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wohl einer besondern Erklrung, und diese ist vielleicht durch die

plausible Annahme gegeben, dass bei den Stammhaltern der Wirbel-

tiere, welche als Meeresbewohner durchsichtige Gewebe besessen

haben mochten, die Augen in der Gehirnwand selbst entstehen konnten,

dass aber spter zugleich mit der Verdickung und dem Opakwerden
der Haut dieselben gegen die Peripherie geschoben werden mussten

und somit der Auenwelt nher gebracht wurden. Wenn man in

diesem Sinne das Scheitelauge der Vertebraten mit dem un-

paarigen Hirn uge der Ascidien homologisiert hat, so erscheint

es kaum minder berechtigt, die Paraphyse der Wirbeltiere mit

dem unpaarigen Gehrorgan in der Hirnwand der Asci-

dien homolog zu erachten. Der Umstand, dass das Scheitelauge

hinter dem vorderen Neuralporus, die Paraphyse dagegen im Vor-

derhirn, also vor demselben, ihre Entstehung nimnat, kann dieser

Auffassung nur das Wort reden. Gleichwohl steht diese Deutung
auf sehr schwachen Fen, wie ich gerne zugeben will.

Eine andere Deutung der Paraphyse wre diese. Da hinter der

Paraphysenanlage die vorderen und seitlichen Adergeflechte ihren

Ursprung nehmen, so knnte man auf den Gedanken kommen, die

schlauchfrmige Aussackung reprsentiere nur einen zufllig abge-

kapselten Hohlraum, gebildet durch die Wucherung der Adergeflechts-

falten. Hiegegen ist einzuwenden, dass die Paraphysentasche frher

entsteht als jene Geffalten, und dass die Paraphyse lngere Zeit

selbstndig nach hinten wchst in Gestalt eines rundlichen Schlauches,

dessen blindes Ende sich bei manchen Eidechsen unter dem Pineal-

uge ausbreitet und eine Anzahl feiner Hohlsprossen treibt wie

solche sowohl au der Epiphyse, als an der abgeschnrten Hypophyse
beobachtet worden sind.

Max Frbringer, Untersuchungen zur Morphologie und

Systematik der Vgel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie

der Sttz- und Bewegungsorgane.
(Fnftes Stck.)

II. Allgemeiner Teil.

Nachdem F. in dem 1. Bande seiner Untersuchungen zur Morpho-

logie und Systematik der Vgel etc. die Knochen, Bnder, Muskeln

und Nerven der Brust, Schulter und des proximalen Teiles des Flgels
in zusammenhngender Weise behandelt hat, betrachtet er im 2. Bande

zuerst

a) die morphologischen Ergebnisse seiner Untersuchungen, welche

fr die vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte der

aus dem Sttzgewebe gebildeten Orgaue, des Muskel- und

Nervensystems vielleicht von einigem Belange sind, dann
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b) die erhaltenen physiolog-isclien Resultate, und geht

c) endlieh zur Verwertung der fr die Systematik und Abstam-

mung der Vgel erlangten Unterlagen ber.

a) Eesultate uud Reflexionen auf morphologischem Gebiete.

Von vorne herein ist es klar, dass infolge der (bei aller Hhe
und bei allem Reichtume der Ausbildung doch nur) sehr einseitigen

und in ihren Bahnen bereits sehr bestimmten Entwicklungsrichtung

des Sauropsidenstammes (wie ihn die Vgel reprsentieren), die mor-

phologische Ausbeute, welche an ihnen angestellte Untersuchungen

gewhren, nur eine sehr bescheidene sein kann. Daher erklrt es

sich auch, dass von vielen Morphologen dieser Tierklasse keineswegs

eine besondere Bercksichtigung geschenkt wurde. Jedoch erkannte

andrerseits schon Johannes Mller, dass die Klage ber die ana-

tomische Konstanz der Vgel nichts weniger als gerechtfertigt sei,

und seitdem haben die Untersuchungen der speziellen Ornithotomen

und nicht am letzten diejenigen F. 's ergeben, dass auch bei ihnen

Verschiedenheiten von einem Reichtume der Erscheinungen und einer

oft unvermuteten Originalitt vorliegen, die, wenn auch denjenigen

der niederen Formen an Bedeutung nachstehend, doch in mannig-

facher Weise von groem Interesse sind. (Es kommen z. B. Formen

zur Beobachtung, welche hinsichtlich der hier in Betracht zu ziehenden

Organsysteme den hchsten Sugetieren nicht allein gleichen, sondern

dieselben um ein Bedeutendes bertreffen, und berdies findet sich

diese Mannigfaltigkeit der Differenzierungen innerhalb eng begrenzter

Gruppen, ber deren nahe Verwandtschaft gar kein Zweifel bestehen

kann).

Die aus Sttzgewebe bestehenden Gebilde.

Auf ontogeuetischem und vergleichend- anatomischem Wege ist

bekanntlich schon lngst nachgewiesen, dass Bindegewebe, Knorpel-

gewebe und Knochengewebe in gewissen Fllen fast nach Art ver-

schiedener Entvvicklungsphasen auf einander folgen, sich ablsen und

ersetzen knnen und dass dabei neben der progressiven auch eine

retrograde Enlwicklungsrichtung zu konstatieren ist. Homologe Ge-

bilde bestehen bei einem Tiere aus Bindegewebe, bei einem andern

aus Knorpel etc. Hand in Hand mit den geweblichen Differen-

zierungen und Umwandlungen geht natrlich der Wechsel der all-

gemeinen Konfigurationen der aus dem Sttzgewebe gebildeten Organe.

Als Erreger dieser makroskopischen und mikroskopischen Umgestal-

tungen sind die Wechselwirkungen zu den benachbarten Teilen, der

von diesen ausgebte Reiz und die damit ausgelste Erregung vor

allen Dingen von Bedeutung. Namentlich folgende Faktoren haben

sich von hervorragendem Einflsse in dieser Hinsicht gezeigt:
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1) Das Muskelsystem mit seiner direkten oder indirekten krftigen

Einwirkung auf die aus Sttzg-ewebe bestellenden Gebilde er-

weist sich namentlich als umbildend auf die feinere Struktur

und grbere Konfiguration,

2) ferner hat an der Bestimmung dieser Differenzierungen der

durch das Wachstum minder aktiver Teile (Eingeweide, Sinnes-

organe etc.) ausgebte Reiz einen ziemlichen Anteil,

und endlich sind von ganz auerordentlicher Bedeutung

3) die Wachstumsvorguge des zur Auenwelt in direkter Be-

ziehung stehenden Integumentes mit seiner oralen Einstlpung ;

dieselben wurden namentlich fr die Ausbildung der Knochen

von ganz besonderem Einflsse gefunden.

