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bewirkten Vernderungen in den Organen als eine fettige Degene-
ration auffassen. Es bilden sich immer mehr Fetttrpfchen, die in

dem Kaum zwischen Wurmhaut und Pilzfden zu grern Massen zu-

sammenflieen. JMan darf hieraus schlieen, dass von selten des ein-

gedrungenen Pilzes besondere Stoft'e abgeschieden Averden, welche

die Umwandlung der Gewebe in Fett verursachen. Physiologisch ist

es von entschiedenem Interesse, durch direkte Beobachtung den Beweis

geliefert zu erhalten, dass eine Verfettung tierischer Gewebe als un-

mittelbare Folge von Pilzinvasion auftreten kann.

Das Fett dient der Arthrobotrys zur Nahrung und wird durch

letztere innerhalb eines Zeitraums von wenigen Monaten vollkommen

aufgezehrt, so dass nach Ablauf dieser Frist kein einziger Wurm
auch nur eine Spur von Fett mehr enthlt. Infolge der reichen Er-

nhrung wird das ganze den Wurm ausfllende JMycel strotzend von

Plasma, und der ppige Vegetationstrieb macht sich in fortgesetzter

Hyphenbildung geltend, so dass schlielich die Mycelste die Wurm-
haut nach auen durchbrechen und hier wiederum Oesensysteme pro-

duzieren. Auf diese Weise werden also neue Nematodenfallen auf-

gestellt, und die Vorgnge, die im obigen geschildert worden sind,

wiederholen sich.

Es werden brigens von Arthrobotrys die verschiedensten Mist-

und Schlamm -Nematoden gefangen, keineswegs etwa nur eine be-

schrnkte Anzahl von Arten. Der magebende Punkt ist dabei nur,

dass die Gre der betreffenden Wrmer ein gew^isses Maximum nicht

berschreiten, damit sie eben noch von den Oesen umklammert wer-

den kchinen.

Prof. Zopf hat die vorstehend berichteten Thatsachen in einer

krzlich erschienenen Abhandlung Zur Kenntnis der Infektions-

Krankheiten niederer Tiere und Pflanzen" [mit 7 Tafeln]^)

publiziert, in welcher mit Pvecht darauf hingewiesen wird, dass das

Studium der Krankheiten niederer Organismen mindestens einen ebenso

groen (wenn nicht grern) Wert besitzt, wie die Forschungen ber

die Krankheiten der hhern, weil im erstem Falle das biologische

Verhalten der Parasiten wegen der Einfachheit in der Organisation

der Wirte, zumal der einzelligen, meist direkt beobachtet und darum

auch mit grerer Sicherheit beurteilt werden kann. 0. Z.

Das Parietalorgaii der Reptilien und Amphibien kein Sinnes-

werkzeiig".

Von F. Leydig.
Seit Lngerem habe ich die Untersuchung des berschriftlich ge-

nannten Gebildes wieder aufgenommen und, obschon noch mitten in

der Arbeit stehend, glaube ich doch bereits einige Ermittelungen

1) Nova Acta der Kaiserl. Leopold.-Carol. Akademie, Bd. LH, Nr. 7, 1888.
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verlfentlichen zu sollen, weil daraus hervorgeht, dass die von mir

geuerte Meinung, es mge das Parietalorgan zu den Hautsinnes-

organen gehren, eine irrige war. Es hat sieh aber auch gezeigt,

dass die Behauptung anderer, das Organ stelle ein drittes Auge der

Wirbeltiere vor, ebenso wenig richtig sein kann.

Die erneuten Studien beschrnken sich bisher auf Anguis, La-

certa, Varurus, Rana und Bombinator
\
doch hotife ich Gelegenheit zu

finden, sie weiter auszudehnen. Bis dahin verspare ich es auch
,
die

Literatur des nhern zu bercksichtigen.

I. Zirbel.

Die Zirbel besteht aus einem vordem sehr gefreichen
Stck, welches sich wie ein rtliches, vor dem Mittelhirn lie-

gendes, Krperchen ausnimmt, und zweitens aus einem hintern

grauen, mehr fadig- walzigen Teil. Der hintere Abschnitt ist Zirbel

im engern Sinne, whrend das vordere Stck von Andern Plexus

choroideus des dritten Ventrikels genannt wird. Ho ffmann hat das

Verdienst zuerst nachgewiesen zu haben, dass im Embryonalzustand
die beiden Teile ursprnglich eine einzige Ausbuchtung des Gehirns

sind, die sich dann durch Sonderung zum Plexus choroideus und in

die eigentliche Zirbel umgestalten. Ich selber hatte in meinen Mit-

teilungen ber die Zirbel der Blindschleiche und Eidechse aus dem
Jahre 1853 damals nur das rtliche vordere Stck gekannt; im Jahre

1872 bildete ich dazu zwar auch Teile der eigentlichen Zirbel ab, sah

aber in der Sache immer noch nicht ganz klar. Erst durch den

Genannten wurden die Bruchstcke meiner Wahrnehmungen in Ver-

bindung gebracht und erklrt.

