peripheres, sympathisches). 

Apäthy, Stefan, Nach welcher Richtung hin soll die Nervenlehre 
reformiert werden? (S. oben Kap. 5.) 

Breisacher, L., Versuche über den Nervus laryngeus superior (Orig.- 
Mitt.) Centralblatt für die medicinische Wissenschaften, 1889, Nr. 43. 

Chiarugi, Giulio, Lo sviluppo dei nervi vago, accessorio, ipoglosso e 
primi cervicali nei Sauropsidi e nei Mammiferi. Pisa, 1889. Estr. d. 
Atti d. Soc. Toscana di Scienze Naturali resid. in Pisa, Vol. X, S. 149 — 
245. 2 Taf. (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 15, S. 460.) 

Fraser, Alexander, On the Pyramidal Tracts of certain Rodents. Pro- 
ceedings of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. Journal 
of Anatomy, Vol. XXIV, New Series Vol. IV, Part I, October 1889, 
Ss. II—II. 

Giacomini, Car., Sul cervello d’un chimpansé: comunicazione. Torino, 
Ermanno Loescher edit. (stamp. Reale), 1889. 8°. pp. 26 con 1 tavola. 
(Estr. dagli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, Vol. XXIV, 
adunanza del 23 giugno 1889.) (Vgl. A. A., Jahrg. IV, Nr. 18, S. 552.) 

Grossmann, M., Über ‘das Atmungscentrum, insbesondere des Kehlkopfes. 
Anzeiger der el Arne der Wissenschaften in Wien. Math.- 
es Klasse, Jahrg. 1889, Nr. XVIII, S. 191—192. 

His, W., Unsere Grundvorstellungen vom Bau der nervösen Centralorgane. 
(Vom ersten internationalen Physiologen-Kongrefi in Basel.) Centralblatt 
fiir Nervenheilkunde, Jahrg. XII, 1889, Nr. 20. 
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Jegorow, J., Über die Beziehungen des Sympathicus zum Kopfschmuck 
einiger Vögel (Orig.-Mitt.). Centralblatt für die medicin. Wissenschaften, 
1889, Nr. 44. 

Kükenthal, Willy, Vergleichend-anatomische und entwicklungsgeschicht- 

liche Untersuchungen an Waltieren. I. Mit 13 lithograph. Tafeln. 
Kap. III. Das Centralnervensystem der Cetaceen, gemeinsam mit 
Turopor ZIenen. Denkschriften der medicinisch-naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft zu Jena. Dritter Band, erste Abteilung. Jena 1889. 
Gustav Fischer. S. 77—200 mit 10 Tafeln. 

Kurella, H., Über die physiologische und psychologische Bedeutung der 
Ganglienzellen des Centralnervensystems. Humboldt, Jahrg. VIII, 1889, 
Heft 11, S. 416—419. 

von Lenhossék, M., Uber den Verlauf der Hinterwurzeln im Rücken- 
mark. Mit 1 Tafel. Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. XXXIV, 
1889, Heft 2, 8. 157—197. 

Packard, A. S., The Cave Fauna of North America, with Remarks on 

the Anatomy of the Brain and Origin of the Blind Species. Washington, 
1889. 4°. pp. 156 with Map, 21 Figures in the Text, and 7 Plates. 

Wilson, J. T., Two Cases of Variation in the Nerve-Supply of the 
First Lumbrical Muscle in the Hand. (S. Kap. 6b.) 

Wilson, J. T., Further Observations on the Innervation of Axillary 
Muscles in Man. (S. Kap. 6b.) 

b) Sinnesorgane. 
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Erfahrungen über das Teichmann’sche Knochenmazerations- 

verfahren. 

Von Dr. med. W. Pritzwer, Privatdozent und I. Assistent am anatomischen 

Institut zu Strafsburg. 

Vervollkommung der Instrumente und Vervollkommung der Unter- 

suchungsmethoden sind stets epochemachend für den Fortschritt der 
Wissenschaft gewesen — ich möchte fast behaupten, wichtiger und 

fördernder als alles andere, was sonst unsere Kenntnis und Verständ- 

nis der umgebenden Aussenwelt zu fördern geeignet ist. Wenn ich 

Beispiele aus der neueren Zeit anziehen soll, so dürfte es genügen, 

an die Fortschritte zu erinnern, die durch die Einführung der Öl- 

immersion, des Aspe’schen Beleuchtungsapparates, der gebrauchs- 

fähigen Mikrotome, durch die Ausbildung der Schnittserienherstellung, 

der Plattenmodellierungsmethode u. s. w. in Histologie und Embryologie 

erst ermöglicht wurden. Gleiches Verdienst um die Wissenschaft wie 
dem, der neue Entdeckungen macht, muß dem zugeschrieben werden, 
der jenem die Wege dazu gebahnt. — 

Als ich s. Z. eine Untersuchung über das Extremitätenskelett be- 

gann, wurde ich ganz ungebührlich behindert durch den Mangel an 

einem geeigneten Verfahren, die Skelettstücke rasch und sicher zu 

isolieren, namentlich wenn es sich um kleinere, in resistentem Ge- 

webe eingebettete Stücke handelte. Sie mittelst Kalilauge zu isolieren, 
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wie es von ZANDER‘) empfohlen wird, riskierte ich bei dem kostbaren 

Material nicht — ich habe auch später Abstand genommen, Versuche 
mit wertloserem Material anzustellen, da mir die auf dem Anatomen- 
kongresse in Berlin demonstrierten Resultate von kompetenter Seite 

als wenig befriedigend geschildert wurden. Die Mazeration im PLANER- 

schen?) Apparate dagegen hat den Nachteil, daß erstens eine ge- 

nügende Trennung der einzelnen Abschnitte während des’ Mazerierens 

und zweitens eine Verhütung des Verlorengehens kleinerer Skelett- 
stücke — bis zu 1 mm und darunter — sich kaum, oder wenigstens 
nur mit großem Aufwand an Apparaten (also auch Geld) und Zeit er- 
zielen läßt. Ich war daher auf die alte Methode angewiesen, die ein- 
zelnen Abschnitte in getrennten Gläsern bei Stubenwärme in Wasser 

mazerieren zu lassen und sie dann mit Skalpell und Schabeisen zu 

reinigen. Indessen auch diese Methode hat ihre außerordentlichen Nach- 

teile. Zuerst ist der üble Geruch zu erwähnen, der von den Händen 

nicht zu entfernen ist und gegen den ich heißes Seifenwasser, Thymol, 

Karbol ?) etc. vergeblich anwandte — wenn man selbst auch genügend 

Willenskraft und chronischen Schnupfen besitzt, um im Interesse der 
Wissenschaft denselben zu ertragen, so darf man dies doch nicht bei 

seiner Umgebung und seinen Angehörigen voraussetzen. Vor allem 
aber ist das Verfahren sehr zeitraubend, und in Bezug auf sehr kleine, 

in festem Bindegewebe eingebettete Stücke läßt es geradezu im Stich. 
Unter solchen Umständen mußte ich die Veröffentlichung *) einer 

Methode, die gerade diese Übelstände zu vermeiden versprach, aufs 

freudigste begrüßen. Ich habe das von Herrn Prof. TrercHMANN in 

Krakau erfundene Verfahren sofort versucht und seitdem mit immer 
größerem Erfolge benutzt. Wenn ich im folgenden meine in einem 

1) Anatom. Anzeiger 1886, 8. 25. 
2) Arch. f. Anatomie 1877, S. 273. 
3) Zum Desodorieren der Hände benutze ich jetzt als das Vorteil- 

hafteste folgendes Verfahren: nachdem die Hände in möglichst heifsem 
Seifenwasser gebadet, in reinem Wasser abgespült und abgetrocknet sind, 
giefse ich 10—20 ccm rauchende Salzsäure in die Hohlhand, reibe beide 
Hände damit tüchtig ab und spüle sie dann in reichlichem Wasser ab. 
Ein anderes empfehlenswertes Desodorans ist 3°|, alkoholische Salicyl- 
säurelösung — bisweilen wirkt diese besser, bisweilen die Salzsäure, was 
wohl von der chemischen Natur des Riechstoffes abhängen mag. — Die 
Salicylsäurelösung eignet sich, nebenbei bemerkt, auch besonders zur Des- 
infektion des Gesichts behufs Verhütung resp. Heilung jenes hartnäckigen 
Ekzems, welches auf empfindlicher Haut so leicht bei intensiver Be- 
schäftigung mit Leichen auftritt. 

4) Anatomischer Anzeiger 1887, S. 461. 
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Zeitraum von zwei Jahren dabei gemachten Erfahrungen kurz mit- 
teile, so geschieht dies von dem Gesichtspunkte aus, den Fachgenossen 

dieses Verfahren nicht nur im allgemeinen dringend zu empfehlen, 

sondern namentlich auch darzulegen, wie gerade dieses Verfahren so 

überaus geeignet ist für wissenschaftliche osteologische Untersuchungen, 

wobei ich es natürlich nicht unterlassen kann, einige Vorschläge und 
Ratschläge betreffs Anwendung und Ausführung hinzuzufügen. 

Da ich nicht zu den Leuten gehöre, die da meinen, das Notwendigste 

bei der Einführung eines neuen Untersuchungsverfahrens oder eines 

neuen Instrumentes sei das Hinzufügen eines Modificatioenchens eigener 

Provenienz, so habe ich mich lange Zeit sklavisch an die TEICHMANN- 
schen Vorschriften gehalten. Erst spät habe ich allmählich angefangen, 

einige Abänderungen, die mir vorteilhaft erschienen, und die ich eben- 

falls anführen werde, einzuführen — ob sie Verbesserungen gegenüber 

dem ursprünglichen Verfahren darstellen, möge dem Urteile nachprüfender 

Dritter anheimgestellt sein. 

Indem ich betr. der Einzelheiten des Verfahrens und der Ein- 
richtung, wie sie der Erfinder angegeben hat, auf die oben zitierte 

Publikation verweise, will ich die Einrichtung, wie ich sie benutzt habe, 

kurz schildern. 

Die Mazeration selbst führte ich in meinem Arbeitszimmer aus, 

wo ich tiver ein geschlossenes, mit Abzugsrohr versehenes Digestorium 

von ca. ®/, qm Bodenfläche verfügte. In demselben stellte ich eine 

in der Rumpelkammer aufgefundene viereckige Wanne von Kesselblech 

auf, 72 cm lang, 32 cm breit, 22 cm hoch, auf vier schmiedeeisernen 

Beinen ruhend. Nach einer unverbürgten Überlieferung soll das Gerät 

eine Injektionswanne darstellen; seinem Aussehen nach dürfte es etwa 

aus der Merowingerzeit stammen. In diese Wanne, die etwa bis zur 

Hälfte mit Wasser gefüllt und mit einem Bunsenbrenner erwärmt wird, 

stellte ich als Mazerationsgefässe cylinderische Präparatengläser !). 
Glas ist unbedingt erforderlich, wenn es sich darum handelt, sehr 

kleine Knochenstücke aufzufinden; aus demselben Grunde und zwecks 

der leichteren Entleerung und Reinigung ist eine rein cylindrische 

Form, ohne Verengerung an der Mündung und namentlich ohne spitz- 

winklige Ausbuchtung im Fußteil, sehr ratsam. — Auf jedes dieser 

Gläser wird am oberen Ende mittelst eines Faberschen Stiftes „zum 

Beschreiben von Glas, Porzellan ete.‘ der jeweilige Inhalt vermerkt, 

um eine Verwechselung auszuschließen. 

1) Um Springen derselben zu vermeiden, darf man sie nicht auf das 
Stück des Bodens setzen, unter dem die Flamme spielt. 

44 
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Die zu mazerierenden Stücke werden möglichst von den Weich- 

teilen gereinigt, aber nicht auf dem Wege des „Abfleischens“, sondern 

praeparando mit feinen scharfen Skalpellen. Der Mehraufwand an Zeit 

bei letzterem Verfahren ist auffallend gering; auch werden beim Arbeiten 
mit stumpfem derben Messer in voller Faust (oder gar mit dem Schab- 
eisen), wie die Anatomiediener vorzugehen pflegen, Fortsätze und 
schwächere Partien leicht beschädigt, und namentlich gehen leicht ober- 

flächlicher gelegene Knochenstücke verloren. 

Ich ziehe es stets vor, die Weichteile möglichst zu entfernen, da 

ich gefunden zu haben glaube, daß die Mazeration um so eher beendet 

ist, je besser wenigstens ein Teil der Knochenoberfläche freigelegt ist. 

Dagegen schneide ich derbe Sehnen nie zu dicht am Knochenansatze 
ab; man kann sie in großer Ausdehnung daran hängen lassen, da sie 
sich bei richtiger Mazeration weit früher vom Knochen ablösen, als 

ihre innere Festigkeit wesentlich gelitten hat. 
Die Präparatengläser werden darauf bis nahe zum Rande mit 

destilliertem Wasser gefüllt. Allenfalls kann man filtriertes Regenwasser 

benutzen — auf keinen Fall aber Leitungswasser, da dasselbe stets 
kalkhaltig ist, was zur Bildung von Kalkseife Veranlassung gieot. Das 

Auftreten von Kalkseife ist aber das Haupthemmnis beim ganzen Ver- 

fahren. Frühzeitig auftretend hemmt die Kalkseife den Fortgang der 
Mazeration; später erschwert sie das Trocknen und die Entfettung der 

Knochen, und schließlich verdeckt sie die Oberflächenskulptur. 

Das Wasserbad ist bereits vorher auf 38—40° C erwärmt. Durch 
geeignete Stellung des Hahns läßt sich diese Temperatur leicht kon- 

stant erhalten, wobei man allerdings durch tägliches Nachfüllen das 

Niveau des Wasserbades ebenfalls konstant erhalten muß. Die perio- 
dischen Schwankungen des Gasdrucks, wie sie sich aus dem Betriebe 
der Gasanstalt, entsprechend dem erhöhten Gasverbrauch der Abend- 

stunden, ergeben, lassen dann die Temperatur eines Wasserbades von 

der erwähnten Größe höchstens um 5° schwanken, was ohne Bedeutung 

ist; ein besonderer Regulierungsapparat für die Gaszufuhr ist für eine 

nicht zu kleine Wanne unnötig. Dagegen sind Temperaturen über 

45° und unter 35° für den Fortgang der Mazeration äußerst schädlich. 
Die Mazeration selbst beruht sicherlich auf der Thätigkeit von 

Mikroorganismen, die in der Temperatur von 38—40° ihr Optimum 

finden. Bei Temperaturen über 45° und unter 35° sterben sie ab, 
und es treten — wenigstens im letzteren Falle — andere Arten auf, 
die aber das Mazerationsgeschäft viel weniger gut besorgen. 

Beim normalen Verlaufe sieht man das anfangs blutgefärbte Wasser 
der Mazeriergläser am zweiten Tage sich verfärben und spätestens am 
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dritten Tage eine gebliche, leicht ins Grünliche schimmernde Farbe 
annehmen. Bei frischen, unmittelbar nach dem Tode angelegten Prä- 

paraten pflegt sich dies ohne weiteres Zuthun einzustellen. Bleibt 
diese Verfärbung aus, so gießt man etwas aus dem benachbarten Glase 
über oder impft einfach mit einem Glasstab. Namentlich ist dies er- 
forderlich, wenn man Stücke mazerieren will, die vorher getrocknet 

waren. 
Ist die Temperatur aus irgend einem Grunde über die erlaubten 

Grenzen hinaus gestiegen oder gefallen, so sieht man die gelbliche 

Farbe verschwinden und es tritt ein Stillstand in der Mazeration ein. 

Auch nachdem man die günstige Temperatur wiederhergestellt hat, 
hält es schwer, bei diesen Präparaten den Mazerationsprozeß wieder 

in den richtigen Gang zu bringen. Bisweilen gelingt es durch einfaches 

Überimpfen; häufig ist ein Wechseln des Wassers nötig, worauf man 

ein Stück frischen Muskelfleisches oder besser noch ein abgesägtes 

Stück von einem frischen spongiösen Knochen hinzufügt. Es kann 
aber auch vorkommen, daß selbst dies nicht hinreicht, weil nämlich in- 
zwischen reichliche Bildung von Kalkseife aufgetreten ist. In solchen 

Fällen kann es nötig werden, die gebildete Kalkseife durch Kochen 
mit schwacher Salzsäurelösung (s. unten) zu entfernen, dann nochmals 

mit reinem Wasser aufzukochen, die zurückgebliebenen Säurereste vor- 

sichtig mit Kali carbonicum zu neutralisieren bis zur beginnenden 

Alkalescenz, und dann mit der Mazeration wieder von vorn zu be- 

ginnen. Besonders leicht scheinen diese unangenehmen Zwischenfälle 
nach Überhitzung einzutreten. 

Unterbricht man die Mazeration und bewahrt das Glas bei Stuben- 
wärme auf, so tritt eine viel langsamere Mazeration auf, die durch 

das Auftreten einer dicken grauen Membran an der Oberfläche und 

von grauen Membranfetzen im Innern der Flüssigkeit charakterisiert 
ist — genau wie wenn man von vornherein bei Stubenwärme maze- 

riert hat. 

Ein Wechseln der Flüssigkeit ist beim normalen Verlauf der Maze- 

ration vollständig überflüssig und außerdem stets schädlich, selbst wenn 

man das neue Wasser auf 38—40° erwärmt hat. Dagegen kann man, 

wenn der Proceß nicht recht fortschreiten will, einen Teil der Flüssig- 

keit abgießen und durch gebrauchte warmgehaltene Mazerationsflüssig- 
keit ersetzen. Nötig wird das bisweilen bei der Mazeration von kleinen, 

von dichtem Bindegewebe umschlossenen Skelettstücken. 
Der Verlust durch Verdunstung ist in der Regel gering wegen 

der Fettschicht, die bald auf der Flüssigkeit schwimmt. Wenn es 

aber nötig wird, Wasser hinzuzusetzen, so nehme man angewärmtes, 
44 ® 
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oder fiige nicht zu viel auf einmal hinzu. Keinenfalls aber versuche 
man die Verdunstung durch Zutröpfeln der Gläser zu hindern; die 
Verhinderung des Gasaustausches bewirkt, wie die bald eintretende 

Farbenveränderung und das Stillstehen der Mazeration verrät, ein 
rasches Absterben der mazerierenden Mikroorganismen. 

Bei normaler Mazeration nimmt, wie oben gesagt, die Mazerations- 

brühe einen gelblichen Ton — mit einem unbestimmten grünlichen 

Schimmer — an. Diese Farbe hält sich auch — ausgenommen bei 

Präparaten von hydropischen Menschen oder Tieren — an den fertigen 

Knochen und läßt sich durch Abkochen und Bleichen nicht ganz zer- 

stören, so daß man an einem Skelett unterscheiden kann, welche Knochen 

im PLAner’schen und welche im TeıcnmAnn’schen Apparat mazeriert 

sind. Ich vermag indessen in dieser leicht gelblichen Färbung (etwa 

die frischen Eichenholzes) keinen Nachteil zu erblicken, da bei ihr die 
Öberflächenskulpturen mir deutlicher hervorzutreten scheinen als bei 

kalkig weißer Farbe. 

Hin und wieder sah ich nach störenden Temperaturschwankungen 

an den Präparaten Organismen auftreten, die einen dunkelbraunen, 

fast schwarzen Farbstoff produzierten, welcher häßliche, schwer zu ent- 

fernende Flecken an den Knochen hervorrief. 
In einem Falle sah ich eine Erscheinung auftreten, die mir er- 

wähnenswert scheint: Ich mazerierte, gleichzeitig mit anderem Material, 

die vier Extremitäten eines Katers in 26 verschiedenen Gläsern. Die 

Mazeration ging in diesen wie in den anderen Gläsern ungestört und 

rasch vor sich, doch entwickelte sich in 5 von den 26 Gläsern eine 

prachtvolle intensive blaugrüne Färbung, die sich auch den Knochen 

mitteilte und aus diesen nur mühsam zu entfernen war. — Leider war 

es mir bisher noch nicht vergönnt, die Existenz der in diesem wie in 

den anderen Fällen zu vermutenden Mikroorganismen durch systema- 

tische Züchtungen festzustellen und ihre Spezies zu bestimmen. 
Die erwünschten, besonders zum Mazerieren geeigneten Mikroorganis- 

men entwickeln sich, wie gesagt, bei frischem Material in der Regel 

ohne weiteres Zuthun; namentlich wenn der Apparat seit längerer Zeit 

in ununterbrochenem Betrieb ist, ist er so reich an Keimen, daß sich 
nicht nur bei frischem, sondern auch bei getrocknet gewesenem Material 

der richtige Prozeß einstellt. Hat man aber den Betrieb unterbrechen 

müssen, so genügt ein Zusatz von frischem Muskelfleisch oder besser 

noch von Knochenmark aus spongiösen Knochen, um den typischen 

Verlauf anzuregen. Bisweilen will sich unter ganz gleichen Verhält- 

nissen nicht die richtige Entwickelung einstellen; es ist daher zu em- 
piehlen, alle neu eingestellten Gläser sicherheitshalber von einer recht 

kräftig gedeihenden Kulturbrühe aus zu impfen. 
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Eine noch weit kräftiger wirkende Mazerationskultur entwickelt 

sich, wenn man etwas Trypsin (getrocknete präparierte Pankreas) zu- 

setzt: die derbsten Sehnen sind nach 3—4 Tagen nicht nur vom 

Knochen abgelöst, sondern, wie auch alle anderen Weichteile, voli- 
ständig verfliissigt. Die Zeitdauer der Mazeration ist fast auf die Hälfte 
reduziert und die Mazeration absolut sicher. Trotzdem kann ich die - 

Methode nicht empfehlen, da sich dabei entsetzliche, wahrhaft mephi- 

tische Düfte entwickeln, welche sich namentlich beim Reinigen der 

Knochen, aber auch noch nachher, am getrockneten Knochen, bemerk- 

bar machen. 
Bisher habe ich angenommen, daß es sich um frisches Material 

handle. Getrocknetes Material, z. B. als Rohskelett bezogenes, weicht 

man erst vollständig auf und präpariert die Weichteile noch sorgfältiger 

als sonst ab. Das Aufweichen nimmt man am besten in fließendem 

Wasser vor, da das Material häufig mit Alaun oder sonstigen konser- 
vierenden Mitteln getränkt war. Alkoholmaterial braucht nur leicht 

gewässert zu werden, der verdünnte Alkohol, der noch im Inneren 

zurückbleibt, befördert die Mazeration eher, als daß er sie schädigt. 

Dagegen müssen Präparate, die mit Karbolsäure oder Chromsäure 

injiziert waren, etwas länger — etwa 2—3 Tage — ausgewässert 

werden. Besonders leicht mazerieren dagegen trocken aufbewahrte 

sog. Bänderpräparate, namentlich wenn sie (was überhaupt für trocken 

aufzubewahrende Bänderpräparate zu empfehlen ist) s. Z. im SCHWARZ- 

schen Benzinapparat entfettet waren. 

Ein Umstand, der, wenn nicht rechtzeitig beachtet, zum Übel- 

stand, und zwar zu einem recht schlimmen wird, ist das Schwimmen 

der Knochen. Die Neigung dazu habe ich beobachtet bei allen Knochen 

von Mensch und Schwein, und ferner bei allen Schädeln; auch sonst 

tritt sie gelegentlich auf, namentlich wenn noch zu viel Weichteile 
am Knochen hängen. Wenn die Knochen gar längere Zeit dadurch 

mit der atmosphärischen Luft in Berührung gekommen sind, so hält 

es häufig recht schwer, die eingetrockneten Partien noch nachträglich 

zu mazerieren, und die schwärzliche Mißfärbung dieser Partien ist fast 

nie ganz wieder zu beseitigen. Man schützt sich dagegen, indem man 

durch zu kleine (also den cylindrischen Hohlraum nicht ganz ausfüllende 

— um den Gasaustausch nicht unmöglich zu machen —) Glasstopfen 

das Präparat belastet und so am Boden des Glases festhält. 

Im allgemeinen kann man sagen, daß die Mazeration am 5.—6. 
Tage beendet ist. Ich kann nicht finden, daß die starken Sehnen- und 
Bänderansätze, wie in der Fossa trochanterica, im Sinus tarsi, sich 

zuletzt reinigen; meistens ist es der Gelenkknorpel. Ich warte stets, 
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bis sich alle Weichteile spontan abgelöst haben; warum ich hier von 
TEICHMANN’s Vorschriften abweiche, werde ich bei der Entfettungs- 

frage erörtern. Sitzen am Knochen noch Weichteile, die sich nicht 

mit Handtuch oder Bürste entfernen lassen, so lasse ich sie weiter 

mazerieren. Ich verwerfe nicht nur mit TEICHMAnN jeden Gebrauch 

des Schabers, sondern ich muß mich auch nach vielfachen Experi- 

menten durchaus gegen den Rat TeıcumAnn’s, die Entfernung der 

noch haftenden Weichteile dem Abkochen mit Sodalösung zu über- 

lassen, erklären, da ich damit fast nur ungünstige Erfahrungen gemacht 

habe. Lieber lasse ich einmal hartnäckige Präparate 14 Tage oder 

‘selbst noch länger im Apparat. 
Hat man sich durch Herausholen der größeren Stücke mittelst 

einer langen Pinzette überzeugt, daß der Mazerationsprozeß beendet 

ist, so schreitet man zum Reinigen. Während aber bis dahin die 

Entwickelung üblen Geruchs nur eine mäßige war, so daß nichts davon 
aus dem Digestorium ins Zimmer drang, so that man jetzt besser, in 

einen Raum zu gehen, in dem sich zur Zeit sonst niemand aufhält 

und der nachher gut zu lüften ist. Die Reinigungsprozedur ist ver- 

schieden, je nachdem die Knochen auch jetzt noch Neigung haben zu 

schwimmen, oder nicht. Im ersteren Falle, namentlich also bei mensch- 

lichen Knochen, gießt man den Inhalt des Cylinders auf eine größere, 
sanft geneigte Fläche (Gossenstein oder dergl.) langsam und vorsichtig 

aus und fischt dann die Knochenstücke heraus. Im anderen Falle 

gießt man den klareren Teil der Brühe ab und stellt denselben zum 

event. Wiedergebrauch bei Seite. Alsdann gießt man das Glas voll 
Wasser und dekantiert; nach mehrmaligem Wiederholen liegen die 

Knochen sauber am Boden und sind jetzt leicht herauszuholen. 

Diese Methode ermöglicht es, Knöchelchen von 0,4 mm 
größten Durchmessers und darunter mit absoluter 
Sicherheit aufzufinden; es können nur solche Knochen 

verloren gehen, die zu klein sind, um mit bloßem Auge 

gesehen zu werden. Leider machen davon, wie gesagt, solche 
Knochen eine Ausnahme, die auch nach der Mazeration noch schwim- 

men; indes habe ich dies nur bei menschlichen gefunden, und zwar 

bei den Knochen der Hand- und Fußwurzel — glücklicherweise auch 

da nur bei den größeren, während die kleineren (accessorische Knochen, 

Varietäten, Sesambeine etc.) am Boden des Gefäßes liegen zu bleiben 
pflegen. 

