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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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der Grohirnrinde physiolojE^isch j^leielnvcrtig sind, oder ob sie sich

in ihrer Funktion von einander unterscheiden. Whrend ein Teil der

Forscher heute noch auf dem Standpunkte steht, welchen die Physio-

logie in den mittleren Dezennien unseres Jahrhunderts und als Aus-

druck der Reaktion gegen die Gall'schen Lehren allgemein einge-

nommen hatte, indem sie eine Lokalisation der Funktionen in der

Kinde nicht zugeben, hat ein anderer Teil .der Gelehrten die Gehirn-

oberflche wieder landkartenartig in Distrikte geteilt, wie einst in den

Zeiten Gall's und seiner Schler.

Wenn ich es im folgenden unternehme ber die Untersuchungen
zu referieren, welche in den letzten Jahren in dieser Richtung ausge-

fhrt worden'), so geschieht es in der Hoffnung zur Klrung des

Gegenstandes selbst etwas beitragen zu knnen, denn ich werde zei-

gen, dass der Widerspruch in den thatschlichen Ergebnissen der

Untersuchungen durchaus nicht so gro ist, wie man dies nach der

Heftigkeit, mit welcher der Streit gefhrt wurde und noch gefhrt

wird, erwarten sollte.

Um den Stand der Angelegenheit ins Gedchtnis zurckzurufen,
sei in Krze erwhnt, dass Fritsch und Hitzig bei elektrischer

Reizung der Gehirnoberflche (hauptschlich von Hunden) gewisse

Punkte, ich nannte sie Rindenorte, gefunden haben, die dadurch

charakterisiert waren, dass an jedem derselben schwchere Strme
ausreichten ehie Bewegung in einer bestimmten Muskelgruppe aus-

zulsen, als an jedem andern Orte der Rindenoberflche. So konnten

z. B. vom Orte a aus Strme noch eine Bewegung der gegenber-

liegenden Vorderpfote hervorrufen, welche, auf andere Stellen der

Rinde a])pliziert, diese Pfote nicht in Bewegung setzten. Ein anderer

Rindenort hatte dieselben Eigenschaften fr die Hinterpfote u. s. w.

Durch diesen Versuch und den weitern Nachweis, dass bei dem-

selben wirklich ein Bestandteil der Rinde (und wren es auch nur

die an der gereizten Stelle in den Stabkranz eintretenden Nerven-

fasern) und nicht irgend ein subkortikales Organ den Angriffspunkt
des Reizes bildet, war meines Erachtens die Lehre von der Lokali-

sation der Funktionen begrndet, itnd die tausendfltige Wiederholung
des Versuches hat dieses Fundament nur befestigt. Denn der Ver-

such lehrt, dass verschiedene Rindenteile in gleicher Weise erregt

verschiedene Effekte hervorrufen; es gibt also funktionelle Verschie-

denheiten der Rinde. Dabei ist es fr die Lokalisationsfrage im

Prinzipe gleichgiltig, ob bei dem Versuche die Ganglienzellen oder

1) Ueber die frheren Arbeiten vergl. das krzlich erschienene Werk:
Histoire et eritiqne des progres r6alis6s p.ir la Physiologie exp6r. et la mthode
anatonio-cliniqne dans l'tude des fonctions du cerveau par Levillain. Paris

1884. Es kann zur Orientierung ber unsern Gegenstand empfohlen werden,
obwohl es auffallende Lcken in der Literatur - Kenntnis des Autors verrt.
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die Nervenfasern direkt erregt wurden, ob letztere an der gereizten

Stelle aus Ganglienzellen entspringen oder diese Stelle in ihrem Ver-

laufe passieren etc. Der Versuch sagt weiter gar nichts darber, in

welcher Beziehung das zuckende Bein zu dem Rindenanteile steht,

und er besagt gar nichts ber die Beziehungen der brigen Rinden-

stellen zu dem betreffenden Bein. Es kann, obwohl der Versuch

einen Rindenort des gegeni)erliegenden Vorderbeines" kennen ge-

lehrt hat, doch noch die ganze brige Rinde zu demselben Bein in

Beziehung stehen. Man kann eben bei einem Organ, wie die Hirn-

rinde eines ist, nicht zu wenig Voraussetzungen machen, wenn es

sich um die, Deutung eines Versuches handelt; und das nicht immer

gerechtfertigte Bestreben einen Versuch zu verstehen" leitet leicht

dazu, bewusst oder unbewusst Voraussetzungen zu machen.

Das sind die Gesichtspunkte, aus welchen ich Schifft) imd

Goltz ^) nicht beipflichten kann, wenn sie der Ansicht sind, dass

man Mhe hat, ein Lcheln zu bekmpfen denen gegenber, die

Nervenzentren mit Hilfe des galvanischen Stromes entdecken wollen."

Ob man Nervenzentren entdeckt, hngt vor allem davon ab, was man
ein Nervenzentrum nennt; Thatsachen aber kann man entdecken, z.B.

die Ungleichwertigkeit verschiedener Rindengebiete.

Aehnliche Auffassungen lassen sich fr jene Versuche geltend

machen, bei welchen nach Exstirpation von verhltnismig kleinen

Rindenstcken Erscheinungen auftreten, welche je nach der Lokalitt

der Exstirpation verschieden sind.

Ferrier^) hatte Reizversuche gemacht und die dabei erhaltenen

Bewegungen in bestimmten Muskelgruppen im allgemeinen betrachtet

als reflektorisch dadurch ausgelst, dass der Reiz in dem Tier den

Eindruck einer Empfindung hervorrief. Erst diese veranlasse das

Tier zu einer Bewegung. So kam tdr Hund, Affe und andere Tiere

eine Zeichnung der Hirnoberflche zu stnde, auf der die verschie-

denen Territorien fr die Sinnesorgane sowie fr die einzelnen Mus-

keigruppen angegeben sind. Nach anatomischen Anhaltspunkten

wurde dieses Schema dann vom Affen auf den Menschen bertragen.

H. Munk *) hat hauptschlich Exstirpationsversuche ausgefhrt

und die darauffolgenden Strungen im Gebiete der Sinnesorgane und

der Motilitt beobachtet. Er kam so zu Abgrenzungen von Rinden-

territorien, welche fast die ganze Hirnoberflche einnehmen und welche

1) Pflger's Arch. f d ges. Physiologie Bd. XXX. Erregbarkeit des Rcken-

markes.

2) Ebenda Bd. 34. Verrichtungen des Grohirns.

A) Die Funktionen des Gehirns, deutscli v. Obersteiner. Braunschweig

lft79.