Der Ausdruck Gefplexus" fr den vordem Abschnitt der Zirbel

ist kaum passend, denn der Teil stellt auch am fertigen Tier keines-

wegs ein reines Gefgeflecht dar, sondern vielmehr einen vom
Zwischenhirn ausgehenden Hohlkrper, zerlegt in eine Anzahl schlauch-

artiger Aussackungen, die auen bersponnen sind von zahlreichen

Blutgefen. Das Innere wird von einer flimmernden Zellenlage ber-

zogen, whrend die Lichtungen selbst von einem hellen Fluidum

Cerebrospinalflssigkeit erfllt werden. Die Gefe, von der

Flche gesehen, zerfallen in grere Bogen, zwischen denen ein Netz

feinerer Gefe sich verbreitet.

Der hintere Abschnitt oder die Zirbel im engern Sinne lsst sich

in Stiel und Endknopf zerlegen, welch letzterer in einen Endzipfel

sich verjngt. Auch dieser Teil der Zirbel bleibt zeitlebens, so gut

wie der vordere Abschnitt, ein Hohlgebilde und hngt die Lichtung

des Stiels an der Wurzel mit dem Hohlraum des Plexus choroideus"

und dadurch mit dem dritten Ventrikel zusammen; die Lichtung ist

in gleicher Weise mit heller Flssigkeit erfllt.

Histologisch besteht ferner die eigentliche Zirbel abermals aus
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biiideg*ewebig-er, Gefe tragender Auenschicht und zellig-em innerem

Beleg, der auch hier flimmert. Es unterscheidet sich aber die zellige

oder epitheliale Auskleidung* der eigentlichen Zirbel von jener des

vordem Abschnittes (Plexus) dadurch, dass sie sich zu Wlsten ver-

dickt, die im Stiel einfach nach der Lnge verlaufen, dann innerhalb

des Endknopfes mannigfach gekrmmt sind, um zuletzt im Endzipfel

sich wieder als einfache Lngsleisten von geringer Hhe zu verlieren.

Und damit ndern sich auch gewisse Verhltnisse des Epithels. Im

Plexus" nmlich setzt es sich aus einer einzigen Lage kubischer

Zellen zusammen; in der eigentlichen Zirbel werden die das Lumen

begrenzenden Zellen hochzylindrisch und hinter ihnen befindet sich

noch eine mehrfache Lage von Kernen, gebettet in zusammenhngende

krnige Zellsubstanz.

Dazu kommt ferner, dass die zylindrischen Zellen, vom Endknopf

an, Krnchen dunklen Pigmentes enthalten, was sich in das Epithel

des Endzipfels fortsetzt. Diese Beschaffenheit habe ich schon 1872

besprochen und in der Abbildung festgehalten, erkannte aber dazu-

mal nicht, dass ich in diesem, innen dunkel gesumten, Hohlkegel

den Endzipfel der Zirbel vor mir hatte und gebrauchte zur Bezeich-

nung den Ausdruck schwarzer Strich", als welcher er sich fr die

Besichtigung mit der Lupe darstellte.

Auch an diesem Teil der Zirbel ist die Menge der Blutgefe
eine bemerkenswerte. Man sieht grere den Stiel begleitende Venen;

dann von der Gegend des Endknopfes her strkere Venen, in welche

sich unter anderm auch die zahlreichen Gefe der harten Hirnhaut

der Umgebung sammeln, um sich dann rckwrts in einen groen
Blutbehlter zu begeben, der ber den Vierhgeln hinziehend jenseits

des Kleinhirns wieder den Durchmesser einer gewhnlichen Vene

annimmt. Der groe Blutbehlter war von mir bereits seiner Zeit an

nguis gesehen und erwhnt worden.

IL V e r b i n d u n g s s t r a n g.

Die rundliche oder lngliche Endanschwellung Knopf der

eigentlichen Zirbel erscheint an der harten Hirnhaut angeheftet, und

von ihr nimmt ein kegeliger Auslufer oder die Endspitze die Rich-

tung schrg zum Parietalorgan hin.

Es ist von besonderem Belang festzustellen, wie sich in geweb-

licher Beziehung die Spitze des Endzipfels und der davon sich weg-

erstreckende, das Parietalorgan erreichende Teil verhlt.

