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8. Zweite Lieferung. Erste Hlfte. 1885. S. 217392. Mit 43 Holzschn.

Zweite Hlfte. 1886. S. I XI u. 393- 559. Mit 52 Holzschn. Erlangen bei

E. Besold.

Schwalbe hatte nach dem Tode Hoffmann's die Vollendung
der zweiten Auflage der deutschen Uebersetzung von Quain's Ana-

tomie des Menschen bernommen und die Nervenlehre bereits frher

zu einem Lehrbuch der speziellen Neurologie (vgl. dieses Centralbl.,

1881, Bd. I, S. 56 u. 429; 1884, Bd. III, S. 750) umgestaltet. In

analoger Weise ist nun die Lehre von den Sinnesorganen zu einem

selbstndigen, jetzt vollendeten, 559 Seiten umfassenden Lehrbuch

geworden, whrend eine krzere Darstellung als Abschluss der

Quain-Hoffmann'schen Anatomie durch A. Raub er bearbeitet

und in demselben Verlage erschienen ist.

Die Abbildungen wurden zum Teil der frhern Auflage oder

sonstigen Abhandlungen entlehnt, 106 von 199 im ganzen sind aber

neue Originalzeichnungen und sehr hbsch ausgefhrt. Die Darstel-

lung ist selbstverstndlich durchaus umgeschrieben, und in der Vor-

rede fhrt der Verf. als besonders durchgearbeitete Abschnitte die

Beschreibung der Fascien der Orbita, der Augenmuskeln, der Lid-

bewegungen, des knchernen Labyrinths, des N. acusticus, der Oto-

litben, Cochlea und Paukenhhle auf. Die Literaturverzeichnisse sind

sehr vollstndig, sie reichen bis 1884 resp. Mitte 1886; in der Dar-

stellung ist auch den besondern Bedrfnissen von Spezialisten, nm-
lich der Ophthalmologen und Ohrenrzte Rechnung getragen. Ref.

beschrnkt sich hier zunchst darauf, bei denjenigen Punkten, in

welchen Kontroversen schweben, hervorzuheben, auf welche Seite der

Verf. sich gestellt resp. durch neue Untersuchungen die Sachlage auf-

geklrt hat.

Auge. Der Hauptabfluss des Humor aqueus an der Grenze

zwischen Cornea und Sklera findet durch den Fontana'schen Raum
d. h. die Spalten des Lig. pectinatum und den Schlemm 'sehen Kanal

s. Circulus venosus ciliaris in die Vv. ciliares anteriores statt.

Auf dem Wege der Diffusion gelangen aus der vordem Augenkammer
verschiedene Substanzen, namentlich gelbes Blutlaugensalz in das

Gewebe der Cornea. Man schliet daraus (Leber), dass auf diesem

Wege die Ernhrung wenigstens der hintern Schichten der Hornhaut

vermittelt wird. Einen Abflussweg des Kammerwassers aber hierin

zu sehen ist ebenso wenig statthaft, als aus der Thatsache, dass vom

Petit'schen Kanal (an dessen Existenz der Verf. festhlt) aus zu-

nchst die quatorialen Bezirke der Linse von Ernhrungsflssigkeit
durchtrnkt werden, zu entnehmen, die Substanz der Linse sei ein

Abflussweg intraokularer Flssigkeit. Uebrigens sprach Pflger (1882)

dem Humor aqueus jede Bedeutung fr die Ernhrung der Cornea ab,
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ebenso wie Denissen ko (1882) dieselbe von den die letztere um-

gebenden Blutgefen aus stattfinden lsst.

