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chen, einen gewundenen Verlauf der letzteren unter successiv wieder-

holten dieliotoniischen Teilungen derselben. Dasselbe Verhalten schien

durch eine Anzahl von E. Fischer (Arch. f. mikrosk. Anat. 1876.

Bd. XII. 8. 364) mit Ameisensure, Goldchlorid und Cyankalium an-

gefertigter Prparate besttigt zu werden, deren Beweiskraft neuer-

dings von Flemming (daselbst, 1881. Bd. XX. S. 518) betont wor-

den ist.

Man knnte sich nun versucht fhlen zwischen den drei Ansichten

vermitteln zu wollen, so dass sie smmtlich Gltigkeit behielten. Die

Langcrhans'sche Ansicht mchte fr einige der kleinsten und ein-

fachsten Tastkrperchen gelten. Die Goldprparate, welche fr die

sog. Eanvier'sche Ansicht sprechen, wrden alsdann die wahre Ner-

venendigung in den meisten und grten Tastkrperchen, die E. Fi-

sch er'schen, in Betreff der eigentlichen Endigung nicht magebenden
Prparate hingegen den Verlauf der Terminalfasern, um zu ihren

Endscheiben zu gelangen, aufzeigen.

In Wahrheit ist jedoch gerade der letzte Punkt: wie es zu Stande

kommt, dass aus einer eintretenden doppeltkonturirten Nervenfaser

in greren Tastkrperchen bis zu 40 quere blasse, nach der Ran-
vi er'schen Ansicht zwischen den Querkolbenzellen eingeschaltete Ter-

minalscheiben hervorgehen knnen, zufolge der Meinung des Ref. jetzt

so wenig wie 1860 gengend aufgeklrt und die Nervenendigung in

den Tastkrperchen musste daher leider als noch zweifelhaft be-

zeichnet werden. Dagegen ist wenigstens die vielumstrittene, schon

am frischen Prparat ohne Zusatz so leicht sichtbare und charak-

teristische Querstreifung als ihrem Wesen nach festgestellt zu erachten.

Mit andern Worten: der Innenkolben besteht aus Querkolbenzellen,
zwischen welchen blasse Terminalfasern knopffrmig abgerundet oder

scheibenfrmig aufhren.
W. Krause (Gttingen).

C. Wernicke, Lehrbuch der Gehirnkrankheiten fr Aerzte und

Studirende, Band I.

80. 371 S. mit 96 Abbildungen. Kassel 1881. Verlag von Theodor Fischer.

Der erste Band von Wer nicke 's Lehrbuch der Gehirnkrank-

heiten liegt seit einigen Monaten dem wissenschaftlichen Publikum
vollendet vor. Den weitaus grten Raum derselben fllt eine ana-

tomisch-physiologische Einleitung", durch welche die spteren patho-

logischen Auseinandersetzungen des Verfassers vorbereitet werden;
sie allein soll uns hier beschftigen.

Es ist fast berflssig, zu bemerken, dass diese Einleitung" nur
an Leser sich wendet, welche den Bnken des anatomischen Hrsaals

lngst entwachsen sind
;

sie muss daher das gesammte makroskopische
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Detail der systematisclien Gehinianatomie, sowie die allgemeinen

histologischen Strukturverhltnisse der Centralorgane des Nerven-

systems als l)ekannt voraussetzen. Es bleibt ihr trotzdem noch eine

groe Aufgabe zu erfllen ])rig; sie soll nmlich 1) den Leser topo-

graphisch Orientiren, und sie soll ihm 2) eine bersichtliche Schilde-

rung des Faserzusammenhangs, soweit er sicher gestellt ist, an die

Hand geben ;
das anatomische Material soll alsdann vom Standpunkte

der Projektionshypothese (s. u.) aus beurteilt werden.