Gegenbaur hat durch seine unbertrefflichen Untersuchungen
an den niederen Wirbeltieren die hier in Frage kommenden Haupt-

aufgaben im groen und ganzen gelst und den zunchst einzu-

schlagenden Weg bestimmt. Daneben haben Roux und Strasser

weitere beachtenswerte Beitrge geliefert. Gegenbaur gewann,
wie schon angedeutet, seine Hauptergebnisse an den niederen Verte-

braten, bei welchen alle Krperteile noch mehr als bei den hheren
Tieren in statu nascendi sich befinden und wo die Anpassung an die

Auenwelt, die Korrelation und Differenzierungen sich in reichster

Entfaltung vor den Augen des Beobachters abspielen. Bei den Vgeln
fallen die jenen Zustnden gleichalterigen Entwicklungsvorgnge in

die embryonale Periode und deshalb beginnt erst mit deren post-

embryonalen Weiterbildung fr den in der funktionellen Richtung

arbeitenden und das Wesen der Anpassung studierenden Forscher die

Zeit, wo der Vogel zur Auenwelt direktere Beziehungen gewinnt und

seine verschiedenen Organsysteme in freiere Konkurrenz treten. F. hat

zwar bei seinen Untersuchungen die ihm zu Gebote stehenden ftalen

und jugendlichen Objekte nach Mglichkeit zum Vergleiche benutzt,

aber in der durch das disponible Material von selbst gebotenen Be-

schrnkung wie in der ganzen Art seiner Arbeit lag es, dass die

ontogenetischen Befunde in derselben nur einen untergeordneten Platz

einnehmen, der Schwerpunkt dagegen in die vergleichend -anatomi-

schen Ergebnisse fllt. Doch erblickt F. gerade in der Anwendung
der vergleichend- morphologischen Methode ein viel versprechendes
und ausgiebigeres Mittel als in der embryologischen Einzelbeobach-

tung und in der auf nur wenige Formen beschrnkten ontogenetischen

Untersuchung. Bei der Betrachtung der bemerkenswertesten hier in

Frage kommenden Gebilde aus Sttzgewebe fngt F. zunchst mit

denjenigen an, welche sich dem Muskelsysteme gegenber eine gewisse

Freiheit bewahrt haben (Skelettsystem) und geht dann auf diejenigen

ber, welche mehr oder minder von diesem Systeme beeinflusst wor-

den sind (Fascien etc.).
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Wie bekannt, stellt das Bindegewebe die niedrigsten Zustnde
des Skeletts dar, festere und lockere in ihm auftretende Stellen sind

schon die Folge einer weiteren Differenzierung und durch allmhliche

Umwandlung der festeren Stellen kann das Bindegewebe in die hhere
Form des Knorpelgewebes bergehen. Mit dem auftretenden Knochen-

gewebe, das nach dem Knorpelgewebe zur Ausbildung gelangt, voll-

zieht sich dann die hchste bisher bei den Vertebraten beobachtete

Entfaltung des Skelettsystems und mit ihm verbindet sich meist zu-

gleich auch eine viel weiter entwickelte Mannigfaltigkeit der ver-

schiedenartigsten Differenzierungszustnde vom festesten Knochen bis

zur dnnsten Bindegewebslamelle und zu dem mit synovialer Flssig-
keit erfllten Hohlraum. Das Erscheinen des Knochengewebes be-

zeichnet demnach eine neue Aera hherer Ausbildung, welche mit

einer im Vergleich zu den Leistungen betrchtlichen Ersparnis an

Material, sowie mit einer weitgehenden Reduzierung frher bestan-

dener Knorpelmassen zu Bindegewebe Hand in Hand geht und zu-

gleich in sich selbst eine sehr ungleichartige Differenzierung von

dichtester Compacta bis zum vollkommenen raritizierten, lichterfllten

Hohlrume hervorzubringen vermag. Wenn auch manche Knochen-

fische sowie Vertreter der Reptilien (namentlich Dino- und Ptero-

saurier) dem Gipfel dieser Gewebsentwicklung ziemlich nahe kommen,
so erreicht doch keiner derselben in dieser Hinsicht die Hhe der

Differenzierung und Mannigfaltigkeit der Vgel, wie F. an dem
Sternum derselben in einem besondern Kapitel nachweist. Der Haupt-
inhalt desselben ist ungefhr der folgende.

Whrend das Sternum bei den Amnioten gewhnlich aus einer

paarigen Knorpelanlage entsteht, welche bald zu einer unpaaren
Platte verschmilzt, differenziert es bei den Carinaten frhzeitig die

Crista und diese beherrscht so seine ersten Eutwicklungsstadien, dass

das bei den Reptilien teilweise recht gut entfaltete Episternum nicht

mehr zur Ausbildung gelangt. Daneben gewinnt es, hauptschlich in

Correlation zur Mchtigkeit der von ihm ausgehenden Muskulatur,
eine Flchenentfaltung und eine Hhe der histologischen Struktur

wie bei keinem andern Wirbeltiere. Auerdem macht sich eine

weitere histologische Sonderung am Xiphosternum geltend. Offenbar

ursprnglich wie bei den Reptilien ziemlich einfach und gleichmig
nimmt dasselbe mit der speziellen Ausbildung des Vogeltypus eine

bisher unerreichte Ausdehnung und Gliederung an, welche sich in der

mannigfachsten Verteilung von verkncherten und schlielich zu Binde-

gewebsmembrauen rarefizierten Bezirken {Trabeculae, Impressiones,

Fenestrae etc.) ausspricht. Diese Mannigfaltigkeit ist so gro, dass

am ganzen Skelett der Vgel ihr nichts hnliches an die Seite ge-

setzt werden kann. Derartige gewebliche Sonderungeu finden sich

bei gewissen Formen auch im Costosternum, in der Impressio sterno-

coracoidea, in der Crista etc. Dazu kommt noch eine andere durch
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das Wachstum des Respirationssystems bedingte Rarefiziening des

sternalen Skeletts. Von den Lungen ausgehende Blindscke; Luft-

scke", verbreiten sich nmlich den Wegen minoris resistentiae,

hauptschlich dem interstitiellen Bindegewebe folgend, obgleich sie

sich nicht auf dasselbe allein beschrnken ber das thorakale

Gebiet hinaus. (Namentlich an den Innenflchen des Brustbeins, au

den Spatia intercostalia treten foramina pneumatica hufig auf, fehlen

aber einzeln selbst an konvexen Stellen desselben nicht). Ueberhaupt
weist die Pneumaticitt dieses Skelettstlickes wie diejenige des ganzen

