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Untersuchungen liber die Grossiiirnfurctien

der Primaten.

Von

Prof. W. Kukeiithal und Prof. Th. Ziehen in Jena.

Einleitung.

Im Anschlufi an unsere friiheren Untersuchungen iiber das

Gehirn der Cetaceen, Ungulaten und Carnivoren *) haben wir in

den letzten Jahren eine systematische Untersuchung uber die

Hirnwindungen der Primaten mit AusschluB der Halbalien und

rait EinschluC des Menschen ausgefiihrt. Das Material fiir diese

Untersuchung ging uns teils aus dem zoologischen Garten in

Hamburg durch die Freundlichkeit des dortigen Direktors, Herrn

Dr. BOhlau, zu, teils wurde uns dasselbe wahrend eines Aufent-

haltes in London von dem Direktor der Sammlungen des College

of Surgeons, Prof. Stewart, in liberalster Weise zur Verfiigung

gestellt. Auch die in dem hiesigen anatomischen Institut auf-

bewahrten Primatengehirne konnten wir dank der freundlichen

Erlaubnis des Direktors , Herrn Prof. FOrbringer, fiir unsere

Untersuchungen in ausgiebigster Weise ausnutzen. Allen diesen

Herren sind wir zu groCtem Dank verpflichtet.

Da das Gehirn der Anthropoiden bereits ofter von ausge-

zeichneten Forscheru auch mit Bezug auf die GroBhirnfurchung

untersucht und beschrieben worden ist, so wandten wir unsere

Aufmerksamkeit ganz speziell den niederen Atfen zu, fiir welche

1) Ueber das Centralnervensystem der Cetaceen nebst Unter-

suchungen iiber die vergleichende Anatonaie des Gehirns bei Placen-

taliern. Jenaisohe Denkschriften III, 1.

Bd. illi. N. F. XXII J
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eine umfassende Darstellung der GroChirnfurchung noch ganz und

gar fehlt. In der umfassenden Arbeit Cunningham's, auf welche

wir ofter zuriickkommen werden, sind nur die Hauptfurchen ge-

nauer beriicksichtigt ; auch werden die niederen Affen (bis inkl.

Semnopithecus) nur gelegentlich nebenber erwahnt. Auch bedauern

wir, in mehreren Hauptpunkten von den Anschauungen , welche

Cunningham ^) entwickelt, abweichen zu mussen.

Wir gehen bei der folgenden Darstellung von den niedersten

Formen aus, um allmahlich bis zu den Anthropoiden aufzusteigen.

Die Bezeichnung der Furchen mit Buchstaben haben wir vorge-

zogen, um in keiner Weise zu prajudizieren. Nur den hinteren

Ast der Sylvischen Furche und die Fissura Hippocampi , deren

Homologien unzweifelhaft auf den ersten Blick durch die ganze

Reihe der Primaten festzustellen sind, haben wir von Anfang an

als solche (S bezw. Hi) bezeichnet. Beziiglich der iibrigen Furchen

werden wir von Gattung zu Gattung stets die Homologien speziell

feststellen und danach fiir jede neue Gattung die Buchstaben-

bezeichnung festsetzen. Erst mit dem Ubergang zu dem Gehirn

der Anthropoiden und des Menschen werden wir zu den ublichen

Furchenbezeichnuugen iibergehen, bezw. Stellung nehmen. Die

rticklaufige tjbertragung dieser Furchenbezeichnungen auf alle

Gattungen , bezw. ihre Einsetzung fiir die anfangs gebrauchten

Buchstabenbezeichnungen wird alsdann ohne Schwierigkeit mog-

lich sein.

Die Aufgabe, welche wir uns gestellt und soeben naher pra-

zisiert haben, ware oflenbar verhaltnismaCig leicht zu losen ge-

wesen, wenn die zahlreichen Aflfengattungen , deren Gehirne uns

vorliegen, eine einzige liickenlose, geradlinige Reihe in phylo-

genetischer Beziehung darstellten. Dem ist nicht so. Im Gegen-

teil sind die phylogenetischen Beziehungen der einzelnen Gattungen

zu einander im hochsten MaC verwickelt und luckenhaft. Eine

sichere Feststellung ist daher bis jetzt nur in sehr bescheidenem

Umfang und nur fiir eine kleine Zahl von Gattungen gelungen.

AUenthalben hat uns diese Liickenhaftigkeit der phylogenetischen

Systematik groBe Schwierigkeit bereitet. Im allgemeinen haben

wir Gray's „Catalogue of Monkeys, Lemurs and Fruit-eating bats

1) Surface Anatomy of the cerebral hemispheres, 1892. Vou
anderen zusammenfassenden Arbeiten ware namentlich auch die Arbeit

Wernicke's zu erwahnen , welche gegeniiber der prunkvoll ausge-

statteten, aber im einzelnen oft ungenauen Arbeit Geatiolet's einen

wesentlichen Fortschritt bedeutet.
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in the collection of the British Museum" *) zu Grunde gelegt. Wir
beginuen demnach mit den AUen der neuen Welt und schlieCen

daran die Besprechuug der Att'eu der alteu Welt einschliefilich des

Menschen.

A. Affen der neuen Welt.

a) Arctopitheoi.

Es standen uns die Gehirne folgender Arten zur Verfugung

:

1) Midas oedipus Geoffr. (Oedipus titi Lesson),

2) Hapale jacchus Illig. (Jacch us vulgaris Geoffr.),

3) Hapale spec?
4) Hapale pennicillat a.

Die Litteratur enthalt iiber die Hirnfurchung der Arcto-
pitheken auCerordentlich sparliche Angaben. In den Grund-

ziigen der Zoologie von Glaus werden dem Gehirne Windungen

iiberhaupt abgesprochen.

Die altesten Mitteilungen finden wir bei Gratiolet ^), welcher

das Gehirn eines Oedipus und eines Jacchus vulgaris ab-

bildet. Aus seinen Textangaben ^) ergiebt sich, daC er bei e d i-

pus auCer der Sylvischen Furche nur die „Parallelfurche", bei

Jacchus nur die Sylvische Furche gefunden hat, doch vermag

man aus seinen Abbildungen des Oedipusgehirns zu erkennen, daC

noch ein paar weitere Furchen , auf die wir spaterhin zuriick-

kommen werden , vorhanden sind. Flower * ) fand auch bei

Hapale jacchus auBer der Fissura Sylvii eine schwache An-

deutung der Parallelfurche, auCerdem beschreibt er einen „Sulcus

collateralis", „S. dentatus" und „S. calcarinus" auf der Medial-

flache. Wir bemerken hierzu, daC der Sulcus dentatus von Flo-

wer im wesentlichen der F. corporis callosi resp. deren Fort-

setzung auf der Basalfiache des Temporallappens (Fiss. hippo-

campi) entspricht. Weitere Angaben finden wir bei Bischopf^),

1) London 1870.

2) M^moire sur les plis cerdbraux de I'homme et des primates

par M. P. Geatiolet, Paris. Atlas, PL XI, Fig. 13—18.
3) p. 81. Eine allerdings sehr ungenaue Abbildung des Gehirns

von Midas hat ubrigens schon Owen gegeben.

4) Flowee, On the posterior lobes of the cerebrum of the Qua-
drumana. Philosophical Transactions R. Soc. London, 1862, p. 164.

