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Indem die Blastodermzellen den Dotter umwachsen, beginnen die

sich vermehrenden Dotterkerne sich ber den Dotter auszubreiten, so

dass bald die ganze Peripherie des Dotters mit diesen Kernen ver-

seilen ist. Der Annahme vieler Forscher, dass diese Kerne zu Grunde

gehen, ohne an der Bildung des Embryos Anteil zu nehmen
,
muss ich

entschieden entgegentreten. Es wurde schon erwhnt, dass die Dotter-

kerne den Darm bilden und sich an der Bildung der seitlichen Meso-

dermanlagen beteiligen. Aber ich muss hinzufgen, dass auch die in

dem unteren (ventralen) Teile des Dotters befindlichen Kerne eine

oUe in der Bildung des Embryo spielen; denn ich sehe hier auf

meinen Prparaten Mitosen, und man kann sehen, dass die sich hier

aus den Dotterkernen bildenden Zellen sich abschnren und den Blasto-

dermzellen, die den Dotter umwachsen haben, anschlieen. Ich mchte

annehmen, dass diese Zellen dem ventralen Mesoderm der Amphibien

homolog sind. In spteren Stadien kann man sehen, dass die Dotter-

kerne an der Bildung der Leber Anteil nehmen, indem die aus diesen

Kernen entstehenden Zellen sich zum Teil direkt in die Leberzellen

verwandeln. Die wichtige Rolle der Dotterkerne darf also keinem

Zweifel unterliegen.
(Schluss folgt.)

Ueber cranio - cerebrale Topographie.
(Schluss.)

Nach beendigter Injektion blieben die Kpfe 24 Stunden in hori-

zontaler Lage. Um die so prparierten Kpfe zu Messungen vorzu-

bereiten, wurde folgendermaen mit ihnen verfahren:

1 cm oberhalb der Augenbrauen und der Prot, occijiit. externa

wurde durch die Weichteile ein Schnitt bis auf den Knochen gefhrt.
Nach Entfernung der Weichteile wurde die Lnge und Breite des

Schdels gemessen, um danach den Schdelindex zu berechnen. Damit

die Haut sich nicht verschiebe, wurde dieselbe vorn am oberen Rand
der Orbita und hinten am HinterhauptshiJcker befestigt. Dann Avurden

am Rand des Hautschnittes 4 Trepanations
-
Oeffnungen gemacht, 2 vorn

und 2 hinten in einer Entfernung von 1 cm zu beiden Seiten der

Medianlinie.

Dann wurde jederseits eine an der Stirn und eine am Hinterkopf

gelegene Oeffnung vereinigt, indern ein Lngsschnitt in sagittaler

Richtung parallel mit der Pfeilnaht und ein zweiter Lngsschnitt
horizontal ber die Schuppe des Schlfenbeins weggefhrt wurde.

Nach Entfernung der beiden Knochenstcke jederseits bleibt demnach

nur in der Mitte eine etwa 2 cm breite Knochenlamelle nach. Nun

wurden die Hirnhute sorgfltig entfernt, dann die herausgelsten
Knochenstcke wieder an ihre Stelle gelegt und zur Sicherheit mit

Heftpflaster befestigt. Dann wurde der so prparierte Kopf in einem

Hohlzylinder festgestellt und dann der Encephalometer angelegt.
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Nun wurden (eben mit Hilfe des Ence})ha lometers) in

das g^ewhnliche Netz einer Halbkugel (das Netz ist durch das

Ziehen der Meridian- und Parallelkreise hergestellt) zuerst die Nhte
des Schdels eingetragen; dann wurden die Knochenstcke entfernt

und nun wurden die Furchen der Hirnoberflche eingezeichnet. Zuerst

der Sulcus Kolandii, dann der Sulcus praecentralis und die Sulci fron-

tales, dann die Fossa Sylvii mit ihrem aufsteigenden Schenkel, die

Sulci temporalis primus, praecentralis, interi)arietalis u. s. w.

