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an Albrcclit nicht eine Frage, aber eine Aufforderung zurichten

und zwar die, den ausgebildeten Ochsenschdel, der im Septum narium

in der ganzen Lnge auf 15,5 cm die Chorda dorsalis enthalten soll

(S. Albrecht 1. c. p. 31 tf.),
einem kompetenten Embryologen, ent-

weder Lieberkhn oderHensen oder His, zur Ansicht zu senden.

Alb recht schlgt auch aus dieser von mir (Grundriss der Entw.

2. Aufl. 8. 218) angezweifelten Thatsache Kapital und verwertet die-

selbe fr die Behauptung, dass es keinen prchordalen Teil des

Schdels gebe. Kommt Alb recht dieser Aufforderung nicht nach, so

werden die Fachgenossen wissen, wie es mit der Begrndung der

Hypothesen dieses Forschers steht.

Wrzburg den 15. Februar 1885.

lieber einige neuere Arbeiten zur Morphologie und Physio-

logie der Gesclimacksorgane.

Im IL Bande des Biologischen Centralbhattes, Jahrg. 1882, hat

Gott seh au eine Zusammenstellung der Arbeiten gegeben, welche vom

Jahre 1871 an ber die Anatomie der Geschmacksorgane erschienen

waren. Diesmal mchte ich zwei Arbeiten einer Besprechung unter-

ziehen, Avelche erst neuerdings und zwar beide in den Sitzungsberich-

ten der kais. Akad. der Wissenschaften zu Wien erschienen sind.

Die eine derselben ist von A. Lustig und beschftigt sich mit der

Entwicklung der Geschmacksknospen'). Ich selbst habe ber diesen

Gegenstand Untersuchungen gemacht, deren Ergebnisse der Erlanger

medizinischen Fakultt im Februar 1884 als Inauguraldissertation vor-

gelegt worden und im letzten Bande des Wald eye r'schen Ar-

chivs fr mikroskopische Anatomie erschienen sind. Ich freue mich,

dass die Resultate, zu denen ich gelangt bin, im wesentlichen mit

denen bereinstimmen, die Lustig mitteilt. Diese Mitteilungen von

Lustig beziehen sich auf die Genese der Geschmacksorgane beim

Kaninchen und beim Menschen. Beim Kaninchen erscheinen die Knos-

pen erst sehr spt, erst innerhalb des ersten Lebenstages, und zwar

sind sie nur an der freien, der Mundhhle zugewendeten Flche der

Falten und dem obern Dritteile der seitlichen Wand nachzuweisen.

Zugleich findet sich eine verschieden weit vorgeschrittene Entwicklung
der einzelnen Knospen: einzelne derselben sind schon scharf begrenzt

und so den Knospen des ausgewachsenen Tieres hnlich geworden,
die Mehrzahl jedoch entbehrt noch der schtzenden Hlle der soge-

nannten Deckzellen und stellt radir zu dem schon gebildeten Ge-

1) A. Lustig, Beitrge zur K(^rintuis der Entwicklung der Geschuiacks-

organe. .Sitzungsberichte der k Akad. der Wissenschaften. Bd. LXXXIX.
III. Abt Aprilheft Jahrg. 1884.
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schmacksporus gestellte Gruppen von Siuneszellcn dar, welche gegen
das Stroma zu das Epithel der Papille durchsetzen. Am Ende der

ersten Woche sind die Knospen schon zum grten Teile scharf abge-

grenzt, sie erreichen aber erst am Anfang der dritten Woche jene An-

ordnung und Form, wie wir sie beim erwachsenen Tiere vorfinden.