6) BiscHOFF, Die GroBhirnwindungeu des Menschen mit Beriick-

sichtigung ihrer Entwickelung bei dem Fdtus und ihre Anorduung

1*
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welcher schreibt: ,,Bei Hapale jacchus (Ouistiti) findet sich

nur noch die Fossa Sylvii mit ihrem nach hinten aufsteigenden

Schenkel, eine schwach angedeutete F. parallela und eine tiefe

und lange F. hippocampi, welche an ihrem hinteren Ende nicht

in zwei Aeste ubergeht, sondern einfach endet." Turner's') Ab-

bildungen des Gehiraes von Hapale jacchus stimmen beziiglich

der Medialflache mit der FLOWER'schen Uberein. Auf der lateralen

Konvexitat findet sich auCer der Sylvischen Furche und der

Parallelfurche eine weitere Furche angegeben, welche in der Rich-

tung nach vorn in den Teraporallappen einschneidet , und eine

Fortsetzung der auf der Medialflache als Sulcus collateralis be-

zeichneten Furche darstellt.

Unser Material verteilt sich auf die verschiedenen Arten , wie

folgt : 2 Hemispharen von Midas oedipus,2 von Hapale jac-

chus, 2 von Hapale pennicillata und 1 von Hapale spec?

1. Midas.

Auf der later alen Konvexitat von Midas oedipus
fanden wir 3 Furchen. Die tiefste, welche offenbar dem Ramus
posterior der Fossa Sylvii entspricht, bezeichnen wir mit S. Schon

hier zeigt sich, dafi sie zuerst annahernd horizontal verlauft, um
etwas vor der Mitte ihres Verlaufs nach oben abzubiegen. Die

kurze, unterhalb und parallel mit ihr verlaufende Furche be-

zeichnen wir , um der Deutung nicht vorzugreifen , mit a. Eine

dritte Furche, welche im Bereich einer Einbuchtung des unteren

Randes des Temporo-occipitallappens von der basalen Flache

schrag nach oben und vorn sich auf die laterale Konvexitat schlagt,

bezeichnen wir als f. Auch auf der Seitenansicht des von

Gratiolet abgebildeten Gehirns ist diese Furche deutlich er-

kennbar. Verlangert wiirde die Furche f die Furche a etwa

in ihrer Mitte schneiden. Die Medialflache war an dem uus

zuganglichen Gehirn z. T. vom Kleinhirn verdeckt. Wir konnten

daher nur die Anwesenheit einer Fissura konstatieren, welche ihrer

Lage nach durchaus der F. calcarina der hoheren Afien entspricht

und welche wir mit c bezeichnen. Ob sie bis zur F. corporis

callosi, resp. hippocampi reicht, konnten wir nicht ermitteln, doch

schien das nicht der Fall zu sein.

bei den Affen. Abh. der II. Kl. der kgl. bayr. Ak. der Wisaensch.,

Bd. X, Abt. II, S. 478.

1) W. TuBNEE, The convolutions of the brain. Jouru. of Ana-
tomy and Physiol. 1890, p. 140.
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AuBerdem fanden wir eine Furche, welche iiber dem Splenium

des Balkens beginnt und horizontal nach hinten zieht, urn dann

in sturapfem Winkel zur medialen Mantelkante aufzubiegen, ohne

jedoch letztere zu erreichen. Wir bezeichnen diese Furche als

d und zwar den horizontalen Teil als d^^ den aufsteigenden

Teil als d^. Hervorzuheben ist noch , daB der horizontale Teil

dem Balken erheblich naher liegt als der medialen Mantelkante.

2. Ha pale.

Die laterale Konvexitat des Hapalegehirns (s. Fig. 1)

zeigt wiederum eine Sylvische Furche /S, welche jedoch an ihrem

hinteren Ende zuweilen nach

unten abbiegt. Die Furche a

ist bei Hapale spec? auf-

fallig lang, bei Hapale jac-

chus ktirzer und winklig ge-

knickt, desgleichen bei Ha-

pale pennicillata. Zu diesen

zwei Furchen der lateralen

Konvexitat, welche wir schon

bei Midas fanden, kommt pig. i. Hapale pennidUata. Laterale Kon-

bei Hapale noch eine Weitere vexitat. Die Furche « ist nach einem Gehirn

T-, 11. FA. 11 r- 1 , von H. species? eingetragen worden.
Furche hmzu. Dieselbe findet

sich nur bei Hapale spec. ? und beginnt oberhalb des hinteren Endes

von /S, um annahernd horizontal vorwarts zu ziehen. Wir bezeichnen

sie mit e. Diese Furche ist aufierst kurz. Eine andere Furche

findet sich bei alien, und zwar vorn in dem Bereich der Ausbuchtung

des unteren Randes des Temporallappens. Im groCeren Teil ihres

Verlaufs gehort sie der Basalflache an. Auf 2 Hemispharen er-

reicht sie die laterale Konvexitat uberhaupt nicht. Auf den

iibrigen schneidet sie in der Richtung von hinten unten nach vorn

oben in dieselbe ein. Wir bezeichnen diese Furche wie bei Midas

mit f. Auf der Abbildung Gratiolet's (Hapale jacchus) ist f an-

gedeutet, wahrend sie auf der Abbildung des Midasgehirns bei

demselben Autor sehr stark entwickelt ist.

Auf der Medialflache (s. Fig. 2) finden wir bei Hapale
spec? eine deutliche Fissura calcarina c, welche in die Fissura

corporis callosi zu miinden scheint. Bei Hapale jacchus
existiert eine deutliche Briickenwindung zwischen dem Vorder-

ende der F. calcarina und der F. corporis callosi auf beiden He-

mispharen. Ob eine solche Briickenwindung auch bei Hapale
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pennicillata und H. spec. ? in der Tiefe vorhanden ist , konnten

wir nicht konstatieren , da das Kleinhirn den vorderen Teil der

Calcarina verdeckte. An ihrem hinteren Ende biegt die Fissura

calcarina bei Hap ale spec? nach oben ab, bei Ha pale
jacchus behalt sie auf der rechten Hemisphare ihren horizon-

talen Lauf bis zu ihrem Ende bei, wahrend sie auf der linken,

ebenso wie bei Midas nach unten abbiegt. Die Furche d findet

sich auf alien Hemispharen wieder. Bei Hapale spec? ist nur

di vorhanden, doch in viel groCerer Ausdehnung als bei Midas,

ihre Lange entspricht nam-

lich annahernd der ganzen

Lange des Balkens. Bei Ha-
pale jacchus ist auf der

rechten Hemisphare d^ aus

2 horizontalen Asten zusam-

mengesetzt, welche iiber dem
Splenium des Balkens zu-

samraenstofien. Da wo sie

Fig. 2. Hapale pennicillata, Medialflache. ZUSammentrcffen, Siud bcide
Doppelt natiirliche Grofse. -r-i i ^ i ^ i

Furchen etwas nach unten ab-

gebogen. Auf der linken Hemisphare ist nur das hintere Horizontal-

stuck vorhanden. Einen aufsteigenden Ast (d^) finden wir auf

keiner Hemisphare. Auf der Orbitalflache finden sich zwei

Furchen. Die mediale bezeichnen wir als g, die laterale als

h. Auch die laterale schneidet nicht in die laterale Konvexitat

ein. Auf den Abbildungen Gratiolet's sind diese Furchen gleich-

falls angedeutet, auCerdem fallt auf, daC eine transversal gestellte

Furche die laterale Kante der Orbitalflache etwa in ihrer Mitte

durchschneidet und auf die laterale Konvexitat hiniiberreicht. Wir

haben von einer solchen Furche nichts gefunden.