Schlielich wurde noch ein Horizontalschnitt durch beide Hemi-

sphren gefhrt, um dadurch die Lage der grauen Kerne (sog. Hirn-

ganglien) zu bestimmen. Die Ebene der horizontalen Schnittflche

lag 2,5 3 cm oberhalb des basalen Ringes des Encephalometers.
Die Umrisse der an der Schnittebene sichtbaren Hirnteile, das Corpus

callosum, die groen Hirnganglien wurden dann gleichfalls unter An-

wendung des Encephalometers in das Gradnetz eingetragen.

VI. (S. 28 34). Da der Verfasser selbst 40 Kpfe untersuchte,

so standen ihm unter Herzuziehung der bereits von Prof. Sernow

gemachten (3 Beobachtungen 4i) Einzelflle zur Verfgung, darunter

24 Mnner, 18 Weiber und 4 Kinder im Alter von 8 14 Jahren,

(2 Knaben und 2 Mdchen).
Die Resultate aller Beobachtungen sind auf den sieben der Ab-

handlung beigegebenen Tafeln graphisch dargestellt, indem die ver-

schiedenen Hirnwindungen in ein kreisfrmiges Gradnetz eingetragen

sind. Auf der Tafel I, II und III sind die Resultate der Messungen
an Mnnern, Frauen und Kindern wiedergegeben. Die Schwankungen
der Nhte sind mit roter Farbe, die daraus sich ergebende mittlere

Lage der Nhte ist mit schwarzer Farbe bezeichnet. Auf der Taf. IV

sind die mittleren Durchschnittslagen der Hirnfurchen bei Mnnern,
Frauen und Kindern zusammengestellt und in ein und dasselbe Grad-

netz hineingezeichnet: die Mnner schwarz, die Frauen rot, die Kin-

der blau.

Der Verfasser errtert nun an der Hand der genannten Tafeln

die Ergebnisse seiner Messungen.
Der Vergleich der rechten und linken Hemisphre, Taf. I

Mnner, Taf. II Weiber, Taf. III Kinder miteinander lsst zu-

nchst eine Asymmetrie erkennen, sowohl in Betreff der Schwan-

kungsgrenzen als auch in Betreff der mittleren Lage der Furchen.

Bemerkenswert ist, dass die rechtsseitigen Lngsfurchen (Fossa

Sylvii, Sulc. temp. primus, frontalis, interparietalis) etwas krzer sind

als die linksseitigen. Das gilt in erster Linie fr das mnnliche
Hirn, ist aber auch an dem weiblichen und kindlichen be-

merkbar.

Der Vergleich der Nhte einerseits und der Furchen andrerseits

bei Mnnern, Weibern und Kindern (Taf. IV) ergibt Folgendes in

Betreff" der Nhte.
4*
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Die Lage der Sutura Corona lis ist bei allen Kategorien ziem-

licli bestndig; sie schwankt nur um 3 Grad; die Lambdanaht da-

gegen schwankt um 7 Grad; bei Kindern liegen beide Nhte weiter

nach hinten als bei Erwachsenen.

Die Schuppennaht (Sutura squamosa) liegt bei Mnnern nher
der Mittelebene (60 Grad Lnge) als bei Weibern (^^69 Grad) und

Kindern (7G Grad Lnge). Die Ossa parietalia messen in der Sa-

gittalebene (= Lnge der Sut. sagittalis) bei Mnnern 73 Grad, bei

Weibern 71 Grad, bei Kindern 68 Grad; die Breite der Knochen

dagegen (d. h. in frontaler Richtung) am Aequator gemessen ist bei

Mnnern 66, bei Weibern 69, bei Kindern 76 Grad; oder mit andern

Worten ausgedrckt: das Scheitelbein der Mnner hat die Form

eines lngsliegenden Rechtecks, bei Weibern fast die Form eines

Quadi'ats, 69 und 71, bei Kindern die Form eines querliegendeu

Rechtecks, 76 und 68.

Wenn man fr das Scheitelbein das Verhltnis des Breitendurch-

messers zum Lngendurchmesser (= 100) bestimmt, (hnlich wie

beim Schdel, so betrgt der Index des Scheitelbeins bei Mnnern
annhernd 90, bei Weibern 97, bei Kindern 112.