Die Darstellung wird mit einem kurzen Abriss der Entwicklungs-

geschichte des Gehirns erffnet; ohne die Fhrung der Ontogenie
bleiben die allgemeinen Formverhltnisse unverstanden. Da W. sich

hier ausschliesslich an die Arbeiten bekannter Autoren hlt, knnen
wir kurz darber hinweggehen. Nur bei einem Satze mchten wir

einen Augenblick Halt machen. Die Conimisswa inolUs lsst der Verf.

mit Mihalkovicz und Kolli k er aus der VerAvachsung der medialen

Flchen der Sehhgel entstehen. Allein entscheidende Beobachtungen
stehen noch aus und so scheint bis auf weiteres die entgegengesetzte
von Ehlers vertretene Ansicht, dass die Commissura mollis den

letzten Rest einer frher viel weiter gehenden Verbindung beider Seh-

ligel" (Schwalbe) vorstelle, ebenso wol begrndet als die vorige.

An diese entwicklungsgeschichtliche Skizze reiht sich, einfach als

neues Glied der fortschreitenden Darstellung, eine gedrngte Schilder-

ung der Windungen des Hirnmantels. Ein engerer Zusammenhang
besteht zwischen beiden Abschnitten nicht. W. kann sich, wie schon

aus einer seiner frheren Arbeiten (Das Verbindungs - System des

menschlichen Gehirns, Arch. f. Psych., IV, p. 286) hervorging, bei

aller Wertschtzung der Ontogenie, soweit es sich um die richtige Auf-

fassung der verschiedenen Gehirnabschnitte und ihrer Hohlrume han-

delt, mit einer auf entwicklungsgeschichtliche Betrachtung gesttzten

Beurteilung der b e r f 1 c h e n - S k u 1 p t u r nicht befreunden. Er geht
vielmehr vergleichend-anatomisch zu Werke und findet mit Leuret die

einfachsten Windungsformen bei den Carnivoren. Vier bogenfrmige

Wlste, die vielgenannten Ur Windungen", umkreisen hier konzen-

trisch die Sylvische Spalte. Die vordem und hintern Abschnitte dieser

Urwindungen, die sog. Stirn- und Schlfeschenkel derselben lassen sich

nun auch noch am menschlichen Gehirn wiederfinden, whrend die

nach oben konvexen mittleren Segmente, die Scheitelstcke", zu ziem-

lich komplizirten Bildungen sich differenzirten. Weit leichter und

berzeugender lsst sich natrlich die Uebereinstimmung zwischen be-

stimmten charakterischen Furchen und Windungen des Affen - und

Menschengehirns erweisen.

Wie steht es nun mit der Aufnahme, die wir diesen dankens-

werten Bestrebungen, eine Reihe komplizirter Formverhltnisse durch

Zurckfhrung auf die einfache Grundform verstndlich zu machen,

entgegenbringen werden? Die bisherigen Leistungen auf dem Ge-
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biete der verg'leiclieiiclen Anutomie der Hirnwindungen sind vor kurzem

von Schwalbe in seinem Lehrbuehe einer zusammenfassenden Kritik

unterzogen worden. Er kommt dabei zu dem Resultate, dass eine

Ableitung des Primatengeliirns von den Carnivoren und

Ungulaten deshalb als aussichtslos bezeichnet werden
msse, weil die genannten drei Sugetiergruppen diver-

gente Entwicklungs formen darstellen. Voraussichtlich wr-
den auch die fortgesetzten Versuche, ein Homologon des Snlciis Eo-

Jandi, einer der Hauptfurchen" des Menschen und der Affen der alten

Welt, bei tiefer stehenden Sugern aufzufinden, ebensowenig von glck-
lichem Erfolge begleitet sein, als die bisherigen. Es knnen", heisst

es wenige Seiten vorher, nicht die Windungssysteme bei den Primaten

in der Mitte pltzlich unterbrochen sein, die bei Ungulaten und Carni-

voren ohne wesentHche Strung verlaufen". Wenigstens msste man
doch erwarten, durch Uebergangsformen eine Vermittlung hergestellt

zu sehen.