Die Tenon'sche Fascie oder die Fascia bulbi verbindet (wie

von alters her bekannt ist, vgl. Bonnet 1841; Pappen heim 1842)

die Sehnen der graden Augenmuskeln durch Adminicula, wie Schwalbe
diese Verbindungen auffhrt, mit der Sklera. Die Abgrenzung des

Fettes der Augenhhle gegen die Augenlider nennt S. Fascia palpe-
brarum oder Septum orbitale von He nie; letzteres grenzt aber keines-

wegs die Conjunctiva gegen das erwhnte Orbitalfett ab, sondern

vielmehr erstere gegen den M. orbicularis palpebrarum. Da der letz-

tere Muskel vor der betreffenden Fascie, der Rand des uern Orbital-

fettes aber hinter der Fascie liegt, so scheint dem Ref. der Wider-

spruch mehr in den Worten zu existieren.

Was die Augenmuskeln betrifft, so betont S., dass unterhalb

des M. rectus medialis ein Teil der Fissura orbitalis superior auer-
halb des Augenmuskelkegels gelegen sei und nach hinten gegen die

Schdelhhle seinen Abschluss durch die Dura raater finde. Der

untere erweiterte Teil des medialen Bezirkes der genannten Fissur

wird durch eine fibrse Brcke in zwei Gebiete zerlegt: ein kleineres

oberes und ein gerumiges unteres. Diese Brcke ist ein Teil des

sehnigen Ursprunges des M. rectus lateralis. Letzterer entspringt,

vom lateralen Rande des Ursprungs des M. rectus inferior an, lngs
einer nahezu vertikal gestellten Linie, unten vom fibrsen Ursprungs-
streifen des M. rectus inferior, weiter oben von der Ala magna des

Keilbeines bis zur Spina orbitalis superior s. rectis lateralis hinauf,

also in diesem Gebiete als eine kontinuierliche Platte. In der Gegend
der genannten Spina zweigt sich ein an seiner innern Flche ent-

stehendes Sehnenbndel als ansehnlicher fibrser Streifen unter Ueber-

brckung der Fissur zum Knochen -Isthmus zwischen letzterer und

dem Canalis opticus ab (d. h. der M. rectus lateralis entspringt auch

von der Wurzel des Processus clinoideus anterior oss. sphenoidei, Ref.).

Dieser sehnige Streifen wird zu einem zweiten Kopfe des M. rectus

lateralis dadurch, dass er wenigstens in seiner lateralen Hlfte Muskel-

bndel entstehen lsst, die sich den brigen kontinuierlich anschlieen.

Unter diesen Sehnenbogen des M. rectus lateralis treten in das Innere

des Augenmuskelkegels die Nn. nasociliaris, oculomotorius, abducens

und die V. ophthalraica superior, auch gelangt die mit dem N. opticus

ankommende A. ophthalmica in diesen Raum hinein; oberhalb des

Sehnenbogens betreten die Orbita, somit von vornherein auerhalb

des Augenmuskelkegels gelegen: die Nn. supraorbitalis, lacrymalis
und trochlearis. Die Kenntnis des zweiten innerhalb der Schdel-

hhle entspringenden Kopfes des M. rectus lateralis, welche verloren

gehen zu wollen schien (Ref.), drfte damit gesichert sein
;
die Spina

orbitalis superior, welche G. J. Schultz (1852, 1854) entdeckt hat,

ist bekanntlich nicht konstant.
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Die Trochlea des M. obliquus superior oculi besteht nach S.

(S. 233) aus hyalinem Knorpel, whrend Ref. nur Faserknorpel rindet.

Was die Bewegungen der Augenlider anlangt, so hlt S. die Schwer-

kraft nicht fr ausreichend zur Erklrung* der Senkung des untern

Lides. Letzteres senkt sich nmlich stets nur beim Abwrtsblicken,
also bei Thtigkeit des M. rectus inferior, dessen Fascienzipfel, d. h.

das an der untern Flche seiner Fascie beginnende und zum Tarsus

des untern Augenlides verlaufende Bindegewebe inkl. des aus glatten

Muskelfasern bestehende M. palpebralis inferior von H. Mller
(M. tarsalis inferior des Ref.), das gleichzeitige Senken des untern