1) Die lteren Abhandlungen gesammelt in: Ueber die Funktionen der

Grohirnrinde. Berlin 1881 ,
die neueren Abhandlungen in den Sitzber. der

Berliner Akademie d. Wiss.

2*
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mit Ilih-splirc", ScliRi)hrc", Flilsi)hre des Vor(lerl)eiiies" u. s. w.

bezciehiu't werden. In einem solchen Gebiete, z. B. dem letztgenannten,

sollen nun die Gefhls vor Stellungen abgelagert sein, welche das

Tier in betreu" seines Vorderbeines hat, oder haben kann. Munk
beobachtete, dass auch nach vollkommener Exstiri)ation dieser Fld-

sphre das Tier noch luft, die gedrckte Pfote zurckzieht, das sollen

aber Reflexe sein, welche ohne das Wachrufen der bezglichen Vor-

stellungen ablaufen. In den wichtigsten Thatsachen stimmen die ver-

schiedenen Beobachter betreffend das Gebaren eines so verstmmelten

Tieres berein, und ob die Differenz dieses Gebarens gegenber einem

normalen Tiere durch das Ausfallen der betreffenden Vorstellungen
zu erklren ist, kann, scheint mir, kaum der Gegenstand eines wis-

senschaftlichen Streites sein. Unser Urteil darber ist doch zu un-

sicher, in wieweit ein Analogon dessen, was die Psychologen beim

Menschen eine Vorstellung" genannt haben, irgend eine direkt beob-

achtete Muskelaktion auch eines normalen Hundes beeinflusst. Viel-

leicht ist es vorzuziehen den Ausdruck zu whlen: die Tiere knnen

diejenigen Aktionen, welche einen kompliziertem psychischen Prozess

voraussetzen, nicht mehr oder nur unvollkommen ausfhren. Die ein-

zelnen Territorien liegen nach Munk neben einander, d. h. sie greifen

nicht in einander, decken sich nicht teilweise oder ganz.

Dem gegenber hatten Brown-Sequard u. a. die Beweiskraft

dieser Experimente fr die Lehre von einer Lokalisation bestritten

und Goltz ^) bis in die neueste Zeit dieselbe wenigstens nicht aner-

kannt. Wie Goltz jetzt denselben gegenbersteht, wird noch weiter

besprochen werden. Vorlufig sei zur Klarlegung von dessen Stand-

punkt nur folgendes hervorgehoben. Sein Widerstand gegen die Lo-

kalisationslehre ist nicht gegen deren Prinzip gerichtet, sondern gegen
die Art, wie sie insbesondere von Ferrier und Munk ausgefhrt
wurde. Zahlreiche Versuche haben ihn gelehrt, dass man groe An-

teile der Gehirnrinde entfernen kann, in welchen mehrere der Terri-

torien der genannten beiden Forscher gelegen waren, ohne dass die

Symptome aufgetreten wren, welche nach den genannten Territorial-

einteilungen erwartet werden mssten. Ja wenn man die ganze Um-

gebung des Sulcus cruciatus eines Hundes, auf welchem die wich-

tigsten Fhlsphren" liegen, exstirpiert hatte, so verhielt sich das

Tier doch noch hnlich einem normalen gegenber den Tasteindrcken

im Vorderbein, im Hinterbein etc., ja es lief auch noch, obwohl die

Zentren" Hitzig's mit entfernt waren. Goltz hat auf zwei medi-

zinischen Kongressen je einen Hund, der geraume Zeit vorher operiert

worden war, vorgewiesen, darauf gettet, es wurde ein Gehirn kom-

missioneil untersucht und die oben geschilderten Thatsachen auf diese

1) Die frheren Abhaiulhmgen gesammelt in: Ueber die Verrichtungen des

Grohirns. Bonn 1881. Die neueren in Pflger's Archiv f. d. ges. Physiologie.
Bd. 28 und Bd. 34.
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Weise so erhrtet^), dass sie wohl biunen kurzem allgemein aner-

kannt sein drften.

Doch darf daraus nicht gefolgert werden, dass jene Einteilung in

Territorien gar keine Bedeutung mehr habe; sie hat noch Bedeutung
sowie die Hitzig'schen Rindenorte noch Bedeutung haben, obwohl

das Tier, dessen Rindenort fr die vordere Extremitt exstirpiert ist,

diese noch gebrauchen kann. Hingegen muss notwendig die Vor-

stellung von der scharfen Begrenzung und von dem nebeneinander

dieser Territorien fallen, die Vorstellung, als wre ein solches Terri-

torium dazu da, die Bewegung und das Gefhl in einem bestimmten

Krperteile ganz und vollstndig zu besorgen, so dass kein anderer

Rindenbezirk mit diesem Krperteil in Beziehung stnde; eine Vor-

stellung, der man bisweilen sogar in der Form begegnet, als htte dieser

Rindenanteil berhaupt keine andere Funktion als eben die genannte.

Mir erscheint dieses Bedrfnis, Rindenterritorieu mit scharfen

aneinanderstoenden Grenzen abzuzirkeln, wie ein Bann, der aus der

Zeit von Gall's Schule noch auf der Lokalisationslehre lastet. Es

ist, als htten die Entdeckungen Hitzig's das alte Gall'sche Gips-

schema, das wir alle noch als historisches Altertum aus Gelehrten-

stuben und Museen kennen, so lebhaft in Erinnerung gerufen, dass

dieses Gedchtnisbild, sobald nur der Name Lokalisation" genannt

wird, sich mit Gewalt vordrngt. Immer und berall stt man auf

die Schwierigkeit diese Vorstellung bekmpfen zu mssen. Ich be-

daure, dass die Natur nicht solche Territorien gemacht hat, es wre
einfacher und vor allem wrde die Darstellung dadurch wesentlich

erleichtert. Nun es aber nicht so ist, mssen wir uns in dem kom-

pliziertem Gebilde zurecht zu finden suchen.

Ehe ich in das Referat der einzelnen Arbeiten eingehe, will ich

meinen Standpunkt in der Frage etwas genauer przisieren, als dies

im Vorstehenden geschehen ist.