Wenn freilich andrerseits W. Krause Recht hat, wrden
Schwalbe's Bedenken ohne Zweifel sehr an Gewicht verlieren

;
denn

die so sehr urgirte Bedeutung des Sidcns Eolandi wrde zu dem ge-

ringfgigen Werte einer Venenrinne" (s. Krause, Handbuch II,

p. 813) zusammenschrumpfen. Dann mssten wir jedoch den Gefen
berhaupt, wie ja dies auch von Krause tatschlich geschieht, einen

nicht unbetrchtlichen Einfluss auf das Zustandekommen der Skulptur
der Hirnoberflche zugestehen. Nun knnen aber die peripheren Ge-

fbahnen wegen ihrer allbekannten Neigung zu variireu und vica-

riirend fr einander einzutreten, wenn berhaupt je, dann nur inner-

halb des allernchst verwandten Formenkreises als Anhaltspunkte bei

der vergleichenden Beurteilung der Organe in Frage kommen. Wir
werden also auch von dieser Seite mit Notwendigkeit auf die Schwierig-
keiten hingewiesen, die der Aufstellung von Homologien zwischen

den Furchen und Windungen fernerstehender Sugetiergruppen ent-

gegenstehen und so fhrt uns denn unsere Betrachtung von selbst

wieder zu Schwalbe's Satz zurck.

Wenden wir uns nun wieder unserem Lehrbuche zu und folgen
wir zunchst der grtenteils auf eigenen Untersuchungen ba sirenden

Darstellung des Faserzusammenhangs von der Grohirnrinde und dem
davon ausgehenden Stabkranz an bis zum Rckenmark! Nach

Meynert sollen die Stabkranzfasern von der Rinde her in den kon-

vexen Rand des Schweifkerns einstrahlen. Diese Angabe wird
von W. bestritten: ein centraler d. h. der Aufnahme von Stabkranz-

fasern dienender Pol des Schweifkerns existirt nicht. Nur der basale

Teil seines Kopfes erhlt Stabkranzfasern, die zum Teil den Riech-

lappen entstammen. Sehr erheblich weicht W. von seinem Vor-

gnger auch in der Auffassung des Linsenkerus ab. Von den

bekannten drei Gliedern des Niicleus lentiformis muss das am meisten
- 30. --. .^. ^
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nach vorne gelegene dritte den beiden brigen gegenbergestellt, von

ihnen gesondert werden. Ebensowenig wie der Schweifkern tritt das

vorderste Glied in Beziehung zur Stabkranzfaserung und nur den

beiden inneren Abteilungen erkennt "\V. die Bedeutung von Zwischen-

stationen im Sinne Meynert's zu. Es bilden vielmehr Schweifkern

und III. Glied des Linsenkerns zusammen ein neues, der Rinde ana-

loges Ursprungsgebiet von St abkrnz fasern; die beiden

Innenglieder des Linsenkerns verhalten sich dieser einheitlichen

Ganglienmasse gegenber als Zwischenstationen (s. Schema V, p. 44).

Die aus dem Linsenkern austretende radire Faserung bleibt dem
Hirnschenkelfu nur zum geringsten Teil; die Hauptmasse der-

selben strahlt vielmehr in den Sehhgel ein. Direkte St ab kranz-

fasern mssen es also sein, welche den Ausfall decken. Freilich

sind bisher nur zwei solcher direkter Faserkomplexe bekannt ge-

worden; der eine dieser Zge gesellt sich zum Hirnschenkelfu da,

wo er vom Fulvinar berlagert wird, der andere enthlt die Pyra-
midenbahnen, deren Nachweis von Flechsig an Entwicklungs-

stadien geliefert wurde. Ihr Ursprungsgebiet ist wahrscheinlich in

der Ausdehnung des ganzen Stirn- und Scheitellappens zu suchen.

Uebrigens scheint dem Verf. im Hinblick darauf, dass die entwick-

lungsgeschichtlichen (Flechsig) und pathologischen Erfahrungen

(Charcot) sich nicht vollkommen decken, die Frage nach der Loka-

lisation der Pyramidenbahn innerhalb des Hirnschenkelfues und der

inneren Kapsel erneuter Untersuchung zu bedrfen.