Die abgespülten Knochen eines jeden Gefäßes kommen nun in ein 

trockenes Glas, das in gleicher Weise wie das erste signiert wird. 
Sie kommen jetzt in einen Trockenschrank — ich benutze als solchen 
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einen ausrangierten Brütkasten. Trocknen an freier Luft genügt nicht, 

es tritt dann leicht Schimmelbildung an den Knochen auf, die zur 
Entstehung mißfarbener Flecken Anlaß giebt; dagegen muß ich davor 

warnen, bei höherer Temperatur als etwa 40° zu trocknen, da sonst 

die Knochen leicht rissig werden. 

Jetzt kommt der wichtigste Akt des Skelettierens, das Entfetten. 
Zwar ist bisweilen noch eine weitere besondere Reinigung der Knochen 
nötig, doch hängt dieselbe ganz von dem Verfahren ab, das wir für 

die Entfettung wählen. 
Zum Entfetten stehen zwei Wege offen: Extrahieren durch Benzin- 

dämpfe in dem bekannten, von ScHwArz konstruierten und von 

Hescht !) und PLANER?) beschriebenen Apparat, oder Verseifen durch 
Erwärmen resp. Kochen mit Sodalösung nach Teıcnmann’s Vorschlag. 
Naturgemäß habe ich von Anfang an mich des letzteren Verfahrens 

bedient, muß indessen gestehen, daß es nicht das leistet, was TeıcH- 

MANN Sich davon verspricht und daß es in seinen Resultaten weit zu- 

rückbleibt hinter dem Entfetten durch Benzin. Ich habe immer wieder 

und immer wieder Versuche gemacht, durch möglichst genaue Be- 

folgung der TeicHhmann’schen Vorschriften bessere Ergebnisse zu er- 
halten, da ich die ungenügenden Ergebnisse nicht der Methode, son- 

dern meiner Ungeübtheit in ihrer Handhabung zuschrieb und anderer- 
seits dieselbe mir aus bestimmten, weiter unten zu erörternden Gründen 

viel handlicher gewesen wäre. Alles was ich erreichte, war, daß ich 

eine größere Anzahl menschlicher Hände und Füße, sowie anderer Prä- 

parate stark beschädigte oder geradezu verdarb. Ganz zu entbehren 

vermag ich das Verseifungsverfahren bis jetzt noch nicht, ich wende 

es indes nur an bei kleinen, kräftigen und nicht sehr schwammigen 
Knochen, also bei Hand- und Fußknochen kleinerer Thiere, die weder 
zu alt noch krank waren, sowie bei fettarmen Knochen, z. B. bei allen 

Schädeln. Sind die Knochen größer, besonders fettreich, osteoporos, 
oder handelt es sich überhaupt um Knochen von Mensch, Schwein oder 

Vögeln, so hüte ich mich jetzt sehr davor. 

Seitdem ich mich entschließen mußte, auf das Verseifungsver- 
fahren zu verzichten, brauchte ich auch nicht mehr so ängstlich die 
Mazerationsdauer zu überwachen, namentlich konnte ich jetzt so lange 

warten, bis sich alle Weichteile vom Knochen gelöst hatten. Früher, 

als es sich darum handelte, den geeignetsten Zeitpunkt für das Ver- 

seifen nicht zu versäumen, hatte ich zwischen zwei Übeln zu wählen: 

1) Das pathologisch-anatomische Institut zu Graz. Graz 1875. 
2) Archiv f. Anatomie 1877, S. 277. , 



entweder mußte ich so lange kochen bis sich die Weichteile jvoll- 

ständig vom Knochen gelöst hatten, und dann hatte nur zu oft letzterer 

Schaden gelitten; oder ich mußte sie mit dem Schabeisen abkratzen, 

und das war nicht allein zeitraubend, sondern auch für den Knochen 

nachteilig. 

Besonders lästig wird beim Entfetten sowohl mit Benzin wie mit 

Soda ein stärkerer Gehalt an Kalkseife. Bei frischen Präparaten ist 

die Bildung von Kalkseife in der Regel gering, wenn die Mazeration 

flott und ohne Unterbrechung vor sich ging; namentlich wenn beim 
Auspräparieren größere Partien der Knochenoberfläche freigelegt und 

ein event. Schwimmen der Knochen verhindert war, war der größte 

Teil des Fettes schon während des Mazerierens aus den Knochen her- 

ausgetreten und schwamm auf der Oberfläche der Brühe, während der 
Rest später durch Extraktion resp. Verseifung leicht zu entfernen war. 
Anders, wenn das im Knochen enthaltene Fett noch lange nach dem 

Tode im feuchten !) Zustande auf denselben einwirken konnte, wenn 

man statt in destilliertem in kalkhaltigem Wasser mazerierte, oder 

wenn der Mazerationsvorgang durch übermäßiges Steigen oder Sinken 

der Temperatur eine Unterbrechung erlitt; dann bildet sich, haupt- 

sächlich auch auf der Oberfläche, eine Menge schmieriger Kalkseife, 
die das eingeschlossene Fett hindert, an die Oberfläche zu steigen, 

und in diesem, sozusagen stockenden Fett geht die Kalkseifen- 
bildung immer energischer vor sich — natürlich nur zu sehr auf 

Kosten der inneren Festigkeit der Knochen. Außerdem imprägniert 

die Kalkseife nicht nur den Knochen, sondern auch die anhängenden 

Weichteile, wodurch die Mazeration sehr aufgehalten wird. Sind die 
Weichteile schließlich abmazeriert, so erschwert die Kalkseife ein 

griindliches Entfetten oder verhindert es geradezu, und hat man den 
schmierig anzufühlenden Knochen glücklich getrocknet, so sind alle 
feineren Poren und selbst die größeren Einbuchtungen und Kanäle 
mit einer Kreideartigen Substanz ausgefüllt, die sich nur mühsam und 

auch nur teilweise durch scharfes Bürsten entfernen läßt. Diese viel- 

fachen und so häufig auftretenden Übelstände bewogen mich nach 
langem Zaudern zu dem Versuch, die Kalkseife durch Aufkochen mit 

angesäuertem Wasser zu entfernen. Gestützt auf sehr ausgiebige Ver- 

suche, bei denen ich immer kühner wurde, kann ich versichern, daß 

dieses so gefährlich aussehende Verfahren bei einiger Vorsicht dem 

1) Nach meinen Erfahrungen mufs ich dringend raten, zum Skelet- 
tieren bestimmte Präparate, die man nicht gleich mazerieren kann, mög- 
lichst bald bei erhöhter Temperatur scharf zu trocknen. 
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Knochen keinen wahrnehmbaren Nachteil bringt, ihn nicht entfernt 
so schädigt, wie die Behandlung mit heißer Sodalösung. Ich ver- 

fahre jetzt so, daß ich die durch Abspülen gereinigten und darauf im 
Warmschrank getrockneten ') Knochen in einem emaillierten Gefäße 

in kochendes angesäuertes Wasser eintrage, die Flamme auslösche 
und dann die Knochen so lange ziehen lasse, bis alle Kalkseife auf- 
geschlossen ist. Darauf gieße ich das Wasser ab, lasse die Knochen 

gut abtropfen und nochmals mit reinem Wasser aufkochen. Sind die 
Knochen zur Benzinentfettung bestimmt, so werden sie jetzt getrocknet; 

im anderen Falle kann man jetzt gleich das Verseifungsverfahren an- 
schließen. 

Als passendste Säure zum Aufschließen der Kalkseife empfiehlt 
sich die Salzsäure, da sie den Knochen am wenigsten angreift und 
ihre Verbindung mit dem Kalk leicht löslich ist. Essigsäure dagegen 

greift den Knochen stark an. Die Menge des Säurezusatzes richtet 
sich nach der Menge der Kalkseife. Man möge zuerst nur wenige 
Tropfen zusetzen und dann so viel tropfenweise hinzufügen, daß die 

Flüssigkeit stets deutlich sauer reagiert, was beständig mittelst 
Reagenspapier zu kontrollieren ist; bald erlangt man die Übung, nach 

dem bloßen Ansehen des Knochen abzuschätzen, wieviel Säurezusatz 

jedesmal erforderlich ist. 
Das Absieden mit angesäuertem Wasser nehme ich jetzt bei allen 

Präparaten vor, auch wenn sich äußerlich nichts von Kalkseifenbildung 

wahrnehmen läßt — in diesem Falle natürlich mit sehr geringem 
Säurezusatz —, da ich gefunden zu haben glaube, daß dadurch die 

Entfettung, gleichviel welcher Methode man sich bediene, stets sehr 
erleichtert wird. 

Die Knochen kommen jetzt in den Benzinapparat. Waren sie 

vollständig sauber, so kann man sie schon vorher auf Draht aufziehen, 

soweit dies später doch zu geschehen hätte; doch mache ich darauf 
aufmerksam, daß Kupfer- oder Messingdraht im Benzinapparat stark 

angegriffen wird und der dabei entstehende Grünspan den angrenzen- 
den Knochenpartien eine unangenehme Mißfärbung verleiht. Auch 

verzinnter Eisendraht giebt bisweilen zur Entstehung von häßlichen 

1) Ich glaube bemerkt zu haben, dafs die Kalkseife sich leichter 
entfernen läfst, wenn man die Knochen erst trocknet, statt sie direkt 
nach dem Abspülen abzusieden. Davon aber abgesehen, läfst sich nach 
dem Abspülen und vor dem Absieden am besten das Sortieren und 
Zeichnen der Knochen mit Bohrmarken ausführen, wobei es natürlich 
wünschenswert ist, dafs die Knochen trocken sind. Über das Zeichnen 
der Knochen s. u, 
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Rostflecken Anlaß. Dieser Ubelstand ist um so mehr zu bedauern, 
als nicht nur das Durchbohren der Knochen, sondern gerade der hin- 

durchgezogene Draht die Extraktion des Fettes besonders erleichtert. 
Vermeiden läßt sich dieser Übelstand durch Anwendung von reinem 

Nickeldraht, der auch sonst noch manche Vorzüge vor Eisen-, Kupfer- 

und Messingdraht besitzt, und den ich glaube durchaus für diese 

Zwecke empfehlen zu müssen. Er ist keineswegs besonders teuer 

(0,8 mm dicker Draht stellt sich auf etwa 6 Pf. pr. Meter, dünnerer 

entsprechend billiger), zwar etwas weicher als Eisendraht, aber 

doch viel zäher; von kochender verdünnter Salzsäure und kochender 

konzentrierter Sodalösung wird er nicht merkbar angegriffen; lange 

in Berührung mit fetthaltigen Knochen wird er etwas oxydiert, aber 

erzeugt keine mißfarbenen Stellen in letzteren. 
Waren die Knochen noch nicht recht sauber, so wickelt man sie 

in Fließpapier, auf das man mit Bleistift den Inhalt vermerkt (die 

größeren, nicht zu verwechselnden, kann man natürlich so hineinhängen), 

und hängt sie in den Benzinapparat. Nach Beendigung des Prozesses 

breitet man sie auf einem Teller aus und setzt sie in die Sonne oder 
in den Warmschrank, um das Verdunsten des Benzins zu befördern. 

Darauf kocht man sie in 5—10 °/, Sodalösung einmal auf, läßt sie 
damit erkalten, gießt dann die Sodalösung sorgsam ab, läßt sie noch- 
mals mit reinem Wasser aufkochen und trocknet sie alsdann im 

Warmschrank. Jetzt sind sie fertig; höchstens kann man sie noch 

in die Sonne legen, wenn man sie noch mehr gebleicht liebt. 
Sind die Knochen so klein, daß man beim Einwickeln in Fließ- 

papier welche davon zu verlieren fürchten muß, und stehen die oben 

angeführten Bedenken nicht im Wege, so kann man sich des TEICH- 
MANN’schen Entfettungsverfahrens bedienen. Nachdem die Knochen 

mit dem angesäuerten Wasser aufgekocht und letzteres sorgsam abge- 

gossen ist, werden sie mit reinem Wasser aufgekocht. Sobald dieses 

siedet, setzt man soviel Soda hinzu, daß es etwa eine 5—10 °|, Lösung 
ergiebt, dreht dann aber die Flamme aus und läßt die Knochen in 

der Lösung etwa 12—24 Stunden. Waren die Knochen sehr fettreich, 
so erwärmt man das Gefäß nach einiger Zeit nochmals, aber nicht bis 
zum Kochen. Unter der Einwirkung der lange heiß bleibenden Soda- 

lösung !) wird in der Regel das Fett vollständig verseift. Man hat 

1) Man hüte sich, das Verseifen durch Kochen bei Siedehitze for- 
cleren zu wollen, da dies die Knochen aufserordentlich angreift. Soviel 
ich es beurteilen kann, würde die Verseifung am schonendsten bei einer 
konstanten Temperatur von etwa 60°, wie es Teıcamann vorschlägt, vor 
sich gehen. Leider erlaubte der Raum in meinem Arbeitszimmer nicht 
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jetzt nur nötig, die Sodalösnng abzugießen und die in den Knochen 
enthaltene Seife durch Aufkochen mit reinem Wasser (wird dieses 

sehr trübe, muß es nochmals gewechselt werden) zu entfernen. Die 
Knochen kommen darauf in den Trockenschrank und sind nun für die 

weitere Bearbeitung fertig. 

Der Vorzug des TEICHMANN’schen Mazerationsverfahrens besteht, 

um es nochmals hervorzuheben, hauptsächlich in folgendem: 

Erstens in der großen Zeitersparnis. Hat man frisches Material 
zu skelettieren, so läßt sich Mazerieren, Reinigen und Entfetten (durch 

Verseifung) binnen einer Woche erledigen. Möge man nicht aus meiner 
vielleicht etwas weitschweifigen Darstellung den Eindruck gewinnen, 

als ob das Verfahren besonders umständlich und zeitraubend sei. Zum 

Beweise dafür will ich die Zahlen der Präparate anführen, die ich 
im Zeitraum von noch nicht zwei Jahren danach bearbeitet habe: 

a) die je vier Extremitäten von 5 Hunden, 5 Katzen, 8 Iltis, 

1 Hermelin, 1 Marder, 15 Hasen, 1 Kaninchen, 2 Füchse, 1 Dachs, 

1 Tiger, 1 Civette, 1 Orang, 1 Seehund, 1 Schwein, 2 Antilopen, 

1 Vicunna, 1 Igel, 1 Maulwurf, 1 Hydrochoerus, 1 Känguruh, 1 Fisch- 

otter, 1 Wombat, 1 Schnabeltier (1 Huhn, 1 Strauß). 
b) 37 Hände, 47 Füße vom Menschen. 

c) eine Reihe tierischer Schädel, sowie sonstiger tierischer und 

menschlicher Skelettstücke. 

Dabei muß berücksichtigt werden, daß ich diese Arbeiten nur 

sozusagen in meinen Mußestunden, d. h. wenn ich nicht durch Unter- 

richt oder Institutsgeschäfte in Anspruch genommen war, ausführte 

und daß ich mich beschränkte, nicht mehr zu mazerieren, als ich 

nebenherlaufend bearbeiten, d. h. auf Draht ziehen und wissenschaft- 

lich verwerten konnte. Hätte ich vom letzteren vorläufig absehen 

wollen, mein kleiner und einfacher Apparat hätte mir in gleicher Zeit 
das Doppelte oder Dreifache liefern können. 

Der zweite Vorzug besteht darin, daß — bei einiger Aufmerk- 

samkeit — kein makroskopisch sichtbares Knochenstück verloren gehen 

kann, und daß es möglich ist, jede Verwechslung auch noch so ähn- 

licher Skelettstücke auszuschließen. Die oben aufgezählten Präparate 

repräsentieren die Summe von 10 — 11000 einzelnen Knochen, deren 

das Aufstellen eines entsprechenden Apparates, und andererseits halte ich 
es für unumgänglich, gerade dort das Mazerieren und alles Absieden vor- 
zunehmen: sämtliche Prozeduren würden viel zu viel Zeit in Anspruch 
nehmen, wenn man sie nicht in den Zwischenpausen seiner sonstigen Be- 
sehatiean® ausfiihren kann, und andererseits ist die nun einmal ec 
liche ständige Überwachung nur unter diesen Umständen möglich. 
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größte Ausdehnung zwischen 52 cm und 0,4 mm schwankt, und von 
denen jeder einzelne so genau bestimmt ist, als ob er noch im un- 

verletzten Praparate lage. 

Es ist vielleicht nicht überflüssig, hier mit einigen Worten aus- 
einanderzusetzen, wie ich mich gegen Verwechslung der einzelnen Knochen 
schiitzte. Ich habe, wie aus obigem zu ersehen ist, hauptsächlich Ex- 
tremitäten skelettiert, wobei ja gerade Verwechslung der einzelnen 
Teile (Phalangen, Sesambeine etc.) möglich ist. Ich ging nun in der 
Weise vor, dals ich zuerst die rechte Extremität praeparando reinigte 
und dabei, namentlich in der Gegend der Gelenke, genau darauf achtete, 
dafs nicht mit den Weichteilen Knochenstücke fortgenommen würden. 
Dann verteilte ich sie auf folgende Weise in einzelne Gefälse: 1. Sca- 
pula, Clavicula, Humerus, Radius, Ulna. 2. Carpus. 3—7. je ein Me- 
tacarpale mit dem dazu gehörigen Finger. 8. Femur, Tibia, Fibula, 
Patella, hintere Sesambeine des Knies. 9. Tarsus. 10 —14. je ein 
Metatarsale mit seiner Zehe. Jedes Glas wurde demgemäls signiert, 
z. B.: Iltis No. 6, rh. V. Jeder Abschnitt wurde jedoch vorher genau 
auspräpariert, so dafs ich schon jetzt eine möglichst genaue Übersicht 
über die vorhandenen Skelettstücke gewann, und wurden etwa vorge- 
fundene seltenere Skelettbestandteile ebenfalls auf dem Glas vermerkt, 
event. auch durch Bohrmarken gekennzeichnet (worüber unten mehr), 
Die entsprechende linke Extremität wurde ebenfalls auspräpariert, jedoch 
nicht getrennt, sondern mit den Bändern in Zusammenhang getrocknet 
und bis zur Zusammensetzung der rechten aufbewahrt; sie diente als 
Muster und erlaubte event. erst nach dem Mazerieren aufgefundene 
Skeletteile noch nachträglich in bezug auf Lage etc. zu bestimmen. 
Nach Beendigung der Mazeration wäre es zu zeitraubend gewesen, jeden 
der einzelnen Abschnitte für sich abzusieden; ich trocknete sie daher 
und kennzeichnete sie, indem ich mit Handbohrern (von 0,4—1,5 mm 
Bohrweite) Marken anbrachte, wenn sie sich nicht schon durch ihre 
Grölse oder Form deutlich voneinander unterschieden. Bei der An- 
bringung der Bohrmarken kann man natürlich verschiedene Systeme be- 
folgen, nur wird man gut thun, ein bestimmtes auszubilden und dasselbe 
stets innezuhalten. Variieren kann man, indem man die Bohrmarke bald 
an der proximalen Gelenkfläche, bald an der distalen (resp. wenn nur 
eine Gelenkfläche vorhanden ist, an der gegenüberliegenden Fläche) an- 
bringt, oder das eine Mal in der Mitte, das andere Mal am radialen 
oder ulnaren Rande, event. auch durch Anbringung von 2—3 Bohr- 
marken. Bringt man entsprechende Bemerkungen auf dem Glase an, 
in welchem die Knochen aufbewahrt bleiben und welches bei allen 
Prozeduren (Absieden etc.) mitwandert, so ist nie eine Verwechslung 
möglich. 

Ich pflege alle Knochen in der Bezeichnung des Glases anzuführen, 
und die Grölse durch die Reihenfolge anzugeben, wobei ein # die un- 
gefähr gleiche Grölse andeutet, während ein Strich unter resp. über 
der Zahl die Bohrmarke an der proximalen resp. distalen Fläche an- 
deutet u. s. w. Wenn ein Glas z. B. bezeichnet ist: 
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Katze No. 4 ¢ rv. 

Scap. Clay. Hum. Rad. Uln. 
Rad. ext. Scapholun. Triqu. Pis. 

Tr. Trz. Cap. Ham. 

Met. 34 4, 2, 5, 1 

Gph. alas 2,5, 1 
Mph. 3 # 4,2, 5 

Eph. 1, 2-34, 5 
Ses. 2434 £5, 1 rad, 1 uln. 

Ses. carpo-met. 5, 

so ist damit jeder Verwechslung vorgebeugt: Von den Metacarpalen, 
den Grund- und Mittelphalangen ist jedesmal das dritte, das mit dem 
gleichgrolsen vierten verwechselt werden könnte, durch eine Marke an 
der proximalen Gelenkfläche gekennzeichnet. Von den Endphalangen 
ist 1 die grölste, 2 trägt eine Marke am ulnaren Rande, 3 in der Mitte, 
4 am radialen Rande seiner Gelenkfliche. Von den metacarpo - pha- 
langealen Sesambeinen ist bei 2—5 je das radiale vom ulnaren leicht 
an der Stellung der Gelenkfläche zu unterscheiden ; unter sich unter- 
scheiden sie sich dadurch, dals die beiden von 2 auf der Gelenkfläche, 
die von 4 auf der entgegengesetzten Fläche angebohrt, die von 3 da- 
gegen durchbohrt sind. Bleiben‘ noch vier Knochen, die untereinander 
leicht verwechselt werden können: das auf dem Scapholunatum artiku- 
lierende Radiale externum, das auf seiner einzigen Gelenkfläche; das 
auf der volaren Seite der Basis des fünften Metacarpale artikulierende 
carpo-metacarpale Sesambein, das auf der der Gelenkfläche entgegen- 
gesetzten Seite angebohrt ist; ferner die beiden metacarpo-phalangealen 
Sesambeine von 1, die bedeutend kleiner als die entsprechenden von 
2—-5 sind und von denen das radiale vor der Mazeration durchbohrt 
ist. — Der rechten hinteren Extremität desselben Tieres entspricht 
folgende Bezeichnung: 

Katze No. 4 & rh. 

Femur Pat. 

Ses. genu sup. lat., sup. med., inf. lat. 

Tib. Fib. Tal. Cal. Nav. Cub. 
ib. ext Cun. i Cun’ Ll. Can’ The 

Met. 3 £ 4, 2 5, (1) 
Gph. 3 # 4, 2, 5, (1) 
Mph. 3 £4.25 

Eph. 2—3—4, 5 
Ses. 2# 3#4#5 

Das hier an Beispielen erläuterte System läfst sich natürlich er- 
weitern, wenn etwa bei einem anderen Tiere noch weitere Knochen hin- 
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zukommen (z. B. dorsale oder interphalangeale Sesambeine, oder unver- 
schmolzene Epiphysen); oder die einzelnen Knochen eine gréfsere Gleich- 
artigkeit untereinander zeigen; während andererseits die erforderliche 
Kennzeichnung häufig eine viel einfachere ist. Für die menschliche 
Hand habe ich nie ein anderes Schema nötig gehabt als 

Gph. 3, 42,5, 1 

Mph. 3, 4, 2, 5 

Eph. 1, 2—3—4, 5 
Ses. 1 uln., 1 radi, 5 uln. # 2 rad. 1 dist. 

desgl. für den Fuls: 
phe 41.02, 3,4 

Mph. 2, 3 5 

Eph..443,12, 4 5 

Ses. L’tib. # 1 fib, 1 dist. 

d.h. bei der Hand braucht man nur die Endphalangen 2, 3; 4 und, der 
Sicherheit halber, die Grund- und Mittelphalange 4 zu kennzeichnen, 
beim Fuls eigentlich nur das tibiale Sesambeim von 1, zur Sicherheit 
event. noch Grund-, Mittel- und Endphalange von 3. 

Die Methode versagt natiirlich, wenn die Zahl der Knochen zu 
grofs und die Knochen selbst zu klein werden, wie z. B. die hintere 
Extremität des Iltis (abgesehen von noch nicht verschmolzenen Epi- 
physen) bis zu 58 selbständige Skelettstücke zählen kann, von denen 
15 unter 1 mm gröfster Ausdehnung messen. Man kann sich hier 
helfen, indem man bei diesen kleineren auf das Absieden und Entfetten 
verzichtet, und nur die gröfseren wie oben behandelt. 

Die Teıcnmann’sche Mazerationsmethode entspricht also allen 

Anforderungen, die man an eine solche stellen kann, und hat dabei 

den weiteren Vorzug, daß sie durchaus nicht kostspielig ist. Der Gas- 

verbrauch ist ceteris paribus wenigstens nicht größer als bei der 

PLANER’schen, und die erforderlichen Apparate viel einfacher und mit 

bedeutend geringerem Kostenaufwand herzustellen — ich habe absicht- 
lich ausgeführt, wie man schon mit den primitivsten Einrichtungen 

auskommen kann. Auch die als Begleiterscheinung auftretenden Übel- 

stände sind ganz bedeutend geringer — es entwickelt sich weit weniger 

üblen Geruchs, die Überreste der Weichteile, stark verflüssigt, sind 

leichter zu beseitigen, scheinen überhaupt an Volumen stark abgenom- 

men zu haben; ich glaube annehmen zu müssen, daß ein ganz be- 

trächtlicher Teil durch die Thätigkeit der Mikroorganismen vollständig 
verbrannt, d. h. in Kohlensäure, Ammoniak etc. umgesetzt wird. 

Schließlich wird sehr viel Zeit gespart, indem nicht nur die Mazeration 

selbst viel rascher vor sich geht, sondern namentlich die weitere Be- 

handlung — der ganze Reinigungsprozeß — viel weniger Muskelarbeit 
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und Zeit beansprucht. Ich kann daher das Verfahren nicht nur fiir 

spezielle osteologische Untersuchungen, sondern gerade auch fiir die 

mehr fabrikmäßige Massenproduktion nur durchaus empfehlen. 

Zum Schluß möchte ich jedoch nicht unterlassen, darauf zu 

verweisen, daß uns immer noch eine andere Untersuchungsmethode 

fehlt, die für osteologische Untersuchungen außerordentlich wertvoll 
sein würde: nämlich ein Verfahren, das uns in’ den Stand setzen würde, 

den Knorpel — allein oder in Verbindung mit Knochen — durch Ma- 

zeration ebenso so sauber zu isolieren, wie es uns für die Knochen 

möglich ist. Bei elastischem Knorpel hat Herr Prof. SchwALBE durch 

ein bestimmtes Verfahren der Mazeration mittelst Salzsäure sehr gute 

Resultate erzielt. Bei hyalinem oder Bindegewebsknorpel dagegen läßt 

diese Methode im Stich. Ebenso habe ich mit einer von Herrn Geh. 

