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dem Hertwig verteidigten prinzipiellen Unterschied zwischen

Epithel und Mesenchym zu leugnen.

Auffallenderweise ist die Entwicklung der Sinnesorgane bei den

Spinnen von frhern Forschern kaum berhrt worden. Grade die

Entwicklung der Augen hat ein hohes Interesse, weil von allen bisher

untersuchten Augen der Wirbellosen diejenigen der Spinnen dem Wir-

beltiertypus ontogenetisch am nchsten stehen. Die erste Anlage des

Spinnenauges ist eine nach innen vorspringende Verdickung des Ekto-

derms; es folgt bald dieser Stufe eine schrge Einstlpung, die die

erwhnte Verdickung mitgreift. Die Einstlpung nimmt eine gedrckte
Form an; man kann alsdann zwei Bltter an ihr unterscheiden, ein

ueres dickes, die Retina bildendes, und ein inneres viel dnneres.

In dem nchstfolgenden Stadium liegt die Augenblase dicht unterhalb

des Ektoderms, das an der betreffenden Stelle merklich verdickt wird,

um spter durch Verstrkung der uern Cuticula die Linse des Er-

wachsenen zu liefern. Die zwischen der Linse und der dicht anbei

liegenden Augenblase gelegenen Epidermiszellen stellen den soge-

nannten Glaskrper dar. Das uere Blatt der Augenblase nimmt an

Durchmesser sehr zu und wandelt sich durch allmhlich fortschrei-

tende Differenzierung in die Retina um. Dabei verlngern sich die

Zellen; die Kerne begeben sich nach der einen Flche des Blattes,

und die Stbchen entwickeln sich aus den gegenberliegenden kern-

losen Hlften der Zellen. Doch sind bei allen Augen die Verhltnisse

nicht gleich, indem bei den vordem mittlem Augen die Stbchen der

Linse zugekehrt, bei den drei brigen Augenpaaren aber von der

Linse abgekehrt sind. Das Schicksal des hintern Augenblattes wurde

nicht festgestellt; der Verfasser hlt es fr wahrscheinlich, dass es

die Pigmentschicht bildet. Da Locy sich weiterer morphologischer

Spekulationen enthlt, wollen wir uns auch nicht in solche verlieren,

zumal die Spinnen unter den Wirbellosen sich dadurch auszeichnen,

dass sie bisher noch von niemand als Vorfahren der Wirbeltiere an-

gesprochen wurden.

Charles S. Minot (Boston).

Ueber Funktionen des Grohirns.

Vorgetragen in der physiologischen Sektion der 59. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte zu Berlin am 20. Sept. 1886

von Prof. Dr. Hitzig in Halle.

Die ungeheure Menge des ber die Lokalisationsfrage zusammen-

getragenen Materials, die Kompliziertheit des Gegenstandes und der

breite Raum, welcher hier mehr als bei andern Experimcntal- Unter-

suchungen der Subjektivitt des Forschers gelassen ist, machen die

mndliche Behandlung dieses Gegenstandes auerordentlich schwierig.
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Namentlich erscheint es fast unmglich Missverstndnisse zu vermeiden,

soll anders die bliche Zeitdauer eines Vortrags auch nur annhernd

eingehalten werden.

Wenn ich mich ungeachtet dieser und anderer Bedenken ent-

schlossen habe, das Wort in dieser Sache zu ergreifen, so wollen Sie

das vornehmlich aus den Angriffen erklren, die mein verewigter

Freund von Gudden in seiner letzten Publikation auch gegen meiner

Ansicht nach feststehende Thatsachen gerichtet hat. Konnte ein

Forscher von dem Range Gudden 's noch jetzt zu einem solchen

Standpunkte gelangen, so musste mir eine erneuerte mndliche Dis-

kussion dieser Thatsachen wnschenswert erscheinen.

Die heut zu beantwortenden Fragen lassen sich dahin formulieren:

Gibt es motorische Zentren in der Hirnrinde, zunchst
des Hundes, und welches ist ihre Bedeutung?