Wo immer man einen Schnitt durch die Gehirnrinde senkrecht

zur Oberflche macht, findet man tausende von (markhaltigen) Ner-

venfasern, welche durchschnitten wurden, d. h. welche zwei benach-

barte Rindenanteile mit einander verbunden haben ^). Sie spielen bei

der normalen Rindenfunktion zweifelsohne eine wesentliche Rolle, sie

schwinden
,
wie T u c z e k 3) gezeigt hat

,
in hherem oder geringerem

Grade bei den verschiedenen Graden der Dementia paralytica. Nir-

1) Vergl. Klein, Langley aud Schfer: On the cortical areas reino-

ved froui the brain of a dog, and from the brain of a monkey. Journal of

Physiol. Vol. IV. Eine weitere auf denselben Hund bezgliche Untersuchung

von Langley und S h e r r i n g t o n ebenda. Vol . V.

2) Vergl. Sigm. Exner, Zur Kenntnis vom feineren Baue der Grohirn-

rinde. Sitzber. d. Wiener Akad. d. W. Bd. 73. Abt. 3.

3) Beitrge zur pathol Anatomie u. z Pathol. der Dementia paralytica.

Berlin 1884.
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g'cnds findet man im Bau der Rinde eine Andeutung von abgeson-

derten Territorien
,
im Gegenteil , wenn man nicht leugnen will, das.s

diese, mehr oder weniger parallel der Oberflche des Gehirns, aber

in allen mglichen Richtungen sich kreuzenden Nervenfasern die

nebeneinanderliegenden Rindenanteile in eine funktionelle Verbindung

bringen, so muss man die ganze Rinde als ein in gewissem Sinne

einheitliches Ganzes auffassen, als das, was sie ist, ein nirgends un-

terbrochener Filz von Nervenfasern, in deren Verlauf Ganglienzellen

eingeschaltet sind.

Aus diesem Filz gehen anatomisch lngst bekannte, jetzt auch

auf dem Wege der Reizung funktionell erkannte Fasern (Stabkranz-

fasern) in die Tiefe, um sich, sei es direkt oder durch Vermittlung

subkortikaler Nervenzentren, mit den peripheren Muskel - und Sinnes-

nerveu in Verbindung zu setzen. Da wo sie die Rinde verlassen,

gehen sie aus fortsatzreichen Ganglienzellen hervor, d. h. sie stehen

durch deren Fortstze mit den benachbarten Rindengebieten in Be-

ziehung. Alle willkrlich bewegten Muskeln, alle Sinnesorgane stehen

durch diese Stabkranzfasern (dem Projektionssysteme erster Ordnung

Meynert's) mit der Rinde in Verbindung, und es fragt sich nur,

sind die Fasern verschiedener Sinnesorgane und Muskelgruppen, ehe

sie in die Rinde eintreten, bunt durcheinander gewrfelt, so dass z. B.

die, welche das bewusste Sehen vermitteln, in gleichmiger Vertei-

lung in die ganze Rinde eintreten und ebenso die jedes Muskels u. s. f.,

oder treten die funktionell zusammengehrenden Fasern als geschlos-

sene Bndel ein, welche kein fremdes Element enthalten? Es ist

noch ein dritter Fall mglich, nmlich ein Mittelding zwischen den

beiden genannten, dadurch hergestellt, dass die Fasern zwar im all-

gemeinen untermischt, aber nicht gleichmig verteilt sind, so dass

funktionell vereinigte Fasern an gewissen Rindenstellen dichter, in

der Umgebung weniger dicht in die Rinde eintreten.

Der erste Fall ist schon auf anatomischer Grundlage lange vor

dem Aufleben der Lokalisationslehre als nicht zutreifend erkannt wor-

den (Meynert), und ich glaube kaum, dass jetzt noch jemand ernst-

lich an denselben festhlt. Er ist mit den Thatsachen unvereinbar.

Ob der zweite oder der dritte Fall den wirklichen Verhltnissen ent-

spricht, muss als eine noch unerledigte Frage betrachtet werden,
doch halte ich es aus sogleich anzufhrenden Grnden fr wahr-

scheinlich, dass die endliche Erledigung dieser Frage im groen
Ganzen zu gunsten des dritten Falles lauten wird.

Doch verweilen wir noch einen Moment beim zweiten Falle (er

drfte vielleicht, wie wir spter sehen werden, an einzelnen Rinden-

anteilen des Menschen verwirklicht sein), und nehmen z. B. an, dass

die smtlichen Stabkranzfasern, welche den Bewegungen des Vorder-

l)eines dienen, als geschlossenes Bndel in die Rindenstelle R ein-

treten. Es wird zu erwarten sein, dass nach Exstirpation dieser Stelle



Exuer, Neuere physiologische Uutersaehuugen der Grohiruriucle. 23

die Motilitct des Beines in hohem Grade gelitten hat, schon deshalb,

weil die smtlichen Stabkranzfasern, welche die Beziehung zwischen

Bein und Rinde hergestellt haben, durchschnitten wurden. Was ist

aber zu erwarten, wenn R unversehrt bleibt, doch in der Umgebung
von R Zerstrungen der Rinde stattgefunden haben? Ich kann nicht

daran zweifeln, dass jetzt (abgesehen von den Nebenwirkungen der

Operation wie gestrte Zirkulation etc.) abermals Motilittsstrung in

derselben Pfote auftreten muss, denn es hiee der ganzen Masse von

Nervenfasern, welche die Stelle R mit ihrer Nachbarschaft verbindet,

jede Funktion absprechen, wenn mau glaubte, die aus R entspringen-

den Stabkranzfasern wrden genau ebensolche Impulse von ihren Ur-

sprungszellen erhalten, sei es dass die normalen Rindenverbindungen

dieser erhalten sind, oder nicht.

Man denke an den extremen Fall, dass um R herum ringfrmig
die ganze Rinde zerstrt ist; es wird dann eine Erregungssumme,
welche z. B. durch die das Sehen vermittelnden Stabkranzfasern der

Rinde zugefhrt wird, insoferne sie in der Rinde anderweitige Pro-

zesse anregt, ohne jeden Einfluss auf die Leistungen von R sein.

Dass dies auch beim normalen Tiere so ist, wird wohl niemand an-

nehmen wollen, der mit dem anatomischen Bau der Rinde einiger-

mal.sen vertraut ist. Es leuchtet aber auch ein, dass eine Rindenzer-

strung von gegebener Gre im allgemeinen um so weniger von den

normalen Verbindungen der Stelle R vernichten wird, je ferner sie

von R liegt. Es gilt das von dem allgemein acceptierten Schema der

Assoziationsfasern (zwei Stelleu der Rinde verbindende Fasern belegt

Meynert mit diesem Namen), wobei vorlufig von gewissen einzelnen

mchtigen Bndeln derselben abgesehen werden mag, weshalb man

eine solche Regel eben nur als im allgemeinen" zutreffend aufstellen

kann. Die geschilderte Wirkungsart einer Rindenlsion durch Zer-

stih'ung der Assoziationsfasern eines unversehrten Rindengebietes kann

als physiologische Fernwirkung der Lsion bezeichnet werden, zum

Unterschied der pathologischen Fernwirkung, welche durch Entzn-

dung, Zirkulationsstrungen u. dergl. zu stnde konmit').