Rat Kühne gütigst vorgeschlagenen Modifikation der Trypsinverdauung 

keine befriedigenden Ergebnisse zu erlangen vermocht. Es bleibt nur 

das alte Verfahren, die eingeleitete Mazeration an einem bestimmten 

Zeitpunkt zu unterbrechen und die erweichten Bandmassen etc. mit 
Messer und Schaber zu entfernen; man weiß aber, wie leicht der rich- 

tige Zeitpunkt verfehlt wird und wie unangenehm man überrascht werden 

kann, wenn sich plötzlich zeigt, daß sich die Bandscheiben schon von 

den Wirbeln, die Rippenknorpel von den Rippen, die Epiphysen von 

den Diaphysen getrennt haben. Handelt es sich andererseits um die 

Isolation von noch ganz oder großenteils knorpligen Skelettstücken, 

so wird der Knorpel häufig früher erweicht als die denselben etwa ein- 
schließenden stärkeren Bindegewebsmassen. 

Ich will hier nicht unterlassen anzuführen, daß ich bisweilen, 

namentlich bei vorher getrocknet aufbewahrten Präparaten, recht gute 

Isolationen, die relativ wenig Nachhülfe erforderten, erzielte, wenn ich 

die Präparate in einem vollständig mit destilliertem Wasser ausge- 
füllten und luftdicht: verschlossenen Glase bei Stubenwärme eine bis 

mehrere Wochen stehen ließ; auch das Einlegen von frischen Präparaten 
in verdünnten Alkohol (etwa dem Ranvier’schen Drittelalkohol ent- 

sprechend) läßt bisweilen die Weichteile sich auf größere Strecken vom 
Knochen ablösen, ohne die Verbindung zwischen Knochen und Knorpel 
zu beeinträchtigen. Zwar sind diese Ergebnisse immer noch recht 
unbefriedigend, aber sie lassen doch hoffen, daß es gelingen kann, durch 
passend gewählte Anwendung von Mikroorganismen, Fermenten oder 

Chemikalien eine Isolation der gewünschten Art zu erreichen. 

Straßburg i./E., Aug. 1889. 
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Varietäten-Statistik und Anthropologie. 

Von G. Scuwatse und W. Prirzner in Strafsburg i./E. 

Den Anatomen, welche Gelegenheit gehabt haben, an anatomischen 
Anstalten verschiedener Universitäten Präpariersaalthätigkeit zu ent- 

falten, ist es zweifellos aufgefallen, wie verschieden sich an den ver- 

schiedenen Orten die Häufigkeit einer und derselben Varietät sowie 

das Vorkommen bestimmter Varietäten überhaupt gestaltet. Dem 
einen von uns war es vergönnt, solche Gegensätze an drei weit von- 

einander entfernten Orten, Jena, Königsberg und Straßburg, in auf- 

fallendster Weise wahrzunehmen, an Orten, welche überdies in der 

physischen Natur ihrer Bewohner sich unterscheiden. Thüringer, 

Ostpreuße und Elsässer zeigen ja nicht nur in der Schädelform, sondern 

in Körpergröße und Haarfarbe somatische Verschiedenheiten. Was 
lag nun näher als der Gedanke, auch jene auffallenden Verschieden- 

heiten in der Zahl und Art des Auftretens der Varietäten auf solche 
45 
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Stammesunterschiede zurückzuführen, wie sie bei Anwendung größerer 
* Beobachtungensreihen beispielsweise in der Farbe des Haares, Schädel- 

form und Körpergröße zum Ausdruck kommen. Sollte nun dieser 

_ Gedanke den Anspruch erheben, der Prüfung wert gefunden zu werden, 
“so mußte von der gewöhnlichen Art, die Präpariersaalvarietäten zu 
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verwerten, abgesehen und dafür eine strenge statistische Aufnahme 

eingeführt werden. Bevor wir aber die Methode auseinandersetzen, 

welche wir den Fachgenossen zur Prüfung unterbreiten wollen, seien 
uns noch einige allgemeine Vorbemerkungen gestattet. Dieselben be- 

treffen die Frage, ob es sich überhaupt verlohnt, derartige statistische 
Aufnahmen zu machen. Überblicken wir zu diesem Zwecke das Ge- 

biet der bisherigen physisch-anthropologischen Forschung, so müssen 

wir dies jedenfalls als ein sehr einseitiges bezeichnen. Nur die äußeren 
Körperformen, die Körpergröße und Proportionen, das Skelett in allen 

seinen Teilen, Gehirn, Haut und Haare sind bisher Gegenstand anthro- 

pologischer Forschung gewesen, von einzelnen gelegentlichen Mit- 

teilungen über Sektionen von Negern und anderen Farbigen abge- 

sehen, in welchen von nur wenigen Individuen Befunde der Muskulatur 

und anderer Teile beschrieben werden. Es liegt in dieser lückenhaften 
Behandlung der anderen oben nicht aufgeführten Organsysteme (Mus- 
keln, Gefäße, Nerven, Darmsystem, Urogenitalsystem) kein Vorwurf, der 

die bisherige anthropologische Forschung trifft. Dieselbe leidet ja 

meistens unter der Schwierigkeit, daß das darauf bezügliche Material 

_ schwer zu beschaffen ist. Allerdings betrifit diese Schwierigkeit im 
- wesentlichen nur die nicht europäischen Rassen und auch hier ließe 

sich wohl, wie wir andeuten werden, ein Teil der Hindernisse beseitigen. 

Für die europäischen Rassen besteht eine solche Schwierigkeit nicht. 
Daß aber diese nicht minder es verdienen, eingehend auf ihre soma- 

tischen Eigenschaften untersucht zu werden, wie die farbigen Rassen, 

ist jetzt wohl in Fleisch und Blut der anthropologischen Forschung 

übergegangen. Bringt ja doch jedes Jahr neue willkommene Beiträge 

zur physischen Anthropologie der europäischen Bevölkerung. Die 

Zahl der Körper- und Schädelmessungen nimmt in willkommener Weise 

zu und wird zum Teil schon derart betrieben, daß es möglich geworden 
ist, Karten über die Verbreitung der Körpergrößen für ganze Länder 

oder Teile derselben anzufertigen, daß die Zeit, in welcher eine Karte 
der Verteilung der Schädelformen für gewisse Gebiete hergestellt 

werden kann, nicht mehr fern liegt, Allen voran aber steht die 

unter VircHow’s Leitung durchgeführte Leistung der deutschen anthro- 

pologischen Gesellschaft, welche die Farbe der Haare, Augen und 
Haut in ihrem prozentuellen Verhältnis für das ganze Deutsche Reich 
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zum kartographischen Ausdrucke gebracht hat und damit den Nachbar- 

ländern den Anstoß gab für ähnliche Erhebungen und kartographische 

Darstellungen. 

Was haben nun aber Varietätenbeobachtungen im Präparier- 

saal mit den erwähnten Bestrebungen, die Verbreitung der Rassen und 

ihrer Mischungen zu verfolgen, zu thun? Sind sie überhaupt anthro- 

pologisch verwertbar? Im dieser Beziehung möchten wir daran er- 

innern, daß von seiten der Anthropologen Varietäten des Schädels und 

des übrigen Skelettes bereits verdientermaßen Aufmerksamkeit ge- 

schenkt worden ist, und zwar nicht bloß vom Standpunkte der Frage 

des Atavismus als altes Abzeichen der Stammesgeschichte des Menschen- 

geschlechts, sondern auch als Rassenmerkmale. Ich erinnere in dieser 

Hinsicht an die bezüglichen Untersuchungen VircHow’s über die Kenn- 
zeichen niederer Menschenrassen, an die statistischen Erhebungen in 

betreff der Häufigkeit des Vorkommens eines Os jugale bipartitum, 

eines Stirnfortsatzes der Schläfenbeinschuppe, eines Inkabeines, einer 

Stirnnaht und dergl. mehr. Wir finden diese oder jene Varietät be- 
sonders häufig bei einer bestimmten Race, während sie bei anderen 

selten ist oder noch nie beobachtet wurde. Ganz analog verhält es 
sich mit den Varietäten, die bei der Präpariersaalthätigkeit gewöhn- 

lich Beachtung zu finden pflegen. Man begnügt sich aber gewöhnlich 

damit, ihren pithekoiden oder theromorphen Charakter durch ver- 

gleichend anatomische Untersuchungen festgestellt zu haben, sie als 

Atavismen zu deuten. Sie werden als interessante Dokumente für 

die Abstammung des Menschengeschlechts angesehen; für die Rassen- 

anatomie haben sie noch keine Verwertung gefunden. Und doch liegt 

es auf der Hand, daß die „Weichteile“ des Körpers nicht minder wie 

die bisher beinahe ausschließlich berücksichtigten „Hartgebilde“ je 
nach Rasse oder Lokalität variieren werden. Schon die korrelativen 

Verhältnisse, in welchen die einzelnen Teile des Körpers zu einander 

stehen, machen dies a priori wahrscheinlich. Auf ein auffallendes 
Beispiel einer derartigen Korrelation hat der eine von uns!) vor 

Jahren hingewiesen. Es betrifft dies die Art der Teilung der Carotis 
communis. Dieselbe ist spitzwinklig bei langhalsigen, kandelaber- 
formig bei kurzhalsigen Individuen. BINSWANGER?) hat sodann, auf 

1) G. Scnwatsz, Über Wachstumsverschiebungen und ihren Einflufs 
auf die Gestaltung des Arteriensystems. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 
12. Band. 1878. S. 267 ff. 

2) O. Binswanerr, Anatomische Untersuchungen über die Ursprungs- 
steile und den Anfangsteil der Carotis interna. Archiv f. Psychiatrie. 
Bd, IX. 1879. 

45* 
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diese Ermittelungen gestützt, das häufigere Vorkommen der spitz-_ 

winkligen Teilung in Göttingen, der kandelaberförmigen in Breslau 

hervorgehoben, ein Befund, welcher gut zu der Thatsache stimmt, 

daß die Hannoveraner eine bedeutendere durchschnittliche Körper- 

größe besitzen als die Schlesier. Es ist dies ein sehr instruktives 

Beispiel von Variation nach Lokalität und Rasse. Wir kennen 

nun viel zu wenig die komplizierten Wachstumskorrelationen des 

menschlichen Körpers, um behaupten zu können, daß nicht noch andere 

Beziehungen zwischen Ausbildung des Skeletts und der übrigen Körper- 

teile existieren können. Jedenfalls ist eine solche Korrelation zum 
mindesten sehr wahrscheinlich. 

Aus allen diesen Gründen scheint es uns geboten, die gute be- 

queme Gelegenheit, welche die Präpariersaalpraxis bietet, zu einer Sta- 

tistik der Varietäten zu benutzen, um neue erweiterte Grundlagen für 

die Rassenanatomie zu gewinnen. Wie dabei zu verfahren, welche 
Irrtümer zu vermeiden, welche Methode einzuhalten ist, hat der eine 

von uns schon an dem Beispiele der Varietäten der A. obturatoria 

gezeigt 1). Wir beabsichtigen hier den Fachgenossen Vorschläge zu 

unterbreiten für eine ausgedehntere anthropologische Verwertung der 

Varietätenstatistik. Wir sind der Meinung, daß bei Einhaltung des 
vorgeschlagenen Verfahrens derartige Erhebungen jeden Winter ohne 

Zeitverlust, ohne Ablenkung von anderen wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Leichtigkeit in jedem Präpariersaal durchgeführt werden können. 

Unserer Meinung nach müssen zur Lösung der aufgeworfenen Frage, 

inwieweit die Verschiedenheiten in Qualität und Quantität der Varie- 

täten an den verschiedenen Orten auf anthropologische Verschieden- 
heiten zurückzuführen sind, sozusagen Beobachtungsstationen einge- 

richtet werden, welche eine längere Reihe von Jahren hindurch in 
Thätigkeit sind, und diese Beobachtungsstationen sind zunächst die 

Präpariersäle der deutschen Universitäten mit streng geregeltem, ge- 

buchtem Betriebe. Daß es nur zu wünschenswert wäre, derartige Be- 

obachtungen auch an außerdeutschen Lehranstalten durchzuführen, 

braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden. Von außereuropäi- 

schen dürften sich schon jetzt einige amerikanische anatomische An- 

stalten, besonders aber das anatomische Institut in Tokio in Japan 

in der Lage befinden, zu den umfassenden Erhebungen mit beitragen 
zu können. 

Nach diesen Vorbemerkungen möge nun die Beschreibung der von 

1) Prrrzner, W., Uber die Ursprungsverhältnisse der Arteria obtura- 
toria. Diese Zeitschrift 1889, No. 16 und 17. 
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uns geübten Methode, sowie die kurze Aufzählung der Ergebnisse einer 
zweijährigen Beobachtung folgen, welche letztere wir hier nicht als 
ein definitives Resultat — dazu ist die Beobachtungszeit eine zu 

kurze — sondern nur als vorläufige Probe auf die praktische Ausführ- 

barkeit unseres Versuches geben. 

Es handelte sich zunächst darum, eine passende Auswahl der 

statistisch zu kontrollierenden Varietäten zu treffen. Unsere beifolgend 
abgedruckte Tabelle umfaßt 20 Nummern, von denen 11 auf Muskel-, 

9 auf Arterienvarietäten entfallen. Unter No. 7 ist zugleich eine 
Nervenvarietät enthalten. Andere Nervenvarietäten, sowie Varietäten 

des Darm- und Uregenitalsystems wurden vorläufig nicht aufgenommen. 
Es ist nämlich für die Vollständigkeit. der statistischen Aufnahmen 

von größter Wichtigkeit, daß die betreffenden Varietäten 1) leicht zu 

kontrollieren und 2) möglichst wenig durch Übergänge mit dem als 

normal bezeichneten Verhalten verbunden sind. Endlich 3) werden 

häufiger vorkommende Varietäten schon in kürzerer Zeit konstante 

Durchschnittszahlen geben als seltene, und sind deshalb zu bevor- 

zugen. 

Nach diesen Gesichtspunkten ist die Auswahl getrofien. Man 

wird mit Recht manche wichtige Varietäten vermissen, wie z. B. die 
der Aste des Arcus aortae. Wir haben zunächst auf eine solche Er- 
hebung verzichtet, weil dazu kaum die Hälfte der unserem anatomi- 

schen Institute zur Disposition stehenden Leichen hätte verwertet 

werden können, nur die, welche zuvor nicht auf dem pathologischen 

Institute seziert waren. An jedem pathologisch-anatomischen Institut 

wird sich eine auf diese wichtigen Varietäten bezügliche Statistik in 
kürzerer Zeit durchführen lassen. Wir beabsichtigen aber überhaupt 

nicht mit dem anbei abgedruckten Schema ein allgemein fest- 
stehendes Formular zu geben, sondern betrachten dasselbe als ein pro- 

visorisches, dessen praktische Brauchbarkeit sich uns aber bei zwei- 

jähriger Benutzung vollkommen bewährt hat und dessen Durchführung 
keinen erheblichen Zeitverlust bedingt. Sollte unsere Anregung für 

eine Verwertung des Präpariersaals zu anthropologischen Zwecken auf 

günstigen Boden fallen, so wäre es allerdings wünschenswert, daß bald 

ein gemeinsames Schema vereinbart wird, nach welchem die Ermitte- 

lungen überall einheitlich zu geschehen haben. 

Eine weitere Bemerkung erheischt die technische Ausführung der 

Registrierung. Wir verfahren dabei in folgender Weise. Die mehr- 

fach erwähnten Schemata kommen auf steifem Kartonpapier gedruckt 
zur Verwendung, derart, daß für jede Leiche ein Blatt, eine Art Zähl- 
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Schema für die Varietäten- 

No. 74. 1885/89. Name: 

ae ] 
ae Beruf: | Religion: Alter: ae : | Haar: Tris: 

Lembach, Kr. Hagenau se schlecht : | Ä 
Unter-Elsafs. Sc ‚rein zul ger. 45 m. | blond blau 

Rechts | Links 
Monsternalıs, vorhanden jae. ea. ns u — 
M. pyramidalis, fehlt. . . . oh ES). ORR EE — | 

3. M. teres minor, a) unvollständig petremnt . £3) oe. BA —_ — 

M 

M 

ve 

b) fehlte ea. RE — — 
. biceps brachii, 3.. Kopf, a) aus M. brach. gir. APR = 

b. aus "Endsehne des M. pector. hal R _ 
. palmaris longus, a) normal, ane SCHWACH... N. mr — 

b) Sehne proximal, Bauch distal . u 
ce) fehlt Sate Pettis wei Fy iP et yee es | — 

M. psoas minor, fehlt 2 | 
M. pyriformis vom N. peroneus durchbohrt = 
I. quadratus femoris, fehlt . a7 

M. plantaris, fehlt , GEL NEE Sale ame Br | 
M. peroneus tertius, fehlt . . . MEHR = — 

. Vierte Sehne des M. flexor dig. brevis, 
a)ustarke ie i ee ane ey Remy LER — —_ 
bD)SCHhWachWarl TIMER seh hank tals. BEN -- 
C) Stet 5.5 wha nl EFT roh Re ai er | | 

rPOoOON 

ad > 
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karte, bestimmt ist). Es hat dies den Vorteil, daß man gleich auf 
den ersten Anblick die Möglichkeit hat, die eventuelle Häufung von 

Varietäten bei derselben Leiche zu übersehen. Diese Schemata sind 

nur auf der Vorderseite bedruckt; die freie Rückseite dient zur 

Aufzeichnung sonstiger Bemerkungen, namentlich der sonst noch ge- 

fundenen Varietäten. 
In der Karte sind einige Rubriken freigeblieben. Dieselben finden 

Verwendung für die statische Bearbeitung von Fragen, die nicht in 

das allgemeine Schema aufgenommen sind und die nebenbei gelöst werden 

sollen. 

Die Bezeichnung des gefundenen Verhaltens geschieht in der 

Weise, daß die Bejahung durch einen senkrechten ( | ), die Verneinung 

durch einen wagrechten (—) Strich angedeutet wird. Es hat sich 
dies als die übersichtlichste Art erwiesen, und sind deshalb die Be- 

zeichnungen der Rubriken, wo irgend möglich, in Frageform ge- 

bildet. 

Am Kopf der Karte sind die allgemeinen Bemerkungen angebracht: 

Leichennummer, Betriebsjahr, Name, Geburtsort, Beruf, Religion, Alter, 

1) Wir sind gern bereit, auf Wunsch Probeexemplare zu ver- 
senden. 
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statistik (ausgefüllt). 

Gieselbrecht, August,  Ärterienpräparat. 

e Kopf- | 
K - Kopf- 

ER | ende : "| @:B) | 
267 175.:146 N 4 

Rechts: Links: 

12. Teilung der A. carotis comm. a) spitzwinkl.. . . . . . | 
b)pkandelabertormiggmese . J... > Ans = = 

13. A. laryngea sup., a) aus A. thyreoid. sup. . . . 2... | — 
b) aus A. carotis ext. Ne: HANSE - 
e) aus I carols comm. . . ... = = * | 

A. radialis, hoher Ursprung +) £ — 
Avy Hinaris boners Ursprung Bu oss ayy, 1 | i, A Ha. | = 

16, A. mediana, stark entwickelt . erence ek ot. | 
A. obturatoria, a) aus A. hypogastrica . . . . . . . . == 

b)yaus) All epieastmieaigg pis, 4: 5) 4) ae = | 
CL aus AS HIACREGXECENA) 0°. is ie con eae — | _ 

18. A. poplitea, Teilung über dem M. popl. . . . 2.2... = — 
INSArdorsals pedis aus, A. perones) - << . « teapotilay -Pap] = = 
20. Teilung der Aorta: Mitte des 4. Ln. | 

Zeigefinger linger als Ringfinger » . . . + 22.2. = = 
Zweite Zehe ragt über erste hmaus  -\- 99... enter ee = _ 

Geschlecht. Wir haben geglaubt, auch einige der wichtigsten anderen 
anthropologischen Kennzeichen mit aufnehmen zu müssen, nämlich die 

Körperlänge, Haarfarbe, Irisfarbe, Längenbreiten-Index des Kopfes 

bezw. des Schädels. Wir werden künftig diese Erhebungen noch ver- 

mehren durch Hinzufügung von Ohrhöhe, Gesichtshöhe und Jochbreite. 

Auf diese Verhältnisse kommen wir am Schluß noch einmal zurück. 

Um vor Verwechselungen von Leichenteilen nach der Zerteilung 

der zu registrierenden Leichen uns zu schützen, verfuhren wir in 

folgender Weise. Jede Leiche, die zur Ausnutzung ins Institut ge- 

langt, erhält ihre fortlaufende Ordnungsnummer. An der Leiche selbst 

wird durch Blechplättchen !), in die die Nummer sowie die letzte 
Ziffer der Jahreszahl ?) eingestanzt sind und die an den Ohrlappchen, 

den Händen und Füßen befestigt werden, einer Verwechselung vorge- 

beugt; diese Blechmarken verbleiben an den Teilen bis zur Vollendung 

der Ausnutzung einschließlich der event. Mazeration. 

1) Wir waren in der glücklichen Lage, eine grölsere Menge von 
Blechabfällen aus Britanniametall hierzu verwenden zu können. Eisenblech, 
auch verzinntes, ist wegen des Rostens nicht zu verwenden; Zinkblech 
wird von der Karbolsäure sehr stark angegriffen. 

2) Z. B. bedeuten die Ziffern einer Blechmarke 839 die Leiche No. 83 
des Betriebsjahres 1889/90 (1. Oktober 1889 bis 30. Sept. 1890). 
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Es mögen nun die Resultate einer zweijährigen Beobachtungs- 
zeit folgen. Die geringen Zahlen des bearbeiteten Materials sind 
darauf zurückzuführen, daß wir nur die Fälle aufgenommen haben, 

bei denen wir sicher waren, daß auch ein Fehlen uns nicht entgangen 
sein würde. Ohne diese Vorsichtsmaßregel würde man zu hohe Zahlen 
für die Varietäten bekommen, da die Präparanten wohl geneigt sind, 
auf das ihnen auffallende Vorkommen einer Abweichung aufmerksam 
zu machen, nicht aber umgekehrt. Die angegebenen Zahlen sind an 

den als fertig abgelieferten Präparaten gewonnen, resp. an denen, die 
an der betreffenden Stelle speziell unter unserer Beihilfe bearbeitet 

sind. 

I. Muskelvarietäten. 

1. M. sternalis: In 100 Fällen 3mal vorhanden. 

2. M. pyramidalis'): in 60 Fällen 9mal fehlend. 

3. M. teres minor: in 160 Fällen 21mal unvollständig ge- 

trennt, 16mal fehlend. 
4. M. biceps brachii: in 159 Fällen entsprang ein accessori- 

scher Kopf 23mal aus dem M. brachialis int., 2mal vom M. coraco- 
brachialis, 3mal von der Endsehne des M. pectoralis major. 

5. M. palmaris longus: in 160 Fällen 2mal normal aber 
schwach; 5mal Sehne proximal, Bauch distal; 43mal fehlend. 

6. M. psoas minor: in 155 Fällen 72mal fehlend. 

7. M. pyriformis: in 156 Fällen 30mal vom N. peroneus 
durchbohrt. 

8. M. quadratus femoris: in 155 Fällen 2mal fehlend. 

9. M. plantaris: in 123 Fällen 6mal fehlend. 

10. M. peroneus tertius: in 134 Fällen 11mal fehlend. 
11. M. flexor digitorum pedis brevis: giebt Sehne zur 

fünften Zehe: in 132 Fällen 29mal stark, 78mal schwach, 

25mal fehlend. 

II. Arterienvarietäten. 

1. Teilung der A. carotis communis: ın 104 Fällen 

82mal spitzwinklig, 22mal kandelaberförmig. 

. A. laryngea superior: entspringt in 27 Fallen?) 14mal 

aus A. thyreoidea sup., 10mal aus A. carotis externa, je 1 mal 

aus A. maxillaris ext., A. lingualis, A. carotis communis. 

bo 

1) Diese Zahl ist so gering, weil die halbierten oder im klinischen 
Interesse sezierten Leichen nicht mit aufgenommen wurden, ebenso wenig 
aber auch die nur zur Präparation der Bauchmuskeln benutzten, sonst aber 
intakt gelassenen Leichen. 

2) Ist an fertig präparierten Stücken leicht abgerissen. 
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. radialis: in 57 Fallen lmal hoher Ursprung. 
. ulnaris: in 57 Fällen 1mal hoher Ursprung. 

. mediana: in 57 Fällen Imal stark entwickelt. 
. A. obturatoria: entsprang in 62 Fällen!) 39mal aus A. 

hypogastrica, 23mal aus A. epigastrica inferior. 
DO w > > > b> 

7. A. poplitea: in 53 Fallen 2mal Teilung oberhalb des M. 

popliteus. 

8. A. dorsalis pedis: in 52 Fällen 2mal aus der A. peronea *° 

entspringend. 

9. Aortenteilung?): in 34 Fällen 1mal am unteren Rande 

des dritten, 4mal am oberen Rande des vierten, 5mal in der 

Mitte des vierten, 18mal*) am unteren Rande des vierten, 

6 mal am oberen Rande des fünften Lendenwirbels. 

In der vorstehenden Zusammenstellung der bisher gewonnenen 

Resultate ist von einer Sonderung des Materials einerseits nach dem 

Geschlecht, andererseits nach verschiedenen Lokalitäten unseres Leichen- 

bezirkes zunächst noch abgesehen. Für eine Vergleichung mit den Resul- 

taten der Varietätenstatistik anderer Präpariersäle dürfte eine solche 
Zusammenfassung zunächst auch vollständig genügen. Denn der 

Fehler, daß die beiden Geschlechter nicht getrennt gezählt sind, wird 

sich bei der Vergleichung mit den auf dieselbe Weise von anderen 

Lokalitäten erhaltenen Ziffern ausgleichen. Anders scheint es mit der 

Unterlassung der Trennung nach der Lokalität zu stehen. In der 

That aber kann auch dies den Wert der gefundenen Zahlen nicht 

wesentlich beeinflussen, da Leichen von „Ausländern“ an unserem ana- 

tomischen Institute nur einen geringen Prozentsatz bilden, das Leichen- 

material vielmehr überwiegend aus „Inländern“, d. h. aus Individuen, 

welche der näheren Umgegend, dem Leichenbezirk oder Leichen- 

sprengel der Straßburger Anatomie angehören, besteht. In der Straß- 

burger Anatomie, welche ihre Leichen vorzugsweise aus dem Straß- 

burger Bürgerspital erhält, stammt die Mehrzahl derselben aus Straß- 

burg selbst und dem übrigen Unter-Elsaß, demnächst aus dem Ober- 

Elsaß und Lothringen, zum kleineren Teile aus Baden und der Rhein- 

1) Die in der oben angeführten Arbeit gegebenen viel grölseren 
Zahlen beruhen auf schon früher begonnenen Zählungen. 

2) 1. e. der Scheitel des Teilungswinkels. 

3) Darunter Imal beim Vorhandensein von 12 Brust- und 6 Lenden- 

wirbeln, 



pfalz '). Das weitere Gebiet der Straßburger Anatomie ist also Süd- 
west-Deutschland, das engere vorherrschende Unter-Elsaß. 

Wenn überhaupt die Varietätenstatistik anthropologisch zu ver- 

werten ist, so müssen die aus diesem Gesamtmaterial gewonnenen 

Zahlen schon Unterschiede ergeben, verglichen mit denen, welche z. B. 