Lustig hat nun auch bei verschieden alten Kaninchenften nach

Entwicklungsstadien der Geschmacksknospen gesucht, gibt aber an,

dass dieselben den embryonalen Pa])illae vallatae und foliatae des Ka-
ninchens gnzlich fehlen. Diesen Satz kann ich nun durchaus nicht

anerkennen. Ich fand schon bei Kaninchenften von 5 cm Lnge die

ersten Entwicklungsstadien der Knospen in Form von einzelnen Grup-

pen spindelfrmiger Basalzellen des Epithels, welche ihren Sitz auf

der freien, der Mundhhle zugekehrten Flche der Papilla vallata

haben; an der Stelle des Wallgrabens ist allerdings noch nichts zu

bemerken, ebensowenig an der ganzen Papilla foliata. Diese auf der

freien Oberflche der Pap. vallata sitzenden Geschmacksknospen er-

reichen bei Ften von 7 cm Lnge ihre hchste numerische Entfaltung,

verschwinden aber wieder in demselben Verhltnisse, als sich an dem

Wallgraben die Knospen entwickeln. In bezug auf nhere Einzelheiten

erlaube ich mir auf meine Untersuchungen hinzuweisen. Ich wei

nun nicht, warum ich hierin zu anderen Resultaten gelangt bin als

Lustig, jedenfalls aber muss ich in Hinblick auf meine Prparate
daran festhalten, dass beim Kaninchen auch whrend des intraute-
rinen Lebens auf der freien, der Mundhiile zugewendeten
Flche der Papilla vallata Geschmacksknospen in be-
trchtlicher Anzahl sich vorfinden.

Was nun die Genese der Knospen beim Menschen betrift't, so un-

tersuchte Lustig zuerst einen Ftus aus dem 5. Monat und fand,

dass in diesem Stadium des intrauterinen Lebens Geschmacksknospen
oder Entwicklungsphasen derselben noch nicht zu finden sind. Bei

F<)ten aus dem 7, Monat fanden sich Geschmacksknospen, und zwar

lagen dieselben zum grten Teile auf der freien, der Mundhhle

zugekehrten Flche der Papilla, Dieser Umstand scheint mir von

verschiedenen Gesichtspunkten aus groes Interesse zu bieten. Einmal

scheint daraus hervorzugehen, dass gesetzmig, mit Bercksichtigung
der von mir gefundenen vollkommen gleichen Verhltnisse beim Ka-

ninchen, die Knospen zuerst auf der freien Papillenoberflche,
dann erst in den kapillaren Spalten des Ringwalles sich entwickeln,
und zweitens drfte dieses Verhltnis in phylogenetischer Beziehung
nicht ohne Interesse sein. Dass die Knospen auf der freien Ober-

flche der Papille die primr entwickelten sind, besttigt ja auch

Lustig, wenn er sagt, diejenigen Becher, welche der freien Ober-

flche der Papilla vallata aufsitzen, seien stets in der Entwicklung-
weiter gegangen als jene, welche an anderen Stellen das Epithel durch-

setzen." Lustig untersuchte weiter Ften aus dem 8. und 9. Monate,
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sowie neugeborne Kinder, und fund an solchen die Knospen in immer

grerer Anzahl in dem Uinggraben der Papillen; wie sich hei sol-

chen reifen Frchten die Knospen auf der freien Oberflche an Zahl

Beschaffenheit etc. verhielten, wird nicht mitgeteilt.

Eine weitere Arbeit, deren Kesultate ich besprechen mchte, ist

von Dr. Otto Drasch und betitelt sich: histologische und phy-
siologische Studien ber das Geschmacksorgan^). Verf.

gibt zuerst einen allgemeinen Ueberblick ber den Bau der Papilla

foliata des Kaninchens und erwhnt dabei eines jedes primre Pa-

pillenblatt der Lnge nach durchziehenden Hohlraumes, den er aus

dem Vorhandensein einer endothelialen Auskleidung als zentralen

Lymphraum deutet. Diese Deutung dieses Hohlraumes, den brigens

schon Kanvier'^) erwhnt, scheint mir vollkommen unrichtig zu sein.