Bei Anguis, nachdem Zellen und Lichtung innerhalb der Zu-

spitzung der Zirbel aufhren, geht ein bindegewebiger, Gefe tra-

gender kurzer Strang, dunkel pigmentiert, zur ebenso pigmentierten

Umhllung des Parietalorgans. Der ganze schwrzliche Zug erscheint

als Fortsetzung der harten Hirnhaut,

An Lacerta agilis und Lacerta muralis (blaue Variett der Insel
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Capri) ist die fragliche Partie wegen des vielen umhllenden Pigmentes
nicht leicht zu untersuchen; doch ist es mir gelangen mit Sicherheit

zu sehen, dass der Auslufer der Zirbel keineswegs in einen Nerven"

sich umsetzt. An der bindegewebigen Wand des Endzipfels unter-

scheidet man eine innere, abgrenzende, etwas festere Lage und eine

uere, lockere, Blutgefe einschlieende Schicht. Der zellige Innen-

beleg, sowie die dadurch begrenzte Lichtung, welche sich vom Zirbel-

knopf in den Endzipfel hereinziehen, hren zunchst keineswegs auf,

sondern gehen noch eine Strecke weiter im Strang fort: das epithel-

artige Aneinanderschlieen der Zellen und selbst ihre Anordnung in

Lngsreihen lsst sich erkennen. Zuletzt aber verliert sich Lichtung
samt Zellenbeleg, es bleibt blo die bindegewebige Wand brig,

welche strangfrmig zum Parietalorgan herantritt und in dessen Hlle

bergeht.

Bei Lacerta ocellata, allwo nach Spencer der von dem Zirbel-

ende zum Parietalorgan ziehende Nerv" besonders deutlich sein soll,

sind im wesentlichen die Dinge nicht anders. Der zwischen Zirbel-

ende und dem Parietalorgan liegende Strang ist zweifellos kein Nerv,
sondern von rein bindegewebiger Natur. Li seinen Lngszgen heben

sich lange, spindelfrmige, fast fadig auslaufende Kerne recbt charak-

teristisch ab.

Literessant in gegenwrtiger Frage war mir auch ein Exemplar
von Varanus, das ich fr V. elegans halte. Ueber die Endspitze der

Zirbel, hier unpigmentiert, lsst sich abermals aussagen, dass sie

kein Nerv, sondern eine Verlngerung des Zirbelendteils ist, mit einer

gewissen Abnderung des zelligen Inhaltes. Die kleinen, dicht ge-

drngten Zellen nmlich sind von trbem und dabei hartlinigem

Wesen, wie in Rckbildung begriffen, und diese Beschaffenheit der

Lihaltszellen verleiht der Endspitze im Ganzen und bei auffallendem

Licht eine weiliche Farbe. Am Punkt des Ueberganges zum Parietal-

organ ist der Strang rein bindegewebig, wobei das Bindegewebe in

Form schmaler Bandstreifen in kurzen, einzelnen Bgen zum Organ

tritt, ganz hnlich wie es der genannte englische Beobachter von

Anolis zeichnet und die Streifen fr Nervenfasern erklrt.

Also: der von Spencer beschriebene Nerv ist kein Nerv, son-

dern das strangartig ausgehende Ende der Zirbel; zuerst noch mit

Spur von Lichtung und dem Zellenbeleg des Zirbelschlauches, zuletzt

von rein bindegewebiger Beschaffenheit.

Und was hier gleich angeschlossen sein mag: auch der von

Strahl und Beraneck dargestellte Nerv ist nach dem histologischen

Verhalten kein Nerv, sondern ein Gef und zwar, wie die Lihalts-

krperchen vermuten lassen, ein Lymphgef. Ich meine sogar, dessen

Uebergang in einen nachher zu erwhnenden ringfrmigen Lymph-
raum' des Organs wahrnehmen zu knnen.
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Dem Verbinduiig'8straiig zwischeu Zirbel und Parietalorgaii der

geiiamiten Saurier entspricht der fadig-e Strang, welcher bei Ranu
und Bombinaior vom Schdeldach zum Stirnorgan geht. Auch er ist

bindegewebiger Natur, aber indem er auerhalb des Schdels liegt

und umgeben von der Ausbreitnng der Hautnerven, so kann in ihm

eine Nervenfaser, oder auch mehrere verlaufen und bis in die Gegend
des Stirnorgans gelangen, ohne aber in dasselbe einzutreten.

Und hier ist die Reihe an mir, eine frhere Angabe als irrig

zurckzunehmen. Ich habe nmlich seiner Zeit eine Abbildung des

Stirnorgans gegeben, an welcher das Organ von rechts und links her

eine Nervenfaser aufnimmt. Dieses damals gezeichnete Bild bekomme
ich auch jetzt noch unschwer zu Gesicht; und die bei Rana und

Bombinator wiederholt angestellten Untersuchungen lieen ferner fin-

den, dass auch mehr als zwei Nervenfasern, drei und vier zum Rand
des Organs gelangen knnen. Es ist eben die Zahl eine individuell

verschiedene. Was ich aber weiter mit Bestimmtheit jetzt daran

sehe, ist, dass keine dieser Nervenfasern in das Innere des Organs

tritt, wie ich solches vor 20 Jahren, mit Syst. 7 Hartnack, zu er-

blicken meinte; vielmehr bleiben alle Nervenfasern in der bindege-

webigen Umgebung. Sind blo zwei Nervenfasern da, so knnen sie

sich unter- und auerhalb des Organs schlingenformig verbinden;

bei drei und mehrern kann eine netzfrmige Anordnung zu stnde
kommen.