In Betreff der Furchen ergibt sich: die entsprechenden
Furchen haben bei Erwachsenen (Mnnern wie Frauen) eine fast

gleiche Lage. Nur in Bezug auf die Fissura Sylvii ist zu bemerken,
dass rechts die Fissura bei Mnnern im 61. Grad der Lnge, bei Wei-

bern im ()3. Grad L. liegt, links dagegen umgekehrt bei Mnnern im

63. Grad L. und bei Weibern im 61. Grad L.

Die Querfurchen liegen bei Frauen an der rechten Seite im All-

gemeinen mehr nach hinten als bei Mnnern; an der linken mehr

entwickelten Seite fallen die Furchen bei Mnnern und Frauen zu-

sammen. Bei Mnnern ist auerdem die Breite des Gyrus frontalis

primus und des Gyrus par letalis super ior geringer als bei Frauen.

Bei Kindern und Frauen steht der Sulcus Roland ii mehr

senkrecht zur Lngsebene des Schdels als bei Mnnern. Die un-

teren (lateralen) Enden der Quer furchen stehen aber bei Kindern

und Frauen mehr senkrecht zur Medianebene als bei Mnnern. Die

Lngsfurchen reichen in der Mehrzahl der Flle weiter herab als bei

Mnnern; in dieser wie in jener Beziehung steht das kindliche Gehirn

dem weiblichen Gehirn nher als dem mnnlichen.

Die Fissura Sylvii rechts liegt bei Mmiern im 61. Grad

Lnge, bei Weibern im 63. Grad Lnge, bei Kindern im 69. Grad

Lnge, demnach 8 Grad tiefer als bei Mnnern und 6 Grad tiefer als

bei Weibern. Links liegt die Fiss. Sylvii bei Kindern 5 Gad niedriger

als bei Weibern und 3 Grad niedriger als bei Mnnern. Die Furche

liegt bei Kindern 7 9 Grad hher als die Sutura squamosa.
Die Fissura parieto-occipitalis liegt bei Kindern, Frauen

und Mnnern ziemlich au derselben Stelle, im 49. Grad der Breite
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rechts und etwa im 50. Grad links. Entsprechend der verschiedenen

Lagerung- der Sut. lambdoidea ist aber die Entfernung der Fiss. pa-

rieto-occipit. von der genannten Naht verschieden. Bei Kindern be-

trgt die Entfernung der Fissura von der Naht 13 Grad, bei Er-

wachsenen nur 5 Grad. Es ist daher die Beziehung der Furche zur

Naht nicht konstant und daher nicht zu verwerten.

Der Verfasser sagt zum Schhiss dieses Abschnittes (S. 34):

Fassen wir das Gesagte noch einmal zusammen, so mssen wir

schlieen, dass die Lagerung der Hirnfurchen bei Erwachsenen und

bei Kindern fast die gleiche ist. Finden sich abgesehen von in-

dividuellen Schwankungen einige Unterschiede, so sind dieselben

auf Rechnung der verschiedenen Form des Schdels und der

Konfiguration der S c h d e 1 d e c k e zu setzen. Bemerkenswert ist

die Thatsache, dass die grere Uebereinstimmung in der Lage der

Furchen bei Frauen und bei Kindern mit dem noch nicht beendigten
Wachstum der Schdelknochen zusammenfllt."

VIL (S. 34 43\ ^Yeiter stellt der Verfasser auf der Tafel V
die Resultate der Messungen an ('> brachvcephalen, und auf Tafel VI
die Resultate der Messungen an G dolichocephalen Individuen zu-

sammen. Auf Tafel VII gibt er eine vergleichende Darstellung der

mittleren Lage der Schdelnhte, der Furchen, der grauen Hirnkerne

bei Brachvcephalen und Dolichocephalen. Die (> dolichocephalen
Schdel (4 mnnliche und 2 weibliche) haben einen Index von 74,

59 76, 70, und die (5 brachvcephalen Schdel einen Index von 84,

84 88, 63. Die Zahl von (5 Messungen und Zeichnungen gengt,
weil es sich herausstellte, dass bei 5 6 Fllen sich dieselben Zeich-

nungen wiederholten.