Vogelkrpers eine uerst verschiedene Ausbildung auf und ltere

Vgel besitzen berdies ein luftreicheres Brustbein als jngere. End-

lich kann die peripheriewrts fortschreitende Ossifikation an diesem

Knochen auch die intimsten geweblichen Beziehungen zu den benach-

barten Knochen herbeifhren. Die Furcula, daneben die Rippen und

das Coracoid kommen hierbei hauptschlich in Betracht. Die bei der

Mehrzahl der Vgel zwischen dem hintern Ende des Gabelkuochens

und gewhnlich dem Vorderrande der Crista sterni auftretende liga-

mentse Verbindung kann durch Verkncherung zu einer Synostose

umgewandelt werden. Weit seltener sind hingegen sterno-coracoidale

Synostosen (Aptornis). Auch die 1. Rippe bildet sich manchmal

zurck, zugleich verringert sich dann ihre funktionelle Bedeutung,
namentlich diejenige des Sterno-costale und schlielich wird das-

selbe in das Sternum in Gestalt eines unbedeutenden Fortsatzes auf-

genommen.
Aehnliche histologische Differenzierungen finden sich auch an

anderen Teilen des Vogelskelettes, wenn auch meist in geringerer

Entfaltung. In manchen Fllen kann die Rckbildung des Knochen-

gewebes sogar noch weiter gehen als am Sternum, dies ist z. B. der

Fall bei der Clavicula und vollzieht sich hier in folgender Weise.

Das hintere Ende dieses Knochens verliert zunchst die Fhigkeit
zu ossifizieren, wandelt sich weiterhin in der ganzen Lnge zu einem

fibrsen Gebilde (Lig. claviculare) um und kann endlich ganz ver-

schwinden (dies ist der Fall bei einigen Ratiten). Auch das Pro-

coracoid weist gleiche Rckbildungen auf; bei Struthio noch ein an-

sehnliches Skelettrudiment, bildet es sich bei der Mehrzahl der Vgel
successive zurck und hilft schlielich mit einem bindegewebigen
Rest im gnstigsten Falle die Membrana coraco- clavicularis ver-

strken. Andererseits kann aber gerade diese Stelle der Aut^gangs-

punkt einer progressiven Metamorphose werden, indem durch Ver-

kncherung des Lig. procoraco-acrocoracoideum und der angrenzen-

den Teile der Membrana coraco -clavicularis Knochenfortstze und

Knochenplatten entstehen, welche zur Verbreiterung des Coracoid

beitragen und unter Verbindung mit einem entgegenwachsenden Vor-

sprunge des Acrocoracoid eine kncherne Brcke herstellen, welche

gemeinsam mit dem Coracoid die Sehne des M. supracoracoideus mit
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einem Knochenringe umschliet (bei manchen Coccygomoyphae).

Weitere fortschreitende histologische Umwandlungen am Vogelkrper
vollziehen sich ferner in der Art, dass an Stelle des Periostes,

namentlich da, wo Sehnen mit Sesambeinen ber die Knochen hin-

gleiten, ein knorpliger oder fibrocartilaginser Belag sich ausbildet;

an zahlreichen Stellen, vorzglich der Extremitten der Imyeunes

kommt dies vor. Pneumaticitt des Skelettes zeigt sich, wie bekannt,

weit verbreitet bei den Vgeln, bei hochgradiger Entfaltung als die

Knochen quer durchbrechende Luftffnungen (besonders gut an der

Clavicula von Fregata) oder als in die Knochen proximal ein- und

distal ausmndende lngere luftfhrende Kanle, welche jedoch durch

reiche Ausbildung der Luftscke in der Nhe der Gelenke auch zu-

rckgebildet werden knnen. Der Grad der Pneumaticitt wechselt,

wie schon an einer andern Stelle betont, bei den einzelnen Knochen

in hchst mannigfacher Weise, auch bei nahe verwandten Vgeln,
doch beweist Luftleere oder Armut an Luftgehalt im allgemeinen den

Anfang, Luftreichtum den Endpunkt der Entwicklung.

Gre und Konfiguration der Knochen.

Schon seit den ltesten Zeiten ist bekannt, dass die Ausbildung

und die spezielle Konfiguration der meisten Knochen soweit sie zur

Muskulatur in direkter Beziehung stehen hauptschlich von der

Muskelwirkung abhngt. Aus der bloen Betrachtung eines Skelett-

stckes kann man daher mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die An-

ordnung der Muskulatur an demselben schlieen, doch darf aber

dabei nicht unbercksichtigt gelassen werden, dass neben der Mus-

kulatur auch noch andere Verhltnisse von grtem Einflsse bei der

Entwicklung der einzelnen Knochen sind. Gerade die Vgel liefern

dafr die besten Beweise, denn bei ihnen kommen Differenzierungen

in den GrenVerhltnissen der Skelettteile vor, wie man sie bei so

nahen Verwandten nie erwarten sollte. Das Brustbein z. B. zeigt

Gren, die innerhalb der Grenzen einer nur 2^/2fachen bis ISfachen

Dorsalwirbellnge schwanken. Vergleicht man damit die bezgliche

Muskulatur, so findet man ungefhr eine der sternalen Gre ent-

sprechende Lngsausdehnung derselben, man bemerkt aber zugleich,

dass der M. pectoralis namentlich bei kleineren Vgeln bis zum

uersten hintern Rande des Sternum reicht, bei den greren haupt-

schlich aber eine mehr oder weniger breitere hintere Flche frei

lsst. Gleiche oder noch grere Variabilitt findet sich auch in Bezug
auf Lnge des Knochens und Muskelentfaltung am Humerus; die

krzeren Oberarme zeichneu sich geradezu durch krftigere, die

lngeren durch schwchere Muskulatur aus und bei denen der letzteren

Art deutet das Missverhltnis zwischen Lnge der Sehne und des

Muskelbauches klar an, dass die Muskulatur dem Wachstum des

Skelettstckes nicht folgen konnte oder wollte. Zugleich lsst sich
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aber durch vergleichende Messung etc. unzweifelhaft erkennen, dass

sehr hufig mit dem progressiven Zunehmen des Knochens eine wirk-

liche Rckbildung der Muskulatur eintritt. Demnach ist es evident,

dass wohl in den Anfangsphasen der phylogenetischen Ausbildung
des Flugvermgens die Muskulatur in direktester Weise auf das