Was nun die Beziehungen des Sehhgels zum Stabkranz be-

triff't, so fungirt derselbe, wie schon angedeutet, als Endstation fr
eintretende Stabkranzfasern, u. A. fr die Fasern des vordem Stiels"

des Sehhgels; er reprseutirt aber ferner die Hauptursprungssttte
der Faserung der Hirnschenkelhaube. Wir gelangen nun zur Zw i s c h e n-

schicht mit ihren Ganglien, dem roten Kern, Luys 'sehen Krper
und der Suhstantia nigra. Sie ist der Sammelpunkt 1) fr die dem

Linsenkern entstammende Faseruug, 2) fr die aus den Marklamellen

des Sehhgcls entspringenden Fasern, nmlich die zum roten Kern

verlaufenden Bndel und die obere Sehhgelschleife. Zu diesem aus

den Laminae medullres stammenden imgekreuzten Haubenur-

sprung kommen nun noch zwei weitere Bndel, die ebenfalls von

dem Sehhgel herzuleiten sind, nnich ein gekreuzter Faserkomplex

(hintere Commissur) und ein vielleicht teilweise gekreuzter, das Mey-
n er t 'sehe Bndel" aus dem Ganglion habenulue, welches mit dem

roten Kern zusammenfliet. Man kann daher im Querschnittsfelde der

Haube fnf Territorien unterscheiden: 1) den roten Kern, welcher

Linsenkern- und Schhgelfasern gemischt fhrt (nmlich das Hauben-

bndel aus dem Linsenkern, die Marklamellenbndel und das Mey-
nert'sche Bndel aus dem Sehhgel), 2) die Linsenkeruschlinge, 3) das

hintere Lugsbndel, ebenfalls dem Linsenkern entstammend, 4) die

obere Schleife und 5) die hintere Commissur.
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Die eben erwhnte obere Schleife wird ergnzt zur Schleifen-
schicht durch Zuwachs aus dem vordem und hintern Vierhligel-

ganglion. Gleichzeitig verliert der rote Kern seine Gangliensubstanz,
der weie Rest kreuzt sich mit dem der andern Seite und wird zu

dem entgegengesetzten obern Kleinhirnschenkel {rk und es in

Schema XIV). Der mittlere Kleinhirn Schenkel rekrutirt sich

aus Fasern des Fues
;
zwei Drittel seiner Elemente (Querfaserschich-

ten der Brcke) werden hierzu abgegeben ;,
whrend die Pyi-amiden-

bahnen grtenteils erhalten bleiben. Dies ist die eine Art der Be-

ziehungen des Kleinhirns zum Projectionssystem; die zweite besteht

in der Zuleitung von Kleiuhirnursprngen zu demselben; sie werden
als untere Kleinhirn schenke! zusammengefasst. (Grbere und

feinere Formverhltnisse fhren uns zu der Annahme, dass die Fasern,
welche aus den roten Kernen als obere Kleinhirnschenkel in das

Cerebellum eingetreten waren, durch die Bahn der Strickkrper dem

Projectionssystem sich wieder zuwenden, whrend durch die mittlem

Kleinhiruschenkel ein Teil des Projektionssystems, und zwar aus der

Bahn des Fues in die gekreuzte Kleinhirnhemisphre und dort zu

seinem definitiven Ende gelangt).

Die Haube, welcher auer dem Strickkrper auch noch zwei

weniger ansehnliche Bndel, nmlich die aufsteigende Quintuswurzel
und Faserkomplexe aus dem Dachkern des Kleinhirns zugefhrt wer-

den, lsst im Bereich des Ursprungs des Abducens und Facialis auf

dem Querschnitt drei Territorien erkennen, von denen die beiden in-

nern als motorisches Feld zu bezeichnen sind, whrend das

uere die sensiblen Bestandteile der Haube fhrt.