In Betreff der mittleren Lage der Hirnfurchen, sowie der Sch-
delnhte bei Brachvcephalen ist an der Hand der Taf. V Fol-

gendes zu erkennen: die Furchen sind im Allgemeinen auf beiden

Seiten symmetrisch angeordnet; ausgenommen sind: die untere
Stirn Windung, die links schmler, aber lnger als rechts ist,

und der Gy r u s p r a e c e n t r a 1 i s, der links breiter als r e c li t s ist. Die

Querfurchen des Hirns verlaufen im Allgemeinen einander |)aranel

und der Senkrechten genhert, die Lngs furchen dagegen parallel
der Mittelebeue.

Die Eigentmlichkeiten eines d o 1 i c h oc e p h a 1 e n Gehirns (Taf. VI)
sind: die Symmetrie der Furchen beider Hemisphren ist entschieden

geringer als bei den Brachvcephalen. Die Querfurchen sind nicht

gradlinig, sondern geknickt; die langen Furchen (Sulcus Rolandii,

Sulc. postcentralis) zeigen drei, die kurzen zwei Knickungen; dabei

ist die obere Krmmung nach einer, die untere nach der entgegen-

gesetzten Seite gerichtet. Nimmt man den Sulcus Rolandii als Aufi-

gaugsjmnkt fr die Querfurchen, so sind die oberen Enden der ge-
nannten Furchen dem Sulcus Rolandii zugekehrt, die unteren Enden



54 Stieda, Cranio - cerebrale Topographie.

sind abgekehrt. Deshalb sind die Querwindimgen in der Mittelebene

des Schdels enger (schmler), nach unten und auen hin breiter.

Die Lngsfurchen sind mehr in die Lnge gezogen.

Vergleichen uir nun die genannten Eigentmlichkeiten des Ge-

hirns bei Brachycephalen und Dolichocephalen mit einander.

Die Sutura coronalis:

Lage zwischen 2214" Br. Schwankung 8 Mittellage 18".

Die Sutura squamosa:
Brachy- (rechts 75 65 L. Schwjinkung 10 Mittellage 70 L.

ceph. 'links 70 62 L. 14
,,

69 L.

Dolicho- (recht8(^. .^ _ ,

Die Sutura lambdoidea schwankt betrchtlich. Bei Brachy-
cephalen zwischen 56 45, im Mittel 50 Occipitalbreite. Bei

Dolichocephalen zwischen iSiS^ 48, im Mittel 57 Occipital-

breite. Bei Dolichocephalen kami dabei die Lambdanaht mehr nach

hinten liegen (um 10), als bei Brachycephalen.
Die Schuppennaht (Sut. squamosa) kann um 3 Grad hher

liegen. Da nun die Lage der Sut. coronalis stets dieselbe ist,

so folgt daraus, dass die charakteristische Eigentmlichkeit des dolicho-

cephalen Typus in einer Vergrerung des Lngsdurchmessers, sowie

in der Verringerung des Querdurchmessers der Scheitelbeine besteht.

Das obere Ende des Sulcus Kolandii liegt bei Brachycephalen
rechts zwischen 16 und 7 Occipitalbreite (9 Schwankung), links
zwischen 17 und 9 Occipitalbreite (8 Schwankung), Mittellage
12 13" Occipitalbreite; bei Dolichocephalen rechts zwischen

21 7 Occipitalbreite (14 Schwankung), Mittellage 14 Grad-

breite; links zwischen 19 und 5 Occii)italbreite (14 Schwankung),
Mittellage 12 Occipitalbreite.

Demnach ist das Ma der Schwankung bei Dolichocephalen fast

doppelt so gro als bei Brachycephalen.
Das untere Ende des Sulcus Rolandii liegt bei

Brachy- (rechts 11 6, Schwankimg 5, Mittellage 9 Frontalbr.

ceph. (links 13 ~ 6 7 10

Dolicho-
j
rechts 15 7 8 11

ceph. links 16 8 ,.
8 12

Die Grenzen der Schwankungen des unteren Endes des Sulcus

Kolandii sind grer und reichen weiter nach vorn als bei Brachy-

cephalen.
Sulcus praecentralis (superior).