Kurz: auch das Stirnorgan der Batrachier besitzt keine Nerven;

die in seiner Nhe dahinziehenden nervsen Elemente sind Teile des

Nervennetzes, welches die Hautdecke versorgt.

III. Stirn- und Scheitelorgan.
An den Leibesfrchten einer seit Jahren in Weingeist aufbewahrten

Ayiguis fragis, deren Haut noch uerst dnn ist, farblos und ohne

alle Spur von Sonderung in Tfelchen und Schppchen, liegt das sehr

entwickelte Parietalorgan ganz oberflchlich, unmittelbar an der dnnen
Hautlamelle und bleibt beim Abziehen der letztern an ihr haften.

Bei altern Embryonen ist mit Ausbildung und Dickerwerden des

Integuments das Organ tiefer gelagert: es geht ber dasselbe auer
der Epidermis eine Schicht Corium weg von derselben Dicke, wie sie

sonst am Kopf zugegen ist. Weiterhin beim Auftreten der Knochen-

tafeln im Integument kommt das Organ in das Scheitelbein zu liegen,

welches zu dessen Aufnahme ein Loch (Foramen parietale) herstellt.

Bei Rana und Bombinator findet sich das Stirnorgan bleibend

unter der Haut des Schdels, welche sich zu seiner Aufnahme von

innen her ausgehhlt zeigt.

Von auen erscheint die Stelle, allwo das Organ seine Lage hat,

in verschiedener Weise als Stirn- oder Scheitelfleck ausgezeichnet.

Bei den eben genannten Batrachiern wird die Haut dort lichter durch
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Zurckbleiben der Drsen und der Pig'mentzellen ,
nur ein bischen

brannes Pigment in Netzform oder auch in Klmpchen erhlt sich in

der E])idermis, An g'roen Exemplaren von Bana esculenta setzt sich

der Stirnfleck wenig ab nnd wird erst deutlicher an der abgezogenen
Haut, besonders bei der Ansicht von innen.

Bei Anguis fraclh und Lncerta agilis ist der Scheitelfleck von

eirundem Umriss und lichtgrauer Frbung, inmitten dunkler Um-

gebung. An zwei Stcken von Lacerta nmralis, var, L. coeruha, war

besagte Hautstelle, in Uebereinstimmung mit der gestrecktem Kopf-
form, entschieden von lnglichem Umriss und was ferner erwhnens-

wert: bei dem einen Exemplar lieen die schwarzen Pigmentaus-

breitungen der Schdeloberflche den Parietalfleck keineswegs ganz

frei, sondern griffen von mehrern Seiten her weit in das Grau des-

selben herein. Die Flche des Scheitelfleckes erscheint bald eben,

bald grbchenartig eingetieft, und da sich nicht selten daraus eine

leichte Wlbung erhebt, so kann der Rest des Grbchens zu einem

Einggraben umgebildet sein.

Von besonderem Belang drfte die Wahrnehmung sein, dass die

Stelle des sptem Scheitelfleckes eine Oeffnung aufzeigen kann. Ich

sehe einen solchen Porus in jenem Stadium der Entwicklung, in

welchem die erwhnten Embryen von Anguis standen: die zentral

gelegene Oeffnung der Haut fhrt in einen Raum, welcher den Zellen-

krper des Organs vorne umgibt. Eine derartige Verbindung nach

auen, also in das umgebende Fruchtwasser, scheint nur kurze Zeit

zu bestehen und zwar nur so lange, als die ber dem Organ her-

ziehende Hautlamelle sehr dnn ist; wenigstens habe ich an den bis-

herigen Schnitten in einem dicker gewordenen Corium nichts von der

Anwesenheit eines Durchgangs bemerken knnen. In der Epidermis
des Scheitelfleckes aber erhalten sich, vielleicht individuell durchs

ganze Leben, wirkliche Spuren des Porus.

So ist an neugeborenen Tieren von Anguis und Lacerta ein nicht

mehr ganz zentral liegender Porus erkennbar, der schrg einwrts

fhrt, aber in der Tiefe nicht ber den Bereich der Epidermis hinaus-

geht, sondern als blinde Einsackung oder Grbchen ber der Leder-

haut aufhrt. Auch an einigen erwachsenen Exemplaren konnte noch

hnliches gefunden werden, ja selbst an einem alten, stattlichen

Tier von Lacerta ocellata Avurde bei passender Behandlung des Schei-

telfleckes der Porus und seine schrg einwrts in die Tiefe der Epi-

dermis ziehende Fortsetzung aufzeigbar.