Wenn wir demnach denjenigen Rindenanteil, welcher die normalen

Bewegungen einer Muskelgruppe merklich beeinflusst, das Rindenfeld

dieser Muskelgruppe nennen, so hat es zum mindesten nichts unwahr-

scheinliches
,
wenn dasselbe nicht mit scharfen Grenzen endet, son-

dern am Rande allmhlich ausklingt. Ich habe dieses Ausklingen"
an der Hand von Thatsachen gefunden lange, ehe ich obige Betrach-

tungen angestellt hatte ^), und muss mich darber wundern, dass von

mancher Seite immer noch an den scharfen Grenzen festgehalten wird.

1) Vergl Sigm. Exuer, Zur Frage nach der Rindenlokalisation beim

Menschen. Pflge r's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 17.

2) Untersuchungen ber die Lokalisation der Funktionen in der Grohirn-

rinde des Menschen. Wien 1881.
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Dieses Auskliiigen der Kindenfolder wird noch viel plausibler,

wenn man nicht den zweiten, sondern den dritten Fall als von der

Natur verwirklicht anninnnt. Die Ursache, aus welcher ich diese An-

nahme fr gerechtfertigt halte, liegt in der von mir ^) nachgewiesenen

Thatsache, dass auer von dem betreffenden Rindenort" noch von

dem grten Teil der Rindenkonvexitt beim Kaninchen Stabkranz-

fasern abgehen, deren Reizung Bewegung der gegenberliegenden
vordem Extremitt bewirkt. Hier sind diese Fasern also auf ein

Gebiet verteilt, welches noch von anderen Rindenorten" okkupiert
ist 2). Ein weiterer Umstand, der fr diese Annahme spricht, liegt

in den Ergebnissen der ausgedehnten Rindenzerstrungen, welche Goltz
an seinen Hunden bewerkstelligt hat. Wenn die Stabkranzfasern der

vordem Extremitt als geschlossenes Bndel in die Rmde treten

wrden, so msste es doch eine gewhnliche Erscheinung sein, dass

nach Exstirpation der ganzen sogenannten motorischen Region alle

jene Einflsse auf die Bewegung der Pfote wegfallen, welche wir der

Rinde zuschreiben. Das ist aber nicht ein einziges mal beobachtet

worden. Endlich ist zu bedenken, dass beim Menschen z. B. das

Rindenfeld der obern mit dem der untern Extremitt zum groen
Teile zusammenfllt. Keine Thatsache aber gibt es, die dafr spricht,

dass die Stal)kranzfasern fr die beiden Extremitten von den nicht

gemeinschaftlichen Anteilen der Riudenfelder abgehen.
Meine Anschauung geht also dahin, dass im allgemeinen die Rin-

denfelder ohne scharfe Grenzen teils nebeneinander, teils ineinander

liegen und wahrscheinlich die Stabkranzfasern zwar in ungleicher

Verteilung, aber nicht als geschlossene Bndel in dieselben eintreten.

Dass dieser Charakter der Rindenfelder von Muskelgrnppe zu Muskel-

gruppe und insbesondere fr die Sinnesorgane manchen Schwankungen
unterliegen kann, halte ich fr selbstverstndlich, es geht dies auch aus

meinen eignen Untersuchungen hervor.

Man kann jetzt als fast allgemein angenommen betrachten, dass

das motorische Riudenfeld eines Krperanteils mit dem sensorischen

desselben zusammenfllt, unter sensorisch sowohl taktile Empfindungen
als Muskelgefhl verstanden. Bechterew-'') leugnet allerdings in

neuester Zeit diese Koinzidenz wieder und polemisiert ber die Be-

ziehungen der sensorischen und motorischen Impulse in der Rinde

gegen eigentmliche hier nicht nher zu errternde Anschauungen von

Schiff*). Ich gehe auf die Auseinandersetzungen dieses Autors

deshalb nicht nher ein, weil ich es fr gleichgiltig halte, mit welchen

1) Zur Kenntnis der motorischen Rindenfelder. Sitzber. der Wiener Aka-
demie der Wiss. 14. Juli 1S81.

2) Vergl. Ferrier 1. c. pag. 172.

3) Neurolog. Zentralblatt 1883 Nr. 18 und Pfliiger's Arch. f. d. ges. Phy-
siol. Bd. 35 S. 137.

4) Pfliiger's Arch. Bd. 33.
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Namen wir diese WechselwirkuDg von inotorischen und seusorischen

Impulsen in der Rinde belegen, solange wir ber die Natur derselben

nichts genaueres wissen.

Endlich kann nicht unerwhnt bleiben, dass ein auf der rechten

Hemisphre gefundenes Kindenfeld nicht blo zu dem betreftenden

Krperteil der linken Seite in Beziehung stehen muss. Es kann auch

derselbe Krperteil der rechten Seite von dem Rindenfeld aus inner-

viert werden. Ich habe dies fr eine Zahl von auf beide Krper-
hlften verteilten Muskelpaaren des Menschen zu erweisen gesucht,

welche im Leben gewhnlich oder zwangsweise gleichzeitig innerviert

werden (z. ,B, Kaumuskeln, Augenmuskeln); Fran^ois Frank und

Pitres^) zeigten es fr die vordere Extremitt des Hundes, und ich

habe unabhngig von diesen dasselbe fr Kaninchen und Hund gefunden^).

Indem ich nun zur Besprechung der einzelnen Untersucliungen

bergehe, teile ich dieselben der bequemern Behandlung wegen nach

ihren Untersuchungsobjekten ein in solche, welche das Tier, und

solche, welche den Menschen betreffen.