Das obere Ende liegt bei Brachycephalen:
rechts 6" Occipbr. 1" Frontalbr., Schwank. 7", Mittell. 3"

links 3 4" 7" im Aequator
bei Dolichocephalen:

rechts 9" Occipbr., 3" Frontalbr., Schwank. 12", Mittell. 3" Occip.-Br.

links 8" 6 Occip.-Br. 2' 7"
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Das untere Ende liegt bei Brachycephalen:
rechts 9" 2" Frontalbr., Schwankung- 7, Mittel G" Frontalbr.

links ir s* r 9"

bei Dolichocephalen:
rechts 20" 10 Frontalbr., Schwankung 10^ Mittel 15 Frontalbr.

links 13 3" 10" 8"

Das Ma der Schwankungen ist bei Dolichocephalen grer, die

Grenzen der Schwankungen reichen am oberen Ende mehr nach hinten,

gegen das untere Ende mehr nach vorn als bei Brachycephalen.

Sulcus ])raecentralis (inferior).

Das obere Ende liegt bei Brachycephalen:

rechts 16" 9" Frontalbr., Schwankung- 12", Mittel 10" Frontalbr.

links 27" 5" 22 16"

bei Dolichocephalen:

rechts 21" 13 Frontalbr., Schwankung- 8, Mittel 17

links 17" 10' 7 13"

Das untere Ende liegt bei Brachycephalen:

rechts 24" 17 Frontalbr., Schwankung; 7", Mittel 21 Frontalbr.

links 29" 13" 16", 20"

bei Dolichocephalen:
rechts 28" 12" Frontalbr.. Schwankung 16", Mittel 20 Frontalbr.

links 31" 13* 18", 22

Bei Dolichocephalen reichen die Grenzen der Schwankungen,

sowie die mittlere Eage der Furchen weiter nach vorn, als bei

Brachycephalen.
Sulcus posteentralis.

Das obere Ende liegt bei Brachycephalen:
rechts 30 14" Occip.-Br., Schwankung 16", Mittel 22" 0(;cip.-Br.

links 33" 13" 20" 23

bei Dolichocephalen:
rechts 28" 12" Occip.-Br., Schwankung 16, Mittel 20 Occip.-Br.

links 26" 12" 14" 19"

Das untere Ende liegt l)ei Brachycephalen:

rechts 4 0" Occip.-Br.. Schwankung 4, Mittel 2 Occip.-Br.

links 6" 0" 6" 3"

bei Dolichocephalen :

rechts 10" 2 Occip.-Br., Schwankung 8", Mittel 6)" Occip.-Br.

links 12" 2" 10" 7"

Bei Dolichocephalen liegt das untere Ende des Sulcus posteen-

tralis weiter ab vom Aequator, das obere Ende des Sulcus nher zum

Aequator als bei Brachycephalen. Das Ma der Schwankungen ist

fr das obere Ende der Furche fast um das Doppelte grer als flu*

das untere Ende der Furche.

Der hintere Teil des Sulcus tempor aus. Bei beiden Schdel-

iypew ist das Ma der Schwankung rechts doppelt so gro als links.



56 Stieda, Cranio - cerebrale Topographie.

Bei Dolichocephalen liegen die Grenzen der Schwankungen mehr nach

hinten als bei Brachycephalen.
Bei Brachycephalen :

rechts 42 18" Occip.-Br., Schwankung- 24", Mittel 30" Occip.-Br.

links 36 24" 12" 39"

bei Dolichocephalen :

rechts 50" 15" Occip.-Br., Schwankung; 35", Mittel 34" Occip.-Br.

links 46o 32" 14 39"

Fissura calloso-marginalis.
Das hintere Ende liegt bei Brachycephalen:

rechts 24 17" Occip.-Br., Schwankung 7", Mittel 21 Occip.-Br.

links 26" 21" 5" 24"

bei Dolichocephalen :

rechts 35" 21" Occip.-Br., Schwankung 14% Mittel 28" Occip.-Br.

links 33" 21" 12" 27"

Die Grenzen der Schwankungen reichen bei Dolichocephalen mehr

nach hinten; das Ma der Schwankung ist zweimal so gro als bei

Brachycephalen.
Der Sulcus parieto-occipitalis.