Verbreitung und Fehlen des dunkeln Pigmentes innerhalb der

Begrenzung des Scheitelfleckes hngt mit dem Dasein des Porus zu-

sammen. Von der dunkeln Umsumung des Scheitelgrbchens zieht

sich etwas braunes Pigment in kleinem und grern Krncheu-

hufchen in das Grau herein, aber es mangelt das Pigment entschie-

den an dem Punkte, wo der etwa noch vorhandene Porus sich aufthut.
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Vielleicht ist bei Varanus auch etwas hieher zu bringen. Dort

tritt auen die Stelle des Parietalorgans dadurch sehr hervor, weil

die sehuppenartig-e Platte der Hautdecke, unter welcher in Rede

stehendes Gebilde liegt, durch Groe von denen der Umgebung ins

Auge fllt. Die Mitte der Platte wird durch Sprlichwerden des

Pigments zu einem hellen Fleck. An letzterem macht sich, und zwar

hier an der Lederhaut, von auen eine ziemlich in der Mitte gelegene

markierte Stelle bemerklich, grade an dem Punkte, wo die letzten

Pigmentfiecken hereinragen und wo man nach dem, was bei Anguis

sichtbar ist, den Porus zu suchen htte. Doch ist mir bis jetzt wahr-

scheinlicher, dass man es in diesem Falle weniger mit der Narbe

einer frher bestandenen Oeft'nung, als vielleicht eher mit einem

durchtretenden Gef zu thun habe.

Das Stirn- und Scheitelorgan stellt nach seinem Bau im allge-

meinen ein Sckchen dar, dessen Form bald rundlich ist (Rana),

bald die Gestalt einer sehr niedergedrckten Blase hat {Anguis im

fertigen Zustand), ein andermal der Biruform sich nhert (Varanus).

Bei Bombinator springt noch eine knpf- oder hckerartige Aus-

buchtung nach unten vor, was ich schon vor Jahren angezeigt habe.

Histologisch besteht die Wand des Organs einwrts aus epi-

thelialer Lage und auswrts aus bindegewebiger Abgrenzung. Als

Hohlgebilde hat es einen Binnenraum, der von hellem flssigem Stoff

eingenommen wird. Selbst das Stirnorgan der Amphibien, welches

ich, und Andere nach mir, fr einen durch und durch zelligen Krper
nahmen, zeigt mir jetzt bei Enna und Bombinator einen Binnenraum

von verschiedener Ausdehnung; bei dem letztgenannten Batrachier

setzt er sich in den knopffrmigen Nebenteil fort.

Die den Lmenraum begrenzende zellige Lage erhebt sich nicht

ringsum zu gleicher Strke: bei Anguis, Lacerta, Varanus wird sie

am Boden des Sckchens, dann wieder gegenber an der Decke

massiger als in der Seitengegend. Auch bei Rana und Bombinator

ist eine solche Verdickung der obern Partie zugegen, welche, indem

sie weit nach unten vorspringt, dem Binnenraum hier einen hufeisen-

frmigen Umriss verleiht; mehr oder weniger breit halbmondfrmig

zeigt er sich bei den vorgenannten Reptilien

Die Zellen, welche die epitheliale Lage zusammensetzen, haben

bei Batrachiern nichts auszeichnendes: von rundlicher Form sind sie

da und dort bald mit etwas krnigem Pigment erfllt, bald besitzen

sie auch Fetttrpfclien, und wenn letztere sehr klein und zahlreich

sind, so sieht die Zelle wie bestubt aus. Manches deutet auf eine

rckgngige Vernderung ihres Wesens hin, so unter Anderm ein ge-

wisser spiegelnder Habitus des Kerns.

Im Organ von Anguis und Lacerta ist die Aehnlichkeit im Ver-

halten der zelligen Elemente mit jenen, welche den Zirbelschlauch

auskleiden und insbesondere dessen Wlste bilden , unverkennbar.
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Wie dort i^ind die Zellen in der Tiefe lililleulos und unter einander

verschmolzen, so dass man lieber von zahlreichen Kernen, eingebettet

in krniges Plasma, reden mchte. Nach dem Binnenraum zu werden

sie bestimmter in ihrer Form, verlngern sich und geben dadurch

dem Epithel eine streitige, bei Betrachtung des ganzen Organs von

der Flche eine strahlige Zeichnung. Die Substanz der zylindrischen

Zellen des Bodens lsst bei genauem Zusehen eine zarte Querstreifung

erkennen, schon im frischen Zustande, besser nach Hrtung.
Die Elemente des Deckenteiles haben schon in ziemlich frher

Zeit eine etwas andere Natur angenommen: sie sind ebenfalls, na-

mentlich gegen die Mitte der Decke zu, verlngert und dabei derb-

linig geworden, sowie sehr schmal. Die erwhnte Querstreifung ist

auch an ihnen wahrzunehmen und erscheint infolge des ganzen Hr-
tiings-, man knnte sagen Verhornungsprozesses, dem die Zellen

unterliegen, scharf ausgeprgt. Die Kerne, wenn in ziemlich gleicher

Hhe gelegen, knnen im Durchschnittsbild eine zusammenhngende
Zone geben.