A. Untersuchungen an Tieren.

Es ist wiederholt, besonders mit Rcksicht auf Geisteskranke, die

Frage ventiliert worden, wo wir den Sitz von Halluzinationen anzu-

nehmen haben. Die einen meinten, dieselben mssten da entstehen,

wo auch jene bewussten Anschauungsbilder ihren Sitz haben, denen

ein uerer Reiz entspricht, also in der Grohirnrinde, die anderen

verlegten sie, da sie gewissermaen aufgezwungene Bilder, also je-

dem Willen entzogen sind, in subkortikale Zentralorgane, vor allem

in die Stammganglien des Gehirns ^). Danillo*) hat versucht diese

Frage experimentell zu entscheiden. Es bekommen nndich Hunde
unter der Wirkung von Absinth heftige, augenscheinlich durch Hallu-

zinationen bedingte Delirien. Zerstrte D an i Ho den Sehhgel, zer-

strte er den motorischen oder den sensorischen Anteil der Grohirn-

rinde, so trat das Absinthdelirium doch ein, in den beiden letzteren

Fllen freihcli mit etwas modifiziertem Charakter; wenn aber die

Rinde der ganzen Konvexitt des Gehirns entfernt war, blieb das

Delirium aus, und es trat nur ein epileptiformer Anfall auf. Verf.

zieht aus diesen (in Vulpian's Laboratorium angestellten) Versuchen

den Schluss, dass der Sitz der Halluzinationen in der Rinde des

Grohirns zu suchen ist.

1) Travaux du laboratoiie de Marey 18781879.

2) Zur Kenntnis der mot. Rindenfelder. Wiener akad. Sitzber. 14. Juli

1881, und Wechselwirkung der Erregungen im Zentralnervensystem. Piiger's
Arch. f. d. ges. Physiologie Bd. 28.

3) z. B. Meynert, Psychiatr. Zentralblatt 1877.

4) Compt. rend. 22. Mai 1882 und Arch. de Pliysiol 2. Ser. Vol X. Con-

tribution la Physiologie pathologique de la rgion corticale du cerveau et

delamoelle dans Tempoisonneraent parl'alkoholthylique etl'essence d' absinthe.
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Marcacci^) kommt auf fi:rimcl von Exi)crimentcn und von Krank-

heitsrllcn zu einer der I.okalisatioiislehre ung-iln.stigen Anschauung.
Von den Kraukenfllen soll spter die Rede sein; an Tieren fand er,

was brigens schon lngst bekannt war, dass man analoge Wirkungen
wie auf Rindenreizung auch erhlt, wenn man die Rinde gettet hat.

(Verf. thut dies durch Abkhlung.) Er schliet daraus, dass der An-

griff des Reizes nicht in der Rinde liegen knne, und verwertet diesen

Schluss gegen die Lokalisationslehre. Thatschlieh ist dieser Gegen-
stand schon vor Marcacci ausfhrlich studiert 2) und dahin aufge-
klrt worden, dass nach Ausschaltung der Rinde eben die von der-

selben abgehenden Stabkranzfasern durch den elektrischen Strom

erregt werden. Dabei ist es prinzipiell gleichgiltig, ob bei intakter

Rinde die kortikalen Enden der Stabkranzfasern oder andere Bestand-

teile der Rinde direkt gereizt werden.

Wichtiger wre ein anderes Ergebnis Marcaeci's, wenn sich

dasselbe besttigen sollte. Es hat nmlich schon im Jahre 1875

Soltmann^) angegeben, dass neugeborne Tiere eine nicht erreg-

bare Rinde hal)en. Es ist dies von Wichtigkeit, denn wenn die durch

Rindenreizung ausgelsten Aktionen den willkrlich ausgelsten ent-

sprechen, so war zu erwarten, dass da, wo das Organ des Willens

noch nicht ausgebildet ist, auch die elektrische Reizung erfolglos

bleibt. Dieser Angabe Soltmann's wird nun von Marcacci wider-

sprochen. Weiter macht dieser Autor die im ersten Momente auf-

fallend klingende Angabe, dass, nach Durchschneidung der Pyrami-
denbahnen einer Seite in der Medulla oblongata, die gegenberliegende
Pfote zwar auf Reizung des betreffenden Rindenortes nicht bewe-

gungslos wird, aber die gleichseitige in Aktion tritt. Auch diese Er-

scheinung drfte sich sehr einfach aus Bekanntem erklren. Es ist

ja oben schon hervorgehoben worden, dass das Rindenfeld einer He-

misphre mit beiden Extremitten in Verbindung steht, nur bedarf es

eines (bisweilen kaum nennenswert) strkern Stromes, um auch die

gleichseitige Pfote in Aktion zu versetzen. Es ist deshalb denkbar,

dass, hat man erst das Rindenfeld aufgesucht, dann die Medulla ob-

longata durchschnitten und dadurch etwa den Reiz fr die gegenber-

liegende Seite unwirksamer gemacht, und man sucht neuerdings durch

Reizung der Rindenstelle einen Effekt zu erzielen, zunchst die gleich-

seitige Pfote zucken kann. Ich glaube deshalb mich auf die nheren
Details dieses Versuches, der allerdings den Ausgangspunkt zur Er-

mittlung der auf derselben Seite bleibenden Rindenbahn bilden knnte,
nicht einlassen zu sollen.

1) Etde critique exp6rlnaoiitnle sur les centres moteurs corticaux (Laltora-

toire de Physiologie de la Sarbonne). Archiv italien. de biologie Tom I.

Fase. II, und Centri motori corticali. Toriu(t 188'2.

2) Vergl. Biolog. Centralbl. 188384 S. 85.

3) Centralbl f. d. med, Wiss. 1875 S. 209 und Jahrb. f. Kinderheilkunde.

N. F. IX.
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Munk's Untersuchungen ber die zentralen Organe fr das

Sehen und Hren bei den Wirbeltieren"^) nehmen neuerdings die

Frage in Angriff, ob und welche Wirbeltiere nach Abtragung der Ge-

hirnrinde beziehungsweise des ganzen Grohirns das Sehvermgen

gnzlich verlieren. Er hatte nmlich gefunden, dass Hunde und Affen

nach Entfernung jener Rindenanteile, die er als Sehsphre" bezeich-

net, vollkommen erblindet waren, und dass es hnlich mit der Hr-

sphre" steht. Es stimmt dies nicht mit lteren Angaben berein,

nach welchen Sugetiere und Vgel, denen die Grohirnhemisphren

exstirpiert waren, noch sehen und hren sollten, d.h. dass ihre Bewe-

gungen noch sichtlich durch die Eindrcke der hheren Sinne beein-

flusst werden sollten. Schon im Jahre 1880 hatte Munk seinen Sch-
ler Blaschko^) veranlasst, den Frosch in dieser Hinsicht neuerdings
zu untersuchen; das Resultat war, dass fr dieses Tier die lteren

Angaben zutreffen, dass also der Frosch auch nach Ausschaltung der

Hemisphren, Hindernissen im Sprunge ausweicht u. dgl. m. Munk
nimmt zum Gegenstand der eignen Untersuchung die Klassen der

Vgel und Suger und als Reprsentanten der ersteren die Taube.