Ganz abgesehen davon, dass es wohl als Kuriosura anatomischer Be-

weisfhrung betrachtet werden drfte, allein aus dem Nachweis

endothelialer Bekleidung einen Hohlraum als Lymphgef zu deuten,

mchte ich gegen die Ansicht des Verf. einige, wie mir dnkt, ziem-

lich wichtige Beweise anfhren. Einmal sieht man an der Papilla

foliata eines frisch getteten Kaninchens makroskopisch jedes Blatt

der Lnge nach von einem mit dem am hintern Pole des Organs be-

findlichen Gefbndel in Zusammenhang stehenden Gefe durch-

zogen, und zweitens gelingt es, sowohl an Horizontal- als Vertikal-

schnitten, den Hohlraum mit roten Blutkrperchen erfllt zu

sehen, ein Beweis, dass wdr es nicht mit einem Lymphraum, sondern

mit einem weiten Blutgef und zwar mit einer Vene zu thun haben.

Nachdem Verf. im Schleimhautstroma der sekundren Bltter noch

schalenfrmige Vertiefungen beschrieben, denen die Geschmacksknospen
unmittelbar aufsitzen, tritt er ein in die vielumworbene Frage nach

dem Zusammenhange der Neuroepithelien mit Nervenfasern, bezw. dem
Verlaufe der Nerven in der Papilla foliata berhaupt.

Schon Ran vi er
(1. c), Hnigschmied^) und Sertoli*) gaben

bekanntlich Abbildungen von Geschmacksknospen mit den 8 zutreten-

den Nerven, jedoch geben diese smtlichen Bilder, die unter der An-

wendung der Goldmetliode gewonnen wurden, keine vollstndige Ein-

sicht in die Verhltnisse. Einmal lsst sich nirgends ein direkter

Zusammenhang einer Nervenfaser mit einer Zelle der Knospen nach-

weisen, man sieht eben nur schwarze Faserbndel zu den gleichfalls

schwarzen Knospen hinziehen, um in deren Innerem sich zu ver-

lieren, und dann sind eben die beiderlei die Knospen zusammen-

1) Aus dem LXXXVIII. Bande der Sitzungsberichte d. kais. Akad. der

Wissenschaften. III. Abt. Dez. -Heft. Wien. Jahrg. 1883.

2) Kanvier, Technisches Lehrbuch der Histologie. S 875

;?) Zeitschr. f. wiss, Zoologie, Bd. 23. 1873.

4) Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der

Tiere. 187K.
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setzenden Zellenarten, die Sttz- und Stiftchenzellen durch das Gold-

salz gleichmig- geschwrzt, so dass sich aus diesen Bildern nicht ent-

scheiden lsst, welche der beiden Zellarten neuroepithelialer Natur ist.

Nur dem Entdecker der Geschmacksknospen beim Sugetiere, Loven,
war es gelungen, eine Stiftchenzelle mit einem feinen Fserchen ver-

bunden zu isolieren, ohne jedoch dessen nervse Natur sicher beweisen

zu knnen. Auch Drasch ist es nicht gelungen, diesen Zusammen-

hang zwischen Neuroepithel und Nerv zu finden, dagegen gibt er

eine ausfhrliche Beschreibung des Verlaufs der Nerven innerhalb der

Papille. Er verfhrt dabei so, dass er die Papille in toto vergoldet,

dann die einzelnen Bltter, nach Ablsung des Epithels, abspaltet und

nun die Anordnung der Nerven an Flchenprparaten beobachtet.

Der Nervus glossopharyngeus bildet in der Schleimhaut ein ziem-

lich weitmaschiges ,
flchenhaft ausgebreitetes Netz, und von diesem

erst steigen die Nervenstmmchen bndeifrmig in die einzelnen Blt-

ter empor. Beschftigen wir uns zuerst mit den Nerven des primren

Blattes, so bilden dieselben, teilweise aus markhaltigen, zum grten
Teile jedoch aus marklosen Fasern bestehende Plexus, und zwar einen