Jena oder Königsberg liefern werden. Wenn das Zählkarten-Material 

nun aber im Laufe weiterer Jahre zu erheblicheren Zahlen anwächst, 

so wird erstlich eine besondere Erhebung für die Geschlechter mög- 

lich sein, zweitens aber auch eine Verwertung für engere Regionen, 
z. B. für Unter- Elsaß oder gar für die einzelnen Kreise desselben. 
Die Karten der wenigen Ausländer aber, welche in unserer Anstalt 

aufgenommen sind, — Ausländer in dem vorhin erläuterten Sinne — 

werden dann zweckmäßig an diejenigen Institute zur Verwertung für 

Lokalstatistik abgegeben , welche es mit Leichen derselben Herkunft 
vorzugsweise zu thun haben — und umgekehrt. So wird im Laufe 

der Jahre an jedem anatomischen Institute ein immer vollkommeneres 

Material geschaffen, welches uns in den Stand setzen wird, festzu- 

stellen, ob und inwieweit die Muskel- und Gefäßvarietäten anthro- 

pologische Charaktere darbieten, ein Material, welches eine pro- 

zentuelle Gruppierung der Varietäten nicht nur nach der Lokalität, 

sondern auch nach Körpergröße, Haarfarbe, Schädel- und Gesichts- 

form gestatten wird. Daß sich aber eine ähnliche Methode für eine 
Statistik der letzterwähnten anthropologischen Merkmale ebenfalls 

verwerten läßt, daß sie ein Material schafft, welches ohne wesentliche 

Mühe nach einer Reihe von Jahren kartographische Darstellungen der 

prozentuellen Verhältnisse dieser wichtigen anthropologischen Eigen- 

schaften herzustellen gestattet, das sei hier zum Schluß noch besonders 
hervorgehoben. 

1) Von 126 genau registrierten Leichen entfallen 22 auf Strafsburg, 
43 auf das übrige Unter-Elsafs, also auf letzteres zusammen 65 (50 °/,), 
Ober-Elsafs beteiligt sich mit 12, Lothringen mit 12, Baden und die 
Pfalz je mit 10 Leichen, alle 4 zusammen mit 44 Leichen. Leichen von 
„Ausländern“ in dem vorhin definierten Sinne sind nur 17, welche gegen- 
über den 109 Inländern in der statistischen Zusammenfassung kaum zur 
Geltung kommen werden. 



Nachdruck verboten. 

A Note on the Museulus sternalis. 

By Bertram C. A. Wınpıe, M. A., M. D., Professor of Anatomy in the 

Queen’s College, Birmingham. 

So much has been written of late years on the subject of this 
muscle that little now remains which can be brought forward with any 

appearance of novelty. 
The few brief notes here offered have reference to its occurrence 

in foetuses normal and malformed which I have lately specially exa- 
mined, with some remarks suggested by these observations. The re- 

sults of my dissections are given in the subjoined table. 

Table I. Sternalis in Foetuses. 

| 

| | Present | Present | Present 

Absent; on on | on Total Nature of Specimen 
[both sides r. side | 1. side 

Normaler 4 a0 79 | 2 | 2 = 83 

Anencephalus . . . 10 | EN 2 1 16 
Hydrocephalus . . . 6 ideen = 6 
Ketopia abdominalis . 6 — — — 6 
Gyelopia 04,245 di nl) — — 1 —_ 1 
Cleft, Palate; gilt... 2 — —_ - 2 
do. with other defor- | 

TILLIEEN?.' 7. Alma 1 — } — _ 1 
Partial arrest of limb ' 

development . . . 20) FIN — — 2 
Monapodia. .. . 0. 1 — = 1 

ota gee oe cu ee 107 b) 5 1 118 
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With regard to the greater number of these cases I shall for 
the sake of brevity say nothing. A few, however, require more detailed 
account. 

Case 1. Anencephalus. The muscle was on the right side, 

the left being normal. The pectoralis major was divided by a large gap 

through which could be seen portions of the second, third, fourth and 

fifth ribs. The upper part of the muscle arose from the clavicle and 

manubrium sterni and the lower from the fifth and sixth ribs. The ster- 

nalis arose chiefly from the fascia connected with the latter and partly 
also perhaps from the fifth rib; passing upwards it was inserted into 

the second and third ribs and into the upper part of the pectoralis 
major. 

Case 2. Anencephalus. Bilateral sternalis. On the right side 
there was a large gap in the fibres of the pectoralis major, the upper 

portion arising as in case 1, from the clavicle and manubrium sterni. 

The highest part of the lower portion was attached to the upper border 

of the fourth rib, the gap between the two consequently not being 
so extensive as in case 1. The sternalis passed from the sixth to the 
second ribs and the edge of the sternum above. On the left side there 
was a smaller sternalis, situated much as on the right side. There 
was no actual gap in the pectoralis major but at the place where such 

_ existed on the right side there was a very obvious thinning of the 
muscle on the left. The muscle was, in fact, so thin at this part 

that subjacent structures could be seen through it, though there was 
no loss of continuity of the fibres. 

Case 3. Anencephalus. Left sided sternalis arising from 

the abdominal aponeurosis below the ribs, and passing over the pecto- 

_ralis as high as the middle of the sternum where it gained an attach- 
ment to that bone. 

Case 4. Cyclops. A precisely similar muscle but of the right 
_ side existed in this specimen. 

The first point to which I would draw attention is as to the occur- 

rence of this muscle in anencephalous foetuses. The point has often 
been mentioned before, but there are now a sufficient number of dis- 

sections on record by various observers to allow a conclusion to be 
drawn as to its actual frequency of occurrence. 
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Table Il. Sternalis muscle in anencephalous foetuses. 

Present |Present Present a 2 

Observer Absent on | on on | aoubt- = 
both sides, r. side | 1. side = 

ful 

ABRAHAM !) 5 3 2 = 1 ti 
SHEPHERD?) . ade 1 4 — 4 — 9 

CuUNNINGHAM®) . . . 5 1 — — — 6 
WiınDie hen “Fos at 10 3 | 2 1 — 16 

Botalsı es | 21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 42 

DwisHTt *) states that he has found it once only out of four or 
six specimens examined. 

From the table it appears that the muscle is to be found in 50 per 

cent of all anencephalous foetuses and far more frequently bilaterally 

than unilaterally. It thus exists in a much larger proportion of these 

forms than in normal in which the average is from 3 to 5 per cent. 

The number of foetuses affected with other malformations which I have 

examined is perhaps too small to enable one to draw definite conclu- 

sions, but so far as the figures go they prove that the muscle is more 

common in the anencephalous form than in others. I may mention 

that CUNNINGHAM and SHEPHERD have each examined a specimen of 

cyclops but without finding a sternalis. If the muscle be, as has 

been suggested, a reversion, it is very difficult to understand why it 
should show such a preference for the anencephalous form. — Up to 

the present, it may safely be said, that the connection between anen- 
cephaly and the sternalis muscle is shrouded in mystery. “id 

Ine the second place, the variety and closeness of its connection 

with the pectoralis major should be noted. It is no part of my inten- 
tion to criticise in detail the theories which have been put forward to 
explain its morphology, by TURNER, CUNNINGHAM, BARDELEBEN and 
others whose writings on the subject are too well known to require 

further mention. For my own part CUNNINGHAM’S observations on the 

nerve supply settle the question as to its pectoral nature in my mind. 

1) Transactions of Academy of Medicine in Ireland, 1883. 
2) Journal of Anatomy and Physiology, vol. XIX, p. 312; ib. vol, 

XXIII, p. 301. 
3) Journal of Anatomy and Physiology, vol. XXII, p. 391. 
4) Journal of Anatomy and Physiology, vol. XXII, p. 96. 
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— It is, however, suggestive to note the variety of connection which 
it may have with the pectoralis major. It may be (1) superficial to 
that muscle which presents a gap in its fibres (ABRAHAM and others), 

(2) superficial to that muscle which possesses a marked thinning at 
that point (WINDLE, case 2). This is the intermediate stage between 
1 and (3) where it is superficial to the pectoralis muscle which pre- 

sents no obvious loss of substance (the ordinary adult form). Again 

(4) one portion may be superficial and another deeper than the pec- 
toralis major (ABRAHAM) or (5) it may pierce that muscle (TURNER *): 

„In the specimen in which the muscle arose from the 5" and 6" costal 

cartilage and the osseous part of the 6" rib, it pierced the great pec- 

toral muscle on its way to the surface“). These facts are strong 
confirmatory evidence of the theory that the sternalis is due to a rota- 

tion of the fibres of the great pectoral. It should next be noted that 

the part of the great pectoral which is rotated is generally the same. 

I have endeavoured to show in a paper now in the press, „on the 

Pectoral Group of Muscles“, that the group consists of three radial 
factors, which may exhibit a secondary lamination into deeper and more 

superficial parts, and that each of these sectors has its own nerve. 

These are (1) manubrial or claviculo-manubrial supplied by external 
anterior thoracic nerve; (2) gladiolar supplied by internal anterior 

_ thoracic; (3) abdeminal supplied by lateral thoracic. This last is ge- 

nerally absent in Man but may be represented by pectoralis quartus 

or some of the forms of Achselbogen. Now in the great majority of 

cases it is some portion of the middle or gladiolar sector which is 
rotated and as CUNNINGHAM has shown it is nearly always from the 
internal anterior thoracic nerve or the loop between it and the ex- 

ternal that the muscle receives its supply which is just what 

might have been expected from the nerve-supply of the pectoral muscle. 

In those cases where the muscle receives its supply from the external 

anterior thoracic nerve, the facts may be explained by the rotation of 
a part of the anterior sector or which I think more likely by the well 

known varying amount of intercommunication in the loop between the 

anterior thoracic nerves. In two cases, however, (3 and 4 of this note) 

I have seen the muscle arising from the anterior abdominal wall. Here 
we have, I think, to do with a rotation of the fibres of the third or ab- 

dominal sector. I regret that I did not secure the nerve in these 

cases, but it would probably have been derived from the internal an- 

1) Journal of Anatomy and Physiology, vol. I, p. 246. 
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terior thoracic, since that nerve and the lateral thoracic are exceedingly 
variable in their mutual relationships, size and area of supply. 

It has been suggested that the sternalis may be a remains of 
the panniculus, a downward extension of the platysma, or as was sug- 

gested by Dosson !) a representative of the sterno-cuticularis or 

sterno-facialis of the hedgehog. On this point it may be noted that 

the sternalis always lies on a totally different plane from the platysma, 

and one which is much deeper comparatively speaking. I saw on- 

ce in a hydrocephalous foetus the platysma descending in well-marked 

bands as low the level of the nipple. It was superficial to the fascia 

covering the pectoralis major and could not possibly have been mista- 

ken for a sternalis muscle on account of its position. SHEPHERD in his 

first paper on the subject has a similar observation on an anencephalous 

foetus. „In one case” he says „the right platysma myoides was well 

developed, and passed some distance below the clavicle. It was se- 

parated from the musculus sternalis of that side by fascia and a thick 

layer of fat, and was on a plane quite superficial to the musculus 

sternalis.” TEICHMANN has also seen the platysma descend as low as 

the third rib. 
The theory which regards the sternalis as an extension upwards 

of the rectus abdominis, appears to me to be altogether negatived by 

the fact that in all cases, so far as my dissections of a large number 

of animals have shown me (the chrysochloridae are according to Dos- 

SON an exception to this rule) when the rectus ascends higher than in 

Man it does so beneath the pectoralis and therefore on too deep a 

plane to be associated with the sternalis. It may possibly be that 

such a rotation of the abdominal part of the pectoral mass as I have 
described above, may have been taken for an upward extension of 

the rectus. 

Birmingham, October 21, 1889. 

1) Journal of Anatomy and Physiology, vol. XVII, p. 84. 
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Nachdruck verboten. 

Uber einen zwischen Aorten- und Pulmonalbogen gelegenen 

Kiemenarterienbogen beim Kaninchen. 

Vorläufige Mitteilung von Dr. W. Zimmermann, Assistent am I. Ana- 

tomischen Institut zu Berlin. 

Auf der letzten Versammlung der Anatomischen Gesellschaft 
demonstrierte ich die Rekonstruktion der Blutgefäße eines mensch- 
lichen Embryo von 7 mm Länge und machte dabei auf das eigen- 

tümliche Verhalten des eigentlichen Aortenbogens aufmerksam. Der- 

selbe teilte sich nämlich in zwei Äste, welche sich nach kurzem Ver- 

laufe wieder vereinigten, so daß an Stelle des einen Bogens gewisser- 

maßen zwei vorhanden waren. Ich sprach damals die Vermutung aus, 

daß es sich um einen zwischen Aorten- und Pulmonalbogen gelegenen, 

beim Menschen und den Säugetieren bisher noch nicht beschriebenen 

Kiemenarterienbogen handele, zumal von der vierten entodermalen 

Tasche aus ein Epithelzapfen zwischen die beiden oben erwähnten 

Gefäße hineinragte. Diese Vermutung wurde bei mir zur Gewißheit, 
nachdem ich in der Schnittserie eines Kaninchenembryos von unge- 

fahr dem 11. Tage, welche mir nebst vielen anderen Herr Prof. RABL 

mit größter Liebenswürdigkeit zur Verfügung stellte, zwischen dem 

Aortenbogen und dem Pulmonalbogen einen vollständigen, von diesen 

beiden annähernd gleich weit entfernten Kiemenarterienbogen gefunden 

habe. Derselbe geht von dem Truncus arteriosus aus als ein ziemlich 

dünnes Gefäß, erweitert sich allmählich, bis es schließlich ungefähr 
halb so dick geworden ist als der Pulmonalbogen, und mündet dann 

in die entsprechende Aorta dicht bei dem Pulmonalbogen ein. Von 

dem Aortenbogen und dem Pulmonalbogen ist er durch je eine deut- 

lich erkennbare, entodermale Tasche getrennt. 

Ich halte mich somit für berechtigt, beim Menschen und dem 

Kaninchen im ganzen sechs Kiemenarterienbogen und fünf entodermale 

Kiementaschen anzunehmen. 

Ich zweifle nicht, daß der oben erwähnte fünfte Kiemenarterien- 

bogen auch bei den übrigen Säugern vorhanden ist. So fand ich beim 

Schaf eine ziemlich starke, vom distalen Ende des Pulmonalbogens 

ausgehende Arterie, die vom Aorten- und Pulmonalbogen gleichweit 
entfernt ventralwärts zog; doch konnte ich das Gefäß nicht weiter ver- 

folgen, da ich die weiteren Präparate der betreffenden Serie nicht in 

Händen habe. 

Berlin, im November 1889. 
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Nachdruck verboten. 

Uber die Theorie des Mesoderms von C. RABL. 

Eine Erwiderung von P. Sarasın. 

In seiner eben erschienenen Schrift, betitelt Theorie des Meso- 

derms !), hat C. RABL mich in einer Weise angegriffen, welche zu einer 

Erwiderung nötigt; denn RAgL schreitet über die Grenzen der objektiven 

Diskussion hinaus und bezweifelt die Ernsthaftigkeit meines wissen- 

schaftlichen Arbeitens. 

Die Worte, auf welche es ankommt, lauten ?): „Eine nicht uner- 

hebliche Zahl von Schriften wurde auch deshalb nicht berücksichtigt, 

weil sie fast auf jeder Seite den Stempel der Ungenauigkeit und Kritik- 
losigkeit tragen. Hierher gehören vor allem die vielen Publikationen 

For’s über Molluskenentwickelung etc.“ „Ungefähr auf gleicher Stufe 

steht P. B. Sarasın’s Schrift über die Entwickelungsgeschichte der 

Bithynia tentaculata. Es ist nur zu verwundern, daß diese „Arbeit“ 

jemals hat ernst genommen werden können; ich will daraus nur eine 

Stelle zitieren. Über das Mesoderm heißt es: „Von einem selbständigen, 

vom Ektoderm wohl geschiedenen Mesoderm ist bei der Bithynia gar 
nicht die Rede. Alle Organe bilden sich entweder direkt oder indirekt 

aus vom Ektoderm zu diesem Behufe eingewandertem Material, mit 

Ausnahme eines einzigen Organs, der Leber; aber merkwürdigerweise 
entsteht auch der Darm aus dem Ektoderm. Von einer Entstehung 

des Mesoderms aus einer Zelle am Gastrulamund, wie z. B. RABL es 

beschreibt, fand ich gar nichts. Wohl vermehren sich die Ektoderm- 

1) Morph. Jahrb., 15, 1889, pag. 113 ft. 

2) ibid., pag. 195 u. 196. 
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zellen an dieser Stelle, aber das ist alles. Die Mesodermelemente ent- 

stehen überall“ '). 

Woher schreibt sich die Erbitterung RaBi’s gegen meine Worte? 
Weshalb verhängt er über diesen, an sich doch sehr einfachen und 

ganz verständlichen Satz eine solche vernichtende Zensur? Die Ursache 

liegt auf der Hand: weil der Inhalt dieses kleinen Abschnittes nicht 

zu seiner neuen „Theorie des Mesoderms“ paßt; deshalb hält es der 

Autor für nützlich, meine ganze Arbeit seinem Publikum als von Grund 

aus verunglückt hinzustellen, als ungenau, kritiklos und unwert ernster 

Beachtung. 

Sehen wir uns denn diese neue „Theorie“ RAgL’s etwas näher an. 
Sie läßt sich folgendermaßen wiedergeben: RABL findet, wie schon 
andere, speziell BALFOUR und RUckertT?) vor ihm, daß das Mesoderm 

der Plagiostomen aus dem Entoderm durch Zellwucherung hervorgeht, 

und zwar entsteht der eine Teil des Mesoderms in einer Linie längs 

dem Chordaentoderm, der andere Teil längs dem Keimscheibenrand. 
Beide Teile gehen am Hinterende der Embryonalanlage ineinander 

über. Bis jetzt nannte man den inneren Teil axiales, den äußeren 

peripheres Mesoderm, welche Ausdrücke RABL in gastrales und 

peristomales umgeändert wissen möchte. Da bei Amphioxus das Meso- 

derm in Form einer Längsfalte auf jeder Seite aus dem Darm sich 
hervorbildet, welche hernach in die Ursegmente sich gliedert, so homo- 

logisierte man das axiale Mesoderm der höheren Vertebraten dieser 

Mesodermfalte des Amphioxus, eine Ansicht, welcher auch RAgL sich 

anschließt. 

Da nun aber eine Mesodermbildung durch Faltung oder Wuche- 

rung aus dem Darmblatte bei den meisten Wirbellosen bekanntlich 

fehlt und Rasn doch für alle Mesodermelemente eine gemeinsame 

Quelle zu statuieren wünschte, so stellte er die Behauptung auf, daß 

in allen Fällen, wo das Mesoderm nicht dem Darme seinen Ursprung 

verdankt, dasselbe in toto aus zwei Urzellen hervorgehe, welche in 

der Gastrula zwischen Ekto- und Entoderm, etwas näher beim Ento- 

derm zu, entstanden wären, und welche, da sie ihren Ursprung so un- 

gefahr dem Entoderm verdankten, den Darmfalten des Amphioxus zu 

homologisieren wären. 

1) P. B. Sarasın, Entwickelungsgeschichte der Bithynia tentaculata, 
Inauguraldissertation, Wiesbaden 1882; auch in Arb. Zool. Zoot. Inst. 
Würzburg, 6, 1883. Obiger Satz auf Seite 63. 

2) J. Rückert, Über die Anlage des mittleren Keimblattes und die 
erste Blutbildung bei Torpedo, Anat. Anz., 2, 1887. 
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Wenn wir auch zunächst ganz davon absehen, ob die Sache in 

der That sich so verhält, wie Rast behauptet, so ist doch wenigstens 

die „Theorie“ soweit klar: Wo das Mesoderm nicht durch Längsfaltung 

aus dem Entoderm entsteht, da bildet es sich aus den beiden Urzellen, 

welche aus dem Entoderm hervorgegangen sind, und umgekehrt. 

Aber schlimmes Verhängnis! Gerade der Amphioxus, um welchen 

sich in Ragr’s Spekulationen so vieles dreht, hat beides zugleich: das 
Mesoderm als Faltenbildung des Darmes und außerdem die beiden 

sogenannten Urzellen, welche auf den Bildern HArscner’s am Hinter- 

ende der Embryonen deutlich hervortreten, beharrlich ihren Platz von 
der Gastrula bis zum Larvenstadium mit zwei Kiemenlöchern behalten, 

und nicht die leiseste Neigung verraten, irgend eine Veränderung ein- 

zugehen. 

Man erlasse mir die Schilderung der Versuche Ragr’s, über dieses 

Dilemma hinauszukommen; denn ein für allemal: der oben aufgestellte 

Satz, daß die Faltenbildung durch die Urzellen ersetzt werde und 

umgekehrt, stimmt nicht; bei Amphioxus haben wir alles beides, und 

der ganzen neuen „Theorie“ ist, falls Havscaex’s Angaben richtig 

sind, von vornherein der Lebensfaden unterbunden; man hat gar nicht 

mehr nötig, sich um dieselbe zu bekümmern, es müßte denn RABL ge- 
lingen, plausibel zu machen, daß HATScHEK sich in der Konstatierung 

jener beiden Zellen geirrt habe. 

Wenden wir uns jetzt speziell zu diesen sogenannten Urzellen des 

Mesoderms. Darum, weil in meiner Abhandlung zu lesen steht, ich 

hätte dieselben bei der Bithynia tentaculata nicht gefunden, ist meine 
Arbeit nicht ernst zu nehmen, das heißt also: Darum thut der 

Leser gut, meiner Arbeit mit Mißtrauen zu begegnen; aber ist denn 

das mit den Urzellen wirklich eine so feststehende Sache? 

Was z. B. die Echinodermen angeht, so hatten Harscnex, 

SELENKA und FLEISCHMANN bei denselben die Urmesodermzellen be- 

schrieben; E. KORSCHELT indessen unterwarf dieselben neuerdings einer 

sehr genauen Nachprüfung und konnte trotz eifrigen Suchens von dem 

Vorhandensein der Urmesodermzellen nichts erkenneu und ebensowenig 

von den behaupteten beiden Mesodermstreifen, welche von jenen Zellen 

ihren Ausgang nehmen sollten. „Das Mesoderm verdankt vielmehr 

einer größeren Anzahl der am vegetativen Pol gelegenen Zellen seinen 

Ursprung‘ *). 

1) E. Korscnetr, Zur Bildung des mittleren Keimblattes bei den 
Echinodermen, Zool. Jahrbücher, Abt. f. Anat, und Ontog., 3, 1889. 

46 * 
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Das giebt aber Rast nicht viel zu schaffen: Die Echinodermen 

sind einfach keine Bilaterien, und nur für diese letzteren ist die neue 

Theorie aufgestellt !). 
Gehen wir zu einem anderen Gebiete über. RABL sagt?): „Bei 

der Mehrzahl der Dekapoden sind es nicht mehr zwei, sondern zahl- 
reiche Zellen, welche dem Mesoderm den Ursprung geben.“ „Urzellen 

des Mesoderms kommen, soweit die Zweizahl in Betracht kommt, allem 

Anscheine nach beim Flußkrebs nicht vor.“ 
Da wäre also doch schon eine Ausnahme bei einem bilateralen 

Geschöpf ! 
„Es kann durchaus nicht auffallend erscheinen, daß das Mesoderm 

nicht mehr, wie bei zellenarmen Blastulae, in Form von zwei Zellen 

erscheint. Es ist eben nicht bloß die Zahl der Zellen des Ektoderms 

und Entoderms, sondern auch jene des Mesoderms eine erheblich 

größere geworden“, erklärt Rast die unerwartete Erscheinung. Aber 

warum sollte nicht auch eine größere Zahl von Mesodermzellen aus 
ursprünglich zwei einzigen entstanden sein können? Was in aller Welt 

hat denn die Zahl der produzierten Zellen mit der Art ihrer Entstehung 
zu thun? 

Bei den Insekten fehlen die Mesodermurzellen ebenfalls; bei den 

Cephalopoden desgleichen, und zwar folge ich wohlgemerkt in diesen 

Angaben allein RAgL selbst, woraus das Fehlen der Urzellen bei vielen 

Formen mit voller Sicherheit hervorgeht. 

Ist aber dies der Fall, warum macht es RABL so schwere Be- 

denken, daß ich die Urzellen bei der Bithynia nicht auffand ? 
Ich bemerke gleich zum voraus, daß ich an keiner Stelle meiner 

Arbeit über die Existenz der von RABL bei Planorbis beschriebenen 

„Urzellen‘‘ einen Zweifel aussprach. Eher das Gegenteil; denn es steht 

auf Seite 9 meiner Abhandlung der Satz: „An der Übergangsstelle 
der Ekto- zu den Entodermzellen (der Blastula) liegen einige von der 
äußeren Lage abgeschnürte Zellen, welche die ersten Mesodermzellen 

sein mögen; doch will ich gleich bemerken, daß aus ihnen keineswegs 

das ganze Mesoderm durch Teilung derselben hervorgeht, sondern die 
mesodermalen Elemente haben bei der Bithynia einen ganz anderen 
Ursprung.“ 

Es war selbstverständlich, daß ich nach dem so überaus heftigen 

Angriffe Ragr’s auf meine Untersuchung mir etwas die Litteratur- 

angaben über die Furchung anderer Gasteropoden ansah, und da fand 

1) 1. & pag. la. 
2) 1. e. pag. ‘189. 



125 

sich denn u. a. eine sehr wichtige Bemerkung von F. BLOcHMmAnN über 
Aplysia limacina !), welche also lautet: „Es finden sich hier am Ende 

der Furchung nicht jene zwei großen, sonst in vielen Fällen aufge- 

fundenen Zellen, welche dem Mesoderm den Ursprung geben. Ich 

habe trotz der sorgfältigsten Nachforschungen keine Zellen auffinden 
können, die dafür zu halten wären.“ Und weiter heißt es: „Auf keinem 

Stadium habe ich die sonst so leicht zu sehenden Mesodermstreifen 
beobachten können.“ Und von der Paludina vivipara, welche der 

Bithynia tentaculata (gleich Paludina impura) sehr nahe verwandt ist, 

sagt BLOCHMANN ?): „Auch scheinen hier zum ersten Male an dem 

Rande des Blastoporus Zellen zwischen Entoderm und Ektoderm — also 

die ersten Mesodermzellen aufzutreten. Ich muß jedoch bemerken, daß 

hier meine Beobachtungen trotz der größten Sorgfalt eine Lücke auf- 
weisen, indem es mir nicht gelingen wollte, die Abstammung des 

Mesoderms klarzustellen.“ 

Nun, die Keime von Aplysia und Paludina gehören nicht zu den 

oben besprochenen vielzelligen, und doch fehlen denselben die „Ur- 

zellen‘; und BLocHMANN ist auch Ras selbst zufolge ein kompetenter 

Beobachter; sagt doch RagBL in seinen „Beiträgen“ ?) Seite 12 über 

BLOCHMANN’S Entwickelungsgeschichte der Neritina: „Die schöne Arbeit 

BLOCHMANN’S ist geradezu ein Muster einer embryologischen Unter- 
suchung und zeichnet sich vor den meisten aus den letzten Jahren 
durch strenge und gediegene Kritik aus.“ 

Aber sollte sich BLOCHMANN trotzdem geirrt haben? Sind viel- 

leicht seine Angaben über Aplysia und Paludina doch auch nicht ernst 

zu nehmen ? Hier giebt es nur eine einzige Entscheidung, und diese 

ist — Rasw selbst. Er selber hat eine Abhandlung geschrieben im 
Jahre 1883, also nach seiner Planorbisschrift, über die Entwicklung 
der Paludina vivipara sowohl, als über diejenige der Bithynia tenta- 

culata. Nicht ohne Spannung schlagen wir sie auf, und was lesen 

wir da? Auf Seite 6 steht von der Paludina geschrieben: „Es ist 
mir auf solchen und ähnlichen Stadien wegen des Körnchenreichtums 

der Ektodermzellen des hintern Körperendes nicht gelungen, die 

Grenzen der Mesodermzellen und die Zahl derselben auch nur mit 

1) F. Brocumany, Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung der Gastro- 
poden, Zeitschr. f. w. Zool.. 38, 1883, pag. 397. 