Lides erklrt. Das einfache Oeffnen der Lidspalte ohne Hebung der

Blickebene besorgt der M. levator palpebrae superioris, wobei durch

die laterale Verbindung des obern und untern Lides letzteres mit

seinen lateralen Rande etwas in die Hhe gezogen wird. Beim Heben

der Blickebene wird die Lidspalte noch weiter, indem nun die Ver-

bindung des M. rectus superior mit dem obern Lide zur Geltung

kommt; dieselbe wird durch einen mit den Fascien der Mm. levator

palpebrae superioris und rectus superior zusammenhngenden, an den

Tarsus des obern Lides hinter dem (glatten) M. palpebralis s. tarsalis

superior sich anheftenden sog. Fascienzipfel hergestellt.

Die Lymphfollikel der menschlichen Conjunctiva,
welche Ref. zuerst (die terminalen Krperchen der einfach sensiblen

Nerven, 1860, S. 114) als normale Bildungen beschrieben hatte, hlt

S. ebenfalls fr normale Vorkommnisse, die bei Tieren konstant sind,

beim Menschen aber nur vereinzelt und nicht in allen Fllen gefunden
werden (ebenso wie die Solitrfollikel des Darmkanales, Ref.). Die

acinsen Drsen der Conjunctiva reichen (am obern Augen-

lide, Ref.), bis zum Rande des Tarsus dringend, zwischen die obern

Enden der Meibom'schen Drsen hinein; Ref. hatte sie (1854) fr

wsserige Flssigkeit absondernde accessorische Thrnendrsen erklrt

und sie in der Caruncula lacrymalis sowie am Rande des obern Tarsus

bis zur Anzahl von 42 nachgewiesen; von Klein (1872) und Wolf-

ring (1872) wurde denselben (irrtmlich) ein tubulser Bau zuge-

schrieben. Jene Drsen in der Caruncula lacrymalis sind der Hr-
der 'sehen Drse der Sugetiere homolog (S. 251), und zum wenigsten
viermal unter 548 Fllen sah Giacomini (1878) ein 2 mm langes,

hyalines, nach auen konvexes Knorpelplttchen, in der Plica semi-

lunaris, wonach die von frhern Autoren auch dem Menschen zu-

geschriebene Knorpelplatte als Variett in 0,6 0,7 /
thatschlich

vorhanden ist. Was die Conjunctiva tarsi anlangt, so finden sich

zahlreichere und lngere Epitheleinsenkungen, tubul'se Drsen der

Conjunctiva, wenn reichliche follikulre Konzentrationen von retiku-

lrem Bindegewebe, also Lymphfollikel (Ref.) sich vorfinden. Offenbar

beschreiben nach dem Verf. verschiedene Autoren dieselben Dinge

unter verschiedenen Namen; die Frage wrde nur die sein, ob Epithel-
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Einsenkungen in der Tiefe zwischen Schleimhautpapillen, mgen sie

nun lnger oder krzer sich ausdehnen, als Drsen aufgefasst werden

knnen, wenn erstere sonst nichts Charakteristisches und nach Ma-

gabe von Flchenschnitten nicht einmal eine zylindrische Form auf-

zuweisen haben.

Die Thrnen kanlchen mnden gesondert in den Thrnen-

sack, aber in eine kleine Erweiterung oder Ausbuchtung des letztern

(sog. Sinus Maieri), woraus sich die ber diesen Punkt schwebenden

Kontroversen erklren. An der Grenze zwischen Thrnensack und

Thrnenkanal liegt zuweilen die Valvula lacrymalis (inferior) oder

Krause 'sehe Klappe (C. Krause 1836), sie wird auch Beraud'sche

Klappe (1851) genannt. Im Epithel des Thrnenkanales fand S. keine

Flimmerzellen, wohl aber zerstreute Becherzellen bei einem Hingerich-

teten, doch will S. das sporadische Vorkommen ersterer nicht in Ab-

rede stellen.