Die Furche /", welche wir oben bereits erwahnten, verlauft

auf der Basalflache der Fissura hippocampi ziemlich genau parallel,

nur in ihrem vorderen Abschnitt weicht sie weiter von ihr ab.

Auf 2 Hemispharen zeigt die Furche eine sehr bezeichnende

stumpfwinklige Knickung. Die Offnung des Winkels ist nach vorn

und oben gewandt, der Scheitel entspricht etwa der tiefsten Kerbe

der mehrfach erwahnten Einbuchtung. In die Spitze des Tem-
porallappens schneidet endlich noch die Furche y ein (s. Fig.).

b) Fithecidae.

Es standen uns von diesen platyrrhinen neuweltlichen Afifen

Gehirne folgender Arten zur Verfiigung:
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1) Brachyurus rubicundus Geoffr.,

2) Pithecia albinasa Geoffr.

3) Pithecia monachus Geoffr.,

4) Pithecia satanas (Cebus satanas Hoffm.),

5) Nyctipithecus felinus Spix.,

6) Callithrix nigrifrons Spix,

7) Callithrix brunnea Natt.,

8) Chrysothrix sciurea Wagn.

1. Brachyurus.

Wir hatten Gelegenheit, 4 Hemispharen von Brachyurus
rubicundus untersuchen zu konnen. Da wir Beschreibungen

Oder Abbildungen in der Litteratur nicht vorgefunden haben , so

gehen wir sogleich zur Darlegung unserer eigenen Befunde tiber

(vgl. Fig. 3 u. 4).

Der hintere Ast der Sylvischen Furche S (Fig. 3) zeigt

einen ahnlichen Verlauf wie bei den Arctopitheken , indem sein

Endstuck starker auf-

warts gerichtet ist, als

sein ziemlich horizontal

verlaufender Anfangs-

teil. AnihremEndegeht

sie scheinbar in die so-

fort zu besprechende

Furche a iiber. Die

machtige Entwickelung

der letzteren fallt gegen- ^^^—

^

iiber den Arctopitheken Fjg. 3_ Brachyurus rubicundus. Laterale Kon-

SOfort auf. In ihrem VOr- vexltat des Grofshlrns.

dersten Abschnitt verlauft die Furche a dem hinteren Aste der

Sylvischen Furche annahernd parallel, weiterhin biegt sie ebenso

wie dieser, aber noch starker nach oben ab und gelangt mit ihrem

Ende in die hintere Fortsetzung des hinteren Astes der Sylvischen

Furche. Zugleich liegt ihr Ende sehr genau der Verbindungsstelle

zweier sehr charakteristisch gelegenen, weiter unten zu besprechen-

den Furchen gegeniiber.

Fine weitere Furche beginnt auf der Basalflache des Occi-
pitallappens, zieht schrag lateral- und vorwarts, und biegt

dann auf die laterale Konvexitat iiber, um fast senkrecht auf die

Parallelfurche zuzuziehen. Zwischen ihr und der letzteren bleibt

eine breite Briickenwindung. Das vordere obere Ende liegt in sehr
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charakteristischer Weise zwischen a und der unten zu beschrei-

benden Furche m. Im Ganzen beschreibt sie einen Bogen, dessen

Konkavitat nach oben gewendet ist. Wir bezeichnen diese Furche

als &. Eine Horaologisierung mit der Furche f des Hapalegehirns

ist ausgeschlossen, da h viel zu weit hinten iu den unteren Rand

des Temporallappens (h inter der Einbuchtung dieses Randes)

einschneidet. Vor h liegen 2 oder 3 kleine Furchen, welche iu

ihrer Verlaufsrichtung sehr wechseln, im ganzen aber der Furche

a parallel ziehen. Wir bezeichnen dieselbe als ^l, i^ und i^.

Auf dem Temporallappen wird aufierdem noch eine

Furche sichtbar, welche bei weiterer Verlangerung ungefahr mit

dem vorderen Ende von a zusammenstofien wiirde; wir identi-

fizieren sie mit der vordem erwahnten Furche f. Sie eudet in

sehr charakteristischer Weise stets zwischen y und i-^.

Oberhalb des hinteren Astes der Sylvischen Furche stoCen

wir zunachst auf eine Furche, welche oberhalb des Anfangsteils

des hinteren Astes der Sylvischen Furche beginnt, schrag nach

hinten und oben aufsteigt, iiber dem hinteren oberen Ende der

Parallelfurche einen Bogen beschreibt und sich dann fast senk-

recht abwarts wendet Bei Hapale ist von dieser Furche nur ein

kleiner Teil, namlich der Scheitel des Bogenstiicks zuweilen wieder-

zufinden. In den Scheitel des Bogens miindet eine in den medialen

Mantelrand einschneidende, genau transversal gestellte Furche,

welche wir mit k bezeichnen und fur welche bei den Arcto-

pitheken jedes Homologon fehlt. Um nichts zu prajudizieren,

geben wir der soeben beschriebenen, bogenformig verlaufenden

Furche in ihren verschiedenen Abschnitten verschiedene Bezeich-

nungen, und zwar bezeichnen wir den vor der Sylvischen Furche

aufsteigenden Teil mit l^ das Scheitelstuck , entsprechend der

bei Hapale gewahlten Bezeichnung, mit e, den hinter der Parallel-

furche absteigenden Schenkel mit m. Es erscheint diese getrennte

Behandlung und Bezeichnung um so mehr geboten, als die Stelle,

wo ?, e, Tc und m zusammenstoCen, als eine tiefe Versenkung sich

darstellt, welche wir an diesen Gehirnen naher zu untersuchen

nicht in der Lage waren. Vor der Furche I begegnen wir einer

weiteren, im ganzen von oben hinten nach unten vorn verlaufenden

Furche. Auf einer unserer Hemispharen zeigt sie eine deutliche

doppelte Krtimmung, eine obere mit der Konvexitat nach hinten,

eine untere mit der Konvexitat nach vorn. Bei den Arctopitheken

findet sich keinerlei Homologon. Wir bezeichnen sie mit n.

In die mediale Mantelkante schneidet sie nicht ein. Zwischen ihr
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und der Furche I resp. e ist eine weitere Furche auf einer

Heraisphare angedeutet (o). Vor n liegt auf einer Hemisphare

eine zu n annahernd parallel gestellte Furche, welche mit s be-

zeichnet wird.

Auf alien Hemispharen von Brachyurus liegt der Kante der

Orbitalflache parallel eine tiefe Furche, welche oberhalb des

Anfangsstticks der Sylvischen Furche beginnt, schrag nach vorn

oben aufsteigt und dann in scharfem Winkel oder im Bogen um-

biegend annahernd horizontal zum Stirnpol verlauft. Wir be-

zeichnen ihr erstes Stiick rait g, ihr vorderes mit r.

Auf der Orbitalflache finden wir zwei parallel und sagittal

gestellte Furchen, welche durch einen Querast verbunden sind.

Die laterale schneidet nicht in die laterale Konvexitat ein. Sie

entspricht unserer Furche h , die mediale der Furche g. Die

quergestellte Verbindungsfurche von g und h bezeichnen wir als t.

Im Occipitallappeu ist eine ziemlich tiefe Furche ge-

legen , welche wir als u bezeichnen und welche fast genau

transversal verlauft. Ihr mediales Eude trifft die Mantelkante

nicht. Denkt man sich die Furche bis zur Mantelkante verlangert,

so wtirde sie zwischen den in die Mantelkante einschneidenden

Gabelasten der alsbald naher zu schildernden Furche c enden.