Wachstum des Flugskelettes einwirkte, dass sie aber weiterhin nur

fr die Bewegung des Flgels und die Wechselwirkung mit dem um-

gebenden Medium sorgte und damit einen nur indirekten Einfluss auf

dieses Wachstum ausbte. Was fr den Flgel der groen Flieger

gilt, findet auch im allgemeinen auf das Sternum derselben Anwendung.
Durch die Verlngerung der Knochen des Brustgrtels tritt aber

eine andere Erscheinung zu Tage, auf welche schon Newton und

Huxley als Unterscheidungsmerkmal zwischen Ratiten und Carinaten

hingewiesen haben. Es ist dies der Coraco-Scapular- Winkel; der-

selbe fehlt der Mehrzahl der Reptilien, ebenso den Ratiten oder ist

bei ihnen nur im geringen Grade entfaltet, weist aber seine hchste

Ausbildung bei den Carinaten auf. F. kam durch seine Untersuchungen
zu dem Resultate, dass bei den letzteren in der ontogenetischen Ent-

wicklung mit dem Lngerwerden von Scapula und Coracoid ein

Kleinerwerden dieses Winkels sich verbindet. Fr das Lngerwerden
der beiden Knochen kommen zwar mehrere Faktoren in Betracht,

der wichtigste aber ist das Wachstum der mit ihnen verbundenen

Muskeln und zwar ist fr das erstere Skelettstck hauptschlich der

M. scnpulo-humeralis posterior wichtig, fr das letztere sind neben

dem M. supracoracoideus, den Mm. coraco- brachiales, dem M. sub-

coracoideus auch die Beziehungen des M. supracoracoideus zur Mem-
brana coraco - clavicularis und des M. pectoralis zu dieser Membran
und zur Clavicula von Bedeutung. Bildet sich die vordere Extremitt

und die sie bewegende Muskulatur zurck, so verkrzen sich auch

Coracoid und Scapula und der Coraco-Scapular- Winkel wird grer,
berschreitet bei einzelnen Carinaten sogar einen rechten Winkel.

Mit der Vergrerung des Winkels (und der Rckbildung der Mus-

kulatur, welche mit Scapula und Coracoid sich verbindet) geht zu-

gleich die Symphysis coraco -scapularis allmhlich in eine festere

Verbindung ein und fhrt zu einer Synostose, wie sie bei den Ratiten

auftritt.

Noch deutlicher als bei den eben geschilderten Verhltnissen

lsst sich die Muskulatur als wichtiger Faktor fr die Ausdehnung
und allgemeine Konfiguration des Skelettsysteras nachweisen bei den

Proc. musculares, Lineae intermusculares etc. Namentlich bei den

kleinen muskelkrftigen Gattungen sind diese Gebilde auerordentlich

stark entwickelt. Jedoch darf man nach F. auch in diesem Falle

nie direkt aus der Gre der Vorsprnge auf die quantitative Aus-

bildung der Muskulatur schlieen, denn es findet sich durchaus nicht

selten eine Rckbildung der bezglichen Muskulatur, welche noch
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nicht eine entsprechende Verkmmerung der Muskelfortstze des

Knochens zur Folge hat. Es ergibt sich demnach bei der Heran-

bildung wie bei der Reduzierung der Muskeln und der ihnen Ursprung

gebenden Skeletteile ein gewisses Missverhltnis zwischen beiden

Komponenten in der Art, dass im allgemeinen die Muskeln als den

weitaus progressiveren, die ihnen Ursprung gebenden Knochen als

den konservativeren Faktor beurteilen lsst. Anders aber gestaltet

sich das Verhltnis zwischen den Muskeln und den ihnen Insertion

gewhrenden SkelettstUcken. Hier ist wie F. durch Untersuchung
der Scapula und der an ihr inserierenden Mm. thoracici superiores

fand gerade das Umgekehrte der Fall, im ganzen zeigt das

Schulterblatt bei der Reduktion des Flgels eine deutlichere und vor-

geschrittenere Rckbildung als die in Frage kommenden Muskeln.

Allerdings besitzt dieser obige Satz, wie ausdrcklich hervorzuheben

ist, keine allgemeine Giltigkeit.

Gelenke und sonstige Skelettverbindungen.

Lange Zeit hindurch wurde der ontogenetischen Entwicklung der

Gelenke von Anatomen und Chirurgen besondere Aufmerksamkeit

gewidmet; namentlich Bernays und Schulin verdanken wir wich-

tige diesbezgliche Resultate. Die Untersuchungen des zuerst ge-

nannten Forschers haben den Nachweis geliefert, dass die haupt-

schlichste Formung der Gelenkflchen und die Gestaltung der Neben-

apparate nicht unter dem Einflsse einer gleichzeitig in Gang kommenden

embryonalen Bewegung der Muskeln sich vollzieht (Henke und

Reyher), sondern dass diese Bildung bereits vor dieser Zeit unab-

hngig von einer solch supponierten Wirkung als eine einfache von

den Vorfahren ererbte Konfiguration in Erscheinung tritt. Durch

vergleichend -anatomische und palontologische Forschungen hat sich

ein im ganzen aufsteigender Entwicklungsgang in der Ausbildung
und Definierung der Gelenkformen ergeben. Whrend bei den nie-

deren Vertebraten homogene Skeletteile verschiedener Tiere in sehr

wechselnder Weise miteinander verbunden sind, vollzieht sich sichtbar,

je hher wir in der Tierreihe hinaufsteigen, eine immer deutlichere

und bestimmtere Gestaltung, eine immer grere Fixierung der ge-

wonnenen Gelenkformen. Wenn man auch bei den Vgeln, als den

mit am hchsten differenzierten Wirbeltieren hinsichtlich ihres Be-

wegungsapparates, eine groe Konstanz der Gelenke erwarten kann,

so zeigen sich doch auch sehr weit gehende Variierungen und Ab-

weichungen von dem sogenannten normalen Verhalten. Eine spezielle

Betrachtung der Konfiguration des Schultergelenkes wird dies deutlich

darthun. Dieses Gelenk reprsentiert in Bezug auf Ausgiebigkeit der

Bewegung vielleicht das hchste Gelenk des tierischen Krpers und

ist mit besonderer Leistungs- und Widerstandsfhigkeit ausgestattet.

Durch Einwirkung hoch differenzierter Muskeln aus der einfacheren
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Gelenkform primitiver auropsiden herangebildet, hat es jedoch nicht

den Bau einer Arthrodie, sondern zeigt an der humeralen Gelenk-

flche die eigentmliche Kombination einer abgerundeten Zylinder-
und einer Kegelflche, welche im ganzen der eines unregelmigen
Ellipsoidgelenkes am nchsten steht; die coraco-scapulare Artiku-

lationsflche hingegen erinnert einigermaen an ein Sattelgelenk.