Gehrorgan. Das Trommelfell bildet sich an der primitiven

Verschlussstelle der ersten Schlundspalte aus, woselbst die entoder-

male Ausstlpung der ektodermalen Einstlpung entgegenwchst; ob

jemals eine Vereinigung beider Einsenkungen, also eine Perforation

der ursprnglich nur aus einer Ektoderm- und einer Entodermlage

bestehenden Verschlussstelle erfolgt, ist zweifelhaft. Das einzelne

grere (0,5 mm) bekanntlich am lateralen Ende des Meatus auditorius

internus befindliche Loch, durch welches der N. ampullaris inferior

zur Macula cribrosa inferior gelangt, nennt der Verf. Foramen singu-

lare. Der Nerv verluft in einem Knochenkanleken von ca. 4 mm
Lnge. Die beiden Canales semicirculares laterales liegen

fast genau in derselben Horizontalebene, diese letztere ist gegen die

durch Vereinbarung festgestellte anthropologische Horizontalebene um

ein Geringes nach unten und lateralwrts geneigt. Hieraus wrde

folgen (Ref.), dass die Ebenen der Kanle der beiderseitigen Gehr-

organe um das Doppelte von einander abweichen mssen. Die Lnge
der drei Canales semicirculares gibt S. nach Sappey auffallend hoch

zu 1215-18 mm im Mittel an; es sind jedoch die Ampullen dabei

mitgerechnet. (Auf S. 310 Z. 24 v. unten findet sich ein Druckfehler:

feinste" statt fernste".) An der Einmndungsstelle der nicht mit

einer Ampulle versehenen Enden des Canalis semicircularis lateralis

membranaceus in das Vestibulum findet sich in der Norm eine

leichte Erweiterung, die nicht mit einer berzhligen Ampulle zu ver-

wechseln ist. Die Macula cribrosa quarta von Reichert konnte S.

nicht finden; es scheint nach Middendorp eine Verwechslung des

N. ampullaris inferior mit einem nach Reichert zum Septum zwi-

schen den Sacculi gehenden Nerven vorzuliegen.

In der Darstellung der Nervenendigung in den Maculae
acusticae folgt der Verf. Retzius, wonach an den Seiten der

Haarzellen feine varikse Nervenfasern emporsteigen, welche auch
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deren basales Ende kelchfrmig umgeben. In den Otolithen ist ein

kleines zentrales Kiigelchen, vielleicht eine Vakuole vorbanden, welche

der Abbildung nach nur etwa 0,0005 mm Durchmesser haben wrde.
Das Neuro-Epithel besteht nur aus Haarzellen und Fadenzellen oder

Zylinderzellen, die letztern wurden von M. Schultze, Olenius,
von Ebner, Rdinger, die erstem von Hasse, von Grimm,
Retzins, Schwalbe fr terminale Ganglienzellen gehalten; frher
lie man die Nervenfasern in der Axe der Zellen verlaufen; in den

Haarzellen nach v. Grimm (1870), in den Zylinderzellen nach R-
dinger (1872), jetzt umfassen die Nervenfibrillen seitlich die Zellen-

krper wie oben gesagt, nach Retzius. Dass die Nervenendigung
in den Maculae und Cristae acusticae nichts weniger als aufgeklrt
ist, leuchtet hiernach von selbst ein, und es kommt noch hinzu, dass

Ref. (1876) die Haarzellen mit einem gezhnelten Fue der Basal-

membran aufsitzen sah. Eine Cupida terminal/ s, die Lang, Kuhn,
Retzius, P. Meyer als prexistierend ansehen, erklrt S. mit