Brachy- ^rechts 48" 42" Occip.-Br., Schwankung 6", Mittel 45 "\ O
ceph. links 50" 44 6" 47

"/|-
Dolicho-

I

rechts 58" 41 17" 49 "('td

ceph. hinks 59" 42" 17" 51")-"'

Bei Dolichocephalen reichen die Grenzen der Schwankung mehr

nach hinten, das Ma der Schwankung ist 2 mal so gro als bei

Brachycephalen.

Die lngs verlaufenden Furchen.

Der Sulcus frontalis superior.

Brachy- a-echts 25 13" Lnge, Schwankung 12, Mittel 19 L.

ceph. i links 31" - 5" 26" 18"

Dolicho-
p-echts

25" 14" 11" 20"

ceph. 'links 24" 15" 9 20"

Bei Brachycephalen liegt die Furche der Sagittal-Naht nher als

bei Dolichocephalen.

Sulcus frontalis inferior.

Brachy- a-echts 49" 39" Lnge, Schwankung 10, Mittel 44" L.

ceph. I links 56" 39"

Dolicho- rechts 48" 41)"

ceph. I links 49" 38"

Fissura Sylvii.

Brachy- irechts 72" 63" Lnge, Schwankung
ceph. hinks 71" 60"

Dolicho- irechts 70" 62"

ceph. links 69" 62"

r n

r 11

11 11

17"
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Das Ma der Schwankimg (lO") ist bei Brachvcephaleu beider-

seits grer als bei Dolichocephaleu.
Der aufsteigende Ast der Fissiira Sylvii liegt bei

Brachy- rechts 35 19 Frontalbr., Schwaukg. 16, Mittel 27) ;^

ceph. links 37 21 16 29'
^

Dolicho-
^rechts

34 28 6 31'

ceph. (links 40 26 14
,, 33") P'

Bei Dolichocephalen reichen die Grenzen der Schwankungen und

die Mittellage des aufsteigenden Astes weiter nach vorn (4) als bei

Brachycephalen.
Der Sulcus temporalis primus (superior).

Brachy- ^rechts
80 'oo L., Schwankung 14, Mittel 73 L.

ceph. Uinks 80 64 16 72

Dolicho-
^rechts

75 69 6 72 .

ceph. links 80 69 11 74

Bei Dolichocephalen ist das Ma der Schwankungen am Aequator
betrchtlich geringer als bei Brachycephalen.
Der Sulcus interparietalis liegt im 40 der Occipitalbreite,

Brachy- (rechts
39 15 L., Schwankung 24, Mittel 27 L.

ceph. hinks 31 19 12 25

Dolicho- rechts 35 19 16 27 ,.

ceph. llinks 33 22 ^ 11 , 27 .

Bei beiden Typen ist das Ma der Schwankung rechts grer
als links, doch bei Dolichocephalen geringer als bei Brachycephalen.

Der Sulcus occipitalis transversus.
Die Grenzen der Schwankungen reichen bei Dolichocephalen weiter

nach hinten als bei Brachycephalen, das Ma der Schwankung ist grer.
Im Allgemeinen ist zu ersehen, dass bei Brachycei)halen die Quer-

furchen weniger, die Lngsfurchen dagegen mehr schwanken, als

bei Dolchocephlen.
VIII. (S. 43 52.) Der Verf. wendet sich nun zur Errterung der

Lage der tiefen Hirnteile. Um die Lage bestimmen zu knnen, wird

ein horizontaler Flchenschnitt gemacht, 2, 5 3 cm hher als der

Kreis des Encephalometers, In das Schema wurden eingetragen:

1) das vordere und hintere Ende des Corpus callosum,

2) der Kopf des Corpus striatum (Nucleus caudatus),

3) der Nucleus lentiformis,

4) der Thalamus opticus und

5) das Zentrallppchen des Hirns (Insula Keilii).

Die Lage der sogen, grauen Hirnganglien zeigt im Allgemeinen
bei Mnnern, Frauen und Kindern keine Unterschiede.