Diese Gelenkflchen treffen sich in einer an mehreren Stellen be-

trchtlich ber den Rand der Gelenkflche erweiterten Gelenkhhle
und werden durch ein schlaffes, hoch differenziertes Kapselband ver-

bunden.

Whrend bei den niederen Gelenkbildungen bekanntlich meist

ein bindegewebiger Ueberzug die Gelenkknorpel bedeckt (Halbgelenke

Luschka's, Bindegewebsgelenke Schulin's), treten dieselben bei

hheren Gelenken (Vollgelenke Luschka's, Knorpelgelenke Schu-

lin's) in der Gelenkhhle frei zu Tage. Sie bestehen aus Hyalin-

knorpel, der nur vornehmlich am Rande der greren Gelenkkon-

kavitten successive in Faserknorpel resp. Gewebe bergeht. Letztere

Struktur bildet jedoch auch bei manchen Gelenken hauptschlich oder

ausschlielich den Gelenkknorpel. Zu dieser Art der Gelenke ist nun

auch das Schultergelenk der Vgel zu rechnen. Der Knorpel des-

selben, in embryonalen Stadien von hyalinknorpligem Gefge, wan-

delt sich gleichzeitig mit der Umbildung der coraco -
scapularen

Synchoudrose in eine Symphyse, nach und nach in Fibrocartilago

und zum Teil in ein dem fibrsen sehr nahestehenden Gewebe um.

Namentlich an der coraco -scapularen Gelenkflche tritt ein dickes,

nachgiebiges und elastisches Fasergewebe auf, in welches der fibro-

cartilaginse Humeruskopf sich einsenkt. Den hohen Leistungen des

Schultergelenkes und der auerordentlich wechselnden Konfiguration
der Gelenkhhle entspricht die betrchtliche Ausweitung derselben

ihren hchsten Grad erreicht sie im coracoidalen Bereiche in der

Bursa acrocoracoidea und der ungewhnlich reiche Apparat an

synovialen Gebilden; dieselben bieten zwischen den Stadien der ein-

fachen synovialen Falte (Plica synovialis) und des von der Kapsel-
wand abgelsten Ligamentum synoviale (Lig. teres) alle mglichen
Uebergangsformen dar. Nicht minder hoch sind die ueren Dif-

ferenzierungen des Kapselbandes. Das Lig. acrocoraco-humerale

namentlich (bei den Ratiten infolge retrograder Metamorphose nur

schwach) zeichnet sich bei den Carinaten durch seine ungewhnlich

krftige und selbstndige Entfaltung aus. Auch eine Anzahl dorsaler

Verstrkungen der Kapsel, wenn auch minder entwickelt als das Lig.

acroc. -hum., bertreffen dennoch in der Hhe der Differenzierung

alle diejenigen, welche bei den brigen Wirbeltieren auftreten. Eine

einfache Kapselverdickung und ein sehr ansehnliches Os sesamoi-

deum humero -
capsulare bilden Ausgangs - und Endpunkt einer solchen

Verstrkung der Kapsel und im ganzen entspricht diese bei den ver-
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schiedenen Vgeln in ihren einzelnen Stadien fixierte Serie der onto-

g-enetischen Entwicklungsreihe dieses sesamoiden Gebildes. Ein mit

dem Humero-capsulare vielfach bereinstimmendes Verhalten zeigt

auch der humero- ulnare Sesamkrper (die Patella ulnaris). Neben
diesen Verdickungen weist aber die Kapsel des Schultergelenkes der

Carinaten^ namentlich die dorsale Stelle, ber welche die Sehne des

M. supracoracoideus hinweggleitet ^
auch partielle Verdnnungen auf,

welche ebenfalls diejenigen der meisten andern Gelenke bertreffen.

Vergleicht man das Schultergelenk der Ratiten mit demjenigen
der Carinaten, so zeichnet sich im allgemeinen das erstere durch

Verkleinerung und Abflachung der Gelenkflchen, Vereinfachung der

Synovialgebilde, Abschwchung der hohen Differenzierung der Kapsel
aus. Dieses ganze Verhalten deutet unzweifelhaft einen Reduktions-

prozess an und mit dem weiteren Fortschreiten desselben macht sich

am Gelenke eine gewisse Tendenz zur Symphysenbildung geltend.

Jene Stellen, welche keine hheren Funktionen zu verrichten

haben und infolge dessen nicht durch strkere Muskelentwicklung
und schrfer ausgeprgte Gelenkformen gekennzeichnet sind, eignen
sich noch besser als das Schultergelenk zur Demonstration fr Um-

bildung von Gelenken oder Knochenverbindungen. Beispielsweise ist

dies der Fall mit der Verbindung zwischen Furcula und Sternum,
mit derjenigen zwischen dem proximalen (dorsalen) Ende der Clavicula

und dem Coracoid oder der Scapula. In diesen Fllen zeigt sich bei

den verschiedenen Vgeln derselbe Wechsel zwischen Syndesmose,

Symphyse (Syndesmochondrose), Articulatio und Synostose der in

Betracht kommenden Skelettstellen. Aber die Vgel liefern nicht nur

Beispiele dafr, dass ein Ligament schlielich durch Knochen ersetzt

werden kann, sondern es sind bei ihnen auch Flle zu beobachten,
dass ein Skelettstck infolge retrogressiver Metamorphose binde-

gewebig wird resp. dass Bindegewebe an seine Stelle tritt (die Cla-

vicula z. B. wandelt sich durch eine an ihrem hintern Ende be-

ginnende Reduktion in ein Lig. claviculare um und einem hnlichen

degenerativen Prozess scheint auch das Procoracoid zu unterliegen.

FascieU; Aponeurosen, Sehnen, Ankerungen (und andere
hierher gehrige Gebilde).

Nachdem F. diejenigen bindegewebigen Zge behandelt hat,

deren Hauptaufgabe darin besteht, Skeletteile mit einander zu ver-

binden, geht er zur Betrachtung der eben aufgezhlten Gebilde ber,

welche hauptschlich zur Muskulatur in Beziehung treten. Inter-

stitielles, ursprnglich indifferentes Bindegewebe verbindet bekanntlich

das Skelett, die Muskulatur, Gefe, Nerven und Haut mit einander

und fllt alle Lcken zwischen denselben aus. Je nach den einzelnen

Teilen, welche bestimmte Bindegewebsmassen mit einander in Ver-

bindung setzen, und je nach dem Grade der Differenzierung der be-
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treffenden Bindegewebsabteilungen hat man dieselben mit verschie-

denen Namen belegt.