Auf 2 Hemispharen, welche auch sonst viele Abweichungen dar-

boten (Vorhandensein von z) findet sich insofern eine Ab-

weichung, als die Furche m nur sehr kurz ist und die Furche

u an ihrem unteren Ende im Bogen nach vorn umbiegt. Auf der

einen Hemisphare liegt hinter u noch eine Furche, welche schrag

nach hinten oben verlauft. Wir bezeichnen diese Furche als x.

Endlich ist zwischen u und e eine kleine Furche B angedeutet.

Auf der m e d i a 1 e n F 1 a c h e (s. Fig. 4) ist die Furche d

vorhanden, die vor dem
Genu des Balkens be-

ginnt und unter mannig-

fachen Knickungen im

ganzen horizontal nach

hinten zieht, um hinter

dem Splenium des Bal-

kens zu enden. Eine

Abbiegung des End-

stucks zur medialen

Mantelkante, wie wir sie

bei Midas OedipuS Fig. 4. Brachyurus rublcuudus. Medialflache.
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fanden, existiert auf unseren Gehirnen nicht. Richtiger werden

wir also die Furche nur als di bezeichnen.

Occipitalwarts vom Splenium steigt eine langere, etwa in

gleicher Hohe mit ihm beginnende Furche zur Mantelkante auf.

Wir bezeichnen dieselbe als w. Sie schneidet in die Mantel-

kante und setzt sich auf der Konvexitat in die Furche k fort.

Ob zwischen k und w ein direkter Zusammenhang besteht,

miissen wir ebenso unentschieden lassen wie die Frage nach

dem Zusammenhang von Jc, e, I und m. Das untere Ende

der Furche zeigt regelmaCig eine Umbiegung nach vorn. Unter-

halb dieser Umbiegung verlauft die Furche c annahernd hori-

zontal von dem Sulcus corporis callosi zum Occipitalpol, um hier

mit zwei Gabelasten c, und Cg, welche die Mantelkante nicht

erreichen, zu enden. Wir lassen dahingestellt, ob der Zusammen-

hang der Furche c mit dem Sulc. corporis callosi wirklich be-

steht Oder nur ein scheinbarer ist. Die wichtige topographische

Beziehung der Gabelaste von c zu der Furche u wurde oben

bereits erwahnt. Der obere Gabelast verlauft ziemlich senk-

recht, der untere annahernd horizontal. Unterhalb der gebogeuen

Teilung der Furche c zieht die Furche x, welche auf der late-

ralen Konvexitat bereits erwahnt wurde, schrag nach hinten unten.

Sie zieht auf diesem Wege am hinteren Ende der Furche b voriiber.

Aus der Furche c entspringt vor ihrer Teilung — aller-

dings wohl nur scheinbar — eine Furche, welche oflfenbar der

Furche f homolog ist und sich nach anfangs absteigendem Verlauf

schlieClich in horizontalem Verlauf auf die Basalflache des Tem-
porallappens fortsetzt. Ihr vorderes Ende liegt zwischen i und

der sofort zu beschreibenden Furche y. Die letztere schneidet

in den Temporalpol in horizontaler Richtung ein, ihr vorderes

Ende laCt sich bis in die Fossa Sylvii verfolgen, ihr hinteres Ende

liegt lateralwarts von dem Einschnitt der F. hippocampi in den

Uncus.

Die wesentlichsten Eigentiimhchkeiten des Brachyurusgehirnes

sind somit:

1) die enorme Verlangerung der Parallelfurche bis in die Fort-

setzung des hinteren Astes der Sylvischen Furche.

2) Die Entwickelung der Furche I zu der bogeuformigen

Furche l-\-e-\-m.

3) Das Auftreten der Furchen w, 2, b und q-{-r.

4) Das Auftreten einer Furche w-\-Jc, welche in die sub 2)

erwahnte Bogenfurche miindet.
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5) Das Auftreten der Occipitalfurchen u und x.

6) Die gabelige Spaltung der Furche c an ihrem hinteren

Ende.

Ob die Furchen y und f bei Brachyurus wesentliche A.b-

weichungen besitzen von den homologen bei den Arctopitheken,
muC dahingestellt bleiben.

2. P i t h e c i a.

Von Pithecia monachus^) standen uns 4 Hemispharen

zur Verfugung, 2 von Pithecia albinasa und ebenso viele

von Pithecia s a tanas.

Der hintere Ast der Sylvischen Furche (s. Fig. 5) zeigt die

nach aufwarts gerichtete Kriimmung im hinteren Abschnitt weniger

Fig. 5. Gehirn von Pithecia albinasa. Laterale Eonvexitat. Die Furche u
ist gestrichelt eingetragen, weil sie bei P. albinasa fehlt ; sie ist so eingezeichnet,

wie sie bei P. satanas liegt. Rechts unten ist die Lage der Parietalfurchen bei

Pithecia monachus angegeben.

deutlich. Die Furche a verlauft gerade so wie bei Brachyurus,
sie nahert sich dem hinteren Ende der vorgenannten Furche, ohne

jedoch auch nur scheinbar mit ihr zu verschmelzen. Die Furche

h reicht auCer bei P. albinasa kaum auf die Basalflache hiniiber

1) Vgl. Flower, Ou the anatomy of Pithecia monachus. Proc. of

the Zool. Soc. of London 1862.
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und wendet sich mit ihrem Hauptast auf den meisten Hemispharen,

ahnlich wie wir es bei Br achy ur us fanden, schrag nach oben

und vorn, so daC ihr Ende zwischen die Furche a und die

Furche m zu liegen kommt. Auf einigen Hemispharen komrat

es zu scheinbaren Verbindungen der Furche h mit der Furche

m und namentlich mit der Furche i. Die letztere besteht bald

aus drei getrennten Teilen, von welchen der mittelste quer-

gestellt ist, bald aus zweien — es fehlt dann der mittlere — bald

endlich ist nur der hinterste Teil ausgebildet ^ ). Das basale Ende

der Furche h ist zwischen der Furche f und der Furche x gelegen.

Die drei Furchen Z-f-e+ m verhalten sich scheinbar bei

Pithecia zunieist wie bei Brachyurus, nur scheint der ab-

steigende Schenkel dieses ganzen Furchensystems sehr kurz, bei

Pithecia albinasa und P. satanas liegt hinter dem kurzen

absteigenden Schenkel eine weitere Furche, welche ihm parallel lauft

und sich weit abwarts bis hinter die Furche 6 erstreckt. Die

letztgenannte Furche hat daher in ihrem Verlauf und in ihrer

Lage viele Ahnlichkeit mit der Varietat, welche wir bei 2 Hemi-

spharen von Brachyurus rubicundus beobachtet haben "').

Man konnte zunachst geneigt sein, die Furche mit der bei den

iibrigen Brachyurusgehirnen beschriebenen Furche u zu homo-

logisieren. Wir halten eine solche Deutung fiir verfehlt, denn

fiir die Furche u ist charakteristisch , daC ihre Verlangerung

die Mantelkante zwischen den beiden Gabelasten der Furche c

trifft, wahrend die soeben bei Pithecia albinasa und P.

satanas beschriebene Furche stets vor dem vorderen Gabelast

der Furche c die Mantelkante schneidet. Es kommt hiuzu, daB

bei P. satanas auCer der in Rede stehenden Furche noch die

Furche u in ihrer typischen Lage deutlich ausgebildet ist. Wir

rechnen auf Grund dieses Thatbestandes den kurzen absteigenden

Schenkel des Systems noch zu e und fassen die diesem parallel

verlaufeude lange Furche als m auf,

Bei Pithecia monachus ist das System I -\- e -\- m

1) Auf der FLowER'schen Abbildung fehlt i ganz. Als 6 ist

offenbar die Furche unterhalb der mit 14 bezeichneten Windung
anzusehen. In der Kerbe des temporalen Mautelrandes liegt bei P.

albinasa 6, bei Pithecia monachus
f.