Wir sind nun in der obern Gegend der Medulla oblongata ange-

langt. Die untere Olive, deren Auftreten fr diese Region cha-

rakterisirt ist, stellt eine Zwischeustation dar, zwischen dem Strick-

krper der einen und der Anlage des Hinterstrangs der andern Seite.

Uebrigens beteiligt sich hieran wahrscheinlich nicht blo die Olive

einer bestimmten Seite allein, sondern es concurriren wol beide,

also sowol die mit der Hinterstranganlage gleichseitige, als die ihr

entgegengesetzte. Dabei lsst sich an den von dem Strickkrper aus-

gehenden und in der Olive endigenden Bogenfasern und denen der

Hinterstranganlage ein deutlicher Unterschied des Kalibers feststellen :

jene stellen zarte, diese breite Elemente dar. Spter sondert sich

der Hinterstrang in zwei Abteilungen : 1) in den Keil strng, der aus

den beschriebenen Bogenfasern sich formirt und 2) in den zarten

Strang, dessen Kern durch die Schleifenkreuzung Fasern der

Schleifenschicht zugefhrt erhlt. Der Rest des Strickkrpers wird

zur Kleinhirnseitenstrangbahn Flechsig's.
"Was nun noch die Pyramiden betrifft, so muss ein gekreuzter

Teil, der die Pyramidenseitenstrangbahn bildet, von der un-

gekreuzten Partie, die zur Pyramidenvorderst rangbahn wird,

30*
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nnterschiecleii werden. Letztere ist in der Regel der bei weitem

schwchere Teil; es kommt aber auch der umgekehrte Fall vor und

endlich fehlt es auch nicht an asymmetrischen Pyramiden. Sie stel-

len mit den direkten Kleinhirnseitcnstraiigl)al!nen und den Goirschen

Strngen die langen Bahnen des lickenmarks dar, whrend Vorder-

und Hinterstranggrundl)ndel sammt den Seitenstrangresten als kurze

Bahnen den vorigen gegenbergestellt werden.

Wie sind nun die anatomischen Tatsachen physiologisch zu ver-

werten, und wie lassen sich die Lcken unserer Erfahrungen mit Hilfe

der Hypothese berbrcken?

Wir stellen zunchst Meynert's bahnbrechende Anschauungen

voraus. Sic gipfeln in der Annahme eines Projectionssystems", d. h.

einer alle Sinuesoberflche und die gcsammte willkrliche Muskulatur

mit der Grohirnrinde verbindenden Leitungsbahn, durch welche

smmtliche Empfindungseindrcke und Willensimpulse nach dem Cen-

trum, resp. nach der Peripherie projicirt werden. Ein Querschnitt

des Hirnschenkels umfasst somit den ganzen Organismus, der nur

riechunfhig und l)lind wre." Im Rckenmark einheitlich, spaltet

sich hier das Projectioussystcm in zwei Bahnen, eine ventrale (Fu)
und eine dorsale (Haube), die auch funktionell verschieden sich ver-

halten. Im Fu verlaufen die Bahnen, welche die in das Bewusst-

sein fallenden Bewegungsimpulse auf die vordem Rckenmarkswur-

zeln bertragen. Diese Fasern passiren, ehe sie in der Grohirnrinde

endigen, den Linsenkern ^); er stellt sich daher als ein in motorische

Bahnen eingeschaltetes Ganglion dar. Die direkten Stabkranzbndel

des Fues reprsentiren die Bahn der bewussten Sinnes- (Tast-) Em-

pfindungen. Die Haubenbahn endlich dient zur Leitung der re-

flektorischen Bewegungsimpulsc. Die Haubenganglien, Seh- und Vier-

hgel, dienen vermittels der in ihnen enthaltenen reflektorischen

Mechanismen zur unwillkrlichen Anpassung unserer Bewegungen an

die uern Verhltnisse, whrend durch die von ihnen gegen die Ober-

flche der Hemisphren austretenden Bahnen die Rinde allmhlich

mit Inuervationsgefhlen der ausgelsten Bewegungen besetzt wdrd.