Als Fascien bezeichnet man diejenigen (Bindegewebs-) FaserzUge,

welche die Muskulatur zusammenhalten und umhllen und reich au

elastischen Elementen sind. Nur wo grere Muskeln oder Muskel-

gruppen umhllt werden, treten im umhllenden Gewebe deutlichere

Lagen und bestimmtere und festere Zge mit meist ringfrmigem
Faserverlauf auf. Dieselben sind nach F. zweckmig Fascien im

engeren Sinne zu nennen, whrend man die primitiveren binde-

gewebigen Gebilde besser unter der Bezeichnung interstitielles, inter-

muskulres Bindegewebe zusammenfasst. Aber nicht nur die Muskeln,

sondern auch die Sehnen werden von Bindegeweben umhllt resp.

verbunden und in diesem Falle ist die Verbindung im ganzen eine

festere, wenn sie auch, namentlich da, wo die einzelnen Sehnen ge-

sondert wirken sollen, eine ganz lockere werden und dann mit einer

partiellen Gewebstrennung und Verflssigung (synoviale Sehnen-

scheiden, Synovialbeutel etc.) verknpft sein kann. Alle Fascien

stehen selbstverstndlich auch mittelbar oder unmittelbar mit dem
Skelett im Zusammenhang, indem sie Bnder bilden, welche im Ge-

gensatz zu denjenigen, die Knochen miteinander verbinden und von

Muskeln bedeckt sind, ber die Muskeln und Sehnen hinwegziehen
und diese indirekt an das Skelett anheften. Diejenigen Zge des

interstitiellen Bindegewebes, welche Befestigungen an das Skelett

oder an sonstige Ursprungs- und Insertiousstellen vermitteln, nennt

man Aponeurosen (aus transversalen und longitudinalen Sehnenfasern

bestehend) und Sehnen. Letztere treten mit den Enden der Muskel-

fasern und mit dem Perioste des Knochengerstes in einen sehr

innigen Zusammenhang und entwickeln sich zu straffem Bindegewebe,
dessen Fibrillen longitudinal verlaufen. Nur in den allerwenigsten

Fllen jedoch wird man Sehnen und Fascien streng auseinander

halten knnen, denn beide sind ganz oder nahezu Produkte der

Muskelthtigkeit, im Kampfe mit der Muskulatur je nach dem Grade

des von dieser ausgebten Reizes aus dem indifferenten Bindegewebe

herausgezchtet. Diejenigen Fascien, welche Anfang und Ende an

einem Skelettstcke nehmen, die Muskulatur resp. die ihr verbun-

denen Sehnen berbrcken und sich zu strkeren bandartigen Zgen
ausbilden, nennt man Ligamente {Eetinacula). Das sog. Lig. carpi

dorsale, die Ligg, vaginalia der Finger und Zehen, das Lig. trans-

versum, cruciatum, die Eetinacula peroneorum etc. der menschlichen

Anatomie (welche hauptschlich jedoch nur zu dem Sehnenteil der

von ihnen bedeckten Muskeln in direkter Beziehung stehen), gehren
zu dieser Art Fascien. Aber auch die Vgel liefern dafr sehr in-

teressante Beispiele, namentlich die Ligamente (Retinacula) acrocoraco-

procoracoideum und acrocoraco-acromiale der Carinaten sind dazu

zu rechnen, wie F. evident nachweist. Dieselben ossifizieren zwar
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manchmal, lassen aber den Uebergang in die den M. supracoracoi-
deus deckende Fascia supracoracoidea, aus welcher sie hervorge-

gangen, leicht erkennen. Zu diesen Retinacula gehren auch die an

den Fen vieler Vgel auftretenden Fascien, ebenso die Annuli

fibrosi und Processus trochleares.

Die Fascien vermgen sich aber nicht allein zu Retinacula aus-

zubilden
, sondern knnen sich auch zu Ursprungs- oder lusertions-

aponeurosen differenzieren. Gerade die Vgel bieten auch fr diesen

Umwandlungsprozess Belege in so groer Mannigfaltigkeit dar wie

keine andere Abteilung der hheren Wirbeltiere. Flle, in welchen

ein Muskel seine eigene Fascie als Ursprungsaponeurose und Ur-

sprungssehne entwickelt, sind durchaus nicht selten, ebenso gehrt
es nicht zu den ungewhnlichen Vorkommnissen, dass die zwischen

2 Muskeln gelegene intermuskulre Fascie als Ursprungsstelle fr
beide dient. Auch der Anfang eines Muskels von der Fascie eines

andern Muskels resp. Krperteiles und die Insertion an derselben ist

weit verbreitet. Fr die Annexion fremder Fascien zu Ursprungs-

aponeurosen und Ursprungssehnen erweisen sich die Mm. thoracici

superiores und Mm. latissimi dorsi (namentlich die Serrati super-

ficiales posterior und metapagialis einerseits die Latissimi dorsi

posterior metapagialis und dorso-cutaneus andrerseits) zur Demon-
stration sehr geeignet. Auf der meist nach hinten gehenden Wan-

derung dieser Muskeln gewinnen die sich neu ausbildenden Fasern

neue Verbindungen mit der Thoraxfascie resp. mit der den sacralen

Bereich der Faimpfmuskulatur deckenden Fascia lumbo-dorsalis, n-

dern die Faserrichtung der betroffenen oberflchlichen Schichte der-

selben um und heben dieselbe endlich von der tieferen zum Rumpfe
in innigerem Konnexe verbleibenden Lage bald mehr, bald minder

deutlich ab. So kann nach und nach in geringerer oder grerer
Vollkommenheit eine entweder noch mit der allgemeinen Fascie

verbundene Aponeurose oder eine neue dem betreffenden Muskel allein

angehrige breite Sehne (Aponeurose anderer Autoren) entstehen.

Obgleich die Differenzierung von neuen Insertionsaponeurosen und

Insertionssehnen im Tierreiche im allgemeinen von geringer Ver-

breitung ist, findet sie sich doch gerade bei den Vgeln in einer

Hufigkeit und Entfaltung vs^ie kaum bei einer andern Klasse und

beschrnkt sich berdies bei ihnen durchaus nicht allein auf die

Fascien anderer Muskeln, sondern jedes beliebige Bindegewebe wird

zur Ausbildung von Aponeurosen und Sehnen benutzt. Vor allen

Dingen gehren hierher die Aberrationen, welche an die vordere und

hintere Flughaut und an die Pterylen gehen und sich zu ganz respec-
tabeln Muskeln umwandeln.