2) Wir haben geradezu an die Moglichkeit gedacht, dafi dies in

der Sammlung des College of Surgeons befiudliche Gehiru infolge eines

Irrtums falschlich Brachyurus zugeschrieben wordeu sei und thatsach-

lich vielmehr von einer Pitheciaart etamme.
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ebenso wie bei den meisten Brachyurusgehirnen ausgebildet, hin-

gegen entwickelt das System hier zwei Spitzenfortsatze. Der erste

dieser Spitzenfortsatze eutspricht dem Scheitel von e, der zweite

setzt den absteigenden Schenkel m nach hinten und oben fort.

Wir bezeichnen den ersteren als e' den letzteren als m' M-

Die Furche k miindet bei P. albinasa und P. satanas
ganz ebenso, wie wir es bei Brachyurus feststellten, wenigstens

scheinbar in den Scheitel von I, bei P. monachus endet h

frei zwischen den Spitzenfortsatzen e' und m'. Leider waren

wir auch bei Pithecia albinasa und P. satanas nicht in

der Lage, durch tieferes Eindringen in die Tiefe die genaueren

tJbergange, resp. Beziehungen zwischen Z, e, m und k fest-

zustellen. Die Wahrscheinlichkeit spricht offenbar dafiir, daC bei

beiden Arten in der Tiefe ahnliche Verhaltnisse vorliegen, wie sie

bei P. monachus oberflachlich zu Tage treten. Danach wiirde

anzunehmen sein, dafi bei den erstgenannten k mit e' zu einer

Furche scheinbar verschmilzt, also von e' nur durch eine Tiefen-

windung getrennt ist. Ferner ist anzunehmen, daC der Zusammen-

hang des absteigenden Schenkels von e mit m und niy bei P. mo-

nachus nur scheinbar ist, und dafi thatsachlich eine Tiefen-

windung den ersteren von der Furche m-\-m' trennt.

Die Furche n^) zeigt bei samtlichen Pitheciaarten eiuen

ahnlichen Verlauf wie bei Brachyurus rubicundus, ihr

unteres Ende weicht stets etwas nach hinten ab. Hinter ihr findet

sich bei P. satanas und albinasa eine kurze Parallelfurche o, welche

offenbar der obenerwahnten Furche des Brachyurusgehirns entspricht.

Vor der Furche n ist zunachst stets die Furche q+ r deutlich aus-

gepragt; Varietaten bestehen nur iusofern, als der Winkel zwischen q

und r bald sehr flach ist, bald mehr einem rechten sich nahert. Da,

wo beide zusammenstoCen, fanden wir bei alien Pitheciagehirnen mit

Ausnahme einer einzigen Hemisphare von P. monachus einen

nach oben hinten abgehenden, bald kiirzeren, bald langeren Ast, den

wir mit if bezeichnen. Bei P. albinasa erreicht dieser Fort-

satz fast die mediane Mantelkaute. Zwischen H^) und n findet

sich bei P. albinasa eine Zwischenfurche, welche offenbar z homolog

1) Auf der Abbildung Flower's geht e direkt in m liber; letztere

Furche ist auffallig kurz,

2) Ihr Auftreten bei Pithecia bezeugt — ohne weitere Detail-

angaben — auch Turner (1. c. S. 42).

3) Auf der rechten Hemisphare des von Flower abgebildeteu

Oehirnes fehlt H vollstandig.



14 W. Kiikenthal u. Th. Ziehen,

ist. Zu erwahnen ist noch, daC auf einer Hemisphere derselben Art

die Furche r auCer dem Ast H noch eiiien schwacheren und kurzeren

Ast nach hinten oben etwa in der Mitte ihres Verlaufs abgiebt, sowie

endlich, daC bei derselben Art unterhalb der Furche g'+ r in

dem oberhalb des Abganges des hinteren Astes der Sylvischen

Furche gelegenen Lappen eine kleine, aber tiefe Furche von an-

nahemd transversalem Verlauf auftritt, wir bezeichnen *) sie mit

z^. Endlich bezeichnen wir eine seichte Furche, welche vor q ge-

legen ist, als R. Sie findet sich nur bei P. albinasa.

Auf der Orb italfl ache ist die H-formige Anordnung der

Furchen nicht deutlich zu erkennen. Die mediale Furche g ist

schwacher ausgebildet als die laterale, das Querstiick t haben

wir nie vermiCt, das hintere Ende von h schneidet bei P. albi-

nasa in die laterale Konvexitat ein, bei Pithecia monachus nicht ^).

Im Occipitallapp en ist des Verhaltens von u bereits

gedacht worden. Bei P. albinasa schneidet hinter h eine auf

der Medialflache beginnende Furche ein, um auf der lateralen

Konvexitat hinter m^ zu endigen. Wir bezeichnen dieselbe als

B. Bei P. albinasa findet sich aufierdem eine sagittal ver-

laufende kurze, seichte Furche , welche wir als F bezeichnen.

Vielleicht ist sie iibrigens der Furche x des Brachyurusgehirns

homolog. Die Furche u ist bei dieser Art nur andeutungsweise in

einer seichten Furche hinter dem unteren Ende von m zu erkennen.

Die Medialflache (Fig. 6) zeigt stets eine deutlich ent-

Fig. 6. Pithecia monachus. Medialflache. Rechts unten ist ein Teil der Me-
dialflache von P. albinasa dargestellt.

1) Die oben erwahnte Enrobe ist daher auf der Eigur mit ;sr 2 bezeiohnet.

2) Vgl. Floweb'8 Abbildnng.
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wickelte Furche d\ an ihrem vorderen Ende biegt sie zur

Mantelkaute auf. An der Stelle der Umbiegung giebt sie einen

seichten Ast nach vorn unten ab, den wir mit d^ bezeichuen,

wahrend wir die vordere Abbiegung nach oben cZ^ nennen.

Vor dem Knie des Balkens liegt eine von unten hinten nach

vorn oben aufsteigende Furche, C). Das hintere Ende von d

id^) biegt zur Mantelkante auf und erreicht bei P. monachus
und P. satanas noch eben die laterale Konvexitat. Hinter

diesem aufsteigenden hinteren Endast d.2 der Furche d schneidet

in nahezu senkrechter Richtung die Furche w in die Mantel-

kante ein, ura sich allem Anschein nach in die Furche h der

lateralen Konvexitat direkt fortzusetzen. Am unteren Ende biegt

w auf der FLOWER'schen Abbildung stark nach vorn ab ; auch

findet sich oberhalb des Spleniunis noch eine kleiue Furche K.

Hinter w finden wir die Furche B bei P. albiuasa wieder.