Er fand, dass, wenn man wirklich das Grohirn der Taube vollstn-

dig exstirpiert hatte, dieselbe so blind war, als wren ihr die Nervi

optici durchschnitten. Nur die Kontraktion der Pupille auf einfallen-

des Licht verriet noch, dass das Auge mit einem nervsen Zentral-

organ in Verbindung ist. Die Exstirpation der Rinde msse aber,

soll der Versuch gelingen, eine vollstndige sein, denn Tauben, an

deren Pedunculi ein Stckchen der Ventrikeldecke hngen geblieben

war, das in seiner grten Ausdehnung niemals die Gre von 2 mm
erreichte, zeigten schon deutliche Symptome ihres Sehvermgens.
Durch Exstirpation nur einer Hemisphre konnte festgesetzt werden,
dass jedes Auge mit beiden Grohirnhalbkugeln in Verbindung steht.

Die rechte Rinde versorgt den grten Teil der Netzhaut des linken

Auges, ausgenommen ist nur die uerste, laterale, (hintere) Partie",

welche mit der linken Rinde in Verbindung steht, und umgekehrt.
Als Vertreter der Sugetiergruppe whlte Munk das Kaninchen.

Er kam, abgesehen von Erfahrungen ber das allgemeine Verhalten,
zu dem Resultate, dass diese Tiere nach vollstndiger Exstirpation
des Grohirns vollkommen blind sind, und, abgesehen von dem Pu-

pillenreflex auf Lichtreiz, durch nichts von Kaninchen sich unterscheiden,
denen die Augen selbst funktionsunfhig gemacht wurden. Was diese

Blindheit anbelangt, so gert Munk hier in Konflikt mit einer vorher

von Christian! gemachten Angabe^), nach welcher Kaninchen, wel-

chen mit besonderer Schonung das Grohirn genommen wurde, doch

noch sehen, d. h. Hindernissen ausweichen etc. Es spinnt sich dieser

1) Berlin, akatl. Sitzber. XXXIV 1883 und XXIV 1884.

2) Das Sehceutrum bei Frschen. Dissertation Berlin 1880.

3) Berl. Sitzber. Febr. 1881.
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Konllikt (lurcli inelirere Abliaiidhing-eii und Vortrge') bindurch, die

ich in diesem Berichte wohl bergehen kann. Es wird darber ge-

stritten, ob diese Versuchstiere an Hindernisse nicht anstieen, weil

einfach ihr Weg sie nicht auf solclie fhrte", oder weil sie Gesichts-

eindrcke von denselben bekamen.

Angeregt durch einen Krankenfall machte v. Monakow^) Ver-

suche an Tieren, um die Lage des Eindenfeldes fr das Sehen, und

dessen Beziehungen zum Bulbus und zu den subkortikalen Zentren des

Gesichtssinnes zu ermitteln. Er exstirpierte bei einer Reihe von neu-

gebornen Tieren den Bulbus und beobachtete die darauf eintretenden

Vernderungen im Bau der Rinde; bei einer andern Reihe exstirpierte

er die Rinde des Occipitallappens und beobachtete die Vernderungen
in den subkortikalen Zentren und dem N. opticus. Uns interessiert

hier in erster Linie, dass, wie brigens durch frhere Versuche schon

bekannt war, nach Entfernung der Bulbi nicht etwa das Rindenfeld

des Gesichtssinnes gnzlich entartet, oder, da die Tiere neu geboren

waren, die betreffenden Rindenanteile in ihrer histologischen Struktur

mehr oder weniger auf embryonalem Standpunkt bleiben. Man knnte
das erwarten, wenn man die oben bekmpfte Ansicht hegt, dass das

betreffende Rindenfeld keine andere Aufgabe hat, als die Gesichts-

eindrcke zu empfangen und zu bewahren. Wohl aber gibt der Verf.

an, histologische Vernderungen in gewissen Schichten der Rinde

wirklich gefunden zu haben.

Luciani') berichtet ber Versuche, die er an Hunden und Affen

angestellt hat, um die Rindenfelder der Sinnesorgane zu ermitteln.

Die beigegebene Abbildung, welche die ermittelten Felder fr Gesicht,

Gehr, Gefhl und Geruch darstellt, zeigt auf den ersten Blick, dass

Verf. von dem Schema der scharfen Grenzen sich losgemacht hat,

dass er vielmehr (nach meiner Nomenklatur) intensivere und weniger
intensive Teile der Rindenfelder unterscheidet. Auch lsst er diesel-

ben zum grten Teil ineinandergreifen.
Was zunchst den Gesichtssinn anbelangt, so kann man Seh-

strungen erzielen durch Lsionen des Occipitallappens, aber auch

durch solche des Parietal-, Temporal- und Frontallappens, sowie des

Ammonshornes. Ein Unterschied in den Sehstrungen je nach der Lo-

kalitt der Lsion besteht in folgendem : sitzt dieselbe im Stirn- oder

Schlfenlappen, soist die Strung vorbergehend, indem sie allmhlich,

bisweilen erst nach Wochen, schwindet. Die Effekte von Lsionen des

Scheitel- und Hinterhauptlappens bestehen fort durch Monate, oder

whrend der ganzen Dauer der Beobachtung." Ferner verursachen

Verletzungen der erstgenannten Rindenteile nicht mit solcher Bestimmt-

1) Teils in den Berliner akad. Sitzber. (Cliristiani, Zur Kenntnis der Funk-

tionen des Groliirus beim Kaninchen 29. Mai 1884, Munk, 19. Mai 1884) teils

in den Sitzungen der Berliner physiol. Gesellschaft (Du Bois-Keymond Arch.).

2) Arch. f. Psychiatrie. XIV.

3) Brain, XXVI. Juli 1884 pag. 145.
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heit Sehstrungen, wie gleiche Verletznng-en der letztgenannten. (Es

ist dies ein vollkommenes Analogen des Verhaltens zu dem, was ich

als charakteristisch fr die relativen und absoluten Rindenfelder" des

Menschen bezeichnet habe)^). Diese Verhltnisse gelten im wesent-

lichen fr den Hund, wie fr den Affen.