2) 1. c. pag. 404. 

3) C. Rast, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Prosobranchier, 
Sitz.-Ber. K. Akad. Wiss. Wien, III. Abt., tom. 87, 1883, 
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einiger Sicherheit festzustellen ; aus dem Bau der früher beschriebenen 

Blastula glaube ich aber den Schluß ziehen zu dürfen, daß es schon 

sehr frühzeitig zur Entwicklung kommt.“ Vom jüngsten, von RABL 

geschnittenen Embryo ferner heißt es: „Von einer regelmäßigen, etwa ° 

in Form eines zusammenhängenden Streifens erscheinenden Anordnung 
der Mesodermzellen konnte ich nichts bemerken‘ t). 

Wir bedürfen keines weiteren Beweises: RABL selbst hat bei der 

Paludina die Urzellen nicht gefunden, und ebensowenig bei der Bithynia; 
_ denn er untersuchte ihre Entwicklung vom ungefurchten Eie weg genau 

~ und erwähnt dennoch von der Existenz der Urzellen gar nichts ?). 

Wie nun? Habe ich wirklich leichtsinnig untersucht, als ich 

sagte, ich hätte die Urzellen bei der Bithynia nicht gefunden? Oder 

soll am Ende der Vorwurf der Ungenauigkeit und Kritiklosigkeit, 
welchen RABL meiner Arbeit gemacht hat, auch seine eigene Leistung 

treffen? Und wenn ich ferner fand, daß Mesodermzellen allenthalben 
aus dem Ektoderm den Ursprung nehmen, so könnte ich sehr viele 

Parallelbeobachtungen bei andern Autoren aufbringen, welche RABL 

selbst sogar schon zum Teil angezogen hat. 

Eines aber will ich noch besonders hervorheben, weil es die Wir- 

beltiere betrifft. Auch hier weiß ich einen zweifellosen Fall von 

der Entstehung mesodermaler Elemente aus dem Ektoderm. Wir 
waren nämlich, mein Vetter und ich, erstaunt, zu sehen, daß die 

glatten Muskeln der Hautdrüsen von Ichthyophis glutinosus dadurch 

entstehen, daß die Cylinderzellen der Grundschicht der Epidermis, 

welche um die von uns sogenannte Driisenurzelle herumstehen, ein- 

fach sich verlängern und so direkt zu den glatten Muskelzellen der 

Drüsen sich umgestalten 3). 

Offen gestanden, ich fürchte, diese Angabe wird, insofern sie ledig- 

lich von unserer Seite kommt und überdies mit der neuen Mesoderm- 

theorie im Widerspruche steht, in Ragr’s Augen recht wenig Glück 

machen; ich freue mich aber, hier Gelegenheit zu finden, nachzutragen, 

daß dieselbe Beobachtung, wenn auch an anderem Material, schon von 

drei Männern gemacht worden ist, welche an der Spitze der modernen 

1) C. Rast, Beiträge etc., p. 8. 

1) C. Rast, Über die Entwickelung der Tellerschnecke, Morph. Jahrb. 5, 
1879. Vergl. Seite 576, und Beiträge etc. 

2) P. u. F. Sarasin, Ergebnisse naturw. Forschungen auf Ceylon, 
tom, 2, Heft 2, 1887, p. 92. Wiesbaden, Kreidel’s Verlag. 
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Histologie stehen, nämlich von KöÖLLiker !), Leypic ?) und Ranvier *). 
Diese Thatsache steht somit. sicher genug, und damit ist auch eine 
vom Entoderm völlig unabhängige Quelle von mesodermalen Elementen 

bei den Vertebraten nachgewiesen, welch’ letztere unter den Begrift 

des Mesenchyms der Brüder Hertrwie fällt. 

Geschieht aber eine solche reichliche Produktion von glatten 
Muskelzellen vom Ektoderm her bei den Wirbeltieren, warum dann 

nicht noch viel eher bei Wirbellosen, bei denen die Keimblätter even- 

tuell noch weniger scharf abgegrenzt sind? Warum also nicht auch 

bei der Bithynia ? 

Es muß nun also behauptet werden, daß die sogenannten Urmeso- 

dermzellen außerordentlich vielen Bilaterien fehlen, und daß dieselben, 

wenn sie vorhanden sind, in ihrer Beziehung zur Entstehung der me- 

sodermalen Elemente von Rast weit überschätzt wurden. Damit 

decken sich die Worte N. KLEINENBERG’s, welche folgendermaßen lauten: 

„Eine zweite Schule, deren Führung HATScHER übernommen hat, 

findet in den großen hinteren Polzellen den einheitlichen Ausgangspunkt 

für das Mesoderm. Der Verallgemeinerung dieser Doktrin widersetzt 

sich jedoch die unangreifbare Thatsache, daß bei sehr vielen Tieren 
solche Zellen überhaupt nicht vorkemmen. Aber noch mehr. Har- 

SCHEK selbst hat bei Amphioxus die hinteren Polzellen nachgewiesen 
und zugleich die KowArLeEvsKky’sche Entdeckung des Entstehens des 

Mesoderms aus Falten des Entoderms, welche vorn beginnend nach 

hinten fortschreiten, bestätigt.“ „Dazu kommt, daß in keinem der Fälle, 
wo die Polzellen als alleinige Quellen des Mesoderms hingestellt wurden, 

der Zusammenhang der angeblich von den Polzellen gelieferten Ele- 

mente mit den Anlagen aller bleibenden Organe überzeugend klarge- 

legt werden konnte +).“ — : 
In dem von RABL aus meiner Arbeit herausgezogenen Satze steh 

noch des weiteren: ,,Merkwiirdigerweise entsteht auch der Darm aus 

dem Ektoderm.“ Es ist hier das Ektoderm der Gastrula gemeint, 

1) A. Köruıker, Die embryonalen Keimblätter und die Gewebe, Zeit- 
schrift f. wiss. Zool., 40, 1884, p. 204. 

2) F. Leypre, Untersuchungen zur Anatomie und Histologie der Tiere, 
1883, p. 151. Bonn. 

3) L. Ranvier, Sur la structure des glandes sudoripares, Compt. rend., 
Decemb. 1879. Zitiert nach Lrypte. 

4) N. KLEInenBere, Die Entstehung des Annelids aus der Larve von 
Lopadorhynchus, Zeitschr. f. wiss. Zool., 44, 1886, Seite 9. 



aus welchem nach meinen Ergebnissen der gesamte Darmkanal sich 
anlegte, ein höchst wichtiger Umstand, indem infolgedessen das Ekto- 

derm der Gastrula gleichzusetzen ist dem Blastoderm der Sauropsiden. 

Auf diesen Gegenstand lasse ich mich an dieser Stelle nicht weiter 

- ein, sondern verweise den Leser auf das eben erschienene dritte Heft 

“ des zweiten Bandes unserer „Ergebnisse naturwissenschaftlicher For- 

schungen auf Ceylon“, in welchem unsere Ansichten über diesen Punkt 
niedergelegt sind unter der Aufschrift: „Über: die Homologie der 

Keimblätter im Tierreiche auf Grund des Satzes, daß die beiden Keim- 
schichten der Gastrula nicht dem Ektoderm und Entoderm, sondern 
dem Blastoderm und Dotter der Vertebraten entsprechen.“ 

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß ich die von C. RABL gegen 

‘meine Arbeit erhobenen Vorwürfe der Ungenauigkeit, Kritiklosigkeit 

und des Mangels an Ernsthaftigkeit glaube zurückgewiesen zu haben, 
und daß ich im Sinne der Mehrzahl der Fachgenossen zu handeln 

- denke, wenn ich den Prager Anatomen ersuche, in der polemischen 

Ausdrucksweise gegen andere Forscher hinfort etwas ruhiger zu ver- 
fahren. 

Berlin, 20. Oktober 1889. 
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Berichtigung. 

In Nr. 20 (8. 612) steht der Titel: Roman irrtümlich unter Kap. 6a 
statt unter Kap. 10b. 

In Nr. 22 (8. 681) ist bei Hamsurcer statt S. 208—225 zu lesen: 
S. 225—235. 

Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Contributo alla conoscenza della fibra museolare striata. 

Nota del Dott. P. Mineazzqnt. 

Con 4 figure. 

Nei muscoli dell’ embrione di Torpedine (Torpedo marmorata 

e T. ocellata) in istato di sviluppo avanzato (da 5—8 cm) le fibre 
muscolari striate presentano, verso il punto di attacco al tendine, un 

notevole ingrossamento e nel centro una fila di nuclei. Questi general- 

mente non sono rotondi, ma hanno una forma quadrangolare, con 

angoli pil o meno uguali ed anche i lati talvolta sono uguali, altra 

volta no. Questi nuclei sono pure di diversissima grandezza e talvolta 

sono allungati nel senso della lunghezza della fibra, altra volta 
invece sono assai corti ed hanno la figura di un piccolo disco. Tutti 

sono intensamente colorabili col carminio e coll’ ematossilina e non 

mostrano nell’ interno un distinto reticolo cromatico; sembrano prodotti 
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per frammentazione, perche mai ho potuto riscontrare in essi un mi- ° 

nimo accenno di figure cariocinetiche (Fig. 1.) 

Spiegazione della Fig. 1. Sezione longitudinale di un muscolo di Torpedo marmorata. 
(Embrione lungo otto centimetri.) pb parte basilare della fibra muscolare in vieinanza 
dell attacco al tendine, pm parte media della fibra muscolare, ne nuclei centrali, 
np nuclei periferici. 

Le conseguenze qui possono essere di varia natura: da un lato 

noi dobbiamo riconoscere che il processo di frammentazione, da taluni 
ritenuto come proprio solamente di cellule in via di degenerazione, 
possa anche esser proprio di elementi in fase di accrescimento; dall’ 

altro poi si deve ammettere che nella fibra muscolare striata gli ele- 

menti nucleari non dividonsi, nella generalita dei casi, per cariocinesi. 

Questa non si osserva che nei miomeri primitivi delle piccole Torpe- 

dini (di 1 cm e meno) nei quali infatti si vede sovente il processo 
normale di cariocinesi nelle fibre corte primitive, formate da elementi 

fusiformi con un nucleo nella parte centrale ingrossata. 
Nella parte corrispendente all’ ingrossamento terminale delle fibre, 

la sostanza muscolare non si mostra che poco o punto striata trasver- 

salmente; presenta invece distinte strie longitudinali. Nel resto della 
fibra, che & assottigliato e di uguale diametro in tutto il suo percorso, 

le strie longitudinali sono invece meno visibili ed € pit. chiaramente 

distinta la striatura trasversa. 
Le sezioni trasverse di queste parti ingrossate delle fibre fanno 

vedere il nucleo centrale, non circondato punto da una zona di proto- 
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plasma, ma strettamente adiacente alla sostanza muscolare differenziata. 

Questa gid mostra una distinta divisione in areole poligonali di varia 

figura e tutta la fibra si vede circondata da una sottile zona proto- 
plasmatica con nuclei. Se invece si osservano le sezione trasverse 

della stesse fibre nelle loro parti medie, ove sono notevolmente assot- 

tigliate, allora la sostanza contrattile mostra la divisione in areole, ma 

nel centro piü non si trova il nucleo, ed invece di esso o si ha un 
piccolo foro che & il resto delle spazio centrale formato dai nuclei 

della parte estrema, ovvero si trova la sostanza musculare. (Fig. 2.) 

Spiegazione della Fig. 2. 

Sezione trasversale di un mus- 

colo di Torpedo marmorata (Em- 

brione Jungo otto centimetri). 

fm, f'm sezioni trasverse di fibre 

muscolari a differente altezze dalla 

terminazione dal tendine, p pe- 

rimisio interno con nuclei. Le 

altre lettere come nella figura 

precedente. 

Io ascrivo la causa di questa particolarita della porzione termi- 

nale della fibra striata all’ accrescimento in lunghezza della stessa, 

giacché quella multiplicita di nuclei mostra, in quel punto, un attivo 

lavorio. 

Un simile comportamento, che io ho trovato essere principalmente 

caratteristico de quei muscoli che muovono la bocca, non € perö spe- 

ciale per i muscoli delle Torpedini. Gia SchwAnn (1839) per il primo 

lo descrisse nei muscoli di Porco alquanto sviluppato: in seguito 

CLARKE € BORN in quelli di altri embrioni di Mammiferi e finalmente, 

pochi mesi or sono FELIX (cfr. Zeit. Wiss. Z., 48. Bd., 2. H., p. 225 

bis 259, Taf. 15 u. 16, Uber Wachstum der quergestreiften Muskulatur 

nach Beobachtungen am Menschen) in quelli dell’ embrione umano. 

Negli invertebrati ricordero che fra gli artropodi non € infrequente di 
trovare disposizioni che si possano riportare a questa. Anzi, mi sembra, 

che quelle fibre muscolari, le quali, come nei ditteri, conservano normal- 

mente in tutta la loro vita e per tutto il loro decorso, dei nuclei nel 

centro della fibra, con una maggiore o minore quantita di protoplasma, 

debbansi ritenere come presentanti una forma embrionale e possano 

essere considerati come elementi pit primitivi di altri, che hanno una 
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figura simile a quella della fibra normale sviluppata dei vertebrati. 

E lo stesso dicasi per i muscoli delle Salpe, fra i Tunicati. 

Tipi intermedi non mancano. In un mio ultimo lavoro io ho figu- 
rato appunto una fibra muscolare dell’ intestino posteriore di Anoxia, 

la quale per un certo tratto del suo decorso mostravasi costituita come 

una fibra muscolare normale, analoga a quella dei vertebrati, e per un 

altro, di notevole lunghezza presentava nel centro un canale, riempito da 

sostanza protoplasmatica e da nuclei strettamente addossati |’ uno di 

seguito all’ altro, prodotti per frammentazione. E nelle sezioni tras- 

verse si potevano vedere tanto le fibre contenenti solamente un nucleo 

nel centro addossato strettamente alla sostanza contrattile, quanto i 

nuclei circondati du una spessa zona di protoplasma, limitata all’ 

esterno da una zona di sostanza contrattile differenziata (cfr. Ricerche 

sul canale digerente dei Lamellicorni fitofagi—Insetti perfetti, in: Mitt. 

Z. Stat. Neapel, Bd. IX, 2. H., Taf. 2, Fig. 23—25). E per i verte- 

brati noi sappiamo che mentre nei Mammiferi, in una parte degli Uc- 

celli e nei Teleostei i nuclei trovansi solo alla periferia della fibra, tra 

la sostanza contrattile ed il sarcolemma, negli Elasmobranchi invece, 

negli Anfibi, nei Rettili ed in molti Uccelli i nuclei oltreché alla peri- 

feria, possono trovarsi anche sparsi qua e lä fra gli interstizi lasciati 

dalla sostanza contrattile. 

Altre particolarita che si osservano nei muscoli embrionali delle 

Torpedini sono le seguenti: Speciali ingrossamenti trovansi lungo il 

decorso della fibra e non sono pit alle sue estremita, ma verso la parte 

media. Distinguonsi dal resto non solo per un maggiore diametro trasverso, 

ma anche per una maggiore colorabilita di tutta la loro sostanza. Anche 

in essi la striatura trasversa © poco o punto distinta e la longitudinale 

invece bene accennata. Nel loro interno vedonsi dei nuclei, analoghi per 

forma a quelli delle parti terminale ingrossate. Va notato che le dimen- 

sioni di questi tratti ispessiti sono variabilissime; talvolta raggiungono 

una lunghezza notevole, altra volta invece sono quasi insignificanti e 

sembrano dei dischi pitt o meno alti. La direzione di questi spesso € 

perpendicolare alla lunghezza della fibra, ma in alcuni casi € obliqua 

in maggiore o minor grado. Io inclino a credere che questi si debbano 

ritenere come punti di accrescimento in lunghezza intercalari delle 

fibre muscolari, e li chiamo con tal nome per distinguerli dai punti 

di accrescimento terminali delle stesse. Si distinguono perö quelli da 

questi, perché nei primi vi ha un limite netto fra la parte ingrossata 

e la assottigliata, e conseguentemente un limite netto di una porzione 

pitt colorata$con una poco, mentre nelle seconde vi ha passaggio gra- 

duale. N& & possibile riferire queste particolaritä a quelle molto simili 
\ 48 
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trovate dal FeLıx nei muscoli dell’ embrione umano e da lui inter- 

pretate come fenomeni di disfacimento delle fibre. Bastera citare 

percid la presenza in questi ispessimenti intercalari di striatura longi- 

tudinale, che manca in quelli dell’ embrione umano. (Fig. 3.) 

Fig. 3. Vig, 4. 

Spiegazione della Fig. 3. Due pezzi di fibra muscolare isolati da un embrione di 
Torpedo ocellata lungo 7 cm. Gli ingrossamenti intercalari % sono stati disegnati da una 
sola parte colla terminazione nella parte assottigliata. 

Spiegazione della Fig. 4. Due corpuscoli muscolari isolati dalle fibre embrionali di 
Torpedo e di Astacus mostranti la fibrilla che si forma dal protoplasma che circonda il 
nucleo. /p tibrilla, nm nucleo muscolare. 

Considerando finalmente i cosi detti nuclei muscolari, che trovansi 
lungo il decorso della fibra, in gran numero nelle embrionali, in minor 

numero, in apparenza, nelle sviluppate, vedesi che sono essi, coi loro 

corpi protoplasmatici, che donno luogo alle nuove fibrille, tanto negli 

stadi embrionali, quanto negli adulti. Per osservare cid & necessario 

sfibrare cogli aghi le fibre, cercando di isolare quei corpuscoli musco- 

lari, i quali, se sono stati previamente colorati, mostrano, senza alcuna 

difficolta nelle fibre in via di sviluppo, con maggiore infrequenza nelle 
adulte, che dal loro protoplasma le nuove fibrille prendono origine. 

Io gia osservai questo fatto fino dal 1887 nei muscoli sviluppati della 

chela dell’ Astaco e notai propriamente come una distinta fibrilla ve- 

niva formata dal protoplasma del nucleo muscolare, ed essa tanto 

meglio vedevasi distinta quanto piü era lontana dal nucleo stesso. Io 

credo che queste particolarita siano sfuggite fino ad ora agli osser- 
vatori, perché tutti hanno studiato i corpuscoli muscolari entro la fibra 
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e percid le particolaritä ad essi inerenti non potevano essere chiara- 

mente visibili, siccome le fibrille in via di formazione coniondevansi 

con le gia formate, e le parti pitt giovani delle fibrille erano talvolta 
scambiate con cid che chiamansi granuli muscolari. L’osservazione fatta 
nell’ Astaco ho poi potuta confermare nei muscoli in via di sviluppo 
delle Torpedini. In questi infatti i numerosi nuclei che si trovavano 
alla periferia delle piccole fibre muscolari molto spesso mostravano 

questa formazione delle nuove fibrille nel protoplasma molto abbondante 

che li circondava. (Fig. 4.) 

Or dunque considerando i nuclei muscolari per la posizione loro 

come centrali, periferici ed interstiziali noi vediamo che la generazione 

delle fibrille pud essere concentrica, eccentrica ed irregolare sparsa, dap- 

poiché nel primo caso le fibrille si formeranno dalla periferia al centro, 

nel secondo inversamente, nel terzo senza ordine alcuno. Kd inoltre 

questi modi di origine possono trovarsi combinati, cioe esistere con- 

temporaneamente ad esempio una genesi concentrica e sparsa, eccentrica 
@ sparsa, concentrica ed eccentrica nella stessa fibra. 

Da quanto precede si deve ritenere erronea la conclusione di co- 

loro i quali considerano il protoplasma dei corpuscoli muscolari e le 
sranulazioni interstiziali che vi sono contenute, come un elemento 

anormale delle fibre muscolari. Che nelle fibre completamente svi- 

luppate un tal protoplasma sia molto ridotto é cosa che puö volentieri 

ammettersi, giacché allora esso cessa di avere la funzione di generare 

nuove fibrille; ma che poi quando le fibre sono in via di accrescimento, 
sia nell’ embrione, sia nell’ animale adulto, esso sia abbondante, € cosa 

che niuno potra negare. 

I nuclei della fibra muscolare vanno percid distinti in due cate- 

gorie: quelli che contribuiscono al suo accrescersi in lunghezza e quelli 

che contribuiscono all’ accrescimento in grossezza; i primi sono pre- 

cipuamente posti agli estremi della fibra e sono di forma irregolare, 

piuttosto tozza, mentre che gli altri sono situati in tutta la lunghezza 
della stessa, hanno forma regolare (fusiforme o cilindrica) e sono al- 
lungati nel senso della lunghezza della fibra. Nell’ adulto l’ una e 
l altra specie di nuclei esiste, ma le loro differenze non sono Cosi 

grandi come nell’ embrione. 

Nelle fibre degenerate od in via di degenerazione il protoplasma 
che circonda i nuclei & piü abbondante giacché allora i corpuscoli 
muscolari o agiscono da fagociti, ovvero sono arricchiti di protoplasma 

dal degenerare della sostanza contrattile, ritornando cosi in uno stato 

simile all’ embrionale. 

48 * 
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Le conclusioni che si possono trarre dalle precedenti ricerche 

sono le seguenti: 

1° L’ accrescimento in lunghezza della fibra muscolare striata é 

determinato da quei nuclei che si trovano generalmente alle 
sue estremitä e nel suo asse centrale. Perciö essi sono nu- 

merosissimi nello stadio embrionale ed in minor quantita nell’ 

adulto. 

2° L’ aumento in volume della fibra muscolare striata é determi- 
nato dai nuclei che trovansi in tutto il decorso della fibra o 

alla sua periferia o negli interstizi interni. Il protoplasma che 
li circonda, abbondante negli stadi di accrescimento, scarso in 
maggiore 0 minor grado nella fibra a completo sviluppo da 
origine alle nuove fibrille. 

3° Le fibrille sono formate dal protoplasma che sta pit adiacente 

al nucleo ed esse sono tanto meglio sviluppate, quanto piü si 

allontanano da questo. 

4° Si devono istologicamente considerare meno evolute quelle 

fibre che contengono sia un canale centrale con protoplasma 

e nuclei (molti Artropodi e principalmente i Ditteri, Salpe) 

sia dei nuclei sparsi tanto nell’ interno della sostanza con- 
trattile quanto alla periferia (molti Artropodi, Anfibi, Rettili 

e taluni Uccelli), mentre vanno considerate come pit evolute 
quelle nelle quali i corpuscoli muscolari trovansi solamente alla 

periferia (Teleostei, alcuni Uccelli e Mammiferi), perché le prime 

presentano somiglianze cogli stadi embrionali delle fibre degli 
animali superiori. 

I corpuscoli muscolari hanno quindi significato di cellule dal cui 

corpo protoplasmatico hanno origine le fibrille. E con cid le idee di 
Max SCHULTZE sono perfettamente convalidate. Queste conclusioni 

hanno poi una relazione notevole con quelle che si possono trarre dallo 
studio dei muscoli formati da singole fibrille, come quelli delle ali 
degli Insetti, nei quali i corpuscoli muscolari hanno pure la funzione 

di produrre nuove fibrille, e cid mostra 1’ unita di composizione e di 
sviluppo dei muscoli formati da singole fibrille con i muscoli formati 
da fibre. 
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Nachdruck verboten. 

Zu den kalten Injektionen erstarrender Massen mittelst 
Irrigatoren. 

Von Dr. JosepH Smits, 

friiherem Assistenten am anatomischen Institute der Universität Utrecht. 

Die noch vielfach geübten Methoden der warmen Injektion einer 

erstarrenden Masse mittelst Spritzen hat so viele Beschwerden und so 
viele Unbequemlichkeiten, daß eine Mitteilung über die von mir an- 

fangs im anatomischen Institute der Universität Utrecht zur Injektion 

gefolgten Methode, welche sich mir nach weiterer Übung und Ver- 

suchen zuverlässig und schnell zum Ziele führend erwiesen hat, nicht 

ohne Zweck sein würde. 

Eine schnell und gut erstarrende kalte Masse ist ohne Zweifel die 
von LASKOWSKI in „L’embaument et la conservation des sujets“ ange- 

gebene. Man bereitet diese am besten, indem man Mennige (ev. Preulii- 

sches Blau oder gelbe Oker) auf einem Steine mit Kreide und ge- 
kochtem Leinöl reibt, bis die Masse eine Konsistenz bekommen hat, 

welche sich der des Glaserkitts nähert. Die Ballen werden unter 

Wasser aufbewahrt. Wenn eine Lösung gebraucht werden soll, so 

wird diese Masse in Schwefelkohlenstoff gelöst, oder besser 

gesagt, mit Schwefelkohlenstoff gemischt, bis man eine öldicke Flüssig- 

keit bekommen hat, womit der Irrigator gefüllt wird. Laskowski 

wünscht diese Mischung mittelst der alten Spritzen einzuführen. Die 
guten Resultate mit Irrigatoren statt Spritzen in der Chirurgie nach- 

zuweisen, veranlaßten mich, die Füllung der Gefäße mittelst 2 Meter 

Flüssigkeitsdruck zu versuchen. 

Der Irrigator besteht aus einem Blechgefäß, woran mittelst dop- 

pelter Schraube ein Bleirohr befestigt ist, das mit seinem mit einem 

Hahn abschließbaren kupfernen Ende in die in das Gefäß einzubin- 

dende und gleichfalls mit einem Hahn versehene Kanüle eingesteckt 

werden kann. 
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‘ Der Irrigator samt Rohr werden gefüllt und wenn die Kanüle in 
einer Arterie befestigt ist (Cruralis oder Carotis), wird der Ansatz 

des Bleirohres darein gesteckt, der Hahn geöffnet und der Irrigator 
langsam gehoben, bis er 2 Meter über dem Kadaver hängt; alsbald 

füllen sich die Arterien, man sieht in wenigen Minuten die Aa. tem- 

porales sich ausdehnen, selbst die kleinen Arterien der Konjunktiven 

sich anfüllen. Die vielen Vorteile dieses Verfahrens wird jedermann 

einsehen, der die Methode versucht, sie ist einfach und entgeht allen 

denjenigen Beschwerden, welche warme Injektionen und Injektionen 

mit einer Spritze darbieten. Die Bleiröhre, welche selbstverständlich 
nicht durch Kautschukröhren zu ersetzen sind, weil Schwefelkohlen- 

stoff das Kautschuk löst, sind ziemlich leicht zu biegen und wenn 

man darauf achtet, daß die Biegungen nicht zu klein sind, zerbrechen 

sie nicht. Der Irrigator, das Rohr und die Kanüle sind mit Petro- 
leum leicht zu reinigen, nur reinige man bald nach der Benutzung, 

weil die Masse sehr bald fast steinhart wird, wenn der Schwefel- 

kohlenstoff verdampft ist. 