Auf Taf. IV ist die mittlere Lage der Hirn-Ganglien, auf Ta f. VII

die verschiedene Lage der Hirn -Ganglien bei Brachycephalen und

Dolichocephaleu eingetragen. Die Lage des Corpus callosum
ist im Mittel
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am vorderen Ende am hinteren Ende
bei Mnnern . . 47" Frontalbreite, 36" Oecipitalbreite

Frauen . . 50" 38"
Kindern . . 42" 44"

Die Schwankungen betragen
fr das vordere Ende fr das hintere Ende

bei Mnnern . . 10" IG"
Frauen . . 16" 20"
Kindern . . 8" 12".

Die Lngenausdehnung- des Corpus callosum betrgt
bei Mnnern 83, bei Frauen 88", bei Kindern 96",

d. h. das Corpus callosum nimmt bei Kindern mehr Grade ein als bei

Frauen, und bei Frauen mehr als bei Mnnern.
Das Ma der Schwankungen der Lnge des Kopfes des Corpus

striatum bersteigt nicht 20". Der Nucleus leutiformis schwankt vorn

innerhalb 12" und hinten innerhalb 6". Der Thalamus opticus

schwankt um 12".

Der vordere Hand der Insel (Insula Reilii) schwankt um 8";

die Insel liegt im Mittel zwischen dem 34" Frontalbreite und 1" Oe-

cipitalbreite.

Eine zusammenfassende Uebersicht der Mae fr Brachycephalen
und Dolichocephalen ergibt bei Brachycephalen:

vorderes Ende hinteres Ende
Ma der Schwankung Ma der Schwankung

Cap. corp. caud. : 50
" - - 36 "

Stirnbr., 14 ,
18

"
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i bei Dolichoeeph. bei Brachyceph.
Das

)Nucl. lent. . : IV Nuckeubr., 9'' Nackenbr., 2" Unterschied
hintere

'^Thal. opt. . : 35< 30" 5
Ende

(insula Reilii : 14 ,, 8" t^"

Das Claustrum liegt parallel dem ueren Kande des Nucl. leut.

in einer Entfernung- von 3 1.

Die hier angefhrten Zahlen geben uns einen Ausweis darber,
wie die in einer gewissen Tiefe des Hirns gelegenen Hirnkerue an

die Oberflche des Encephalometers unter einem bestimmten Winkel

erscheinen.

Um aber auch einen Hinweis zu erlangen, wie die Hirnkerne in

der vertikalen Ebene erscheinen, wurde ein Versuch gemacht, ihre

Lage mittels des Encephalometers in einer frontalen Ebene zu fixieren.

Die Richtung der Ebene ging ents})rechend der Aequatorialebene durch

das Gehirn senkrecht zur Ebene des frheren Durchschnitts.

Es wurden zwei brachycephale und ein dolichocephaler Kopf

gewhlt.

(Da keine Zeichnung das genaue Messungsresultat erlutert, so

ist die Beschreibung des Verfahrens der Messung schwer verstndlich.

Es muss sich das Referat daher nur auf das Resultat beschrnken.)

Bei Dolichocephalen liegen alle grauen Kerne ohne Ausnahme
hher und gleichzeitig nher der Mittellinie als bei Brachvcephalen.

IX. (8. 48 52.) Als Resultat ergibt sich, dass die brachyce])hale
wie die dolichocephale Hirnform eine verschiedene Lage der Furchen

zeigen und dass das Ma der Schwankungen bei beiden verschiedenen

Typen ein verschiedenes ist. Man darf sagen:

1) Das Ma der Schwankungen der Lage der Lngsfurchen ist

direkt proportional dem Schdel -Index.

2) Das Ma der Schwankungen der Lage der Querfurchen ist

umgekehrt proportional dem Schdel -Index.