Verf. konnte bilaterale homonyme Hemiopie (Sehstrung in den

gleichseitigen Hlften beider Netzhute) nicht nur durch Exstirpation

eines Occipitallappens, sondern auch nach Zerstrungen im Gebiete

des Scheitel- und Schlfenlappens hervorrufen, wenn letztere nur aus-

gedehnt genug waren. Auch anerkennt er Munk's Rindenblindheit"

nicht, d. h. er fand nach Ausrottung einer zirkumskripten Stelle des

Occipitallappens keine Netzhautstelle wirklich blind, sondern konnte

nur Sehstrungen nachweisen; diese Strungen sowie auch jene, die

nach ausgedehnter Exstirpation eines Occipito-Temporallappens ein-

treten, verschwinden mit der Zeit wieder.

Der intensivste Anteil dieses Rindenfeldes liegt also im Occi-

pitallappen, weniger intensive Anteile reichen auf den Schlfeulappen

herab, und nach vorn allmhlich ausklingend ber das Scheitelhirn

bis in die Nhe des Riechlappens.
Was das Rindenfeld des Gehrsinnes anbelangt, so zeigt die Ab-

bildung dessen intensivsten Teil in den unteren Enden der Schlfen-

windungen und nach oben ausklingend bis auf den Scheitellappen

reichend; nach vorn geht es ber die Fossa Sylvii, nach hinten bis

an den Occipitallai)pen. Und zwar gehrt, wie dies Verf. im Verein

mit Tamburini schon frher gezeigt hat, jedes Rindenfeld des Gehr-
sinnes beiden Ohren an, aber nicht in gleichem Mae. Mit dem ge-

kreuzten Ohre steht es in engerer Beziehung. Das Rindenfeld des

Geruches liegt hauptschlich vor der Sylvischen Furche und er-

streckt sich nach oben bis auf den Scheitel, natrlich auch mit ab-

nehmender Intensitt. Dauernde Gehrlosigkeit und Geruchlosigkeit
konnte durch Exstirpation von Rindenstellen (vielleicht wegen der Aus-

dehnung der Rindenfelder) nicht erzeugt werden. Auch hier ist eine

Zweiteilung der Balmen vorhanden, aber es steht hier im Gegensatze
zum Gehrorgan die gekreuzte Nasenhhle in weniger enger Beziehung
zum Rindenfeld als die gleichseitige.

Endlich lsst sich der Gefhlssinn nach Verf. nicht in scharf ge-

trennte Regionen fr die verschiedenen Krperstellen einteilen, wie

dies Munk gethan hat, vielmehr konfluieren auch hier die Rindenfel-

der fr die verschiedenen Krperstelleu, so dass sich nur von einem

Feld des Gefhlssiunes sprechen lsst. Dasselbe nimmt mit seinem

intensivsten Teil die exquisit motorische Zone ein und erstreckt sich

ausklingend ber den grten Teil der Rindenkonvexitt. Es ist mit

der gleichen Seite in engerer Beziehung als mit der gekreuzten.
Das Stirnhirn des Hundes, d. i. die vor der exquisit motorischen

1) Lokalisation der Funktionen in der Grohirnrinde desMenschen. Wienl881.
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Region gelegene Spitze des Groliirns, ist in neuerer Zeit von drei

Seiten her Gegenstand der Untersuchung geworden. H. Munk^},
Kri worotow''^) und Hitzig'') haben sich mit demselben beschftigt.

Ersterer findet, dass nach beiderseitiger Exsti'pation nicht nur der

Kinde, sondern des ganzen Lappens die Tiere einige Zeit nach der

Operation keinerlei Strrungen im Gebiete der Sinne, der Intelligenz,

ihres Benehmens berhaupt aufweisen, mit einziger Ausnahme der

Bewegungsfhigkeit der Rumpfmuskulatur. Sie sind nicht mehr im

stnde, sich wie normale Hunde dadurch nach rechts oder links zu wen-

den, dass sie die Wirbelsule biegen; sie fhren diese Wendungen zwar

aus, aber indem sie sich zeigerartig durch Drehung im Becken" be-

wegen. Dafr bekommen sie eine katzenbuckelartige Wlbung der

Wirbelsule, welche allerdings nur in der ersten Zeit stark entwickelt

ist, spurweise bei gewissen Stellungen aber noch nach Monaten sich

erkennen lsst.

Ist der Stirnlappen nur auf einer Seite exstirpiert, so drehen sich

die Hunde bei kurzen Wendungen stets nach der operierten Seite.

Dieser Zustand bleibt Monate lang bestehen, und wird das Tier ein-

mal veranlasst, sich nach der gesunden Seite umzudrehen, so geschieht

dies zeigerfrmig im Becken. Analoge Resultate ergaben Versuche

am Affen. Es muss hervorgehoben werden, dass M unk Sensibilitts-

strungen im Gebiete des Rumpfes nicht nachweisen konnte, dass

sich also diese Rumpfregion" wesentlich anders verhlt als seine

als Fhlsphren bezeichneten Regionen der brigen Krperteile. End-

lich konnte Munk durch elektrische Reizung der Rinde (allerdings

nur bei sehr starken Strmen) Muskelgruppen des Thorax in Aktion

versetzen, und zwar verschiedene, je nach dem Angriffspunkt der Strme.

Kriworotow hatte unter der Leitung von Goltz denselben Ge-

genstand in Angriff genommen, und seine Versuche waren schon be-

endet, als die eben besprochene Arbeit von Munk erschien. Die Er-

gebnisse beider Untersuchungen stimmen nicht gut zu einander. Auch

dieser Autor beobachtete in den ersten Wochen nach der Operation

Reitbahnbewegungen des Tieres nach der gesunden (nicht operierten)

Seite. Doch war dies keine konstante Erscheinung. Auch war nicht

jedesmal Schwche der gekreuzten, ja bisweilen, wenn auch selten,

solche der gleichen Seite vorhanden. Bei allen Tieren war die Be-

weglichkeit des Rumpfes, der Rumpfmuskeln und der Lendeiiwirbcl

vollkommen intakt, und war kein Buckel vorhanden, ohne Unterschied,

ob ein oder beide Stirnlappen zerstrt waren." Die Sensibilitt hatte

in der ersten Zeit nach der Operation an beiden Seiten des Rumpfes
und an anderen Krperteilen gelitten, gleiehgiltig, ob einer oder beide

1) Sitzber. der Berlin. Akad d. Wiss. XXXVI. 20 Juli 1882.

2) Ueber die P'unktionen des Stirnhippeiis des GroUhirns. Dissertation.

Strassburg 1883.

3) Arch. f. Psychiatrie. Bd. XV.
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Stimlappcn abgetragen waren')- Nach Verlauf von einer Woche er-

schien die Sensibilitt berall normal. Alle Hunde macliten nach

Abschluss der Wuudheilung den Eindruck absolut normaler Tiere

mit intaktem Gehirn."