Hensen fr ein Kunstprodukt.
Cochlea. Die Stria vascidaris hlt Retzius fr eine gef-

haltige Epithelschicht, whrend Gottstein die tiefern Zellenlagen
von eigentmlich modifizierten Bindegewebszellen herleitet; S. scheint

mehr geneigt, der erstem Auffassung beizupflichten. Wahrscheinlich

wird die Endolymphe von der Stria vascularis abgesondert.
Das osteogene Bindegewebe der Crista spiralis des Labium vesti-

bulre, ebenso ihre Vorsprnge und Gehrzhne sind von Blutgefen
frei; dagegen existiert bei Sugetieren ein spiraliges Kapillargef
in der periostalen Schicht des Labium vestibulre, welches Gef

spiralige Schlingen zur Spitze des Labium vestibulre abgibt. Durch
Retzius und Voltolini wurden auch beim Menschen Blutgefe
daselbst nachgewiesen.

Die Lamina basilaris besteht aus fnf Schichten. Nach der Scala

tympani hin liegt eine Bindegewebsschicht, dann folgt eine dnne
homogene Schicht, auf welcher die radiren Fasern ruhen. Nach der

Scala vestibuli hin sind letztere von einer dickem homogenen Schicht

bedeckt, die man an Flchenschnitten nicht wrde sehen knnen, und
auf dieser ruht eine kutikulare Schicht oder ein kutikulares Hutchen,
das die Radirfasern von den Fustcken der Auen- und Innenpfei-
ler u. s. w. trennt. Letztere haben den Wert von je einer Epithel-

zelle; allerdings zeigen sich im Kopf, sowohl der Auen- als

der Innenpfeiler ellipsoidische homogene Einlagerungen, die aber

nicht chromatophil sind wie Kerne. Eine Verschiebbarkeit in dem
Gelenke zwischen beiden Pfeilern bestreitet S., weil eine durch Silber

sich schwrzende Kittsubstanz sich darin befindet. Es wrde dabei

diese eigentmliche Gestaltung ganz unaufgeklrt bleiben (Ref.), wh-
rend von jener Kittsubstanz doch nicht behauptet werden kann, dass

sie whrend des Lebens sich im festen Aggregatzustande befindet.

VI. 48
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Die Innern Beckzellen betrachtet S. als Neurogliakerne, die zu

den Nervenfasern gehren. Die uern Haarzellen enthalten den

merkwrdigen Spiralkrper, welchen 8. achromatophil fand, einen

umwickelnden Spiralfaden konnte Retzius nicht nachweisen. Die

aufsern Deckzellen sind prismatisch ,
mit einem nach dem Lumen

des Ductus cochlearis hin gerichteten Faden oder Phalangenfortsatz

versehen. Der unterhalb des Kernes gelegene Teil des Zellenkrpers
erscheint hufig schmal, was Ref. aus einer Abplattung desselben,

S. aus einer Schrumpfung infolge seines Wasserreichtumes erklrte,

wonach die uern Deckzellen dann spindelfrmig erscheinen. Im

Innern verluft durch die ganze Zelle ein Sttzfaden, der als ,,innere

Ausscheidung" der betreffenden Zelle, analog der homogenen Substanz

der Pfeiler gedeutet werden soll.

In betreff der Membrana tectoria ist S. zweifelhaft, ob die Dicke

ihrer mittlem Zone wirklich so betrchtlich ist, wie sie erscheint,

zumal Middendorp derselben an allen Stellen nur 0,001 mm Dicke

zugeschrieben hat. Indess entspricht an sehr feinen Radirschnitten

die Dicke der Membran keineswegs der Dicke des Schnittes: erstere

bleibt betrchtlich grer, und so muss man die Verdickung wohl fr

reell halten. Ref. wrde mehr geneigt sein, an dichtgedrngte Radir-

falten zu denken, deren Lngsschnitte den scheinbaren Dickendurch-

messer vermehren knnten. Wenigstens im embryonalen Zustande

scheint die Membran an den uersten Deckzellen befestigt zu sein.