Der Kern der Meynert'schen Lehre, dass dem Hirnschenkelfu

die Bedeutung der Willensbahn, der Hirnschenkelhaube die einer Re-

flexbahn zukomme, bleibt bestehen, wenn auch die Fortschritte der

anatomischen und experimentellen Forschung manche seiner Ausfh-

rungen als unhaltbar oder wenigstens in anderm Licht erscheinen

lassen. W. bestreitet zunchst die Richtigkeit der anatomischen

Grundhige, auf welche Meynert die Behauptung sttzt, der uere

Teil des Hirnschcnkelfues sei sensibel (S. 195). Meynert hatte

ferner das vordere Gebiet der Grohirnrinde fr motorisch, das hin-

tere fr sensorisch erklrt. Auch das anatomische Fundament dieses

1) Vgl. dagegen oben W.'s Angaben.
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Satzes liat sich als unsicher erwiesen
;
wenn schon der Inhalt der

These selbst die Frohe der Experimente von Fritsch und Hitzig-
bestanden hat; er ist brigens neuerdings sogar durch Munk's Ex-

stirpationsversuche nicht unl)etrchtlich modificirt worden.

Einer besondern Formulirung bedrfen schlielich noch die

Kreuzungsverhltnisse; die wir fr die motorischen und sen-

siblen Bahnen gesondert vorfhren. Was zunchst die motorischen
Rckenmarksnerven betrifft, so gehiJren sie vermittels der Fyrami-
denkreuzung zu der gekreuzten Hemisphre. Die ungekreuzt bleibende

Pyramidenvorderstrangbahn wird wahrscheinlich als Willensbahn fr
die immer doppelseitig wirkenden Hals- und Rumpfnniskeln fuugiren.
Weit weniger durchsichtig liegen die Verhltnisse bei der sensiblen
Bahn. Mag ein kleinerer Anteil derselben zur gleichseitigen Krper-
hlfte gelangen; oder nicht; jedenfalls geht auch hier die Hauptmasse
der Fasern eine Kreuzung eiu; wenn auch Ort und Stelle derselben

freilich noch keineswegs mit wnschenswerter Sicherheit anzugeben
sind. Die sensiblen Rckenmarksnerven kreuzen sich entweder nur

einmal; und zwar in der grauen Substanz dicht oberhalb des Wurzel-

austritts
;

oder unter Voraussetzung einer sensiblen Kreuzung en

masse"; dreifach; woher denn eine dieser Kreuzungen wieder inner-

halb des Rckenmarks; die 1)eiden andern zwischen Hirnschenkel und
Rckenmark vor sich gehen mssten.

Was nun noch die sensiblen Hirnnerven angeht; so sprechen ana-

tomische und pathologische Erfahrungen fr eine Kreuzung des 01-

factorius, Triyeminus und custicus\ im Tractiis opticus findet W. mit

Gudden ein gekreuztes (strkeres) und ein uugekreuztes (schwche-
res) Bndel (Ueber den Ursprung desselben s. Obersteiner's Ar-

tikel in Nr. 5 des Biolog. Centralbl.).

Ueber die Art der Darstellung; deren der Verf. bei Besprechung
der oft sehr verwickelten anatomischen Verhltnisse sich bediente,

sei mir noch ein Wort hinzuzufgen erlaubt ! Die Resultate der ana-

tomischen Forschung werden im Haupttext zusammenhngend vor-

getragen, nur uerlich unterbrochen durch eingeschobene klein ge-
druckte Zustze; die teils erlutern und ergnzen; teils auf die Lcken
unserer Kenntnisse hinweisen. Mit dieser zweckmigen Trennung
der Beschreibung harmonirt auch die Anordnung der Abbildungen,
die im Rahmen der glatten Schuldarstellung als bersichtliche Sche-

mata auftreten; whrend den nicht selten umfangreichen Erluterungen

naturgetreue Ausfhrungen von Schnitten beigegeben sind.

Wir wllnschen der selbststndigen Arbeit W.'s einen zahlreichen

Leserkreis !

B. Solger (Halle a./S.).
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