subepithelialen, von dem sich dann wieder ein intraepithelialer ablei-

tet und dann noch einen Plexus, der den zentralen Hohlraum des pri-

mren Blattes, Drasch's Lymphraum, umspinnt. In den sekundren

Blttern nun beschreibt Dr. uerst reiche Plexus von Nervenfasern,

welche allenthalben anastomotisch unter sich in Zusammenhang stehen

und ebenfalls wieder ein intraepitheliales Netzwerk abgeben. Zahl-

reiche mikroskopisch kleine Ganglien stehen in Verbindung mit dem

im Blattstroma verlaufenden, dichten Nervenplexus, und von diesem

sollen sich nun Fasern freimachen, welche bei ihrer Annherung an die

Oberflche, senkrecht zur Richtung abgeplattet, sich konisch verbrei-

tern" oder nach einer knotigen Anschwellung mit einem zugespitzten

Zapfen endigen". Darin will nun Draseh eine eigentmliche Art der

Nervenendigung innerhalb des Blattstromas sehen, ein Satz, der ge-

wiss mehr als hypothetisch erscheinen muss. Einmal mchte ich

dabei erinnern an die von allen Autoren zugegebene ungemeine Ka-

priziositt der Goldmethode an und fr sich, an die Thatsache, dass

dabei ungemein leicht Trugbilder entstehen knnen, und dann scheint

mir doch die Methode Drasch's, die einzelnen Bltter der Papille un-

ter dem Prpariermikroskope mit einem Skalpell aus freier

Hand abzuspalten, bei der Kleinheit der Verhltnisse, die Dicke

des sekundren Blattes betrgt z. B. 0,025 mm eine zu wenig sub-

tile, um daraufhin nichts geringeres als eine vollstndig neue Art

der Nervenendigung nachweisen zu knnen.

Wenn nun Drasch daraufhin den Satz aufstellt: es kann kaum

noch zweifelhaft sein, dass in der That die Mehrzahl der ge s ch m a ck -

empfindenden Fasern im Blattstroma selbst enden und nur

eine geringe Menge derselben zu den Knospen umbiegen und in deren
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Innerem ihr Ende erreichen", so mischte dies doch allen Ansichten

widersprechen, die man gegenwrtig ber die Endigungsweise eines

eigentlichen .Sinnesnerven zu haben pflegt. Denn abgesehen davon,

dass wir bis jetzt keinen eigentlichen Sinnesnerven kennen, der nicht

sein Ende in Gebilden epithelialer Natur, den Neuroepithelien, finden

wrde, ist doch die erste Frage, welche man sich aufstellt, die, wie

die Geschmackstottc, also flssige oder wenigstens im Mundspeichel

lsbare Substanzen, auf die unterhalb der Epitheldecke gelegenen

Nervenendigungen einwirken sollen. Diese Frage stv:llt sich Drasch
auch selbst und gibt darauf die Antwort, dass er behauptet, die Ge-

scbmacksknospen seien als K a p i 1 1 a r v o r r i c h t u n g e n aufzufassen, und

dazu auch durch die eigentmliche an die Bltter einer Zwiebel er-

innernde Anordnung befhigt. Diese Auff"assung der Geschmacks-

knospen aber kann mir durchaus nicht einleuchten
;

ich kann mir

nicht denken, dass Organe, die wie die Geschmacksknospen so alle

Eigentmlichkeiten eines sensitiven Endorgans haben, nur dazu dienen

sollten, den Geschmackstoflfen den Durchtritt zu den geschmackempfin-
denden Fasern zu gewhren. Denn es ist durchaus nicht richtig, dass,

wie Drasch sagt, noch nicht einmal der eigentliche Typus der Ge-

schmackszelle festgestellt sei. Wir haben es vielmehr in den die

Achse der Knospen einnehmenden spindelfrmigen Zellen, mag man
sie nun Stiftchen- oder Stbchenzellen nennen, mit Neuroepithelien

zu thun, die so vollkommen homolog sind den in anderen Sinnesorga-

nen, ich verweise hier nur auf die bekannten M. Schul tze'schen

Abbildungen des Riechepithels ^) vorkommenden Nervenendzellen,

dass man an ihrer Natur nicht wohl zu zweifeln vermag. Und auch

die sogenannten Deckzelleu der Geschmacksknospen erscheinen homo-

log den bei anderen Sinnesorganen, vorzugsweise beim Geruchsorgan

(cf. 1. c.) vorhandenen epithelialen Sttzzellen. Gegen die Drasch'sche

Auffassung der Geschmacksknospen spricht ferner das Vorkommen
von im wesentlichen wenigstens ganz konform gebauten Endknospen,

mag man deren physiologische Bedeutung nun nrit F. E. Schultze
in der Perzeption von Geschmackseindrcken, oder mit Merkel von