Beim Meerschweinchen enthlt das Ganglion spirale Cochleae zwei

Sorten von Ganglienzellen : grere, helle, spindelfrmige und kleinere,

dunkle mehr kuglige; die Durchmesser sind 0,0285 resp. 0,0132 mm
Breite auf 0,0475 resp. 0,0152 mm Lnge.

Aeueres Ohr. S. schliet sich der Ansicht Darwin 's an,

wonach eine kleine Hervorragung am umgeschlagenen Rande der

Helix, die Spina Darwinii, eine atavistische Bildung ist; sie stellt

entwicklungsgeschichtlich die eigentliche Ohrspitze dar,

zu vergleichen den Enden der zugespitzten Ohren mancher Sugetiere.

Den Ohr index oder das Verhltnis der Breite zur Lnge des Ohres

fand S. bei Deutschen von 5468,5 /
variierend. Ein breiteres Ohr

wrde sich dem Affenohr annhern. Lsst man das Ohrlppchen,
dessen Lnge von 9 20 mm schwankt, auer Rechnung, so wird

jener Index = 74 94,8 /
.

Interessauterweise behauptet S., dass die Ohrenschmalzdrsen ihren

Namen mit Unrecht tragen, dass sie eine mit den gelblichen oder

brunlichen Farbstoffkrnchen des Ohrenschmalzes versehene Flssig-

keit liefern, die sich dem von den Talgdrsen gelieferten Fett bei-

mischt. Dass das Talgdrsensekret im Ohrenschmalz mitenthalten

ist, hat Ref. (1876) bereits hervorgehoben, und es ist auch die ge-

whnliche Vorstellung gewiss sehr irrtmlich, dass die Drsen das

Ohrenschmalz so absondern, wie es beim Lebenden aus dem Gehr-
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gange genommen werden kann. Vielmehr wird das Wasser dieser

Emulsion schon in der trocknen Luft des Ganges verdunstet sein.

In der Haut des uern Gehrganges der Vgel kommen Herb st 'sehe

Krperchen vor, ob diese dem Ref. unbekannt gebliebene Angabe etwa
von Moldenhauer herrhrt, geht aus dem Text nicht hervor.

Im Trommelfell fand S. dreimal unter 15 Fllen bei vorsich-

tigem Sondieren mittels einer Borste ein Foramen Rivini und zwar in einer

Stelle der Membrana flaccida, welche nach hinten und oben von der

Prominentia mallei gelegen ist; da das betreffende Kanlchen schief

ber den Processus brevis nach unten und vorn verluft, so erklrt

sich, weshalb z. B. Injektionsmassen nicht von der Tuba Eustachii

her in den uern Gehrgang eindringen.

Die Neigung des Trommelfelles gegen eine durch die Lngsaxe
des uern Gehrgangs gelegte Ebene nennt S. die Deklination; sie

betrgt 40, aber die Partialdeklination der vordem Hlfte 85, die

der hintern Hlfte 155. Als Inklination wird die Neigung gegen die

Horizontalebene bezeichnet : das Trommelfell bildet mit letzterer einen

lateralwrts offenen Winkel von 4555; dieser Winkel soll bei Mu-

sikern besonders gro sein. Da die Beschftigungsweise mit rhyth-

mischen Schallwellen doch unmglich einen anatomischen Winkel

ndern kann, so msste man in dessen Vergrerung einen angebornen

Vorzug des musikalischen Ohres sehen (Ref.).