An die Betrachtung der Aponeurosen und Sehnen schliet F.

diejenigen ber die Entwicklung der Ankerungen aus dem inter-

stitiellen Bindegewebe an. Diese Gebilde reprsentieren seitliche

X. 22
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sehnige Verbindnug-en des Muskels mit dem Skelettsysteme und treten,

obschon sie bei den andern Wirbeltieren nicht vollkommen vermisst

werden, ebenfalls bei den Vgeln in der hchsten Mannigfaltigkeit

zu den verschiedensten Stellen des Krpers, vorzglich aber an der

nheren und weiteren Umgebuug des Schultergelenkes auf. Nament-

lich die Ursprungsteile der Mm. biceps brachii, deltoides major, an-

conaeus scapularis und anconaeus coracoideus sowie die insertiven

Abschnitte der Mm. pectoralis thoracicus und M. latissimns dorsi

posterior zeigen sie in reichster Entfaltung. In allen diesen Fllen

bilden sich strkere SehnenzUge aus dem indifferenten die Muskeln

mit einander verbindenden interstitiellen Bindegewebe. (Diese Dif-

ferenzierung der Zge steht mit der Ausbildung der Luftscke meist

in unverkennbarem Konnexe, wie F., auf die Untersuchungen
Strasser's fuend, deutlich nachweist). Gewhnlich verbindet sich

die Ankerung unter einem dem rechten mehr oder minder nahe kom-

menden Winkel mit der Sehne des Muskels, resp. mit dessen sehniger

Oberflche; unter Umstnden kann sie aber derart vom Muskelzuge
beherrscht werden, dass ihre Faserrichtung mehr mit der Lngsaxe
des Muskels zusammenfllt^ schlielich in die Muskelsehne mit auf-

genommen und so zu einer zweiten Sehne umgebildet wird. Es

kommen aber auch Flle vor, dass zwei von verschiedenen Seiten

ausgehende aber ungefhr an derselben Stelle mit dem Muskel sich

verbindende Ankerungen zusammenflieen und ein Ligament bilden.

(Das Auftreten der Ankerungen in der Schulterregion beweist schon,

dass ihnen eine nicht geringe funktionelle Bedeutung zukommt). An
die Ankerungen schlieen sich die Sehnenschlingen an

;
auch sie sind

aus dem interstitiellen Bindegewebe durch die Muskulatur ausge-

bildete straflere Faserzge, stellen aber das Muskelsystem umgebende

Sehnenringe dar, welche bei hherer Entwicklung mit Synovialis aus-

gekleidet sind, auf diese Weise ein leichteres und gut reguliertes

Gleiten ermglichen und zugleich meist Spezialisierung der Muskel-

wirkung, Uebertragung derselben aut eine andere Richtung etc. be-

wirken.

Whrend die bisher betrachteten Gebilde Aponeurosen, Sehnen

und Ankerungen infolge progressiver Muskelentfaltung und Wirkung
zur Ausbildung gekommen, finden sich bei den Vgeln auch sehnige

Bindegewebszge in groer Mannigfaltigkeit, welche durch Rck-

bildung, Retraktion des Muskelfleisches entstanden sind. Es treten

nmlich nicht blo Retraktionen des insertiven Endes des Muskel-

bauches (wie solche Bardeleben bei den Sugetieren und dem

Menschen beobachtet hat) bei ihnen auf, sondern hufiger noch Re-

traktionen des Ursprungsteiles. Diese letzteren sind sogar eine sehr

gewhnliche Erscheinung, gehen meist mit der wirklichen Reduktion

des Muskels Hand in Hand und fhren manchmal zu weitgehender

Rckbildung des Muskelbauches (z. B. bei den Mm. rhomboides be-
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sonders der Ratiten, namentlich aber bei dem M. auconaeus cora-

coidens). Verbindungen der Insertionssehne unter proximalwrts

gebender Retraktion des Muskelbaucbes sind bei den Vgeln ebenfalls

nicht selten
;

z. B. bei den Mm. pectoralis propatagialis, deltoides

propatagialis und deltoides major. Auch kommen Flle vor, dass

Ursprungs- und Insertionssehne sich verlngern, der Muskel aber

gleichzeitig proximal- und distalwrts sich verkrzt (dies ist der

Fall bei den Mm. biceps brachii, biceps propatagialis etc.). Wenn
in allen den eben angefhrten Fllen bei fortschreitender Rckbildung
des betreifenden Muskels die Auflsung der Sehneu durchaus nicht

Regel ist, so kann sie doch manchmal eintreten (die Mm pectoralis

abdominalis und auconaeus coracoideus knnen dafr als Beispiele

dienen). Bei vollstndiger Reduktion der Muskelelemente flieen dann

sogar Ursprungs- und Insertionssehne zuweilen zu einem Ligament

zusammen, welches zwar die bezglichen Knochen nicht mehr be-

wegt, aber noch verbindet (dies ist z. B. der Fall bei dem M. an-

conaeus coracoideus vieler Vgel, beim M. extensor metacarpi radialis

superficialis mancher Tubinares etc.).

Was nun die histologischen Verhltnisse und funktionellen Be-

ziehungen bei der Muskelrckbildung und Sehnenvermehrung anbe-

langt, so hat F. das feinere Verhalten der Muskel- und Sehnenfasern

bei allen den im Vorstehenden geschilderten progressiven und re-

gressiven Metamorphosen zwar nicht eingehend genug studiert, um
zu abschlieenden Resultaten zu kommen; er ist aber geneigt, sich

den Ergebnissen derartiger Untersuchuchungen zahlreicher Forscher

anzuschlieen und anzunehmen, dass die Degeneration der Muskeln

zumeist unter Atrophie oder wachsartigem Zerfall der kontraktilen

Substanz bei gleichzeitiger Vermehrung der Muskelkerne und nament-

lich Wucherung des interstitiellen Bindegewebes (Perimysium) sich

vollzieht und schlielich zu einem vlligen Schwunde der Muskel-

substanz nebst der Kerne fhrt, w^hrend das bindegewebige Element

unter Verfettung oder krftigerer und festerer Ausbildung gnzlich
die Stelle der einstmaligen Muskelfasern einnimmt. Bei totaler Rck-

bildung eines Muskels tritt an seine Stelle lediglich ein Ligament,
ein tenontogenes, wenn die Reduktion des Muskels an den Enden

beginnt und schlielich mit einem Zusammenflieen der sich successive

einander nher kommenden Sehnen endet, ein perimysiogenes, falls

die Rckbildung der Fasern in der ganzen Kontinuitt des Muskel-

bauches Platz greift und ein durch Wucherung des Perimysium heran-

gebildetes Sehnengewebe an seine Stelle tritt; F. ist aber nicht ge-

neigt, auch eine myogene, d. h. eine durch direkte Umbildung der

Muskelfasern in Sehnenfasern vor sich gehende Entwicklung der

Ligamente a priori anzunehmen.