Die Furche c entspringt scheinbar aus der F. corporis callosi

und zeigt in ihrem Verlauf eine deutliche winkhge Abbiegung

nach oben. Das Verhalten ihrer Endaste zur Furche u wurde

bereits erwahnt. Unterhalb der Endgabel schneidet eine Furche

ein, welche schrag nach oben und zugleich etwas nach vorn ver-

lauft. Sie entspricht der Furche x des Brachyurusgehirns. Sie

findet sich nur bei Pithecia albinasa. Mit der obenerwahnten

Furche F hangt sie nicht zusammen. Wir glauben jedoch trotz-

dem beide als Teilstiicke e i n e r Furche , namlich der Furche x

auffassen zu sollen. Den nachsten Einschnitt bildet die Furche

/*, soweit sie uberhaupt die Mantelkante erreicht. Die Furche

f liegt ahnlich wie bei Brachyurus; von c ist sie durch

eine breite oberflachliche Windung getrennt. Die Rindenflache

zwischen c und f laCt eine seichte Sekundarfurche D er-

kennen. Im ganzen stellt die Furche f einen nach oben kon-

kaven Bogen dar. Ihr vorderes Ende liegt zwischen y und i.

Auf einer Hemisphare von Pithecia monachus zerfallt /" in 2

Stiicke ; in das hintere derselben mundet die kurze Furche x ein.

Der Einschnitt der Furche 6 ist bei P. albinasa zwischen x und

dem Knie von f gelegen. Die Haupteigentiimlichkeiten des Pi-

theciagehirnes sind demnach folgende:

1) Trennung der Furche m von e und Ic (bei P. albinasa

und P. satanas) und der Furche h von e und m (bei P. mona-
chus) durch eine oberflachliche Briickenwindung.

1) Bei Flower fehlt dieselbe auffalliger Weise.
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2) das Auftreten mehrfacher Nebenfurchen im Bereich der

Furche q-^r^).

3. Nyctipithecus.

In der Litteratur finden wir Angaben iiber das Gehirn von

Nyctipithecus nur bei Gratiolet, welcher die obere, untere und

Seitenflache eines Nyctipithecus Duruculi (N. trivirgatus Gray) ab-

bildet. Uns selbst standen 8 Hemispharen von Nyctipithecus

felinus Spix zur Verfugung. Die Sylvische Furche (Fig. 7)

bietet, abgesehen von ihrer auffalligen Lange, keine Besonder-

heiten. Die Furche a

unterhalbderselben ist ge-

bildet wie bei Midas und

Hap ale, d. h. sie bleibt

an Lange weit hinter S

zuruck. Im Temporo-
occipitaHappen fin-

det sich auf der lateralen

Konvexitat auCer a nur

noch ei n e Furche, welche

schrag von unten vorn

nach hinten oben aufsteigt.

Ihr vorderes unteres Ende erreicht die Basalflache nicht, das obere

hintere Endstuck verlauft der Sylvischen Furche fast parallel. Man

konnte zunachst geneigt sein, diese Furche mit h zu homologisieren.

Wir halten dies jedoch fur nicht angangig, da die Furche im

gauzeu zu weit hinten liegt und in ihrer Richtung h zu wenig

entspricht, und raochten vielmehr die in Rede stehende Furche

mit der Furche m homologisieren. Sie hat mit dieser gemein,

daC sie im untersten Teil steiler aufsteigt und weiter oben in

stumpfem Winkel mehr schrag nach hinten abbiegt. Selbstver-

standlich ist nicht ausgeschlossen, daB diese auffallige Furche des

Nyctipithecusgehirns in ihrem unteren Abschnitt b, in ihrem

oberen m entspricht. Gratiolet bildet auf seiner Seitenansicht

des Nyctipithecusgehirns eine kurze Furche ab, welche quer vor

dem hinteren Ende der Furche a verlauft und noch vor einer

durch den hinteren Endpunkt der Sylvischen Furche gezogenen

Fig. 7

vezitat.

Nyctipithecus felinus. Laterals Kon-

1) Die FLOWEB'sche Nomenclatur ist folgende : q-{-r = aupero-

froutal, n = postero-parietal, a = antero-teraporal, k = temporo-

occipital (z. T. scheint Fl. auch m und h zu dieser Furche zu rechnen,

p. 330), w = occipito-parietal, / = collateral, d = calloso-marginal.
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Vertikallinie gelegen ist. Es fallt auf, daC auf der Dorsal-

ansicht desselben Gehirns diese Furche fehlt. Aufierdem zeichnet

Gratiolet auf der Lateralflache noch mehrere seichte Furchen,

welche er selbst als Gefafifurchen betrachtet zu haben scheint. Da der

Text der GRATiOLET'schen Abhandlung jede Erklarung vermissen laCt,

so sehen wir von einer Deutung der von ihm gezeichneten Furchen ab.

Vor der Sylvischen Furche liegen zwei tiefere Furchen. Die

eine entspricht oflfeubar der Furche n des Gehirnes von Bra-
c h y u r u s und P i t h e c i a , doch ist sie erheblich kurzer als bei

diesen Gattungeu. Die zweite Furche entspricht den Furchen

q und r des Gehirnes von Brachyurus und Pithecia.

Eine Abweichung besteht uur insofern, als q sagittaler und r

senkrechter verlauft. Dem entsprechend stofien q und r in

einem nach hinten oben offenen stumpfen Winkel zusammen.

Es mag dies daniit zusammenhangen , dafi die Orbitalflache des

Nyctipithecusgehirns senkrechter gestellt ist als diejenigen des

Brachyurus- und Pitheciagehirns. Ein oberer Fortsatz

H fehlt, hingegen findet sich ein aus dem Scheitel des Winkels

abwarts ziehender kurzer Fortsatz, welchen wir als q' bezeichnen.

Auf der Medial fl ache erreicht die Furche d in der Kegel

die Mantelkante nicht, oder, mit anderen Worten, ist die Furche

im wesentlichen auf das horizontale Stiick (Z, beschrankt.

Bei einer einzigen Hemisphare geht d^ in einen stark ent-

wickelten aufsteigenden

Schenkel d^ iiber, wel-

cher die laterale Konvexi-

tat erreicht. Die Furche c

entspricht durchaus der-

selben Furche des Ge-

hirns von Pithecia und

Brachyurus, nur ver-

missen wir die winklige

BiegUng des Stammteils Fig. 8. Nyctipithecus fellnus. Medialflacbe.

der Furche. Stets fanden wir zwei gabelformig auseinanderweichende

Endaste. Der Staramteil mundet vorn — wenigstens scheinbar — in

den Sulcus corporis callosi. Auf einer Hemisphare mtindete ausnahms-

weise die Furche c oberhalb des Balkenwulstes in den Sulcus

corporis callosi. Die Furche f laCt ebenfalls die winklige Biegung,

welche wir bei Pithecia und Brachyurus fanden, vermissen ^). Sie

1) Auf der Abbildung Gbatiolet's ist aie schwach angedeutet.

Bd XXIX. N. F XXU. O
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gehort ganz der Basalflache an. Von den Furchen W und k ist

nichts zu finden. Schwierig ist die Deutung einer Furche, welche

dem unteren Endast der Furche c parallel lauft. Es liegt am

nachsten, daran zu denken, daC es sich urn die Furche x des

Pithecia- und Brachy urusgehirns handelt. Die Furche 2/

kehrt bei Nyctipithecus in derselben Lage wie bei den friiher

betrachteten Gattungen wieder.

Charakteristisch fur das Nyctipithecusgehirn ist somit folgendes

:

1) Das Fehlen der Furchen w, Jc, e und I und wahrscheinlich

auch h.

2) Die Ktirze der Furche a.

Wir glauben nicht fehlzugehen, wenn wir beides mit der

Kleinheit des Gehirns in Zusammenhang bringen.