Was das Heben des Irrigators anbelangt, so kann man dies sehr 

einfach mit einer Katrolle und einer Winde darstellen, wie es von 

jedem Tischler anzufertigen ist. Sehr leicht ist diese Vorrichtung 

mit einer solchen zur Injektion der Konservierungsflüssigkeit, wobei 

selbstverständlich die Bleiröhren durch Kautschukröhren zu ersetzen 

sind, zu verbinden. 

Meine Versuche bei menschlichen Kadavern, bei Hunden und 

Katzen haben mir gelehrt, daß die Lösung willkürlich zur Injektion 

der kleineren, selbst der kleinsten Arterien gewählt werden kann, 

dazu stelle man eine Mischung dar, welche ungefähr die Konsistenz 

des Rahms hat; wünscht man hauptsächlich die größeren Arterien zu 

füllen, so stelle man eine dickere Mischung dar. Bei der Ausfüh- 
rung der Injektion sorge man für einen trichterförmigen 
Irrigator, welcher sich zum Bleirohre verjüngt, damit 

die Mennige nicht auf den Boden des Irrigators sinken kann. 
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Nachdruck verboten. 

Uber die sensibeln Nerven auf der Riiekenfliche der Hand bei 

Säugetieren und beim Menschen. 

Von Dr. R. Zanper, Prosector und Privatdozent zu Königsberg i./Pr. 

Die Haut des Handrückens wird ebenso wie beim Menschen auch 

bei allen pentadactylen Säugetieren von den Nervi radialis und ulnaris 

innerviert. 

Nähere Angaben über das Verbreitungsgebiet dieser Nerven sind, 
soweit mir bekannt, bisher nur für Kaninchen, Katze, Hund und Affe 

gemacht worden. 

Nach Krause?) teilt sich bei den Kaninchen der Ramus super- 

ficialis Nervi radialis in drei Nn. interossei metacarpi dorsales, von 

denen die drei ersten Finger je einen radialen und ulnaren, der vierte 

Finger nur einen radialen Riickennerv erhalten. Der Nervus ulnaris 

dorsalis giebt den vierten N. interosseus metacarpi dorsalis ab, welcher 

die Nn. dorsales fiir die ulnare Seite des vierten Fingers und fiir beide 

Seiten des fiinften liefert. 

Für die fleischfressenden Haussäugetiere macht FRANcK *) fol- 

sende Angaben: „Der Speichennerv giebt einen starken Hautnerven 

ab, der .. . . die vorderen (dorsalen) Seitennerven der Zehen abgiebt.‘ 
Der oberflächliche Ast des Ellenbogennerven „giebt einen ulnaren vor- 

deren und hinteren Seitennerven für die fünfte Zehe ah.“ 

In dem Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haussäuge- 

tiere von LEISERING und MÜLLER?) wird für die Fleischfresser eben- 

falls der Speichennerv als der Versorger der vier ersten Zehen und 

der radialen Seite der fünften, der Ellenbogennerv als der der ulnaren 

Seite der fünften Zehe aufgeführt. 
Für den Hund stimmt damit auch die Angabe von ARLOING und 

1) W. Krause, Die Anatomie des Kaninchens. Leipzig 1868, 2. Afl. 

1884. 

2) L. Franck, Handbuch der Anatomie der Haustiere, 2. Afl., Stutt- 
gart 1883, S. 1053. 

3) A. G. T. Leiserwe und C. Mürrer, Handbuch der vergleichenden 
Anatomie der Haussäugetiere, 6. Afl., Berlin 1885, S. 787, 
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TRIPIER 1). Der Radialis soll die Zweige für die dorsale Fläche aller 
Finger, ausgenommen die ulnare Seite des fünften, liefern. 

Der Dorsalast des Ulnaris bildet nur den ulnaren Seitennerv des 

fünften Fingers. Bei der Katze sollen dagegen die einander zuge- 

. kehrten Seiten des fünften und vierten Fingers von einem Verbin- 
dungszweig des N. ulnaris mit dem N. radialis innerviert werden. 

H£pvon ?) hebt hervor, daß seine Präparate von Hunden und Katzen 

die Beschreibung von ARLOING und TrRipreR bestätigen. Damit stimmt 

freilich nicht überein die Angabe: ,,Chez ces animaux, le radial fournit 

les collatéraux de trois doigts et denei (collateraux dorsaux du 1” 

doigt, du 2 du 3° et collatéral externe du 4°”). Le cubital donne 

les autres“. An vier Händen von Affen (Semnopithecus) fand sich 

eine ganz gleiche Anordnung der Nerven. 

Ich selbst habe aus allen pentadactylen Ordnungen der Säugetiere 

mit Ausnahme der Proboscidier, Pinnipedier und Prosimier Tiere un- 

tersucht, in der Absicht, für den Menschen, wo die Anordnung der 

beiden Handrückennerven oft Abweichungen von der üblichen Be- 
schreibung zeigt, das primitive Verhalten zu bestimmen. 

Diese langwierigen Untersuchungen will ich nicht eingehend be- 
schreiben, sondern nur das Ergebnis kurz mitteilen. 

Die Tiere, deren Radial- und Ulnarnerven ich präpariert habe, 

sind: Echidna hystrix Cuv., Ornithorhynchus paradoxus BLUMENB., 

Macropus giganteus SHAw. juv., Dasypus setosus Wrep., Lepus cuni- 

culus L., Cricetomys gambianus WatTrErH., Erinaceus europaeus L., 

Canis familiaris L., Canis vulpes L., Felis domestica Briss., Pteropus 

edulis GEOFFROY, verschiedene Affen aus der Unterfamilie der Hunds- 

affen. 

Bei den zwei Igeln, welche ich untersuchte, und bei einem Hunde 

(Mops) fand ich den Nervus dorsalis ulnaris auf den Ulnarrand des 

Handrückens und des fünften Fingers beschränkt; der N. radialis in- 

nervierte die ganze übrige Rückenfläche der Hand und der Finger. 

Bei allen anderen Tieren erstreckte sich der N. radialis bis zum 

Radialrand des vierten Fingers, der N. ulnaris bis zum Ulnarrand 

desselben. 

1) Agtorne et Léon Trivrer, Recherches sur la sensibilité des tégu- 
ments et des nerfs dela main. Archives de physiologie normale et patho- 
logique, Tom. II, 1869, pp. 33—60 und 307—321, 2 Tafeln. 

2) E. H£oon, Etude critique sur l’innervation de la face dorsale de 
la main. Internationale Monatsschrift für Anatomie und Pathologie, Bd. VI, 
1889, 8. 141— 157. 
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Die Anordnung der Nerven, wie ich sie in Ubereinstimmung mit 

ARLOING und Tripter, mit Franck, mit LEISERING und MÜLLER bei 

dem einen Hunde fand, konnte ich bei anderen Hunden nicht nach- 

weisen; ich sah vielmehr, wie das auch H&épon angiebt, bei diesen 

drei und einen halben Finger vom Speichennerven, einen und einen 
halben vom Ellennerven innerviert werden. Mein Beobachtungsmaterial 

ist nicht groß genug, um zu bestimmen, welche Anordnung die ge- 

wöhnliche ist. 

Daß die beiden Nerven durch Anastomosen sich verbanden und 

gemeinsam die Fingerrückennerven für das vierte Interstitium lieferten, 
sah ich wohl hin und wieder, doch verhältnißmäßig selten. Speziell bei 

der Katze konnte ich nicht die von ARLOING und TrIPIEr beobachtete 

Verbindung von Radialis und Ulnaris finden, aus welcher die Rücken- 

nerven für die einander zugekehrten Ränder des vierten und fünften 
Fingers stammten. Ich sah, ebenso wie Hspox bei den Katzen den 

N. radialis bis zum Radialrand des vierten Fingers reichen, den N. ul- 
naris bis zu dessen Ulnarrand. Nach Franck, LEISERING und MÜLLER 

dagegen soll der N. radialis bis zum Radialrand des fünften Fingers 

sich ausbreiten und der N. ulnaris nur die Ulnarseite desselben ver- 

sorgen. Es stellt die von ARLOING und Triprer beschriebene Anordnung 

eine Ubergangsform dar zwischen der von H#pon und mir und der 
von FRANCK, LEISERING und MÜLLER beobachteten. 

Möglicherweise kommen wie beim Menschen, so auch beim Hunde 

und der Katze und vielleicht auch bei anderen Säugetieren derartige, 

sich leicht erklärende Verschiedenheiten vor. Es kann das nur durch 

ein reicheres Beobachtungsmaterial als dasjenige, über welches ich 

vorläufig verfüge, entschieden werden. 

Es scheint mir aus den bisherigen Untersuchungen sich als die 
Regel zu ergeben, daß bei den fünffingerigen Säugetieren das Inner- 

vationsgebiet der Speichennerven auf dem Handrücken ausgedehnter 

ist als das des Ellennerven. 

Wie stimmt dies Resultat mit den Angaben der menschlichen 
Anatomie überein ? 

Die Mehrzahl der Autoren verlegt die Trennungslinie zwischen 

dem Radialis- und Ulnarisgebiet in die Mitte des Handrückens. Der Aus- 

breitungsbezirk der beiden Nerven soll gleich groß sein. Diese Angaben 
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machen C. E. Bock’), Herere ?), Heıtzmann ?), Henke *) Hyer’), 
JOESSEL 6), LANGER”), Meyer 8), PanscH ®), SCHÜLLER !°), Swan !!), 

VALENTIN 12), 
Die benachbarten Zweige der beiden Handrückennerven anasto- 

mosieren mit einander an der Wurzel des Mittelfingers nach Arpy !°), 
HirscHFELD !*), Lonaet !5), RÜDINGER !6), SArpEy !?), jedoch, wie 

Hyrrr '8) und HARTMAAN !?) angeben, nicht konstant. 

Es wird, nach Hexe ?°), „die Symmetrie häufig gestört durch 

1) €. E. Bock, Anatomisches Taschenbuch, 5. Afl., Berlin 1864. 
2) J. Herperc, Atlas der Hauptnervengebiete. Christiania 1884. 
3) C. Hrrrzmann, Die descriptive und topographische Anatomie der 

Menschen, 2. Aufl., Wien 1875. 
4) W. Henke, Topographische Anatomie des Menschen, Berlin 1884, 

und Handatlas und Anleitung zum Studium der Anatomie des Menschen 
im Präparirsaale. 

5) J. Hyrrt, Handbuch der topographischen Anatomie, 2. Afl., Wien 
1871. 

6) G. JorsseL, Lehrbuch der topographisch-chirurgischen Anatomie. 
Bonn 1884, 1. Theil. Extremitäten. 

7) C. Lancer, Lehrbuch der systematischen und topographischen 
Anatomie, 2. Afl.. Wien 1882. 

8) H. Mryrr, Lehrbuch der physiologischen Anatomie des Menschen. 
Leipzig 1856. 

9) A. Pınsch, Grundriß der Anatomie des Menschen, 2. Afl., Berlin 
1886. 

10) M. Mürzer, Die chirurgische Anatomie, Heft 1: Die obere Ex- 
tremität, Berlin 1885. 

11) J. Swan, Nevrologie ou description anatomique des nerfs du corps 
humain. Traduit per E. Cuassarenac. Paris 1838. 

12) S. Tu. v. Sömmerise, Hirn- und Nervenlehre, umgearbeitet von 
G. Vatentin. Leipzig 1841. 

13) Cu. Arsy, Der Bau des menschlichen Körpers. Leipzig 1851. 
14) L. Hirscnretp, Traité et iconographie du systeme nerveux et 

des organes des sens de l’homme. Atlas par J. B. L£veıLL£. Paris 1866. 
15) F. A. Loncer, Anatomie und Physiologie des Nervensystems des 

Menschen und der Wirbeltiere. Übersetzt... von J. A. Hern. Leipzig 1847 
bis 1849, I. Bd. 

16) Rüpınser, Topographisch-chirurgische Anatomie des Menschen. 
Stuttgart 1873, und Die Anatomie der menschlichen Rückenmarksnerven, 
Stuttgart 1870. 

17) Pu. C. Saprey, Traité d’anatomie description, Tom. III, Paris 1877. 
18) J. Hyrrt, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 15. Afl., Wien 

1883. , 

19) R. Harrmann, Handbuch der Anatomie des Menschen. Straß- 
burg 1882. 

20) J. Hentz, Handbuch der Nervenlehre, 2. Afl., Braunschweig 1879. 
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einen an der Basis der Finger vom Mittelfingerzweig des Radialis zu 
dem des Ulnaris oder umgekehrt verlaufenden anastomotischen Zweig, 
der dem einen oder anderen Nerven ein Übergewicht verschafft.“ 

Enger !), HoLLsTein ?), Krause ?), LuscHkA *), Quatn 5), RAU- 
BER 6), SCHWALBE”) geben an, daß der Daumen, der Zeigefinger und 
der Radialrand des Mittelfingers vom N. radialis innerviert werden, 

der Ulnarrand des Mittelfingers, eventuell auch der Radialrand des 
Ringfingers von den Nn. radialis und ulnaris gemeinsam, der Rest vom 

N. ulnaris. 
GEGENBAUR®) hebt hervor, daß die Verbindung zwischen dem 

zum dritten Finger verlaufenden Zweig des Ramus dorsalis ulnaris 
und dem Handrückenast der N. radialis durch verschiedenartige Aus- 

bildung bald den einen, bald den anderen dieser Nerven bezüglich der 

Versorgung des Fingerrückens im Übergewicht erscheinen läßt. Im 

ganzen fand GEGENBAUR aber das Ubergreifen des N. radialis in das 
dem N. ulnaris gewöhnlich zugeteilte dorsale Endgebiet viel häufiger 

als den umgekehrten Fall. 
Nach Arnorp®), A. C. Bock !®), HiLDEBrANDT!!) und RoseEn- 

MÜLLER !?) giebt der Speichennerv zwar für gewöhnlich nur die Finger- 

rückennerven für den Daumen, Zeigefinger und den Radialrand des 
Mittelfingers, oft jedoch auch den für den Ulnarrand des Mittelfingers 
oder für letzteren und den Radialrand des Ringfingers, entweder allein 

oder verbunden mit dem Ellennerven. 

1) J. Encrt, Compendium der topographischen Anatomie. Wien 1859. 
2) L. Horısteın, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 3. Afl. 

Berlin 1860. 
3) C. F. T. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie, Han- 

nover 1838, 3. Afl. von W. Krause, 1879. II. Bd. 

4) H. v. Luscuxa, Die Anatomie des Menschen, III. Bd., 1. Abth. 
Die Glieder, Tübingen 1865. 

5) Quain’s Elements of Anatomy, XI. Edit., London 1878 und in 
der Bearbeitung von C. E. E. Horrmann, Erlangen 1872. 

6) C. E. E. Horrmann und A. Ravser, Lehrbuch der Anatomie des 
Menschen, II. Bd., 2. Abth., 3. Afl., Erlangen 1886. 

7) G. Scuwause, Lehrbuch der Neurologie. Erlangen 1881. 
8) C. GEGENBAUR, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 3. Afi, 

Leipzig 1888. 
9) F. Arnorp, Handbuch der Anatomie des Menschen, II. Bd., 2. Abth., 

Freiburg i./Br. 1851. 
10) A. C. Bock, Die Rückenmarksnerven. Leipzig 1827. 
11) F. Hırpegrannr’s Handbuch der Anatomie des Menschen, 4. Aus- 

gabe von E. H. Weser. Braunschweig 1830—1832. 
12) J. Cur. RosenmüttLer, Handbuch der Anatomie des menschlichen 

Körpers, 5. Afl. v. E. H, Weser. Leipzig 1833. 
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Loncer!) hält zwar die Trennung des Ausbreitungsgebietes der 

Handrückennerven durch die durch den Mittelfinger und die Mitte des 

Handrückens verlaufende Linie für die Regel, sah jedoch den Radialis 

gelegentlich auch vier, fünf oder sieben Fingerrückennerven abgeben ; 

einmal lieferte der Radialis alle Nerven des Fingerrückens mit Aus- 

nahme des ulnaren für den kleinen Finger. 

C. E. Bock?) beschreibt in dem Handbuch der Anatomie des 

Menschen als das normale Verhalten, daß der N. radialis die drei 

ersten Finger, der N, ulnaris den vierten und fünften Finger versorgt. 

Nach Camper ?), LODER*) und Gray ®) liegt die Trennungslinie 

. zwischen dem Gebiet der beiden Nerven sogar noch weiter ulnarwärts, 

indem sie durch die Mitte des vierten Fingers verläuft. 

Hrpon %) bezeichnete die gleiche Anordnung der Nerven, welche 
unter 25 Händen eine Hand zeigte, als Varietät ?). Sie kommt, seiner 

Ansicht nach, dadurch zu Stande, daß die Anastomose, welche der 

N. radialis zu dem N. ulnaris unter dem vierten Zwischenfingerraum 

giebt, beträchtlicher wird. 
Als Varietät des N. radialis superficialis erwähnt Krause ®), daß 

derselbe selten noch Nn. digitales dorsales für den vierten Finger 

liefert. 

Die Beschränkung des N. dorsalis ulnaris auf den Ulnarrand des 

Handrückens und des kleinen Fingers und eine Versorgung der ganzen 

1) F. A. Loxeer, Anatomie und Physiologie des Nervensystems des 
Menschen und der Wirbeltiere. Übersetzt von J. A. Hern. Leipzig 
1847 1849.07, Ba. 

2) C. E. Bock, Handbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig 1849, 
1850. 

3) Perrt Camper, Demonstrationum anatomico-pathologicarum liber 
primus, continens brachii humani fabricam et morbos. Amstelaedami 1760. 

4) J. C. Loprr, Tabulae anatomicae quas ad illustrandam humani 
corporis fabricam. Vimariae 1803. 

5) H. Gray, Anatomy Descriptive and Surgival., IX. Edit., London 
1880. 

6) E. Hépon, Edude critique sur l’innervation de la face dorsale de 
la main. Internat. Monatsschrift fiir Anatomie und Physiologie. Bd. VI, 
8S. 150—152. 

7) Gleichartige Fälle sollen nach Hépon von Gracomin1, Testur, 
GruBER beobachtet worden sein. Wo die bezüglichen Angaben von Gta- 
coMINI und Testur mitgeteilt sind, ist nicht angegeben. In der zitierten 
Arbeit von GruBER (Vırcmow’s Archiv Bd. 54) ist kein gleichartiger 
(semblable) Fall aufgeführt. 

8) W. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. III. Bd.: 
Anatomische Varietäten, Tabellen etc. Hannover 1880, 8S. 209. 



übrigen Rückenfläche durch den N. radialis superficialis sah Loncrt’), 
und nach den Angaben GrRUBER’S ?) beobachtete auch OZENNE *) einen 
solchen Fall an der linken Hand eines Mannes und einen gleichen bei 

seinem Kollegen Verhere. 

Endlich existieren mehrere Mitteilungen darüber, daß der N. dor- 

salis superficialis alle Fingerrückennerven lieferte. 

In einem von GrUBER *) beschriebenen Falle gab gleichzeitig der 

N. ulnaris Zweige zur Rückenfläche des vierten und fünften Fingers 

ab. In einem zweiten Falle5) zog ein vom N. ulnaris und vom N. 

cutaneus medius gemeinsam gebildeter Ast an die ulnare Rückenkante 

des kleinen Fingers. 

In einem von Tesrur 6) beobachteten Falle bildete der N. ulnaris 
den ulnaren Rückenseitennerv, in einem zweiten Falle breitete er sich 

nur bis an die Wurzel des kleinen Fingers aus. 

Hiépon’) sah den Ulnaris auf zwei kleine Astchen reduziert, 

welche den inneren oberen Teil des Handrückens innervierten. 

Sehr selten ist es nach Krause’), daß der N. radialis super- 

ficialis auch für den fünften Finger die Nn. digitales dorsales liefert, 

während der Nervus ulnaris dorsalis fehlt. 

QuaIN®) erwähnt unter den Varietäten, daß der dorsale Ast 

des N. radialis bisweilen die ganze Rückenfläche der Hand und Finger 

innerviert. 

GEGENBAUR 1°) sah einigemale eine Beschränkung der N. ulnaris 

auf die Volarseite der Hand und Ersatz desselben durch den N. radialis 

superficialis. 

Entsprechende Einzelbeobachtungen — die zum Teil mehrfach 

DILL Fe; 
2) 8. Vircuow’s Archiv, Bd. 102, 8. 5—9. 
3) Bullet. de la Société anatom. de Paris 1883, p. 108. 
4) W. Gruser, Vermischte Notizen. X. Ungewöhnliche Anordnung 

der Hautnerven am Handrücken, Vırcuow’s Archiv, Bd. 54, 1872, 

3.1190: 

5) W. Grouper, Anatomische Notizen. III. u. IV. Vircnow’s Archiv, 
Bd. 102, 1885, S. 5—9. 

6) von Hépon, 1. «, 8. 151 als „Communication verbale‘ bezeichnet, 
ip la-¢.: Ss, LOR: 
8) Anatomische Varietäten etc. NS. 209. 
SD. C.5) Lom. p50 95. 
LOVE ce 
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zitiert worden sind — liegen außerdem noch vor von GIACOMINL!), 
H£DonN ?), HEPBURN *), KAUFMANN *), TURNER >). 

Während der N. radialis superficialis sich sehr häufig nicht auf 

die Versorgung der radialen Hälfte des Handrückens beschränkt, son- 
dern mehr oder weniger weit auf die ulnare Hälfte übergreift, ist das 

Übergreifen des N. dorsalis ulnaris in das Gebiet des N. radialis 
äußerst selten. 

Ich finde in der Litteratur nur eine einzige‘) dahin lautende 
bestimmte Angabe von HEPBURN?), nach welcher der N. radialis 

superficialis fehlte und der N. dorsalis ulnaris den Handrücken und 
die Dorsalfläche des fünften, vierten, dritten und zweiten Fingers ver- 

sorgte und einen Hilfszweig zur Verstärkung des N. musculo-cutaneus 

zur ulnaren Seite des ersten Fingers sandte. 

Was ich bei den fünffingrigen Säugetieren als die Regel fand, 
Versorgung der Rückenfläche von drei und einem halben Finger durch 
den N. radialis, von einem und einem halben Finger durch den N. ul- 
naris, wird bei dem Menschen von den meisten Autoren als Varietät 

aufgefaßt. Es scheint diese Anordnung jedoch auch bei dem Menschen 

sehr häufig vorzukommen. 
ARNOLD, A. C. Bock, HILDEBRANDT und ROSENMÜLLER beobach- 

teten sie oft; CAMPER und GRAY sehen sie sogar als das Normale an. 

Ich möchte deshalb glauben, daß diese Anordnung der Nerven 
auch beim Menschen das Ursprüngliche ist. 

Es müßte freilich durch zahlreiche Untersuchungen zunächst der 

sichere Nachweis geliefert werden, daß das, was ich bei Säugetieren 
als Regel aufgestellt habe, auch die Regel, das Normale ist. 

Wenn jedoch bei Säugetieren häufiger die Beschränkung des N. 

1) Gıacominı, Anomalia dei nervi della mano. Turin. Acad. rev. 
sciences méd., p. 27. 1872. 

2) Late: 
3) Davıp Hepsurn, Some Variations in the Arrangement of the 

Nerves of the Human Body. The Journal of Anatomy and Physiology 
normal and pathological, Vol. XXI, 1887, p. 511—513. 

4) F. Kaurmann, Die Varietäten der Nerven des Plexus brachialis. 
Dissert. Gießen 1864. 

5) von Henze, Nervenlehre 8, 550 angeführt, aber nicht bemerkt, 
wo die Angabe Turxer’s sich findet. 

6) In der Arbeit von Grurta (P. M. Grurta, Dei nervi dorsali della 
mano e della ditta i ricerche anatomiche. Genova tip. dell’ istituto Sor- 
domuti 8°, p. 44), welche ich leider mir nicht verschaffen konnte, soll 
nach einer Bemerkung von Hépon eine solche Beobachtung enthalten sein. 

I)»: ie: 
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ulnaris auf den Ulnarrand des Handriickens und fiinften Fingers oder 
gar (was bisher noch nicht beobachtet wurde) ein völliges Fehlen des 
N. ulnaris dorsalis sich finden sollte, so würde eine derartige Anord- 

nung als das Primitive, das Ausgangsstadium aufzufassen sein und es 
würden die vorher als Varietäten aufgeführten Beobachtungen sich 
dadurch sehr einfach erklären lassen. 

Leider fehlen mir das genügende Beobachtungsmaterial und die 

Zeit, um die Angelegenheit endgiltig zu entscheiden; ich muß mich 

vorläufig damit begnügen, darauf hingewiesen zu haben, daß die zahl- 

reichen Variationen in der Ausbreitung der Handrückennerven wahr- 
scheinlich alle als mehr oder weniger weit fortgeschrittene, von einer 

Primitivform ausgegangene Entwickelungsstadien anzusehen sind. 

Die Angaben über das Verbreitungsgebiet der beiden Handrücken- 

nerven beschränken sich in der Mehrzahl darauf, aufzuführen, welche 

Nn. digitales dorsales aus dem einen und aus dem anderen Nerven 

hervorgehen. Es ist das aber keineswegs ausreichend. 
Es werden auch verschiedentlich Anastomosen zwischen dem N. 

radialis superficialis und dem R. dorsalis ulnaris und zwischen den 
Nn. radialis superficialis und musculo-cutaneus erwähnt, jedoch sind 

die Schilderungen durchweg wenig im Einklang mit dem Thatsächlichen. 
Ich wurde zuerst darauf aufmerksam, als ich in dem Jahre 1883 

gelegentlich meiner Studien über „die frühesten Stadien der Nagel- 
entwickelung und ihre Beziehungen zu den Digitalnerven“ !) an einer 
Reihe von Händen die Nerven genau praparierte. Ich habe seit jener 

Zeit bei jeder auf dem Präpariersaal sich bietenden Gelegenheit auf 

die Ausbreitung der Handrückennerven geachtet und eine Anzahl von 
Präparaten angefertigt. 

Zwei neuerdings erschienene, sich mit dem gleichen Gegenstand 

beschäftigende Abhandlungen bestimmten mich, über meine Erfahrungen 

bezüglich der Verbreitung der Handrückennerven, die ich in der er- 

wähnten Arbeit nicht aufgeführt hatte, die folgenden Mitteilungen zu 
machen, die zum Teil als Bestätigung jener Angaben dienen können. 