Das strafifere Bindegewebe der Sehnen zeichnet sich meist durch

groe relative Armut an elastischen Elementen aus, jedoch finden

22*
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sich in denselben und ebenso in den Ankerungen, namentlich im

metapatagialen und propatag'ialen Bereiche zahlreiche derartige

elastische Einlagerungen. Nicht selten zeigen die Muskelsehnen auch

eine Ausbildung von Faserknorpel, Hyalinknorpel etc. Bei lteren

Vgeln sind berdies Verkncherungen von Sehnen nicht ungewhn-
lich, dieselben besitzen aber, da sie allgemein verbreitet und an den

verschiedensten Krperstellen auftreten, keine morphologische Be-

deutung. Falls sie aber auf bestimmte Stellen lokalisiert sind und

nur bei gewissen Gattungen und Familien zur Beobachtung kommen,

erlangen sie schon greres systematisches Interesse (Sesamkrper).
In dieser Hinsicht sind hauptschlich zweierlei Lokalitten von Be-

deutung: 1) solche, an welchen eine Sehne einem Knochenvorsprung
direkt aufliegt und zu ihm in merkbaren Kontakt steht (z. B. Sesam-

korpel am Anfange des Propatagialis bei Gypogeranus)'^ 2) solche,

wo zwei ganz frei ausgespannte vom Knochen entfernte Sehnen sich

kreuzen und dabei sich innig verweben (z. B. die Verbindungsstelle
der Sehnen des M. extensor metacarpi radialis superficialis und des

Propatagialis brevis).

Einiges ber Sesamkrper.
Die Sesamknorpel und Sesambeine stellen im allgemeinen lokali-

sierte Verknorpelungen und Verkncherungen des straffen Bindege-

webes, hauptschlich in den Kapselbndern der Gelenke dann

meist im Zusammenhange mit Muskeln oder Muskelfasern oder

lediglich in den Sehnen (und dann im Kontakte mit dem Skelette

oder entfernt von ihm) dar. Gruppiert man diese Gebilde nach ihrer

Lage und nach ihrem Verhalten, so ergeben sich A) Sesamkrper,
welche in der Gelenkkapsel liegen, bei guter Ausbildung mit einem

in die Gelenkhhle sehenden Gelenkknorpel bekleidet sind und mit

Muskeln oder deren Sehnen in innigem Konnexe stehen (dazu zu

rechnen sind z. B. das Os humero-capsulare der Vgel, die Patella

ulnaris, Patella genu des Menschen u. a.): B) solche, welche wie die

unter A) angefhrten beschaffen, aber mit den Muskeln nicht verbun-

den sind (z. B. die Sesamgebilde im Interphalangealgelenke des

Fingers des Menschen, die in der Schultergelenk
-
Kapsel liegenden

Sesambeiue gewisser Griiidae etc.); endlich C) solche Sesamkrper,
die bald in Muskelsehnen, bald in Ligamenten auftreten und mit Ge-

lenken nichts zu thun haben (beispielsweise sind dazu gehrig die

Verknorpelungen und Verkncherungen in der Ursprungssehne des

M. gastrocnemius des Menschen, der Sesamknorpel in dem Propa-

tagialis von Gypogeranus und manche knorpelartige Sehnen am Fue
der Vgel etc.). Auf Grund ihrer Genese teilt F. die in Rede stehen-

den Gebilde in folgende drei Abteilungen ein, in:

1) Skelettogene Sesamkrper, d. h. solche, welche aus ursprng-
lich bedeutsameren, weiterhin aber einem regressiven Prozess
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verfallenen Skeletteileu hervorgegangen sind. F. will dieselben

zweckmiger nicht zu den echten Sesambeineu gerechnet sehen.

2) Arthrogene Sesamkrper, Gebilde, die von der Gelenkkapsel

Ausgang genommen haben und bei einigermaen guter Ent-

wicklung mit dem Gelenke artikulieren.

3) Teuontogene und desmogene Sesamkrper, d. h. solche, welche
im Bereiche einer resp. zweier Sehnen oder seltener eines

Bandes sich auszubilden beginnen.

(Schluss vom fnften Stck folgt.)

O. Eberstaller, Das Stirnhirn. Ein Beitrag zur Anatomie

der Oberflche des Grohirns.

8. 142 S. mit 9 Originalabbildungen und 1 Tafel. Wien und Leipzig.
Urban und Schwarzenberg. 1890.

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, in dem Gewirre der Furchen
und Windungen des Stirnhirns also des durch Fissura Sylvii, cen-

tralis und subfrontalis (s, callosomarginalis) begrenzten Hirnlappens
das Typische zu fixieren und somit sichere Anhaltspunkte zu geben
fr die richtige Beurteilung von Abnormitten auf der menschlichen

Stirnhirnoberflche. Die Aufgabe ist ihm gelungen; nebenbei macht
Verf. auch interessante Exkursionen in das embryologische, anthro-

pologische und vergleichend anatomische Gebiet; Letzterem ist zudem
ein besonderer Abschnitt gewidmet. Die Behandlung des etwas sprden
Stoffes ist gewandt, anschaulich beschreibend, kritisch tiberzeugend,
seine Resultate sind, was auf dem vielbearbeitetem Felde etwas heien

will, zum Teil neu. In der Natur des Stoffes ist es gelegen, dass ein

Referat nur besonders wichtige, allgemeiner interessierender Einzel-

heiten anfhren kann. Folgendes sei herausgegriffen und zwanglos
an einander gereiht.

Es ist nicht richtig, wie Meynert erst vor Kurzem behauptet

hat; dass die Hhe des menschlichen Stirnschdels zum Teil bedingt
ist durch die Hhe des unter das Stirnhirn sich einschiebenden

Schlfenhirns.

Der laterale Anteil der Fissura Sylvii ist bei Mnnern und Weibern
links lnger als rechts (durchschnittlich 6,5 mm) und zwar erfolgt

diese Verlngerung nach hinten in das untere Scheitellppchen hinein.

Die Fissura Sylvii ist, was bei den allgemein bescheideneren Gren-
verhltnissen des weiblichen Gehirns auffallend erscheint, bei Frauen

lnger als bei Mnnern (durchschnittlich 2,5 mm); dagegen ist der

ram. post. ascend. rechts durchschnittlich etwas lnger als links und
bei Mnnern berhaupt lnger als bei Weibern, wodurch demnach
eine teilweise Kompensation der gesamten Furchenlnge gegeben ist.
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