Durch Auftrpfeln von Ueberosmiumsure kann man nachweisen,
dass das Trommelfell mit einer dnnen, sich hierbei schwrzenden

Fettschicht berzogen ist, die aus dem Ohrenschmalz stammt; rtsel-

haft erscheint dabei nur, wie sie auf der uern Oberflche des

Trommelfelles so gleichmig verteilt wird. (Dem Ref. scheint die

Kapillar-Attraktion zur Erklrung ausreichend zu sein.) Kleine Tiere

besitzen ein verhltnismig greres Trommelfell, doch gilt dies nur

im allgemeinen: so hat dasjenige von Vesperugo noctula 3,3 mm
Durchmesser, dagegen fand sich nur 1,6 mm fr die viel grere
Vespertilio murinus (Hufeisennase). Das absolut grte Trommelfell

besitzt, so viel bekannt, der Lwe (17 mm).
Paukenhhle. Die groe Axe derselben bildet mit einer durch

den obern Rand der Jochbogen gelegten Horizontalebene einen Winkel

von 30, nicht von 40 (C. Krause). Die Differenz beruht auf ver-

schiedener Annahme der Horizontalebene (Ref.). Mit der Axe des

uern Gehrganges bildet die Axe der Tuba Eustachii in der Hori-

zontalprojektion einen vorn offenen Winkel von 150, die Tuben-

Paukenbhlenaxe mit der Medianebene einen Winkel von 45 50.

Die bei aufrechter Stellung am meisten abwrts befindliche Gegend
der Paukenhhle liegt 9 mm unter dem Niveau der Einmndung
der Cellulae mastoideae oder des Recessus epitympanicus , dagegen
4 mm unter dem Ostium tympanicum der Tube; folglich knnen
sich Flssigkeitsmengen im untern Teile der Paukenhhle ansammeln,

48 *
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Die Lckenbildungen im Tegmen tyinpani sind an macerierten Knochen

hufiger, als an frisch untersuchten.

Als Pelvis ovalis bezeichnet S. die elliptische Grube, welche oben

durch den Facialiswulst, unten durch das Promontorium, vorn vom Pro-

cessus cochlearis, hinten von der Eminentia papillaris und fters der von

dieser zum Promontorium hinberziehenden Knochenspange, welche S.

Pontlculus promontorii zu nennen vorschlgt, begrenzt wird. Die engste
Stelle der Paukenhhle, Angustia tympani, zwischen dem Promontorium

und dem Umbo des Trommelfelles hat nur 12 mm Weite. Die Ein-

pflanzungsstelle des Processes styloideus in die Paukenhhle wird als

Protuberantia styloidea bezeichnet.

Der grere vordere Abschnitt der Membrana tympani secundaria

hat eine Neigung nach hinten und lateralwrts
,

der hintere kleinere

Teil nach unten und lateralwrts. Die Ebene der Membran steht also

derjenigen des Trommelfelles durchaus nicht parallel, und die erstere

scheint nicht einer direkten Fortleitung der Schallwellen durch die

Luft der Paukenhhle auf die Schnecke zu dienen, sondern es wird

erstere indirekt vom Steigbgel in Bewegung gesetzt. Sie steht also

in Abhngigkeit von den Bewegungen der Gehrknchelchen, lsst

sich von der Scala tympani aus stark gegen die Paukenhhle vor-

treiben, nicht aber umgekehrt gegen letztere eindrcken.

Den M. fixator stapedis hat Ref.
,

wie aus den betreffenden An-

gaben hervorgeht, selbst untersucht und danach die Angaben Ru-
di ng er' s besttigt Die Columella homologisiert S. mit Albrecht
der ganzen Kette der Gehrknchelchen, nicht den Steigbgel allein,

beide aber dem Hyomandibulare und Symplecticum. Sie scheinen

nach Dohrn's entwicklungsgeschichtlichen Ermittlungen einem Teile

eines zwischen Unterkiefer- und Zungenbeinbogen eingeschalteten

Kiemenbogens anzugehren.
Der M. mallei (internus) wird vom R. tertius n. trigemini durch

Vermittlung des Ganglion oticum innerviert. Ueber den M. mallei

externus (Variett) ist zu bemerken (Ref.), dass quergestreifte Muskel-

fasern durch mikroskopische Untersuchung in demselben in einzelnen

Fllen nachgewiesen sind.