4. Callithrix.

Es standen uns je 2 Hemispharen von Callithrix nigri-

frons und Call, brunnea zur Verfugung. Die Litteraturan-

gaben beschranken sich auf 3 Abbildungen eines Gehirns von

Call, moloch Geoffe. bei Gratiolet und eine Notiz bei

BiscHOFF ' ). Auf unseren Gehirnen (Fig. 9), ebenso wie auf der

GRATiOLET'schen Darstellung biegt das obere Ende des Ramus

posterior der Sylvischen Furche

leicht nach oben ab. Die Furche

a lauft bei C. brunnea und C.

moloch der Sylvischen Furche

genau parallel und ist auch etwa

so lang wie diese. Bei C. ni-

grifrons tiberragt sie die Sylvi-

sche Furche und gelangt in einer

durchaus an Pithecia und

Brachyurus erinnernden Weise

durch eine steilere Abbiegung

nach oben in die Flucht der Sylvischen Furche. Die Furche i ist

Fijf. 9. Callithrix nigrifrons. Laterale

Konvexitat. x ist nach eineni Gehirn

von C. brunnea eingetragen.

1) BiscHOFF, Die GroUhirnwindungen des Menschen mit Beriick-

sichtigung ihrer Entwickelung bei dem Fdtus und ihre Anordnung bei

den Affcn. Abhandl. der math.-physik. Klasse der Kgl. bayr. Akad.

der Wissensch., Bd. X, 1870, S. 477. — Neuerdings kam uns auch

die Abbildung Cunningham's (Surface Anatomy of the Primate Ce-

rebrum
, p. 281) zu Gesicht. Dieselbe weicht in ganz auffalliger

Weise von alien Hemispharen, welche wir untersucht haben, ab und

ahnelt in hohem MaSe der Abbildung , welche wir von Brachyurus

gegeben haben. S. unten.
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bei Callithrix nigrifrons am Pole des Temporallappens

leicht angedeutet. Die Furche f schneidet als schwache Kerbe in

den unteren Rand der lateralen Konvexitat ein. Bei C.

moloch ist dieser Einschnitt starker entwickelt und zieht auf

der lateralen Konvexitat annaherud horizontal nach vorn.

Im Scheitelteil des Gehirns finden wir die Furchen I

und e des Pitheciagehirns wieder. Die Furche m fanden wir nur

sehr schwach angedeutet, bei C. brunnea etwas starker als bei

C. nigrifrons. Die Furche n findet sich, wenn auch seicht, auf

alien Hemispharen, nur auf der linken Hemisphare des von Gra-

TiOLET gezeichneten Gehirns scheint sie zu fehlen. Die Unrichtig-

keit der BiscHOFF'schen Angabe, daC eine Spur dieser Furche

unter den niederen Affen nur bei Callithrix und Chry-

sothrix sich finde, ergiebt sich aus den vorstehenden Aus-

fuhrungen iiber die Gehirne von Brachyurus, Pithecia und

Nyctipithecus. Auch die weitere Angabe Bischoff's, daC

der hintere aufsteigende Schenkel der Fossa Sylvii bei beiden Gat-

tungen (Callithrix und Chrysothrix) durch die ganze auBere

Flache der Hemisphare bis zu der grofien Langsfurche und bis

in die F. perpendicularis interna (welche unseren Furchen h+w
entsprechen wurde) durchgreife, ist nur fur Chrysothrix zutreffend.

Bei Callithrix liegen die Furchen e+ l und zwei breite tjber-

gangswindungen zwischen der medianen Mantelkante und dem

hinteren Ende von S. Im Stirnteile ist bei Call, nigrifrons

die Furche z angedeutet. Die Furche q-\-r ist sehr deutlich ent-

wickelt. Bei Call, nigrifrons sind die Telle q und r nicht deutlich

von einander geschieden: Es findet sich nur eine einheitliche,

der lateralen Kante der Orbitalflache parallel verlaufende Furche.

Bei Call, brunnea ist q senkrecht gestellt. Nahe dem oberen

Ende von q — nicht aus dieser Furche — entspringt r und ver-

lauft der lateralen Kante der Orbitalflache parallel nach vorn. An

seinem vorderen Ende giebt r einen Ast nach oben ab, welcher

vielleicht einem der bei Pithecia beschriebenen oberen Seiten-

aste der Furche r entspricht. Bei Call, moloch liegt q -\-

r

ahnlich wie bei C. nigrifrons^).

I) Unser hSchstes Befremden hat die Abbildung erregt, welche

Cunningham in seinem Werke : „Contribation8 to the surface anatomy

of the Primate cerebrum" Seite 281 von einem Callithrixgehirn giebt,

Auf keiuer der uns zur Verfiigung stehenden 6 Hemispharen fanden

wir eine auch nur einigeimaBen ahnliche Anordnung der Furchen.

Speziell ist die tiefe, ein occipitales Operculum abgrenzende Furche,

2*
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Im Occipitalteil findet sich bei C. b r u n n e a eine Furche,

welche der Furche x des Gehirns von Brachyurus und vielleicht

auch der Furche F des Gehirns von P. alb in as a entspricht.

Auf der Orbitalflache finden sich bei C. moloch die Furchen g
und t auf beiden Hemispharen. Auf der linken ist auch h ange-

deutet. Bei C. brunnea finden sich nur g und t.

Auf der Medialflache (Fig. 10) schneidet d nicht in die

Mantelkante ein. Die Furche c hat zwei gabelige Endaste und

zeigt eine schwache Biegung im

Stammteil. Zwischen dem hinteren

Ende von d^ und dem oberen

Gabelast von c steigt eine kurze

Furche senkrecht auf, ohne die

Mantelkante zu erreichen, sie ent-

spricht w. Die Furche y liegt

genau so wie bei den seither be-

schriebenen Gattungen. Auf bei-
Fig. 10. Callithrix nigrifrons. Medialflache. ^^^ HemispharCn VOU GrATIOLET'S

Call, moloch endet sie hinten mit zwei Gabelasten, welche das

vordere Ende der Furche f umfassen. Letztere Furche ist sehr

verschieden entwickelt. Bei C. brunnea ist sie sehr kurz und

fast ganz auf die basale Flache beschrankt, bei C. nigrifrons und

moloch schneidet sie, wie bereits erwahnt, in die laterale Kon-

vexitat ein. Auf der rechten Hemisphare des Gehirns von C.

moloch liegt zwischen c und f eine seichte Zwischenfurche,

welche vielleicht der Furche I) des Gehirns von Pithecia al-

binasa entspricht.

Die charakteristischen Eigentumlichkeiten der Hirnfurchung

von Callithrix sind^):

1) Die starkere Entwickelung der Furche a; in dieser Be-

ziehung bildet Callithrix den Ubergang zwischen Nycti-
pithecus, Hapale und Midas einerseits und Brachyurus
und Pithecia andererseits

;

welche Cunkingham abbildet, auf keiner unserer Hemispharen auch

nur andeutungsweise vorhanden. Leider unterlaBt Cunningham hier,

wie auch sonst oft in seinem Werke jede genauere Angabe der Species.

Wir konnen in diesem Falle die Vermutung nicht unterdriicken, daS

das von Cunningham abgebildete Gehirn nicht zu Callithrix gehort.