1) Archiv f. Anatomie und Physiologie 1884. Anatomische Abteilung, 
S. 103—144. 

(Schluß folgt.) 
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und Dr. Heymans (Berlin). 

Beiträge sind seit dem 15. November (s. No. 22) eingegangen: 

1) für 1889 von den Herren: BARFURTH, Mépius, HAMANN, RuGE, 

HERMANN, KERSCHNER, Graf SPEE, VON RECKLINGHAUSEN, ELLEN- 

BERGER, WIEDERSHEIM, MAURER, KUPFFER, KOLLMANN, STÖHR, — 

Z) der außerordentliche Beitrag von 2 M. 50 Pf. von den Herren: 
BARFURTH, von Brunn, Hamann, RuGE, HERMANN, KERSCHNER, Graf 
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3) für 1890 von den Herren: WIEDERSHEIM und ELLENBERGER. 
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Der Schriftführer. 

K. BARDELEBEN. 

Personalia. 

Berlin. Prosektor und Privatdozent Dr. Hans VıecHow ist zum 

außerordentlichen Professor ernannt worden. 

Jena. Privatdozent Dr. Wırıy KüxrzntHar hat die „Ritter-Professur 

für Phylogenie“ erhalten. 

Zur Vermeidung von Störungen in der Zusendung des 

„Anatomischen Anzeigers“ werden die geehrten Abonnenten 

gebeten, die Erneuerung ihres Abonnements gef. baldmög- 

lichst bewirken zu wollen. 

Jena. Die Verlagsbuchhandlung 

Gustav Fischer. 

Fivmmann’sche Buchdruckerei (Hermann Pohle)in Jena, 
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Litteratur. 

1. Lehr- und Handbücher. Bilderwerke. 

Hayeck, Gust., Handbuch der Zoologie. Band IV, Abt. 1: Vertebrata 
allantoidica: reptilia, aves. SS. 240 mit 428 Abbildungen. Wien, 
Gerold’s Sohn. gr. 8°. Mk. 6. (Band I—IV: Mk. 68.20.) 

Sappey, C., Trattato di anatomia descrittiva. Seconda edizione italiana 

sull’ ultima francese, riveduta dal prof. Grovannt AnroneLiI. Volume 
III, puntata 10. Milano, antica casa edit. dott. Francesco Vallardi, 

1889. 8° fig. p. 545—903. (Biblioteca medica contemporanea.) 
(Vel) ‘Ap A. Nor) 
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Young, Ja. K., Synopsis of human Anatomy, being a complete Compend 
of Anatomy, including the Anatomy of the Viscera and numerous 

Tables. Philadelphia, F. A. Davis, 1889. pp. 9 und 3—393. $ 1.40. 

2. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 

Arbeiten der Gesellschaft der Naturforscher an der Kaiserl. Uni- 
versität in Kasan. Bd. XX (gewidmet Herrn Prof. Nicotaus Kowa- 
LEWsky aus Anlaß seines 25-jährigen Jubiläums als akad. Lehrer). Mit 
11 Taf. und dem Porträt des Prof. Kowarzwskr. Kasan 1889. (Russisch.) 

Inhalt (soweit anatomisch): A. E. Smmrnow, Uber die Zellen der Dzsczmer’schen 
Membran bei Vögeln. 1 Taf. — K. A. Arnsteım, Zur Frage nach den Nerven- 
endigungen in der Hornhaut. 1 Taf. — H. Bucuatow, Die peripheren Nerven- 
apparate des Muskelgefühles beim Frosche. 1 Taf. — W. Brcurerew und 
N. Mistawsxy, Uber die centrale und periphere Innervation des Darmes. 
4 Taf. — J. Jecorow, Die Beziehung der sympathischen Nerven zu der Kopf- 
färbung einiger Vögel. 

Archiv für Anatomie und Physiologie. Fortsetzung des von Rett, 

Rei und AUTENRIETH, J. F. Mecxet, Jon. MÜLLER, REICHERT und DU 
Boıs- Reymoxnp herausgegebenen Archives. Herausgeg. von WILHELM 
His und WırHeım Braune, und Emit pu Bots-Reymonp. Physiologische 
Abteilung. Leipzig, Veit & Comp. 8°. Jahrg. 1889, Heft V u. VI. 
Mit 5 Abbildungen im Text und 1 Tafel. 

Archiv fiir pathologische Anatomie und Physiologie und fir klini- 

sche Medicin. Herausgegeben von Rupotr Vircuow. Berlin, Georg 
Reimer. 8°. Band 118, Heft 3. Folge XI, Band VIII, Heft 3. Mit 
4 Tafeln. 

Inhalt (soweit anatomisch): Posner, Untersuchungen über Schleimhautverhornung 
(Pachydermia mucosae). — Tanex, Beiträge zur Kenntnis der Bildungsfehler 
der Urogenitalorgane. 

Archives de zoologie expérimentale et générale. Histoire naturelle 
— Morphologie — Histologie — Evolution des Animaux. Publides 
sous la direction de HEnkı DE Lacaze-Duruiers. Paris, librairie C, Rein- 
wald. Année 1889, Serie II, Tome VII, Nr. 3. 

Bulletins de la Societe anatomique de Paris. Anatomie normale, 
Anatomie pathologique, clinique. Rédigés par MM. Tourer et Lovıs 
Guinon. Paris, G. Steinheil, editeur. 8°. Année LXIV, 1889, Serie V, 
Tome III, Octobre (Fasc. 23); Octobre-Novembre (Fasc. 24). 

Journal of the Royal Microscopical Society; containing its Trans- 

actions and Proceedings, and a Summary of current Researches relating 
to Zoology and Botany, Microscopy, &e. Edited by Frank Crisp, A. W. 
Bennett, F. Jeprrey Bett, Joan Mayaıı, R. G. Hess, and J. ARTHUR 
THomson. London and Edinburgh, Williams & Norgate. 8°. 1889. 
October. 

Journal of Morphology. Edited by C. O. Wuitman with the co-ope- 
ration of Epwarp Pherrs Autis jr. Vol. II, No. 2, Sept. 1889. 
Boston, Ginn & Co. 

Inhalt: Corr, The Mechanical Causes of the Development of the Hard Parts of 
the Mammalia. — Wuererer, The Embryology of Blatta Germanica and Dory- 
phora Decemlineata. 
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Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Her- 

ausgegeben von E. A. ScHärer in London, L. Testur in Lyon und 
W. Krause in Göttingen. Paris, Haar & Steinert; Leipzig, Georg 
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Aufsätze. 
Nachdruck verboten. 

Über die sensibeln Nerven auf der Rückenfläche der Hand bei 

Säugetieren und beim Menschen. 

Von Dr. R. Zanper, Prosector und Privatdozent zu Königsberg i./Pr. 

(Schluß.) 

In der zuerst erschienenen Abhandlung von Broox’s!) berichtet 

der Verfasser, daß er an den zehn Händen, welche er untersucht hatte, 
die N. radialis und ulnaris sich überkreuzen sah, so daß ein mehr oder 

minder beträchtlicher Teil der Haut des Handrückens und der anstoßenden 

basalen Teile der Finger eine doppelte Nervenversorgung erhielt. Die 

feineren Zweige kreuzten sich dabei immer oberflächlicher als die 

stärkeren. Die Anastomosen zwischen Ulnaris und Radialis waren nur 

unbedeutende. An zwei Händen überkreuzten sich die Endzweige der 

beiden Nerven im Bereich der drei mittleren Finger; an den anderen 
Händen war der Hautbezirk, welcher von beiden Nerven innerviert 

wurde, viel:kleiner; in einem Falle war er nicht mehr als ein Viertel 

Zoll breit. 

Broox’s machte auch darauf aufmerksam, daß die Nn. cutaneus 

posterior inferior radialis (Ramus cutaneus brachii externus n. radialis) 

und musculo-cutaneus an der Innervation des Handrückens sich öfter 

beteiligen. Der N. cutaneus posterior inferior kreuzte in einem Falle 
an der Handwurzel mit einem Zweige die Fasern des Ulnaris, in zwei 

Fällen kommunizierte er mit Ästen des Radialis gerade über dem 

Handgelenk, einmal reichte er bis zum Metacarpophalangealgelenk 

des kleinen Fingers und verband sich hier mit einem Ulnariszweig, 

endlich war er einmal so stark, daß er die Haut an der Rückenfläche 

der Grundphalanx des Ringfingers und die Haut bis zur Basis der 
Mittelphalanx des kleinen Fingers innervierte. Den N. musculo-cuta- 

neus sah Brooks einmal die Zweige des N. radialis auf dem Hand- 
rücken kreuzen. Einmal beobachtete er, daß starke Bündel vom N. 

musculo-cutaneus sich mit dem ersten und zweiten N. digitalis dor- 

1) H. Sr. Jonn Brooxs, On the Distribution of the cutaneus nerves 
on the dorsum of the human hand. Internationale Monatsschrift fiir Ana- 

tomie und Physiologie, Bd. V, 1888, S. 297—306, 1 Tafel. 
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salis radialis verbanden und so an der Innervation des Daumens und 

vielleicht auch des Zeigefingers teilnahmen. 
In der zweiten Arbeit von Hiépon *) ist zunächst darauf aufmerk- 

sam gemacht, daß der N. radialis auf dem Handrücken ein größeres 
Ausbreitungsgebiet besitzt, als gewohnlich angenommen wird. In der 
Mehrzahl der Falle — es wurden 25 Hinde untersucht — zog etwa 

von der Mitte des Handriickens aus ein Zweig des N. radialis zur 

ulnaren Seite der Wurzel des Mittelfingers. Von diesem Zweig wurden 

Fasern zur Basis der Rückenfläche des Mittelfingers und anastomo- 

sierende Zweige zum Ulnarisast für den Ring- und Mittelfinger ent- 

sandt, so daß also die Radialisfasern bis zur radialen Seite des vierten 

Fingers vordrangen. Hr£pon weist alsdann darauf hin, daß auch der 

N. musculo -cutaneus an der Innervation des Handrückens einen An- 

teil nimmt, der in manchen Fällen so wichtig sein kann, daß man bei 

Beurteilung klinischer Fragen ihn nicht außer acht lassen darf. Der 
N. musculo-cutaneus beteiligt sich an der sensibeln Innervierung des 

Handrückens durch die Anastomosen, welche er mit dem N. radialis 

im Niveau des Handgelenks eingeht. Meistens findet die Anastomose 

mit dem Ast des N. radialis statt, welcher zum äußeren dorsalen Di- 

gitalnerven des Daumens wird; bisweilen liegt die Anastomose ziemlich 
tief auf dem äußeren Rande der Hand. In einigen Fällen breitet sich 
der N. musculo-cutaneus auf dem äußeren Teil des Handrückens mit 

selbständigen Ästen aus, so daß die Hand doppelt innerviert ist. Die 

Anastomosen des N. musculo-cutaneus dienen hauptsächlich zur Inner- 

vation der Haut auf der Rückenfläche über dem ersten Metacarpus 
und dem ersten Spatium interoseum. In den Fällen doppelter Inner- 

vation kreuzen die Zweige des N. musculo-cutaneus die des N. radialis, 
liegen aber oberflächlicher. 

Außer der schon erwähnten Anastomose zwischen Radialis und 

Ulnaris im Niveau der Wurzel des Mittelfingers und über dem dritten 

Spatium interoseum beschreibt Hr#pon noch eine zweite auf der Mitte 

des Handrückens. Meistens giebt der N. ulnaris einen Zweig ab, der 

schief distal- und radialwärts verlaufend sich mit dem Ast des N. ra- 

dialis verbindet, welcher Zeige- und Mittelfinger innerviert. Nur zwei- 

mal sah H£pon die Anastomose vom Radialis zum Ulnaris ziehen. 

Erwähnt wird auch ein von der Anastomose des Ulnaris proximal- 

malwärts gegen das Handgelenk verlaufender Zweig, welcher sich mit 
den Endausbreitungen des N. cutaneus posterior inferior radialis ver- 
bindet. 

Während Brooxs die auf dem Handrücken sich ausbreitenden 
Nervenverzweigungen sich überkreuzen sah, beobachtete HEDoN zwischen 

den sich kreuzenden Fasern immer Anastomosen. 



Meine eigenen Untersuchungen führten zu ähnlichen Ergebnissen 

wie die von Brooks und H£pon. Auch ich fand, wenn die Präpa- 

ration in geeigneter Weise ausgeführt wurde, die Innervation des 

Handrückens viel komplizierter als man es auf Grund der Angaben 

in den Handbüchern anzunehmen geneigt ist. 

Bei der auf dem Präpariersaal geübten Methode der Präparation 

gelingt es nur schwer, die feineren Verzweigungen und Anastomosen 

der Nerven darzustellen. Bei einiger Aufmerksamkeit und vorsichtiger 
Arbeit kann man jedoch hin und wieder auch dabei sehen, daß die 

Nervenausbreitung von dem bekannten Schema abweicht. 

Sehr leicht gelingt aber die Präparation der Nerven bis zu 

äußerst feinen Ausläufern, wenn man eins der beiden folgenden Ver- 

fahren anwendet. 

Es wird die Haut mit den darunter liegenden, die Nerven ent- 
haltenden Weichteilen von dem Unterarm und von der Hand abgelöst 

(Schnitt auf der volaren Fläche durch die Mitte des dritten Fingers, 

Handtellers etc.), auf einer Wachstafel ausgebreitet, so daß die Epi- 

dermis nach unten zu liegen kommt, mit Stecknadeln befestigt und 

nun unter Wasser präpariert. 

Die zweite Methode habe ich in meiner Arbeit über die frühesten 

Stadien der Nagelentwickelung etc. bereits angegeben. Aus einer 

frischen und möglichst mageren Leiche wird die Hauptmasse des Blutes 

mit Salzwasser oder mit einer dünnen Sodalösung ausgewaschen und 

zwar wird zweckmäßig so lange Wasser in die Aorta injiziert, bis es 

rein aus der eröffneten Arteria pulmonalis ausfließt. Alsdann wird die 

Lungenarterie verschlossen und nun so lange eine dünne (hellgelbe) 
wässerige Chromsäurelösung injiziert, bis die Hände und Füße wasser- 

süchtig werden. Die Leiche bleibt alsdann drei Tage liegen und wird 

nun in dünnen Alkohol eingelegt. Die Präparation der Nerven habe 

ich dann nach einigen Wochen ausgeführt. Die Nerven heben sich durch 

ihre glänzend weisse Farbe von dem sonstigen gelblichen Gewebe mit 
großer Deutlichkeit bis zu den feinsten Reiserchen hin ab. Ein wei- 

terer Vorteil dieser Methode ist die durch die Chromsäurewirkung be- 
dingte größere Festigkeit der Nerven, ein Nachteil aber, daß die Haut 

eine lederartige Derbheit angenommen hat. 

Die erstere Methode gewährt den Vorteil, daß die feinsten Aus- 

läufer der Nerven mit der Haut in Verbindung bleiben können. Am 
zweckmäßigsten dürfte es wohl sein, die Haut der mit Chromsäure be- 

handelten Leiche ebenfalls abzulösen und unter Wasser die Nerven in 

gleicher Weise wie bei der ersten Methode darzustellen. Ich habe 
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dies Verfahren noch nicht erproben können, da ich leider nicht das 
genügende Leichenmaterial zur Verfügung hatte. 

Meine Beobachtungen ergaben, daß in der Verbreitung der ein- 

zelnen Nervenzweige auf dem Handrücken sehr auffällige Schwankungen 

vorkommen. 
Was zunächst die gewöhnlich als die einzigen Handrückennerven 

aufgeführten Nn. radialis und ulnaris anlangt, so habe ich in den 

meisten!) Fällen deren Zweige auf dem mittleren und distalen Teil 
des Handrückens sich kreuzen sehen. Bald war es nur ein schmaler 

Hautstrich über dem dritten Metacarpale, der von beiden Nerven 

Zweige erhielt, bald ein ausgedehnterer Hautabschnitt. 

Mehrmals fand ich Ulnarisfasern bis zum radialen Handrand aus- 

gebreitet; einmal erstreckten sie sich bis zur Rückenfläche der Grund- 

phalanx des Daumens, obgleich der Radialis kräftig entwickelt war. 

Radialisfasern sah ich ebenso in das Ulnarisgebiet hinüberstrahlen. 
Niemals habe ich aber beobachtet, daß sie bis zum Ulnarrand des 

Handrückens vordrangen. Dagegen ließ sich einige Male nachweisen, 
daß der N. radialis superficialis nach der Abgabe von verschiedenen 
dünnen Ästchens zu der Haut im Bereich des dritten Spatium interos- 

seum und der Wurzel des vierten Fingers für letzteren beide dorsale 

Seitennerven lieferte, den radialen allein, den ulnaren nach Aufnahme 

einiger Fäserchen aus dem Ulnaris. 
Daß ein Nerv ganz fehlte und von dem anderen vertreten wurde, 

habe ich niemals beobachtet. 
Wenn die Nerven sich auf dem Handrücken überkreuzen, so ziehen 

sie entweder über einander hinweg, ohne Fasern auszutauschen, oder 

sie bilden Anastomosen, indem sie teils spitzwinklig, teils arkaden- 

förmig sich verbinden. Beides läßt sich bei genauer Präparation aufs 

bestimmteste nachweisen. Daß eins ausschließlich vorkommt, habe ich 

nicht bemerkt. 
Stärkere Anastomosen, gelegentlich in mehrfacher Zahl, bilden die 

Nerven an der Handwurzel; gegen das distale Ende des Handrückens 
hin sind die Anastomosen, entsprechend der Verdünnung der Nerven- 

zweige, feiner. 
Daß die Anastomosen zwischen Radialis und Ulnaris auf dem 

1) Prozentzahlen vermag ich nicht anzugeben; da ich bei meinen ge- 
legentlichen Untersuchungen an eine Publikation nicht dachte, so habe ich 
mir keine Notizen gemacht. Eine Angabe von Prozentzahlen hätte wohl 
eine Bedeutung auch nur bei einer größeren Zahl von Beobachtungen, die 
für den Einzelnen wohl kaum ausführbar sind wegen der sehr zeitraubenden 

Präparationen. 
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Handrücken so reichlich werden können, daß eine plexusartige Bildung 

zustande kommt, beschrieb FLesca !) als Varietät und MEYER ?) führt 
ein weitmaschiges rete nervosum dorsi manus als normal auf. Ein 
solches Nervengeflecht habe ich auf dem Handrücken niemals gesehen. 

Bei einigen neugeborenen Kindern, deren Handrücken ich präpa- 
rierte, konnte ich die bei Erwachsenen meistens beobachtete Über- 

kreuzung der Zweige des Radialis und Ulnaris nicht nachweisen. 
Möglicherweise entwickelt sich die Überkreuzung der Nerven erst 
später. Selbstverständlich wären zahlreiche Untersuchungen nötig, um 
das zu entscheiden, da individuelle Verschiedenheiten hier eine be- 

deutende Rolle spielen. 

Die oben mitgeteilten Beobachtungen an Säugetieren und die beim 
Menschen nachgewiesenen Varietäten legten den Gedanken nahe, daß 

ursprünglich das Gebiet des N. radialis auf dem Handrücken sich bis 

zur Mitte des Ringfingers erstreckt hätte. Bei meinen Präparationen 

habe ich zwar einige Male den N. radialis den dorsalen Seitennerven 

auch für den Radialrand des vierten Fingers abgeben sehen, wohl 
ebenso oft aber erstreckte er sich nur bis zum Radialrand des Mittel- 
fingers. 

An der Innervation des Handrückens sind außer dem Radialis und 

Ulnaris auch andere Nerven beteiligt. 

Brooks beobachtete, wie oben angeführt wurde, in zwei Fällen 

eine Beteiligung des N. musculo-cutaneus an der Innervation des 
Handrückens resp. des Daumens und Zeigefingers und Davın Her- 

BURN?) sah diesen Nerven an Stelle des fehlenden N. radialis zum 
Radial- und Ulnarrand des Daumens und bis zum Köpfchen des 
zweiten Metacarpale vordringen. 

HEvon fand an 6 Händen von 25, welche er untersuchte, den 

N. musculo-cutaneus mit selbständigen Ästen an der Innervation des 
Handrückens teil nehmend. 

Es ist übrigens bereits seit lange bekannt, daß dieser Nerv 

gelegentlich einen beträchtlichen Abschnitt des Handrückens mit sen- 
siblen Nerven versorgt. 

ARNOLD, KRAUSE und LANGER geben an, daß der N. musculo- 

1) M. Fresch, Varietäten-Beobachtungen aus dem Präpariersal zu 
Würzburg in der Zeit vom 1. Februar 1874 bis 1. April 1875. Ver- 
handlungen der phys.-medic. Gesellsch. in Würzburg 1876, N. F. X. Ba., 
S. 46. 

2) Lehrbuch der physiologischen Anatomie des Menschen. 
3) le. 

50* 
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cutaneus mit den Endästen des Radialis die Haut des Handriickens 
und Daumenballens innerviert. 

LuscuKa läßt den N. musculo-cutaneus die Hautäste für die Cutis 

des Ballens und des Rückens vom Daumen liefern. 

Nach Coste!) kann man die Handrückenzweige des Nerven auf 

den Daumen und Zeigefinger verfolgen. 
Wie A. C. Bock erwähnt, ist der äußere Ast des N. musculo- 

cutaneus zuweilen „stärker als gewöhnlich, wo denn der eine Zweig 

sich in die Haut des Handrückens bis zur Gegend des Daumens, des 

Zeigefingers und des Mittelfingers verbreitet; der andere aber, der 
sich wieder spaltet, durch einen Zweig mit dem Handrückenast des 

Speichennerven zusammenfließt, so daß er zur Bildung des äußeren 

Rückennerven des Daumens beiträgt . . .“ 
C. E. Bock führt an, daß bisweilen einige Zweige des Ramus 

externus vom N. musculo-cutaneus mit der Arteria radialis zur Haut 

des ersten, zweiten und dritten Fingers ziehen. 

Auch Canpani?) hatte dem Nerven einen gleich großen Ver- 

breitungsbezirk zuerteilt. 

Ich habe niemals vom N. musculo-cutaneus aus direkte Zweige 

zur Haut des Handrückens und Daumens oder gar zu dem zweiten 
und dritten Finger verlaufen sehen. Die bekannte Anastomose des 

Nerven mit dem Radialis aber konnte immer nachgewiesen werden. 

Wie weit die Fasern des N. musculo-cutaneus mit denen des N. radialis 

vordrangen, dafür konnte meine Untersuchung natürlich keinen Anhalt 

liefern. : 
Der N. cutaneus brachii posterior inferior nervi radialis soll nach 

den Lehrbiichern bis nahe an das Handgelenk oder bis zu demselben 
vordringen. 

GRUBER *) beobachtete einen Fall, wo dieser Nerv den Ramus 

dorsalis ulnaris auf dem Handriicken vertrat und die dorsalen Seiten- 

nerven für den fünften Finger und den Ulnarrand des vierten Fingers 

lieferte. 

Brooks beschrieb, wie oben mitgeteilt wurde, mehrere Fälle, wo 

dieser Nerv einem mehr oder weniger großen Bezirk der Handrücken- 
haut sensible Zweige lieferte. 

1) E. Cosıe, Manuel de dissection ou éléments d’anatomie générale 
descriptive et topographique. Paris 1847. 

2) Catpant, Institutiones anatomicae, Edit. II, Lipsiae 1792, Tom. II. 
3) WENZEL Gruser, Anatomische Notizen V. (CLXXV). Der Nervus 

radio-cutaneus externus als Substitut des Nervus ulnaris am Rücken der 

Hand und der Finger, Vırcuow’s Archiv, Bd. 86, 8S. 27—29. 
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Ich selbst sah jiingst an einer Hand den N. cutaneus brachii 

posterior inferior bis auf die Mitte des Handriickens vordringen und 
hier mit mehreren feinen Zweigen mit dem ulnaren Handriickenast des 
Radialis spitzwinklig anastomosieren. Im proximalen Abschnitte des 

Handrückens war der Nerv bereits mit dem Stamm des N. radialis 
superficialis und mit dessen Ramus marginalis je eine bogenförmige 

Verbindung eingegangen und hatte mehrere kleine Ästchen zur Haut 

abgegeben. 
In einem zweiten Falle fand ich vor kurzem den N. cutaneus 

posterior inferior ungewöhnlich stark. In der Mitte des Hand- 

rückens gab er einen dicken Zweig zum ulnaren Ast des Ramus dor- 
salis vom N. radialis superficialis, der spitzwinklig in denselben ein- 

trat und das Kaliber des Nerven sichtlich vergrößerte. Ein zweiter 

etwas dünnerer Zweig verband sich ebenfalls unter spitzem Winkel 
mit dem radialen Endzweig des Ramus dorsalis n. ulnaris. Die dor- 

salen Seitennerven für den Ulnarrand des Zeigefingers, für beide 

Ränder des Mittelfingers und für den Radialrand des Ringfingers 

enthielten offenbar in der Hauptsache Fasern des N. cutaneus posterior 

inferior. Der ganze mittlere Bezirk des Handrückens über dem Meta- 

carpale tertium bis zur Wurzel des Mittelfingers wurde von zwei 
Zweigen versorgt, welche sich als direkte Fortsetzung des Nerven 

darstellten. 

Während der N. interosseus externus des Speichennerven in der 

Regel nur bis zu den Kapselbändern des Handgelenkes hinzieht, beob- 

achtete TURNER !) das Vordringen desselben bis zu den Fingern und 
Teilung in die Dorsalnerven der einander zugekehrten Seiten vom Zeige- 

und Mittelfinger. 

Die gleiche Varietät findet sich nach SCHWALBE in der anatomi- 

schen Sammlung zu Jena. 

Die meisten Lehrbücher erwähnen eine Anastomose zwischen dem 

N. cutaneus medius und dem Ramus dorsalis ulnaris. 

Eine merkliche Beteiligung des zuletzt erwähnten Nerven an der 
Innervation des Handrückens habe ich nicht beobachtet. Es ist jedoch 

zu berücksichtigen, daß durch diese Anastomose dem Handrücken eine 

weitere Innervationsquelle geliefert wird. 

Neben dem Radialis und Ulnaris kommt für die Innervation der 

Handrückenhaut unzweifelhaft der N. musculo-cutaneus in Frage; aber 

auch der N. cutaneus brachii posterior und der N. cutaneus medius 

1) Journal of Anatomy, Vol. VI, p. 100. 
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werden, wenn auch nicht immer, sich an der Nervenversorgung in mehr 

oder minder bedeutendem Grade beteiligen können. 

Die Innervation der Dorsalfläche der Finger und der zwischen 

ihnen ausgespannten Hautfalte wird bald in größerem bald in kleinerem 
Umfange von den Nerven der Hohlhand ausgeführt. 