Um daher an einem Kopf eine bestimmte Furche genau auffinden

zu knnen, muss zuerst die Form des Kopfes genau bercksichtigt
werden. Es wurde eine Reihe von Versuchen gemacht. An einem

injizieiten Kopf wurde mittels des Encephalometers ein Punkt bezeichnet,

der die Richtung der mittleren Lage einiger Furchen oder die Lage

einiger Windungen augeben sollte. An diesem Punkt wurden Trepa-
nationen ausgefhrt und in der Mitte der 2 cm messenden Trepanatious-

Oeffnung wurde stets die gesuchte Furche oder die gesuchte Windung
gefunden. Unter 34 Prparaten wurde nur ein Mal die Fiss. inter-

parietal, nicht in der Mitte, sondern am Rande der Trepanations-

Oeffnung gefunden. Um sich hier vor Irrtum zu schtzen, msste
man eine noch grere Trepankrone von 3 5 cm Durchmesser whlen.

Zum Schluss fhrt der Verfasser einige Flle an, in denen bei

Lebenden zum Zweck einer Operation mittels des Encephalometers
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die Lge einer bestimmten Furche oder Windung mit Erfolg ermittelt

wurde.

Knigsberg- in Pr. L. Stieda.

Die Physiologie des Kleinhirns.

Luigi Luciani (Florenz). Das Kleinhirn. Neue Studien zur normalen und

pathologischen Physiologie. Deutsche Ausgabe besorgt von Dr. med. M. 0.

Frnkel. Lex. 8 XV u. 290 Seiten. Mit 48 Figuren im Text. Leipzig,

Verlag von Eduard Besold (Arthur Georgi) 1892.

An den groen Fortschritten der Physiologie des Gehirns in den

letzten Jahren luit das Kleinhirn nicht teilgenommen. Wir sind ber

seine Funktionen nicht besser unterrichtet, als wir es etwa im Anfange
dieses Jahrhunderts waren. Unter diesen Umstnden muss ein so ein-

gehendes Werk, wie es uns der bekannte Florentiner Physiologe bietet,

die Frucht umsichtiger, durch viele Jahre fortgesetzter Forschung,
unser Interesse in hohem Grade in Ansj)ruch nehmen. Das wird es

rechtfertigen, dass wir trotz der kurzen Erwhnung, welche das Werk

schon im Centralblatt gefunden hat, aus dem Erscheinen der deutschen

Ausgilbe Anlass nehmen, nochmals auf dasselbe zurckzukommen.

In 17 Ka})iteln berichtet der Verf. ber seine Arbeiten und die

aus denselben gezogenen Schlussfolgerungen. Im ersten Kapitel be-

schreibt er die von ihm benutzten Oi)erationsmetliodeu. Die Versuche

wurden ausschlielich an Hunden und Affen angestellt, da nur die

hheren Sugetiere einen dem Kleinhirn des Menschen einigermaen

gleichwertigen Hirnteil besitzen. Es gelaug ihm, an einer groen Zahl

solcher Tiere, die teilweise oder gnzliche Exstirpation des Organs
ohne Strung der benachbarten Hirnteile (namentlich des Bulbus und

der Hirnstiele) vorzunehmen und die Tiere unter Verheilung der Wunde

per primam inteutionem lngere Zeit am Leben zu erhalten. Dadurch

war er auch in den Stand gesetzt, die durch die Exstirpation bedingten

reinen Ausfallserscheinungen von den im Gefolge der Opera-

tionen auftretenden Reizerscheiuungen zu sondern.

Im zweiten Kapitel beschreibt er die Methoden der Beobachtung

an den o])erierten Tieren, um den verwickelten Symptomenkomplex
der sogenannten cerebellaren Ataxie mglichst zu zergliedern und in

seine Elemente zu zerlegen. Er gibt einfache Methoden an, um die

Kraft der Muskelkontraktion zu messen und die Koordination der

Muskelbewegungen zu untersuchen. Zu diesem letzteren Zweck ist

das von ihm eingefhrte, sinnreiche Verfahren der Fuspuren-
zeichuung hervorzuheben. Die vier Pfoten des Tieres werden in

vier mit verschieden gefrbtem Wasser gefllte Glser getaucht und

dann das Tier veranlasst, womglich in gerader Linie auf glattem

Fuboden zu gehen oder zu laufen. Die Vergleichung dieser so ge-

wonnenen Zeichnungen unter einander, von denen der Verf. mehrere

Beispiele mitteilt, ist uerst lehrreich.
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