Die obere Trommelfelltasche nennt S. den Prussak'schen Raum
und schliet sich Helmholtz an, insofern der Raum ber dem Pro-

cessus brevis hauptschlich der hintern Trommelfelltasche zufllt.

Auer den drei Taschen unterscheidet S. noch eine vordere Haminer-

bucht vor dem Caput mallei, sowie eine obere und untere Ambos-

bucht.

Die Rckbildung der Schleimhaut der Paukenhhle beim Neu-

gebornen geht unabhngig von Inspirationen vor sich, und es erhellt

hieraus, wie der Wert der sogenannten Ohrenprobe" in forensischer

Beziehung zu taxieren ist.

Die Tuba Eustachii stellt im Ruhezustande eine vertikale, ge-
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schlossene Spalte dar; bei ihrer Erffnung untersttzt der M. levator

veli palatini den M. tensor veli.

Gerlach (1858) gelang- es durch Injektion von den Aa. carotides

internae aus, nach Unterbindung der beiden Aa. vertebrales, das

Schleimhautnetz des Trommelfelles zu injizieren, vermge der Anasto-

mosen der A. auditiva interna mit Arterien der Paukenhhle (R. pe-

trosus superficialis: A. stylomastoidea). S. sucht die Erklrung der

Thatsache in der Existenz von direkten Zweigen der A. carotis interna

(B. carotico-tympanieus, Ref.) zur Schleimhaut der Paukenhhle. Bei

den Gerlach'sehen feinen Injektionen haben sich aber unzweifelhaft

jene Kollateralbahnen ebenfalls gefllt (Ref.).

Der Raum gestattet nicht, auf die zahlreichen Erluterungen ein-

zugehen, welche die Schwalbe 'sehe Darstellung der Entwicklungs-

geschichte entnommen hat, um die verwickelten Verhltnisse beim

Erwachsenen durchsichtiger zu machen. Sehr wertvoll sind die aus-

fhrlichen Beschreibungen, welche den Neugebornen betreffen. Wenn
das Lehrbuch, wie oben gesagt, beabsichtigte, den Anforderungen auch

des Spezialisten, auer den gewhnlichen des praktischen Arztes und

pathologischen Anatomen zu gengen, so lsst sich darber sagen,

dass dies im vollsten Mae gelungen ist und ersteres auch in dieser

Hinsicht warm empfohlen werden kann. Druck und Ausstattung sind

vortrefflich.

Vielleicht wird das Lehrbuch dazu beitragen, die auffallende

Erscheinung zu beseitigen, dass die kleinen Handbcher der medi-

zinischen Spezialwissenschaften nicht etwa topographisch-anatomische
oder physiologisch -anatomische Notizen, die dankbar aufzunehmen

wren, sondern umfassende anatomische Beschreibungen des Baues

der betreffenden Organe enthalten. Meist sind diese langatmigen

Beschreibungen noch dazu ohne grndliche Kenntnis der anatomischen

Literatur aus einigen Handbchern und den neuesten Journalartikeln

leichten Herzens zusammengestellt, was den Studierenden nur ver-

wirren kann.

W. Krause (Gttingen).

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Berlin.

Sektion fr Botanik.

Letzte Sitzung. Herr Schmitz (Greifswald) bespricht die verschiedenen

Variationen, welche die Fruchtbildung bei den Florideen aufweist, indem er

die Entwicklung der Frucht bei den fnf Ordnungen der Kottange (Ne mal inen,

Caulacanthinen, S phrococcinen, Cryptoneminen und Rhodyme-
ninen) nher darlegt. Er hebt dabei besonders das ganz eigenartige Auf-

treten eines doppelten Befruchtungsaktes bei der Fruchtbildung zahlreicher

Florideen hervor. Herr Pringsheim (Berlin) bemerkt hierzu, dass es ihm

scheine, als ob keiu gengender Grund vorhanden sei, bei den Florideen einen
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