Es reichen bekanntlich die dorsalen Seitennerven der Finger nicht, 

wie man das a priori annehmen möchte, und wie es auch von ver- 

schiedenen älteren Autoren behauptet worden ist, bis zur Spitze der 

Finger. Die meisten anatomischen Handbücher geben im Anschluß an 
A. C. Bock an, daß die dorsalen Seitennerven des Daumens bis zur 

Nagelwurzel ziehen, die der anderen Finger aber bereits auf dem ersten 
Fingerglied bezw. auf dem proximalen Abschnitte des zweiten enden. 

Ich habe vor fünf Jahren gezeigt, daß beide Ansichten dem that- 

sächlichen Verhalten nicht entsprechen. 
Nur in einem Teil der seitdem erschienenen anatomischen Hand- 

bücher haben meine Angaben Berücksichtigung gefunden. Auch BROOKS 
und H#poxn, welche beide auf die Verbreitung der Digitalnerven 
näher eingehen, erwähnen meine Angaben nicht. Da ich an einigen 

hundert Händen seitdem die Richtigkeit meiner damaligen Beobach- 
tungen konstatieren konnte, so möchte ich auf den Gegenstand hier 

nochmals kurz eingehen. 

Ich war zur Annahme gelangt, daß ursprünglich die dorsalen 

Digitalnerven an allen Fingern die Nagelbasis erreicht hatten. Es ist 
dies noch der Fall an allen Zehen, am Daumen und kleinen Finger 

und nur die drei mittleren Finger zeigen öfters oder meistens ein ab- 

weichendes Verhalten. Ich hatte diese ursprüngliche Anordnung auch 
bei Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren nachweisen können. 

Ich habe bei alien oben aufgeführten Säugetieren, deren Hand- 

rückennerven ich präparierte, wiederum die Fingernerven bis zur 

Nagelbasis verfolgen können. 
Bezüglich des Daumens stimmen alle Angaben überein. 

Für den kleinen Finger jedoch beschränken die meisten Hand- 

bücher die Ausbreitung der Dorsalnerven, ebenso wie für den zweiten, 

dritten und vierten Finger auf das Grundglied und den proximalen 

Teil des Mittelgliedes. 

Schon RıcHELoT!) hat (was mir bei Abfassung meiner früheren 

1) L. G. RıcaELor, Note sur la distribution des nerfs collateraux des 
doigts et sur les sections nerveuses du membre superior. Union medicale 
15 et 18 aoüt 1874 et Archives de physiologie normale et pathologique 
II. Ser., II. Tom., VII. Année, 1885, p. 177—194, 1 Tfl. 
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Mitteilung entgangen war) gezeigt, daß auf dem kleinen Finger ebenso 
wie auf dem Daumen die Nerven bis zur Nagelwurzel hin sich er- 

strecken. 
Das gleiche giebt SAPPEY an. 
Brooks konnte in fünf von zehn Fällen den N. ulnaris bis zum 

Nagel des kleinen Fingers verfolgen und in den fünf anderen Fällen 

reichten die Nerven, ihrer Größe nach zu urteilen, wohl auch so weit. 

Nach Hx£pox ziehen die Fingernerven am fünften Finger stets bis 

zum Nagel). 

Ich selbst habe meine früheren Beobachtungen bei allen neueren 
Untersuchungen bestätigt gefunden, so daß demnach die Angabe in 

Handbüchern dahin zu berichtigen sein dürfte, daß die dorsalen Finger- 
nerven des fünften Fingers ebenso wie die des Daumens in der Regel 

den Nagel erreichen. 

Erwähnt sei, daß Brooks unter zehn Fällen einmal einen Zweig 

des Ulnaris, ein anderes Mal einen kombinierten Zweig von N. ulnaris 
und N. radialis bis auf die Nagelphalanx des Mittelfingers ziehen sah. 

Es stimmt das mit meinen früheren und in jüngster Zeit ge- 

machten Beobachtungen, wonach hin und wieder auch der Mittelfinger 

das ursprüngliche Verhalten zeigt, während dasselbe am Zeige- und 

Ringfinger recht häufig sich konstatieren läßt. 

Es erreichen also die dorsalen Seitennerven auf dem Daumen und 

dem kleinen Finger immer, auf dem Zeige- und Ringfinger häufiger 

und auf dem Mittelfinger nur selten die Nagelbasis. 

Die dorsalen und volaren Seitennerven der Finger stehen durch 

feine Verbindungsfäden mehrfach in Zusammenhang. Sind die dorsalen 

Nerven schwach entwickelt, so entsenden die volaren Nerven dorsal- 

wärts Zweige, welche den dorsalen Nerv verstärken resp. vertreten. 

Ich unterscheide einen „proximalen“ und einen „distalen Ramus dor- 

salis nervi digitalis volaris“. Ist der dorsale Seitennerv so stark, daß 
er bis zum Nagel reicht, so fehlen beide. Ist der dorsale Seitennerv 

etwas kürzer, so daß er nur bis etwa zum zweiten Interphalangealgelenk 

reicht, so tritt zur Innervation der noch nicht versorgten Partie der 
(gewöhnlich in der Mitte des zweiten Fingergliedes aus dem volaren 

Seitennerven entspringende) distale Ramus dorsalis vikariierend ein, 

während der proximale Ast meistens zu fehlen pflegt. Ist der dorsale 
Seitennerv sehr schwach ausgebildet, so daß er sich nur auf dem 

1) Dies stimmt aber nicht, wie Hépon sagt, mit den Angaben Henxzr’s 
überein. 



Grundgliede des Fingers ausbreitet, so übernimmt der (an dem Meta- 

carpophalangealgelenk aus dem volaren Seitennerven hervorgehende) 
proximale Ramus dorsalis seine Funktion und versorgt den Finger- 

rücken bis zum Nagel hin entweder allein oder in dem letzten Ab- 

schnitt durch den distalen Ramus dorsalis verstärkt und ergänzt. 

Die Angaben von H£pon, betreffend die Verbindung der dorsalen 

und volaren Seitennerven stimmen mit den meinen im wesentlichen 

überein. 
Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, daß die wahrscheinlich 

ursprünglichen Verhältnisse in der Verbreitung der Nerven auf dem 

Handrücken, wie sie sich bei den verschiedenen fünffingerigen Säuge- 

tierformen fanden, beim Menschen mehr oder weniger vollkommen ver- 

wischt sind. Vielleicht gelingt es, wenn erst zahlreiche genaue Unter- 
suchungen vorliegen, in die Mannigfaltigkeit der Befunde eine Gesetz- 

mäßigkeit hineinzubringen. Vor der Hand muß man sich mit dem 

Nachweis begnügen, daß die Nervenverteilung an der Rückenfläche der 

Hand viel komplizierter ist, als man es bis dahin annahm. 

Es ist bekannt, wie wenig sich häufig das klinische Bild nach 

Durchtrennung der sensiblen Handnerven mit dem Bilde deckte, das 

man sich aus den anatomischen Angaben konstruierte. Man hat nach 

Durchtrennung eines Nerven die Sensibilität in dessen Endgebiet nach 

Intensität und Extensität den mannigfachsten Schwankungen unter- 

worfen gefunden. Man hat im Bereich eines durchschnittenen Nerven 

die Sensibilität in kurzer Zeit wiederkehren sehen, bald teilweise, 

bald vollkommen, und bisweilen konnte ein Sensibilitätsverlust über- 

haupt nicht nachgewiesen werden. Er mußte, um dies zu erklären, zu 

verschiedenen Hypothesen die Zuflucht genommen werden. 

Es wird fortan bei Beurteilung klinischer Fälle mit dem Umstavde 

zu rechnen sein, daß auf dem Handrücken nicht eine radiale, vom 

Speichennerven versorgte Hälfte von einer ulnaren, vom Ellennerven 

versorgten Hälfte sich scharf sondert, daß vielmehr die Ausstrahlungen 

jedes der beiden Nerven weit in das Gebiet des anderen hinüberreichen 

können und daß auch von einem bald größeren, bald kleineren Bezirk 

aus durch andere Nebenbahnen, wie N. musculo-cutaneus, N. cutaneus 

medius, N. cutaneus brachii posterior inferior nervi radialis und die 

volaren Handnerven, die Leitung zum Zentralorgan stattfinden kann. 

Alle in Frage kommenden Nerven enthalten infolge der Durchflechtung 
im Plexus brachialis Nervenfasern aus den beiden unteren Cervical- 

nerven und dem ersten Dorsalnerven, so daß also auch auf den nach 

Verletzungen intakten Nervenbahnen die Leitung zur richtigen Stelle 
hin erfolgen wird. 
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Es ist für die gegenseitige Ergänzung der Nerven nicht notwendig, 
daß es zu einer deutlichen Überkreuzung der Fasern kommt; die 

doppelte event. mehrfache Innervation einer bestimmten Hautstelle 

kann auch bestehen, wenn die Nerven ihre Individualität aufgeben und 
frühzeitig sich miteinander durch Anastomosen verbinden. Solche 

Fälle sind freilich keine Objekte, die mittelst des Präpariermessers 

erforscht werden könnten. 

Hoffentlich trägt diese Mitteilung dazu bei, daß die praktisch so 

wichtige Endausbreitung der sensiblen Nerven bei den makroskopi- 

schen Präparationen fortan etwas genauer berücksichtigt wird, als das 

für gewöhnlich geschieht. So wie für den Handrücken dürfte auch 
für andere Körperstellen manche Klärung unseres Wissens zu er- 

warten sein. 

Nachdruck verboten. 

Ein Fall von einem Nebenistchen des Sehnerven (n. opticus) 
mit Bemerkungen über den Verlauf der Fasern des 

Traetus optieus im Chiasma. 

Von Professor M. Tscuaussow in Warschau. 

Mit 4 Abbildungen. 

In der Litteratur wird nirgends eine solche Anomalie erwähnt und 

überhaupt werden nicht viele Fälle von Abweichungen des Sehnerven 

beschrieben. — In der Hrxte’schen Anatomie werden Beobachtungen 

von LEsAL und LÖösEL zitiert, in denen gar keine Durchkreuzung 

(Chiasma) stattfand: der ganze Tractus opticus einer Seite ging in den 

Sehnerv derselben Seite über. — Im Werke von GUDDEN (GUDDEN’S 

Abhandlungen .. . . 1889) sieht man auf der 18. Tafel eine Zeichnung 

von RÜDINGER, welche ein Gehirn darstellt, dessen beide Hälften mit 

ihren Vorderteilen zusammengewachsen sind und das Chiasma fehlt 

ebenfalls, so daß beide Tractus optici auseinandergehen (divergieren). 
Es liegt eine Beobachtung von einem einerseits doppelten Tractus 

opticus vor (STILLING, Archiv f. mikroskopische Anatomie, 1886, S. 179); 
das Nebenästchen ging mit mehreren Fäden aus dem Corp. geniculat. 

. laterale aus, nahm an Stelle der Substantia perforata anterior einen 
dünnen Ast auf und ging dann mit dem größten Teile seiner Fasern 



in den N. opticus derselben Seite tiber, das Chiasma bei Seite lassend. 

Diese Beobachtung bestätigt die Ansicht, daß im normalen Zustande 

die äußeren Fasern des Tractus opticus, ohne sich zu kreuzen, in den 

Sehnerv derselben Seite übergehen. Eine nicht weniger interessante 

Beobachtung teilte in der letzten Zeit MOLLER (Anatomischer Anzeiger 

1889, No. 17) über das Chiasma des Chimpanse mit. An der unteren 

— ventralen — Oberfläche des Chiasmas gehen von dem einen und von 

dem anderen Rande desselben zu je einem deutlich ausgesprochenen 

inneren Bündel Fasern ab (Fasciculus medialis), welche, ohne sich zu 
kreuzen, in den Sehnerv derselben Seite übergehen. Die Vereinigung 

der Bündel bildet an dieser Stelle eine Art Höcker. Endlich erwähnt 

PuTscHEr (Archiv f. Ophthalmol. v. GrÄreE, 1869) nebenbei eine Insel 

am vorderen Rande des Chiasmas; niemand aber spricht von der 

Entwickelung des Ästchens. 
Auf der angeführten Zeichnung (Fig. 1) sieht man zwischen zwei 

normal entwickelten Sehnerven ein drittes — Nebenästchen — von 

31 “ Länge und an der Basis von 24 ‘“ Breite, welches aus dem 

vorderen Rande des Chiasmas ausgeht. Das Präparat ist einem Manpes- 

gehirne mittlerer Jahre entnommen. — Das Gehirn lag lange in 

Spiritus und deshalb ist das mikroskopische Bild nicht ganz deutlich. 
Ungeachtet dessen zeigen diese Schnitte unzweifelhaft die Nervennatur 

des Ästchens an. 
Auf Horizontalschnitten durch das Chiasma, das Nebenästchen 

und durch die beiden Sehnerven sieht man, daß alle diese Teile ein 

Ganzes bilden. Es fragt sich nur, wie dieses Ästchen zustande 
gekommen? Auf den ersten Blick scheint es, als ob es von den 

inneren Bündeln des Sehnerven gebildet wäre, wenigstens was seine 

Ränder anbetrifft, dagegen die Mitte von den Fasern des Chiasmas, 

die von der Mitte desselben ausgehen. — Jedoch aufmerksamer be- 

trachtend überzeugt man sich, daß auch die Seitenbündel aus dem 

Chiasma resp. aus dem Tractus opticus ausgehen, und zwar geht ein 

Teil der inneren Bündel des Tractus opticus der einen Seite auf dem 

Wege zum Sehnerven der anderen in das Nebenästchen in der Richtung 

von seiner Basis bis zum Ende über. Die seitlichen und mittleren 

Fasern bilden in der Mitte des Ästchens ein dichtes Netz und durch- 

kreuzen sich untereinander derart, daß man ihre Richtung nicht be- 

stimmen kann. Am freien Ende des Ästchens wenden sich die Fasern 

wahrscheinlich wieder zur Basis desselben um (Fig. 2). 

Eine weitere Frage: Wie hat sich das Astchen gebildet, — haben 

wir hierfür irgend welche Stütze im normalen Verlaufe der Fasern des 

Sehnerven ? Nach unseren heutigen Kenntnissen durchkreuzen sich im 
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Chiasma die Nervenbündel bei Säugetieren und beim Menschen nicht 

vollkommen: die äußeren Bündel des Tractus opticus gehen in den 

N. opticus derselben Seite über, während die inneren Bündel sich 
kreuzen und in den Sehnerv der anderen Seite übergehen. Auch be- 

findet sich bekanntlich am hinteren Rande des Chiasmas die GUDDEN- 

sche Kommissur, deren Fasern nicht in den Sehnerv übergehen. Über 

die HANNOvER’sche Kommissur am vorderen Rande des Chiasmas 

herrscht noch Zweifel. 

Fig. 1. 

Unlängst angestellte Untersuchungen von FInGRR und MÜNZER 

{Kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien, Bd. 55), sowie von BERNHEIMER 

(Archiv f. Augenheilkunde, Bd. 20, Heft 1, 2) sprechen ebenfalls für 

ein Gemisch von durchkreuzten mit nichtdurchkreuzten Sehnervenfasern 

im Chiasma. Nach Beobachtungen der zwei ersteren giebt es ungekreuzte 
Fasern sehr wenig, die nicht als einzelne Bündel verlaufen, sondern 

als zerstreute Fasern. BERNHEIMER fand sich nicht kreuzende 

Fasern nur in der einen oberen Hälfte des Chiasmas. MOoLrLer (I. c.) 
geht weiter: beim Affen sind die ungekreuzten Fasern nicht nur die 

äußeren, sondern auch die inneren, die „Fasciculus medialis‘: bilden. 

Die Bündel der inneren ungekreuzten Fasern gehen in den entsprechen- 

den Sehnerven über. Guppen (1. c. S. 159) spricht ebenfalls über 

eine ähnliche Erscheinung beim Hunde und Menschen. Ebendaselbst 
sehen wir auf Taf. XVI, Fig. 6 die inneren Bündel sich zu einem Ge- 
bilde vereinigen, das als Höcker an der Oberfläche des Chiasmas er- 

scheint. So wird die Frage vom Verlauf der Sehnervfasern komplizierter, 
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besonders wenn wir noch hinzufügen, daß MiıcheL (Uber die totale 

Sehnervenkreuzung, Festschrift 1887, Würzburg) sich noch nicht sehr 

lange im Sinne einer totalen Durchkreuzung der Tractusopticusfasern 

aussprach. 
Ich untersuchte das Chiasma des Fötus der Neugeborenen und 

Erwachsenen. Die nach WEIGERT bearbeiteten mikroskopischen Prä- 

parate zeigten mir: 

a) Der äußere Teil des Tractus opticus geht in den Sehnerv der 

gleichen Seite mit wenigen Bündeln über. 
b) Außer den äußeren ungekreuzten Bündeln giebt es noch innere. 

Auf einem Präparate sieht man Längsfasern, welche in der Richtung. 

vom hinteren Rande des 
Fig. 3. Chiasmas zum vorderen 

Rande desselben gehen 
(Fig. 3); auf den anderen 

sehen ebensolche Fasern 
vom Tractus opticus der 

einen und der anderen 

Seite und ebenfalls in der 

Richtung zum vorderen 
Rande, bogenartig sich 
windend (Fig. 4). Wenn 

auch eine solche bogen- 
artige Richtung nicht zur 

Norm gehört, so ist aber die Anwesenheit von längslaufenden inneren 
Fasern eine physiologische Erscheinung. Die verstärkte Entwickelung 

dieser letzteren bei ihrer deutlich ausgesprochenen Richtung zur 

Mittellinie erklärt uns die 
Fig. 4. Entwickelung unseres 

Nebenästchens. Die inne- 

ren Fasern des einen 
Tractus opticus, welche 

nicht in den gleichseitigen 
Sehnerven übergingen, er- 

hoben sich über den vor- 

deren Rand des Chiasma, 

drehten sich rückwärts, 

d.h. in der Richtung zur 
Basis unseres Neben- 

ästchens hin und gingen 

in den Sehnerven der 
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anderen Seite über. Diesen treten dann Längsbündel von der Mitte 

des Chiasmas hinzu. — Eine der unseren ähnliche Beobachtung machte 

Dr. Bum (bei Guppen, Taf. XVI, Fig. 6) beim Wiesel, und zwar be- 

steht dieselbe darin, daß innere ungekreuzte Bündel von der Oberfläche 
des Chiasmas sich abhoben in Form eines Dreieckes, dessen Spitze bis 

au den vorderen Rand des Chiasmas reichte. 

Indem wir uns so die Entwickelung unseres Nebenästchens er- 

klären, setzen wir in bezug auf die Kreuzung des Sehnerven folgendes 

hinzu: 

1) Die Kreuzung findet hauptsächlich in der Mittellinie des Chias- 
mas statt, das eine Mal unter einem mehr spitzen, das andere Mal 

unter einem mehr stumpfen Winkel; im letzten Falle erscheinen 
zwischen den Sehnerven längs dem vorderen Rande parallel ver- 

laufende Fasern, welche an die vordere Kommissur von HANNOVER 

erinnern. In der That jedoch sind dies durchkreuzte Fasern. 

2) Aus dem Tuber cinereum gehen sehr dünne Fasern aus, die 

sich teilweise dem Chiasma, teilweise dem Tractus opticus beimischen, 

und anscheinend sich kreuzen. 

16./28. Oktober 1889. 

Nachdruck verboten. 

Über das Imprägnieren lebender Gewebe mit Silbernitrat. 

Von Dr. M. C. Dexuuyzen in Leiden. 

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß eine Methode, 
welche zu gleicher Zeit die Kerne lebenswahr fixiert und die Grenzen 

der Zellen deutlich hervortreten läßt, erwünscht ist. Beim üblichen 

Verfahren wird das Objekt vor und nach der Behandlung mit !/, oder 

1/,°/, AgNO, mit destilliertem Wasser behandelt. Dabei leiden die 
Kernstrukturen, auch dann, wenn man nach C. FRIEDLÄNDER’S Vor- 

schlag !), das Mesenterium des Frosches in einer 2°/, NaNO,-Lésung 

abspült. Die prägnantesten Bilder der schädlichen Wirkung des 

Wassers erhält man, wenn man die Behandlung mit Aq. dest. etwas 

1) Mikroskopische Technik. 3. Auflage, S. 59, 1886. 
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iibertreibt, z. B. 2 Minuten abspült, die Silberlösung 3 Minuten ein- 
wirken läßt und dann 21/, Minuten lang in Aq. dest. auswäscht. Bei 
Tinktion in Hämatoxylinalaun sind die Kerne blaß, homogen, mit 

einem etwas dunkler gefärbten Rande, und in einigen Kernen sind 

Vacuolen aufgetreten. Die Nuclei des Bindegewebes sind intensiv 
tingiert und homogen. Bei kürzerer Einwirkung des Wassers ist der 

Schaden entsprechend geringer. 

Eine Methode der Versilberung, welche diese Übelstände nicht 
besitzt und welche die sämtlichen Kerne des Mesenteriums in gleicher 

Weise fixiert, wie FLemmina’s beide Chrom-Osmium-Essigsäure-Ge- 

mische, wie 96 °/, Alkohol, welcher 5 °/, Eisessig enthält, wie 3- und 
4 °/,ige Salpetersäure, wie Pikrinsäure in gesättigter alkoholischer oder 

wässeriger Lösung, ist folgende: 

Das Mesenterium wird mit der zugehörigen Darmschleife in einer 

Lösung von 1,3 oder 1,34 °/, KNO, (schimmelfrei) abgespült. Dieselbe 

ist isotonisch mit einer 0,76 bis 0,78 °/, NaCl-Lésung. Dann kommt 
das ganze Stück in eine Lösung von !/, °/, AgNO,, welche 3 °/, HNO, 
enthält. Nach 3—6 Minuten überträgt man das Gewebe in 3 °/, HNO,, 

nach einigen Minuten kommt es in 96°/, Alkohol. Darin wird der 
Darm abgeschnitten. Man läßt darauf den Alkohol noch einen Augen- 

blick seine wasserentziehende Wirkung ausüben und bringt dann das 

steife Häutchen in Nelkenöl. Auch bei mäßiger Beleuchtung — das 
Uhrgläschen wird auf weißes Papier vor das Fenster gestellt, das 

direkte Sonnenlicht ist unnötig — sind in einigen wenigen Minuten 

die Endothelgrenzen in voller Schärfe geschwarzt. Die Behandlung 

mit 3°/, HNO, verzögert die Reduktion kaum, selbst 4°/, hemmt 

dieselbe wenig, wenn die Beleuchtung günstig ist. Bei trübem Wetter 
bleibt die Schwärzung zuerst aus, wenn die obige Methode mit 4°/, 
HNO, angewandt wird, die Endothelgrenzen sind nur hier und da 

stark glänzend, aber farblos. Innerhalb der nächsten zwei Tage 

haben die Präparate jedoch ganz das Aussehen von solchen, bei denen 

die Reduktion gleich eingetreten war. 

Gewöhnlich spalte ich das Mesenterium in Nelkenöl mittelst 

feiner Pinzetten in drei Lamellen: die Gefäßlamelle und die beiden 

Endothelien mit etwas Bindegewebe. 

Die Tinktionsfähigkeit des Chromatins ist nicht herabgesetzt 

(Hämatoxylinalaun, Saffranin, Methylgrün). 

Die Endothelkerne der Mesenterien (der Winterfrösche) zeigen 
bei Fixierung in den oben erwähnten Flüssigkeiten dasselbe Bild wie 
bei der Versilberung in 3- oder 4°/,igem salpetersäurehaltigem Nitras 
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Argenti, und zwar sind sie oval, selten eingeschnürt oder gekrümmt, 

größer als die Bindegewebskerne, stets blaß gefärbt. Das Chroma- 

tin ist äußerst fein verteilt, jedoch ist der Kern nicht homogen. 

Ebensowenig ist ein dunkler gefärbter Rand vorhanden. Zuweilen 

sieht man parallele Streifen wie Druckleisten über den Kern verlaufen, 

kenntlich durch eine mehr konzentrierte Anhäufung des Chromatins. 

Soweit man urteilen kann, ist die Menge der färbbaren Substanz des 

Kernes eine so geringe, daß man sich kaum vorstellen kann, woher 

das Chromatin für die Schleifen bei der Karyokinese genommen wer- 
den soll. Trotz vieler Mühe gelang es mir nicht, Mitosen bei den 

Winterfröschen im Mesenterium aufzufinden, ebensowenig bei der Ver- 

silberung wie bei den übrigen oben erwähnten Fixierungen. Die 

übrigen Kerne geben, wie schon gesagt, bei allen angewandten Me- 

thoden übereinstimmende Bilder, die Wanderzellen zeigten die bekann- 

ten Einschnürungen und den Zerfall in einzelne Chromatinfiguren wie 

in dem durch die Flamme gezogenen Blute. 

Außer einer Angabe von ALFEROW!), daß eine /, °/„- Lösung 

von Silberlactat, mit 10—15 Tropfen Milchsäure versetzt, eine gute 

Imprägnierung giebt, sind mir keine Mitteilungen aus der Litteratur 

bekannt, welche sich auf Versilberung in saurer Lösung beziehen. 

1) Arch. d. Physiol., 1874, p. 694; vgl. GIERKE, Ztschr. für wies. 
Mikrosk., I, $. 398, 1884. 
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Anatomische Gesellschaft. 

Seit dem 30. November (s. No. 24) haben Beiträge gezahlt: 

1) für 1889 (fünf Mark) die Herren: KowALEwsKY, Hoyer, 

ALBRECHT, EISLER, LENHOSSEK, SPRONCK, HOCHSTETTER, JULIN, — 

2) den außerordentlichen Beitrag von 2 M. 50 Pf. für die Würz- 

burger Verhandlungen die Herren: RETZIUS, STIEDA, ZANDER, Kowa- 

LEWSKY, HOYER, ALBRECHT, EISLER, LENHOSSEK, SPRONCK, Hocn- 

STETTER, RAMON Y CAJAL, JULIN, — 

3) für 1890 (fünf Mark) die Herren: ALBRECHT, SPRONCK, Hocu- 

STETTER, JULIN. 

20. Dezember 1889. 

Der Schriftfiihrer. 

K. BARDELEBEN. 

Binnen kurzem erscheinen im Verlage von GusTAv FISCHER in 

Jena die Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der dritten 

Versammlung in Berlin, 10. bis 12. Oktober 1889. Dieselben werden 

den Abonnenten des Anatomischen Anzeigers als Ergänzungsheft zum 

vierten Jahrgange zu ermäßigtem Preise geliefert, falls nicht ausdrück- 

lich hierauf verzichtet wird. Auch diejenigen Herren Mitglieder der 

Anatomischen Gesellschaft, welche den Anzeiger nicht halten, können 

die Berliner Verhandlungen zu demselben ermäßigten Preise wie die 

Abonnenten des Anzeigers beziehen. Dieselben wollen sich gefl. direkt 

an die Verlagshandlung wenden. 

Titel und Inhaltsverzeichnis zum vierten Jahrgange, 1889. 

werden mit der nächsten Nummer (No. 1, V. Jahrgang, 1890), 

welche Anfang Januar n. J. erscheint, ausgegeben. 

Fivommann’sche Buchdruckerei (Hermann Pohle)in Jena. 
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