Es folgt dann weiter in der Abhandlung eine Anzahl von Ver-

suchsprotokollen und eine kritische Besprechung der einschlgigen

Untersuchungen. Bei dieser Gelegenheit wirft mir Kriworotow vor,

dass icli auf meinen Untersuchungsresultaten fuend entschieden fr
die Lokalisationstheorie mich ausgesprochen habe, die Thatsachen aber,

(meint er) welche Exner gruppiert und besprochen hat, sprechen

eher dagegen als dafr." Ich bin nicht dieser Anschauung. Aller-

dings wenn man die Lokalisationslehre an die scharf begrenzten Fel-

der knpft, dann sprechen meine Ergebnisse dagegen. Sie ist aber

nicht daran geknpft : sobald verschiedene Kindenstellen verschiedene

Funktion haben, und wre diese Funktion auch nur quantitativ ver-

schieden (was ich nicht behaupten mchte
"i,

so ist von einer Lehre zu

sprechen, welche die lokalen Unterschiede der Rinde behandelt. So

gleichgiltig es mir brigens scheint, ob man die Verteilung der Funk-

tionen, die ich fr die zutreffende halte, als Lokalisation" bezeichnet

oder nicht, so erfreulich finde ich es anderseits, dass seit (wenn
auch kaum infolge) dem Erscheinen meiner Untersuchungen eine

thatschliche Annherung auch der entschiedensten Gegner auf diesem

Gebiete zu bemerken ist. Goltz erkennt bereits eine Lokalisation an,

welche mit meinen Anschauungen vollkommen vereinbar ist, und aus

dem Laboratorium seines Gegners Munk ging eine Arbeit hervor'^),

welche zur Erklrung fr die Thatsache, dass man vom Occipitallap-

pen aus Krmi)fe in den Extremitten hervorrufen kann, die Assozia-

tionsfasern der Hirnrinde heranzieht. Es denkt also auch Munk an

eine funktionelle (d h. im Leben funktionierende) Verbindung seiner

verschiedenen Rindenterritorien.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zum Stirnlappen des Hun-

des und der Arbeit Hitzig's ber denselben zurck. Er findet wie

Kriworotow die Bewegungsstrungen des Rumpfes nicht konstant und

hebt den Gegensatz hervor, der in dieser Beziehung zwischen diesem

Rindenteil und den Zentren", die um den Sulcus cruciatus liegen,

herrscht. Anderseits ])eobachtete Hitzig erhebliche Sehstrungen
auf dem gegenberliegenden Auge, Strungen in der Bewegung der

Extremitten, und vor allem einen erheblichen Intelligenzdefekt. Um
letztern Umstand besser zu beurteilen, verwendete Hitzig Hunde,
welche vor jeder Operation genau beobachtet und zu verschiedenem

abgerichtet waren. Kunststcke waren nach der Operation vergessen

1) Ich habe schon im Jahre 1881 fr den Menschen gezeigt, dass die Sen-

sibilitt beider Krperhlften in jeder Hemisphre vertreten ist.

2) Danillo: Darf die Grohirnrinde der hintern Partie als Ursprungssttte
eines epileptischen Anfalles betrachtet werden ? Du Bois-Ileymond's Arch. fr

Physiologie. 1884.
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und ihnen auch nicht mehr beizubringen. Sie zeigten hochgradige

Gedchtnisschwche. In bezug auf die beobachteten Sehstrungen
uert Verf. dieselbe Deutung, die ich oben schon als die nchstlie-

gende tr verwandte Erscheinungen hervorgehoben habe, er bezieht

sie auf direkte Verbindungen zwischen den beiden Hirnteilen." In

poleniischen Bemerkungen, hauptschlich gegen Schiff gerichtet, mit

welchen die Al)handlung schliet, wird darauf hingewiesen, dass

Hitzig schon in seinen ersten Publikationen diese Deutung urgiert hat.

Zu den Arbeiten bergehend, welche speziell die Rindenfelder

der hheren Sinne behandeln, ist eine schon aus dem Jahre 1881 stam-

mende Untersuchung hervorzuheben, welche Munk^) ausgefhrt hat,

um seine ersten Angaben ber die Hrsphre zu ergnzen und zu

vervollkommnen. Es war ihm nmlich ursprnglich nicht gelungen,

Hunde durch Rindenexstirpation nicht nur seelentaub, sondern rinden-

taub zu machen. Jetzt gelang dies. Nach Exstirpation beider Hr-

sphren waren die Hunde so taub, wie nach Zerstrung der Gehr-
schnecken. Interessant ist, dass sie zugleich auch stumm werden.

Es scheint die Lust am Bellen verloren zu gehen, wenn das Tier

seine Stimme nicht mehr hrt. Andere Erscheinungen wurden nach

dieser Operation nicht beobachtet.

Whrend, wie oben mitgeteilt, nach Luciani jedes Ohr mit bei-

den Hemisphren in Verbindung steht, ist dies nach den Versuchen

Munk's nicht der Fall. Abgesehen von anderen Anhaltspunkten,

welche Munk zu dieser Anschauung brachten, musste folgender Ver-

such entscheiden. Es wurde auf einer Seite die Hrsphre und auf

derselben Seite die Gehrschnecke zerstrt. Der Hund wurde nach

diesen Eingriffen als vollkommen taub befunden. Es wre dies aller-

dings nicht mglich, wenn nicht eine totale Kreuzung des Gehrnerven

bestnde.

Weiter versuchte Munk, so wie er es frher fr Retina und

Sehsphre gethan hatte, eine rtliche Verteilung der verschiedenen

Akustikusfasern in der Rinde zu ermitteln. Auch das gelang wenig-
stens so weit, dass der Verf. angeben kann, ihm sei aus partiellen

Exstirpati(men der Hrsphre der Eindruck erwachsen, dass die schall-

emptindenden zentralen Elemente etwa in einem nach unten konvexen

Bogen um die Spitze der Fissura postsylvia (R. Owen) so angeordnet
sein drften, dass in der Richtung von hinten nach vorn ein Fort-

schritt von der Empfindung tieferer zu der Empfindung hherer Tne
statthat".

1) Ueber die Hrsphren der Grohiriirinde Monatsbericht der Berliner

Akad. der Wissenschaften. Mai 1881.

2) Die Sehstrungen nach Verletzung der Grohirnrinde. Pflger's Arch.

fr d. ges. Physiol. Bd. 34.

(Schluss folgt.)
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