Hervorzuheben ist jetzt das Vorhandensein eines Hohlraumsystems
innerhalb der epithelialen Lage, wodurch eine Zerlegung der Schicht

im Grunde des Sckchens, dann auch eine Abgrenzung der Decke

von der Seitenwandung stattfindet. Es geht nmlich innerhalb der

Zellschicht, hinten und seitwrts, kreisfrmig ein heller wohl abge-

setzter Raum herum, erfllt von klarer, flssiger Substanz; er steht,

was sich am unverletzten embryonalen Organ von Aitgiiis sehen lie,

durch einen Gang mit dem groen Binnenraum in Verbindung. Indem

ferner der letztere am vordem Ende zu einem die Zellenmasse durch-

schneidenden Spaltraum sich verengt, wird die Deckenschicht ab-

getrennt und dadurch wie selbstndig gegenber der Seitenwand.

Auf dem Durchschnittsbild des Organs kann sich die Lichtung des

Spaltraumes einfach als Abgrenzungslinie zwischen der Decke und

der Seitenwand darstellen. Am gleichen embryonalen Organ, indem

es die hintere Flche dem Beschauer zuwendet, kommt auch noch

eine zentrale, rundliche Oeffnung zur Ansicht, welche abermals in

den Binnenraum fhrt und als eine weitere Verbindungspforte zu

gelten hat.

Dieses ganze Hohlraumsystem kann kaum eine andere Bedeutung

haben, als die von Lymphrumen; denn durch den die Deckenschicht

rings absetzenden Spaltraum steht die Binnenhhlnng des Sckcheus

mit einem grern, vor dem Organ sich ausbreitenden, subkutanen

Lymphraum in Verbindung, dessen Zusammenhang seitwrts mit be-

nachbarten kleinen Lymphrumen des Unterhautbindegewebes zwei-

fellos zu verfolgen ist.

Ueber die freie Flche des Epithels kommen Bildungen vor,

welche mir noch nicht vllig klar geworden sind, die aber auf einen
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umgebildeten kutikularisierteii Fliniraerbesatz zu beziehen schon jetzt

seine Berechtigung- haben drfte. An der Vorderflche der Decken-

schicht begegnet uns nmlich manchmal eineStrichelung, welche Strahl

zuerst sah und dabei bemerkt, dass es ihm den Eindruck mache, als

ob es sich um einen Wimpersaum handle". Im Boden des Sckchens

erblickt man eine andere helle, dicht gestrichelte Lage, welche ich

auf der Zeichnung von Graaf wieder zu erkennen glaube, und mich

erinnert an Kutikularsume, welche sich in Stbchen oder Plttchen

auflsen wollen. Endlich trifft man auch noch, rings um die Seite

des Binnenraumes her, lngere zugespitzt endende fadige Gebilde,

welche kutikularisierten Wimperl)Uscheln hneln.

Schon in frher Zeit des Embryonallebens lagert sich in den

vordem Teil der zylindrisch verlngerten Zellen braunes Pigment ab,

wodurch bei Betrachtung des Organs von oben ein dunkler, irisartiger

Grtel erzeugt wird. Der Kopf der Zellen kann, whrend er seitlich

vom Pigment umfasst und vorne davon frei ist, einigermaen ein

Ansehen geben, als ob ein kurzer heller Krper aus dem Pigment

hervorrage. Darauf beruht wohl die Aufstellung einer besondern

Schicht in der von Graaf gegebenen schematischen Zeichnung.

Im fertigen Tier [Anguis) hat die Menge des immer von braunem

Farbenton bleibenden Pigmentes zugenommen. Auer dem dunkeln

Ring und seinen radir streitigen Fortsetzungen treten noch mitten

in der Zelllage Pigmentraassen auf in Form von Ballen, Klumpen,

Krnerhaufen, oder auch in Gestalt dicker, stiger Zge, ein ander-

mal als feine netzige Ausbreitungen. Namentlich im Mittelpunkt des

zelligeu Bodens kann die strkste Anhufung des Pigmentes zugegen

sein, ja selbst unmittelbar gegenber in der Deckenschicht kann Pig-

ment abgelagert sein.

Bemerkenswert ist auch, dass die Menge des Pigmentes indi-

viduell derart wechselt, dass kaum zwei Tiere einander hierin ganz

gleich stehen. Bei manchen Exemplaren erhlt das Organ durch das

viele abgesetzte Pigment gradezu das Aussehen eines schwarzen

runden Krpers, umgeben von grauer Zone, in w^elche sich ebenfalls

Pigmentstreifen verlieren.

Bei Varanus weichen die Verhltnisse des Pigmentes sehr ab

von denen bei Anguis und Lncerta, wie seiner Zeit nher zu berichten

sein wird. Einstweilen mag nur erwhnt sein, dass hier kein iris-

artiger Grtel zugegen ist, sondern aus dem Innern des Organs heben

sich blo mehrere unregelmige klumpig -bogige Zge einer braun-

rtlichen Substanz ab, die an ausgetretenes Blut, welches im Begriffe

steht sich in Pigment umzuwandeln, erinnern knnte.