Die erste Frage htte noch vor einigen Jahren weiter gefasst

werden mssen. Damals suchte Herr Goltz, unser eifrigster Gegner,

jene Zentren im Kleinhirn und erklrte die nach Eingriffen in das

Grohirn zu beobachtenden Strungen durch traumatische Hemmung
der Kleinhirnthtigkeit. Da Herr Goltz diese Theorie inzwischen

hat fallen lassen und sogar gegenwrtig motorische Strungen durch

Eingriffe in den zuerst von Herrn Fritsch und mir als motorisch

bezeichneten Teil des Grohirns, den vordem Teil desselben entstehen

lsst, so drfen wir uns alsbald mit der Rinde dieses letztern be-

schftigen.
Mit Unrecht haben die Herren Schiff, Goltz und ihre Anhnger

die Ergebnisse der Reiz versuche als nichts beweisend beiseite

geschoben. Allerdings hatten wir seiner Zeit aus ihnen allein nicht

die Existenz von Rindenzentren beweisen wollen oder knnen, ja wir

hatten nicht einmal die Erregbarkeit des ganglisen Teils der Rinde,

sondern nur die Erregbarkeit der in dieselbe einstrahlenden Mark-

faserung behauptet.

Dagegen hatten wir die FerneWirkung von Stromschleifen

allerdings ausschlieen knnen, wie wohl niemand, der vorurteilslos

die Reizeffekte vorsichtig augewendeter galvanischer Strme beobachtet

hat, dem nach dieser Richtung erhobenen Einwnde eine Bedeutung
zumessen wird. Es ist bisher auch keinem unserer Gegner gelungen,

den Ort ausfindig zu machen, wo die supponierten Stromschleifen

angreifen mchten. Inzwischen hat diese Seite der Frage durch die

Reizversuche der Herren Bubnoff und Heidenhain, sowie Frank
und Pitres ein neues Gesicht gewonnen. Wenn nach diesen Ver-

suchen die Reaktionszeit bei elektrischer Reizung der unverletzten

Oberflche des Gehirns wesentlich lnger als bei Reizung der sub-

kortikalen weien Substanz ist, wenn die Zuckungskurve nach Ab-

tragung der Rinde einen total vernderten Verlauf zeigt, wenn end-

lich die durch Morphiumvergiftung eingefhrten Vernderungen der

36 *
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elektrischen Reaktion gleichfalls nach Abtragung der Rinde ver-

schwinden, so ist hiermit der unanfechtbare Beweis fr die selbstndige

Erregbarkeit der Rinde beigebracht. Und weiter lsst sich schlieen,

dass die durch organische Reize ausgelste Funktion der Rinde im

Prinzip die gleiche sein wird, wie die durch den elektrischen

Reizversuch demonstrierte, d. h. die Vermittlung von Bewegungsvor-

gngen in quergestreiften Muskeln.

Herr Schiff hat neuerdings seine alte Behauptung, der Reizeffekt

sei ein Reflexvorgang, durch eine beraus komplizierte Beweis-

fhrung zu sttzen versucht. Zu diesem Zwecke konstruiert er ein

irgendwo, nur nicht in der Rinde gelegenes Zentrum, das er ich

wei nicht aus welchem Grunde in bisquitfrmiger Gestalt zeichnet.

Er lsst zu diesem hypothetischen Zentrum Tastnerven aus den Hinter-

strngen des Rckenmarks auf einem vollkommen unmotivierten Um-

wege, der unter der Hinrinde entlang fhrt, aufsteigen und wiederum

kinesodische Bahnen aus diesem Zentrum auf dem gleichen unmoti-

vierten Umwege in die Seitenstrnge des Rckenmarks hinabgelangen.

Der aufsteigende, nicht der absteigende Schenkel dieses Reflexbogens

sei der den Reiz aufnehmende, die Bewegung auslsende Teil.

Herr Schiff braucht diese Lehre freilich zur Rettung seiner

kinesodischen Substanz. Auch sie wird jedoch durch die eben ange-

fhrten Versuche, insofern durch dieselben die selbstndige Erreg-

barkeit der Rinde erwiesen ist, beseitigt. Ueberdies hat sie, ganz

abgesehen von andern Mngeln, den fundamentalen Fehler, dass sie

in sich unmglich ist. Denn wenn man Schiff folgend solche

Schnitte durch die Windungen legt, welche den Effekt von auf die

Schnittflche angebrachten Reizen nicht aufheben sollen, dann hat man
beide Schenkel des Reflexbogens durchschnitten, und die Reizeffekte

mssten folgerecht verschwinden, was der Schi ff 'sehen Prmisse

zuwider und in Wirklichkeit nicht der Fall ist.