Tastempfindungen suchen, an Orten, wo gewiss von einer Kapillar-

vorrichtung" nicht die Rede sein kann. Ich erinnere hier an das

Vorkommen der Endknospen in der Epidermis des Kopfes etc. von

Fischen und im Wasser lebenden Amphibien, und erst neuerdings hat

Blaue^) in einer ausfhrlichen Arbeit bei Fischen diese Knospen als

Endorgane des Olfactorius beschrieben und den Zusammenhang von

Nervenendzelle und Nervenfaser direkt unter dem Mikroskop beobach-

1) Cf. Stricker
,
Lehrbuch der Gewebelehre (Geruchsnrgan) undRaiivier,

Lehrbuch d. techn. Histologie S. 864.

2) Arch. f. Anatomie und Physiologie. Anatom. Abteihmg. Jahrg. 1884.

Heft III und IV.
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ten knnen, lauter Thatsachcn, die mir entschieden gegen die Meinung
von Drasch zu sprechen scheinen.

Drasch teilt weiter Beobachtungen mit, die er au der Papilhi fo-

liata bei direkter Reizung derselben, oder des N. glossopharyngeus

gemacht hat. Er legte zu diesem Zweck die Papilla und den N.

glossopharyngeus frei und lie nun teils elektrische, teils chemische

Reize einwirken. Die im Ruhezustand bluliche Papille turges-

ziert im Moment der Reizung, wird hellrot und augenblicklich von

einer reichlichen, aus den Kapillarspalten hervortretenden Flssigkeit
berstrmt. Diese ist wasserklar, fadenziehend und stark alkalisch.

Im Anschluss an diese Beobachtung wirft Drasch noch die Frage auf,

wie man sich wohl die Reinigung der Papillenfurchen vom Sekrete",

also die Vorbereitung fr neue Geschmackseindrcke zu denken habe.

Als kapillare Rume bleiben natrlich diese Furchen auch whrend
des Ruhezustandes der Papille von Sekret erfllt; Drasch glaubt

nun
,

dass dabei die Knospen ebenfalls als Kapillarvorrichtungen

wirkten, welche dazu dienen, die in den Spalten vorhandenen Flssig-
keiten weiter in die Tiefe zu befrdern", und hierin wrden sie da-

durch untersttzt, dass der Strom in den greren Lymphgefen,
in welche die im Stroma unter den Knospen befindlichen kleineren ein-

mnden, den in den Spalten angesammelten Flssigkeiten gegenber
etwa wie ein Injektor wirke; so sei es wenigstens denkbar, dass

Spalten und Knospen fortwhrend neu besplt und wieder gereinigt

werden". Dieser Vorgang lsst sich doch etwas einfacher, und wohl

der Wirklichkeit mehr entsprechend erklren. Drasch gibt ja zu,

dass der Erguss von Drsensekret ein reflektorischer Vorgang ist, und

eben dadurch wird ja nach jedem Reize, der die Papille trifft, die in

der Papillenfurche vorhandene Flssigkeitsmenge von selbst durch die

neu eintretende abundante Sekretion entfernt werden; dadurch werden

die Knospen fr neue Geschmacksperzeptionen fhig gemacht, oline dass

es dabei ntig wird, die Knospen als Kapillarvorrichtungen aufzufas-

sen und dem Lymphgefsystem die an diesem Orte doch etwas ge-

knstelte Rolle eines Injektors aufzuntigen.
F. Hermaim (Erlangen).

Kritischer Bericht ber die neueren physiologischen nter-

sucliimgen, die Grohirnrinde betreffend.

Von Sigmund Exner.

Die im Jahre 1870 erschienene Abhandlung von Fritsch und

Hitzig M bildete den Ausgangspunkt eines bis auf den heutigen Tag
fortgefhrten Streites ber die Frage, ob die verschiedenen Bezirke

1) Archiv f. Anatomie n. Physiologie.
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