Die bindegewebige Kapsel- oder Follikelhaut erscheint bei Ba-

trachiern streifig mit Kernen; dem nher Untersuchenden kommen
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als '/usanimensetzeiide Elemente Hutchenzelleii zu Gesicht. Diese

Kapselschicht ist gleichzusetzen der bindegewebigen Hlle der Zirbel.

Haben wir das Organ von Anguis im unverletzten Zustande vor

uns, so ziehen die Kapselzellen in ziemlich regelmigen Bogenlinien
und ihre Kerne rufen, indem wir der Wlbung des Organs folgen,

eine Art von grober Querstrichelung hervor, namentlich nach An-

wendung von Weingeist. W^as man sieht, ist selbstverstndlich ganz
verschieden von der obigen feinen Querstreifung in der Zellsubstanz

der Epithellage. Hier bei den Reptilien haben die Kapselzellen auch

noch das Auszeichnende, dass der Kern hartrandig ist und die Zell-

membran stark kutikular verdickt. Es ist mir wahrscheinlich, dass

diese Zellen von Andern fr nervse Elemente genommen wurden.

Bei Ancjuis und Lacertu geht vorne die Kapsel nicht ber den

epithelialen Deckenteil der Wand herber, sondern verliert sich in

die Begrenzung des subkutanen Lymphraumes.
Jenseits der Follikelhaut besteht noch eine lockere, dunkle, binde-

gewebige Schicht, die von der pigmentierten Dura herkommt und

besonders bei Lacerta durch ihre verstigten, pigmenterfllten Zellen

eine tief schwarze uere Hlle zu stnde kommen lsst.

An den mehrfach erwhnten Embryonen von Anguis fllt der

Blick auch noch auf ein Gebilde, das kaum etwas anderes als ein

Nebenscheitelorgan sein kann.

Der Teil findet sich bei Besichtigung der Kopfoberflche in dem
Winkel zwischen dem Parietalorgan und dem Zirbelende, ist viel

kleiner als das eigentliche Scheitelorgan, scheint aber, soviel bis jetzt

zu ermitteln war, manches vom Bau des groen zu haben. Es ist

ein rundlicher Krper, dessen um eine Lichtung gelagerten und zy-

lindrisch verlngerten Zellen nach einwrts dasselbe braune Pigment

besitzen, wodurch ebenfalls ein dunkler Ring bei der Flchenausicht

entsteht. Von dem Organ weg zieht ein zarter Streifen zum Rand

des Zirbelendes.

Dieses anscheinend zweite Scheitelorgan mag wohl bald vlligem
Schwund anheimfallen, wenigstens besa es schon bei einigen der

Embryen nicht mehr die strahlige Zeichnung, [Sondern nahm sich aus

wie ein Zellenhufchen mit Pigmentklmpchen.

IV. D e u t u n g.

Als ich vor 12 Jahren bei den Studien ber die einheimischen

Saurier die uns hier beschftigende Bildung zuerst gewahrte,
kam mir anfnglich die Vermutung, dass die Stirnaugen der

Arthropoden diejenigen Organe seien, welche zum Vergleich heran-

gezogen werden knnten. Wer von meinen Jahre zuvor gegebenen

Darlegungen ber Verwandtschaftsverhltnisse zwischen Arthropoden
und Wirbeltieren, besonders auch rcksichtlich des Nervensystems,
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Kenntnis genommen hat, wird begreiflich finden, wie sich eine solche

etrachtung-sweise regen konnte. Doch lie icii diese Vorstellung aut

sich beruhen, zumal da auer andern Grnden der Teil, welchen ich

damals als schwarzen Strich" bezeichnete, einer solchen Deutung
nicht geringe Schwierigkeiten bereitete. Denn man wolle hierzu

meine Abbildungen ansehen im Falle ich das runde Organ mit

seinem Pigraentring fr ein Auge erklrte, musste ich den schwarzen

Strich", der doch denselben Hau hatte, notwendig auch fr ein augen-
hnliches Organ nehmen. Auf den Zusammenhang beider Gebilde in

Zellenstruktur, Pigment und Lichtung hatte ich ausdrcklich hinzu-

weisen.

Daher beschrnkte ich mich zu sagen, dass ich das Homologon
des Organs bei Anguis und Lacerta in der Stirndrse" der Batrachier

erblicke, eine Zusammenstellung, deren Richtigkeit sich vollkommen

besttigt hat. Und zwar zog ich diese Vergleichungslinie drei Jahre

zuvor, ehe Gtte dargetlian hatte, dass die Stirndrse" ein abge-
schnrter Endteil der Zirbel sei.

Die Stirndrse" aber glaubte ich zufolge meiner frhern Unter-

suchungen zu den Hautsinnesorganen stellen zu drfen, und indem

ich von dem Foramen parietale der einheimischen Saurier weg auf

eine gleiche Oeftnung im Schdeldach alter fossiler Saurier hinwies,

sprach ich zuerst die Ansicht aus, dass bei gewissen Sauriern der

Vorwelt ebenfalls ein solches Sinnesorgan" am Scheitel bestanden

haben mge. In einem kleinen Aufsatze habe ich noch voriges Jahr

zu begrnden gesucht, warum ich die Meinung, dass es sich um ein

Hautsinnesorgan handle, immer noch nicht preisgeben knne.
Von Andern war nmlich unterdessen die Behauptung ausgegangen,

dass in dem Parietalorgan ein drittes Auge der Wirbeltiere vorliege.