Es scheint mir, meine Herren, dass durch den Nachweis von

Rindenterritorien, welche die geschilderte besondere und nur ihnen

zukommende elektrische Reaktion besitzen, die Existenz von motorischen

Zentren in der Rinde bereits im hchsten Grade wahrscheinlich

gemacht wird.

In gleicher Weise wie die Resultate der Reizversuche sind von

allen unsern Gegnern die Ergebnisse kleiner Eingriffe, lokalisier-

ter Lhmungsversuche, vernachlssigt worden. Wenn ich an-

fhrte, dass nur ein ganz bestimmter Teil der Hirnoberflche
auf solche, also kleine Lsionen, mit Strungen der Muskelbewegung

und, was von andern, zuerst von Herrn Schiff festgestellt ist, auch

der Empfindung antwortet, so hat Herr Goltz gegen die Beweiskraft

dieser Thatsache allerdings zwei Einwnde erhoben. Der eine von

diesen ist der vorerwhnten Herbeiziehung von Stromschleifen parallel

zu setzen. Er behauptet die Mglichkeit der mechanischen Beleidigung
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fernliegender Teile. Meines Erachtens wrde es dem Gegner obliegen,
uns die von ihm gemeinten Teile zu zeigen. Indess habe ich durch
den direkten Versuch diesen Einwand entkrftet. Ich wies nach, dass
seichte Stiche und Einschnitte, welche lediglich die Kinde verletzen

und Fernwirkungen unmglich zur Folge haben knnen, der Art,
wenn auch nicht dem Grade nach, den gleichen Erfolg haben wie

grere Exstirpationen.
Der zweite Einwand, welcher brigens, auch wenn er begrndet

wre, nicht zutreffend sein wrde, behauptet, es sei unmglich, durch

Riudenverletzungen die Bewegungen eines einzelnen
Gliedes zu alterieren; bei Angriffen auf das Zentrum fr das

Vorderbein msse man die Parese des Hinterbeins mit in den Kauf
nehmen und umgekehrt. Herr Goltz irrt sich hierin, wie ich durch
neue Versuche festgestellt habe. Ich erffne die Dura in mglichst
geringer Ausdehnung und verletze die Rinde alsdann durch einen

Schnitt oder Stich mit einem halbstumpfen Instrument an der Grenze
eines der sogenannten Centra. Man whlt also, um das Vorderbein
zu treffen, das laterale Viertel des vordem Schenkels des Gyrus
sigmoides, und, um das Hinterbein zu treffen, das mediale Ende des

hintern Schenkels dieses Gyrus.
Man beobachtet dann, dass der Hund das betreffende Bein mit

dem Dorsum aufsetzen, ber den Tischrand dislozieren und herab-

hngen lsst. Mir ist es auch gelungen, diese Symptome am Hinter-

bein auf die Dauer von 8 Tagen zu verfolgen, ohne dass das Vorder-

bein jemals im geringsten affiziert gewesen wre.
Ich wnsche nun aber nicht, etwa dahin missverstanden zu wer-

den, dass ich mit diesem Nachweis die Ansicht eines isolierten
Nebeneinanderbestehens oder nur einer weitgehenden Differen-

zierung der motorischen Centra fr die beiden Extremitten zu ver-

fechten beabsichtige. Vielmehr halte ich ein hnliches Ineinander-

greifen der einzelnen Innervationsfelder, wie Herr Paneth dies

neuerdings demonstriert hat, fr sehr wahrscheinlich. Auerdem wei

ich sehr wohl, dass mau durch tiefe Eingriffe in das Vorderhirn die

mannigfaltigsten Kombinationen von Erscheinungen hervorbringen
kann. Dagegen halte ich den Nachweis der Existenz von motori-

schen Zentren in der Rinde durch die Gesamtsumme dieser Erfah-

rungen, sowie durch die von gleichen Resultaten gefolgten oberflch-

lichen Antzungen der Rinde fr hinreichend erbracht. Meine Auf-

fassung drfte sich mit der des Herrn Exner, der ja auch wohl
Herrn Paneth inspiriert hat, ungefhr decken.

Bei weitem schwieriger und komplizierter ist die Lsung der

zweiten Frage, der Frage nach der Bedeutung dieser Zen-
tren. Freilich ist bei ihrer Bearbeitung von auf die Rinde isolierten

Angriffen schon lange nicht mehr die Rede gewesen. Die Hauptrolle
in der Diskussion spielt hier die Restitution, die Erfahrung, dass
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Funktionen^ welche nach Exstirpationsversuchen verloren gegangen

waren, sich wieder einstellen. Man wird ja den Gegnern, denen sich

hierin auch von Gudden angeschlossen hat, selbstverstndlich insoweit

recht geben knnen und mssen, dass durch die Wiederkehr einer

temporr verloren gegangenen Funktion die fernere Existenz eines

einer solchen Funktion fhigen Organs bewiesen wird. Nicht bewiesen

wird aber damit, dass die entfernte Hirnpartie nicht ursprnglich zum

Teil oder ganz das zur Ausbung jener Funktion bestimmte Organ
war. Thatschlich kommt es nun aber niemals zu voller

Restitution der nach groen Zerstrungen der motori-

schen Zone verloren gegangenen Funktionen. Freilich geht

Herr Munk viel zu weit, wenn er sagt: die vllige Zerstrung der

Fhlsphre eines Krperteils muss dem bleibenden Verlust aller Ge-

fhle und Gefhlsvorstellungen des Krperteils Rindenlhmung
(Rindenbewegungs- und Rindengefhlslosigkeit) des Krperteils zur

Folge haben". Die vllige Zerstrung einer solchen Sphre hebt nm-
lich niemals die smtlichen Gefhle und Gefhlsvorstellungen des

zugehrigen Krperteils dauernd auf; aber im Prinzip lassen sich

alle Strungen, welche ursprnglich vorhanden gewesen sind, noch

nach beliebiger Zeit, und ich habe solche Hunde absichtlich deswegen
mehrere Jahre lang am Leben erhalten, nachweisen. Die Hunde

bringen die betreffende Extremitt in ungewhnliche Stellungen, sie

lassen mit ihr allerhand Dinge vornehmen, die sie mit der kontra-

lateralen nicht vornehmen lassen, und sie zeigen sogar auch eine

persistente Alteration des Tastsinnes.

Vor allem aber sind sie derjenigen Bewegungungsformen verlustig

gegangen, welche wie Herr Schiff sich ausdrckt einem be-

sonders auf sie gerichteten Willensakt ihre Entstehung ver-

danken. Herr Goltz war es selbst, der das erste schlagende hierher-

gehrige Beispiel bekanntgab, indem er fand, dass abgerichtete

Hunde die Pfote nicht mehr geben konnten. Ich rechne die neuer-

dings von ihm gefundene Thatsache, dass der Hund mit doppelseitiger

Verstmmelung des Vorderhirns den Kopf nicht mehr willkrlich an

die Nahrung heranzubringen vermag, gleichfalls hierher. Die Herren

Munk und Schiff haben die Zahl dieser Beispiele seither weiter

vermehrt. Namentlich ist ein von dem letztern Forscher erzhltes

Beispiel sehr drastisch. Ein Affe, der seine Extremitten zum laufen

und klettern vortrefflich zu gebrauchen verstand, konnte Hand und

Arm ungeachtet aller Mhe, die er sich offenbar gab, behufs Ergrei-

fung einer Frucht nicht in Bewegung setzen.

Auch ich kann die Zahl dieser Beobachtungen um eine, wie mir

scheint, sehr berzeugende vermehren. Bereits in meinen ersten

Publikationen hatte ich auf verschiedene Anomalien aufmerksam ge-

macht, die sich an operierten Hunden beobachten lassen, die man in

der Schwebe hlt. Seitdem ist diese beraus fruchtbare Untersuchungs-
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methode nun von mehrern andern Forschern, namentlich von den

Herren Schiff, Bianchi und Luciani angewendet worden, ohne

dass ich jetzt nher auf alles hierher gehrige eingehen knnte 1

).

Ich muss mich damit begngen, eine frher bereits von mir an-

gefhrte Thatsache in ihrem Umfange und ihrer Bedeutung zu erwei-

tern. Ich gab damals an, dass schwebende Hunde, denen man den

linken Gyrus sigmoides genommen hat, auf Berhrung der Sohlen

zwar die linke, aber niemals die rechte Vorderpfote fortziehen. Wenn
man nun den Versuch in der Art abndert, dass man eine lange
Nadel einer Pfote nach der andern nhert, als ob man stechen wollte,

so sieht man, nachdem man den Hund einmal gestochen hat, folgen-

des: sobald man die Nadel der linken Pfote nhert, zieht das Tier

dieselbe an den Leib, nhert man sie aber der rechten Pfote, so bleibt

diese, obwohl der Hund der Bewegung der Nadel aufmerksam mit

den Augen folgt, in gestreckter Stellung herabhngen. Ob man die

Nadel nun vor dem linken oder dem rechten Auge vorbeifhrt, das

ist ganz gleichgiltig. Wiederholt man den Versuch, so fngt der

Hund an zu winseln, zu bellen oder wohl gar nach der Nadel zu

beien, aber niemals setzt er die rechte Pfote isoliert in Bewegung.