Die lichtere Stelle der Hautdecke ber dem Organ galt als Horn-

haut"
;

der wulstige Deckenteil der zelligen Auskleidung sollte eine

Linse" sein; die Flssigkeit dahinter wre Glaskrper"; der epi-

theliale Boden wurde zur Retina" gestempelt und die von Pigment
unifassten zylindrischen Zellen waren Retinastbchen"; man wollte

die letzteren auch mit einem von der Zirbel kommenden Sehnerven in

Verbindung gesehen haben.

Dass diese ganze Weise der Vergleichung auf falscher Bahn sich

bewegt, folgt aus den obigen Mitteilungen, welche sowohl meine

Meinung, dass das Parietalorgan ein Hautsinnesorgan sei, als auch

die Annahme, dass man ein drittes Auge vor sich habe, hinfllig
machen.

Zum Auffinden der Richtung, wo die Bedeutung des fraglichen

Gebildes zu suchen sei, haben sich einige Fingerzeige ergeben:

1) Es ist fr sicher zu halten, dass das Stirn- und Scheitelorgan
ein abgeschnrtes Endstck der Zirbel ist, und man kann aussprechen,
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dass in seinem Bau nichts wesentlich Neues hinzukommt, was nicht

sclion in der Zirbel vorhanden war.

2) Im frhern Embryonalleben hat das Farietalorgan im Ver-

hltnis zur Gre des Gehirns und des Tieres berhaupt einen be-

trchtlichem Umfang-, als spter der Fall ist. Danach zu urteilen

liegt die Zeit seiner vollen Thtigkeit weiter zurck; es verkmmert
und verdet im Laufe der Ausbildung des Tieres und schwindet bei

vielen Arten vllig.

3) Die Unterschiede, welche im histologischen Verhalten zwischen

Zirbel und Parietalorgau zutage treten, lassen sich ohne Zwang als

f>scheinungen der Kckbildung auffassen. Dahin gehrt die stetige

Zunahme des Pigmentes und der individuelle Wechsel desselben in

Menge und Lagerung; auch die Anhufung an Stellen, allwo, wre
das Organ ein Auge, der 8ehakt einfach unmglich wrde. Zweitens

ist hieher zu rechnen der Vorgang zunehmender Hrtung, ja der

Kutikularisierung gewisser Zellenpartien, so des Deckenteiles; und

endlich die Kutikularisierung der frhem Cilieubekleidung.

4) In bestimmter, vielleicht nur kurzer Zeit des Embryonallebens,
bei noch sehr dnner Haut und oberflchlicher, unmittelbarer Lage
des Organs an der Haut, ist ein nach auen fhrender Porus zugegen.
Die Oeftnung schliet sich mit dem Dickerwerden der Haut und dem
in die Tiefe Sinken des Organs. Es bleibt aber da und dort, ber

und hinter dem Organ, eine Einsackung der Eiiderniis fortbestehen.

5) Wenn Avir in Erwgung ziehen, dass die Lichtung der Zirbel

mit der Hhlung des Gehirns zusammenhngt; ferner dass der Inhalt

der Hirnhhlen das Cerebralfluidum und damit zugleich auch

jenes der Zirbel als Lymphflssigkeit aufzufassen ist; endlich dass

der Plexus choroideus'' des dritten Ventrikels nach seiner Ent-

wicklung einen gefreichen Abschnitt der Zirbel vorstellt, so drngt
sich der Schluss auf, dass das Parietalorgau, dessen Inneres ebenfalls

von Lymphhhlungen durchzogen erscheint, Bezug haben mge nicht

blo zum Gehirn berhaupt, sondern nher noch zu dessen Blut- und

Lymphrumen.
Und so lautet fr mich das Endergebnis : Das besprochene Organ

unter der Hautdecke der Stirn bei Amphibien, oder im Scheitelloch

bei Reptilien ist weder ein Auge, noch ein sonstiges Sinneswerkzeug;
es bedeutet vielmehr einen in Rckbildung und Verdung begriffenen

Hirnteil, der, insolange er noch wirkt, dem Lymphgefsystem dient.

Vielleicht ist er auch, wohin unwillkrlich die Gedanken sich wenden,

morphologisch und weiter zurck, mit dem Neuroporus" zu verknpfen.
Wrz brg, Ende Dezember 1888.

lieber die Bedeutung der Richtuiigskrperchen.
Von Gustav Platner.

Die Frage nach der Bedeutung der Richtungskrperchen ist in

der letzten Zeit vielfach ventiliert Avorden, und ich halte es fr an-
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