Dagegen fngt er nach einiger Zeit regelmig an, mit allen vier

Extremitten Schwimm- oder Laufbewegungen in der Luft zu machen.

Selbstverstndlich eignet sich nicht jeder Hund gleichmig zu diesem

Versuche, da einzelne berhaupt sich apathisch verhalten, andere da-

gegen von vornherein Schwimmbewegungen machen. Dagegen habe

ich niemals einen Hund beobachtet, der die isolierte Fluchtbewegung

1) Es ist in mancher Beziehung nicht gleichgiltig, ob man Hunde, wie ich

dies bei meinen frhern Versuchen that, mit 2 Hnden an der Riickenhaut

gefasst in der Schwebe hlt, oder ob man sie, wie dies fr andere Versuche

erforderlich ist, in einem Apparat aufhngt. Letzteres kann man derart

machen, dass man in ein Stck Sackleinwand 4 Lcher fr die Extremitten

schneidet, die Leinwand ber dem Rcken des Hundes zusammenschlgt, sie

mit einigen spitzen Doppelhaken durchbohrt und letztere an einem Lngs-
balken aufhngt. Die anlsslich der Naturforscherversammlung von mehrern

Herren demonstrierten Sehprfungen "veranlassen mich, nebst dieser Methode

auch die Art anzufhren
,
deren ich mich zur Untersuchung von Sehstrungen

bediene. 1) Dem Hunde, welchem ein Auge verbunden ist, werden ganz kleine

Stckchen Fleisch mit einer Pinzette von hinten her, also ber den Kopf weg
zuerst zwischen Nase und Auge gezeigt. Auf diese Weise wird das ganze Ge-

sichtsfeld erst des einen, dann des andern Auges abgesucht. 2) W den ein-

zelnen Teilen des Gesichtsfeldes werden nahe dem Auge die Branchen einer

Pinzette schnell und wiederholt geffnet und geschlossen. Wo der Hund sieht,

folgt in der Hegel synchronisches Blinzeln; wo er nicht sieht, bleibt dies

aus. Die Anwendung der Schwebe empfiehlt sich fr diese Methoden, weil

die Hunde in derselben die Beobachtung nicht durch massenhafte Bewegungen
zu stren pflegen, wie dies bei allen Versuchen, die in Berlin gezeigt wurden,

der Fall war.
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mit der rechten Pfote wieder gelernt htte, wenn ihm wirklich der

ganze Gyrus sigmoides genommen war, obwohl ich, wie ich das aus-

drcklich wiederhole, einzelne Hunde ber 2 Jahre lang am Leben

erhielt.

Ich hatte die mangelnde Reaktion bei Berhrung der Sohle seiner-

zeit auf eine fortbestehende Alteration des Tastsinnes bezogen, und

eine solche ist auch aus andern Grnden nicht auszuschlieen. Da-

gegen kann die Bewegungslosigkeit bei Annherung der Nadel nicht

auf eine Strung des Tastsinns bezogen werden, sie ist vielmehr,

grade wie die vorhin angefhrten Beispiele, auf eine Lhmung der

isolierten intention eilen Bewegung zurckzufhren. Ebenso

wenig wie die Fhigkeit, die bedrohte Pfote zurckziehen, habe ich

jemals die Fhigkeit, die Pfote zu geben, wiederkehren oder die

andern vorher geschilderten Anomalien verschwinden sehen, wenn
wirklich der ganze Gyrus sigmoides ausgeschaltet war.
Oft haben kleinere Verletzungen den gleichen dauernden Erfolg gehabt,

was ja natrlich von Zuflligkeiten abhngig ist; wenn die fraglichen

Strungen sich aber gnzlich ausglichen, dann fand sich jedesmal
eine betrchtliche Portion jenes Gyrus erhalten. Ich will hiermit die

Mglichkeit der Restitution der isolierten intentionellen Innervation

des Vorderbeines durch Eintritt der gleichnamigen Hemisphre, oder

der Nachbarschaft des verletzten Gyrus sigmoides nicht bestreiten.

In meinen Versuchen hat sich aber die Notwendigkeit, diese Erkl-

rung heranzuziehen, noch nicht gezeigt.

Herr Goltz argumentiert nun bekanntlich seit lngerer Zeit mit

einzelnen Fllen, bei denen sich ungeachtet gnzlicher Fortnahme

des Gyrus sigmoides und grerer Partien des Vorderhirns einer

Seite alle Strungen vollkommnen verloren haben sollen und

von Gudden hat sich ihm angeschlossen. Htten sie recht, so wre
damit die Richtigkeit der Lehre von der gesetzmigen Folge von

Ursache und Wirkung, und damit der Boden, auf dem wir alle arbeiten,

erschttert. Ich glaube deshalb vorlufig noch, dass bei den fraglichen

Versuchen, irgend ein Fehler mit untergelaufen ist.

Jedenfalls sind wir ja gegenwrtig insofern mit Herrn Goltz

einig, als nach dessen neuesten Angaben die Hunde bei doppel-
seitiger tiefer Verletzung des Vorderhirns die Fhigkeit ver-

lieren, bestimmte Gruppen von Muskelfasern wie er

sich ausdrckt zweckentsprechend bei gewissen Hand-

lungen spielen zu lassen". Mir scheint, die Definition, wenn
auch weniger scharf gefasst, deckt sich ebenso sehr mit der von

Schiff formulierten und von mir vorher angefhrten, wie sich die

ihr zu grnde liegende Thatsache, dass die Hunde Knochen nicht

mehr mit den Pfoten zu erfassen vermgen, mit den vorher angefhr-
ten Thatsachen deckt. Es kommt auf das Gleiche hinaus, ob nun

der Hund die Pfote nicht reicht, oder sie vor der drohenden Nadel
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nicht zurckzieht, oder den Knochen nicht erfasst, oder ob der Affe

die begehrte Feige mit der rechten Hand nicht zu ergreifen vermag.
So gro, wie es den Anschein hat, sind die bestehenden Differenzen

also gegenwrtig nicht mehr.

Die nach Eingriffen in die motorische Zone entstehenden Krank-

heitserscheinungen habe ich in zwei Arbeiten aus den Jahren 1873

und 1876 insoweit sie damals bekannt waren, als Ausdruck
von Strungen der Vorstellungsthtigkeit betrachtet. Der
Hund bewegt seine Glieder nicht oder unvollkommen, weil er sich

keine oder nur unvollkommene Vorstellungen mit bezug auf diese

Glieder zu bilden vermag. Ich brauche Ihre Zeit fr die Wieder-

holung dieser Auseinandersetzungen um so weniger in Anspruch zu

nehmen, als Herr Munk ja, wenn auch erst seit dem Jahre 1878,

der gleichen nur wenig modifizierten Lehre zu grerer Publizitt

verholfen hat.

Es versteht sich von selbst, dass keines von diesen Tieren, auch

wenn ihm die grten Verletzungen beigebracht worden sind, so dass

seine Vorstellungsthtigkeit aufs uerste beschrnkt ist, deshalb

Lhmungen im Sinne absoluter Bewegungslosigkeit zeigen
muss. Wenn Kaninchen, denen das ganze Grohirn genommen ist,

noch laufen knnen, so ist nicht einzusehen, aus welchem Grunde

Hunde, denen nur ein Teil desselben fehlt, nicht laufen oder sich

sonst bewegen sollten. Niemand, auch nicht Herr Munk, hat etwas

Derartiges behauptet. Die bezglichen Angriffe des Herrn Goltz,
denen v. Gudden sekundierte, sind deshalb gegenstandslos. Ich bin

sogar der Ansicht, dass die nach ganz groen Zerstrungen in den

ersten Tagen beobachteten Hemiplegien nur Shok-Erscheinungen sind.

Sie verlieren sich sehr bald, und es besteht dann zunchst die hoch-

gradigste Regellosigkeit der gesamten Muskelinnervation, bis auch

diese sich, wie bekannt, allmhlich bis zu einem gewissen Grade
wieder ausgleicht. Mir scheint die Erklrung fr dieses Verhalten

darin zu liegen, dass die niedern Bewegungszentren auf ein bestimmtes

Ma und eine bestimmte Verteilung der zu ihnen gelangenden zerebralen

Reize eingebt sind und im brigen fr die feinere Regulierung der

Bewegungen der steten Kontrole des Bewegungserfolges durch die

zerebralen Zentren bedrfen. Unzweifelhaft stehen die Reize, welche
bald nach dem Eingriffe zu jenen Zentren und ich meine vornehm-
lich das Rckenmark gelangen, in dem grten Missverhltnisse zu

dem Spiele der gewohnten Uebung. Allmhlich werden diese Mecha-
nismen aber auf die vernderten Umstnde eingebt kraft des An-

passungsvermgens, das wir diesen Organen ja allgemein zuschreiben,
und damit verschwindet dieser Teil der Strungen. Derjenige
Teil derselben, welcher von dem Ausfall der Kontrole durch die Be-

wegungsvorstellungen abhngt, verschwindet aber nur nach Magabe
des Fortbestandes der den Beweguugsvorstellungen dienenden Organe,
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mgen sich diese mm in der verletzten oder der unverletzten Hemi-

sphre befinden.

Es ist sofort klar, dass durch diese Art der Erklrung- das Ver-

stndnis fr die Thatsache erffnet wird, dass das Ma der Restitution

in dem Grade unvollkommen ausfllt, in welchem das geschdigte
Gehirn der einzelnen Tierspecies mehr zu isolierter intentioneller Be-

wegung befhigte Organisationen besitzt. Und aus diesem Grunde

mgen sich die Abweichungen in dem Verhalten der Motilitt, welche

man infolge von Lsionen des Affen- und namentlich des Menschen-

gehirns findet, wenigstens zum Teil erklren. Ein anderer Teil der

bei hemiplegischen Menschen zu beobachtenden Abweichungen ist

aber nur scheinbar ein Produkt der Lhmung, erwchst in Wirklich-

keit aber aus einem Reizungssymptom ,
der durch die absteigende

Degeneration bedingten, auf Irritationszustnden der grauen Substanz

des Rckenmarks beruhenden Kontraktur. Auch der hemiplegische

Mensch vermag in der Regel, wie der Hund, die einfache Lokomotion

relativ gut zu vollziehen, nur dass sich dabei die fatale, das Bein in

eine Stelze verwandelnde Extensionskontraktur einstellt.

Meine Herren, ungeachtet der groen in den letzten 16 Jahren

auf das Studium der Funktionen des Grohirns verwendeten Arbeits-

kraft sind unsere Kenntnisse von denselben noch hchst rudimentr.

Das gilt auch von dem Thema, das ich heute aus dem Gesamtstoff

ich mchte sagen herausgerissen habe. Und gleichwohl bin

ich mir der Unvollkommenheit, welche meine Schilderung dieses Rudi-

mentes an sich trgt, voll bewusst. Um so bereitwilliger erkenne ich

aber die Frderung an, welche unserer Erkenntnis im Kampfe grade

von den Gegnern zuteil geworden ist.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Berlin.

Sektion fr Zoologie.

1. Sitzung. Herr M. Nussbaum halt den angekndigten Vortrag: Ueber

die Umstlpung der Polypen" und demonstriert im Anschluss daran

eine Reihe bezglicher Prparate. An Polypen hat Trembley zuerst experi-

mentiert. Seine Beobachtungen und die Art der Beschreibung sind auch heute

noch wahre Muster trefflicher Detailforschung. Trotzdem hat es, und zwar

mit der Entfernung wachsend, nicht an Stimmen gefehlt, die einige der Trem-

bley 'sehen Versuche in Zweifel ziehen. Das gilt hauptschlich von der Um-

stlpung. Erfolgreich bei seinen eignen Bemhungen glaubte Trembley, der

an der Bckkehr zur natrlichen Lagerung seiner Leibesschichten gehinderte

Polyp wandle sein nach auen verlagertes inneres Blatt zum Ektoderm um,

und dieselbe Umnderung vollziehe sich an dem durch die Umstlpung nach

einwrts gekehrten Ektoderm das sich zur imiern Hautschicht umbilde. Nach

unsern heutigen Kenntnissen besteht der Leib der Swasserpolypen aus zwei

Zellschichten, getrennt durch eine in ihrer Dicke ungleichmige Sttzlamelle.

In der uern Schicht finden sich Muskelzellen, verschiedene Formen von
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