1) Die beriihmten Auseinandersetzungen Gsatiolet's iiber das

Gehirn von Callitriche beziehen sich natiirlich nicht auf Callithrix,

sondera aaf Cercopithecus callotrichos (s. sabaeus) 1. c. S. 22—34.
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2) Auftreten einer seichten Furche w;

3) Starke Ausbildung der Furchen I und e, schwache oder

fehlende der Furche m ; Beschrankung der Furche w auf die Medial-

flache und Fehlen von k;

4) schwache Entwickelung der Occipitalfurchen der lateralen

Konvexitat

;

5) Fehlen von h.

5. Chry sothrix.

Zur Verfugung standen uns 4 Hemispharen von Chrysothrix

sciureus Wagner. In der Litteratur findet sich auCer bei Gratiolet

nur bei Bichoff ^) eine auf das Saimirigehirn beziigliche Angabe.

Am charakteristischsten ist eine Furche, welche das Temporal-

und Occipitalhirn vollstandig von dem Parietal- und Frontalhirn

trennt. Diese Furche entspricht offenbar in ihrem unteren Ab-

schnitt dem hinteren aufsteigenden Ast der Sylvischen Furche.

Das in die Mantelkante einschneidende Endstuck entspricht jeden-

falls der Furche Jc. Ob das Mittelstiick der ganzen Furche I ent-

spricht, Oder teils k, teils S zuzurechnen ist, konnten wir nicht

entscheiden, da uns leider nicht vergonnt war, durch Eindringen

in die Tiefe die genaueren Verbaltnisse festzustellen. Die Furche a

ist deutlich entwickelt, aber kurz. An ihrem oberen Ende biegt

sie leicht nach vorn ab. Die Furche 6 finden wir in ihrer typi-

schen Lage wieder. Eine seichtere Furche, welche annahernd

transversal im vorderen Teil des Occipitallappens verlauft, ent-

spricht wahrscheinlich der Furche m. Die Angaben Bischoff's

liber unsere Furchen S -\-k stimmen mit unseren Beobachtungen

iiberein. Eine Furche n fanden wir jedoch nicht. Der Stirnteil

des Gehirns war durch die Hartung zu sehr entstellt, als daC wir

die Topographic der Furchen sicher festzustellen vermocht batten.

Auf der Medialflache biegt die Furche d liber dem Sple-

nium in stumpfem Winkel zur medianen Mantelkante auf, er-

reicht sie aber nicht ; die Furche w ist ziemlich lang und tief und

geht — wenigstens scheinbar — in die Furche k iiber. Die

Furchen c, f und y fanden wir in derselben Lage wie bei Calli-

thrix wieder.

Als wesentlichste Eigentiimlichkeit des Callithrixgehirns konnen

wir sonach nur die Verschmelzung der Furchen S^ k und w an-

fiihren.

1) 1. 0. p. 447. Ygl, ferner die Abbildungen Gkatiolbt's, PI. XI,
Fig. 4—6.
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c) Cebidae.

Wir besprechen hier die Gattungen Cebus, Ateles, Lagothrix

und Mycetes.

1. Cebus.

Wir verfiigten iiber folgendes Material:

1) Cebus albifrons Gray, 4 Hemispharen.

2) Cebus hypoleucus Geoffe., 4 Hemispharen.

3) Cebus monachus Fischer, 3 Hemispharen.

4) Cebus Apella Geoffr. (C. fatuellus L., C. lunatus Kuhl),

10 Hemispharen.

Die Litteratur bietet zunachst eine Reihe Abbildungen des

Gehirns von Cebus capucinus und Cebus Apella bei

Gratiolet ^). Broca*) bildet in seiner Arbeit : „Sur les centres

olfactifs" die Besalflache eines Gehirns von Cebus Apella ab.

Weitere Angaben iiber das Gehirn der Cebiden im Allgemeinen

finden sich in der groCen Arbeit desselben Autors ^) iiber „Le

grand lobe limbique et la scissure limbique dans la s6rie des

mammiferes.

Die Abhandlung von Flower*) iiber den Hinterhauptslappen

der Vierhander enthalt gleichfalls wertvolle Angaben, namentlich

iiber die Furchen der Medialflache.

Endlich verdanken wir Cunningham ^) sehr ausfiihrliche Dar-

stellungen, sowohl in seiner alteren Arbeit iiber die Intraparietal-

furche, wie in seinem neueren zusammenfassenden Werke iiber die

Grofihirnoberflache der Primaten.

Die Furchen S und a (s. Fig. 11) liegen bei alien Cebus-

gehirnen ahnlich wie bei Brachyurus. Schon Broca erkannte,

daB das ZusammenflieCen beider Furchen nur scheinbar ist. Wir

konnten dies an alien Hemispharen bestatigen, und zwar ergiebt

sich, daC die Sylvische Furche kurz ist und die Furche a durch

1) Gbatiolex, 1. c, PI. X, Fig. 7—10.
2) Bkoca, M^moires d'anthropologie, Tome V, publ. par le Dr.

Pozzi, Paris 1888, p. 383.

3) Beoca, ibidem pag. 259. Die iiltere Abbildung Tiedemann's

eignet sich wegen ihrer offenbaren Ungenauigkeit nicht zum Vergleich.

4) Flower, On the posterior lobes of the cerebrum of the Qua-
drumana. Philos, Transact. Lond. 1862.

6) Cunningham, The intraparietal sulcus of the brain. Journ.

of Anat. and Physiol., 1890. — Cunningham, Contribution to the sur-

face anatomy of the cerebral hemispheres, Koyal Jrieh Acad., 1892,



Untersuchungen iiber die GroRhirnfurcheu der Primaten. 23

Fig. 11. Cebus monachus. Laterale

Konvexitat. (Natiirliche Grofse.)

eine Abbieguug nach vorn in die Verlaufsrichtung der ersteren

gelangt. Die Furchen b und x fanden wir stets wieder.

Ihre Deutung ist leicht, weiin Verhaltnisse vorliegen wie auf

Fig. 12 a, welche die Occipitalfurchen eines Gehirns von Cebus

albifrons darstellt. Die Furche h hat hier ihre charakteristische Lage

hinter der Einbuchtung des unteren Randes des Schlafenlappens

und steigt in sehr charakteristi-

scher Weise in den Raum zwischen

m und a auf, wahrend x durch-

aus hinter m liegt. Auf den

meisten anderen Hemispharen,

welche wir untersucht haben, ist

die Entscheidung weit schwieri-

ger. Bald fehlt x ganz, meist ist

dann zugleich b etwas nach oben

verschoben ; bald ist x sehr

stark entwickelt und b nur als

eine leiche Kerbe an der typischen

Stelle angedeutet. In deni letzteren Fall ist x meist zugleich

etwas nach unten verschoben. Endlich ist zuweilen m sehr kurz

und nur eine Furche im unteren Occipitallappen vorhanden, welche

sowohl als X wie als b gedeutet werden kann. Stets schneidet

sie in der Richtung von unten hinten nach oben vorn in den

unteren Rand des Schlafenlappens ein. In ihrem weiteren Ver-

laufe auf dem Schlafenlappen gelangt sie meistens in den Zwi-

schenraum zwischen der Furche a und der spater zu erwahnenden

Furche m. Dabei biegt sie zuweilen an ihrem oberen Ende leicht

nach hinten ab. In anderen Fallen behalt sie bis zum SchluB

ihren nach vorn gerichteten Verlauf bei. Auf einem Gehirn von

Cebus lunatus ist die Furche b an ihrem Ende gabelig geteilt.

Der eine Ast wendet sich nach hinten oben, der andere, kiirzere,

fast horizontal nach vorn. Unterhalb der Furche a liegen ein

Oder zwei seichtere Furchen, welche als i zu bezeichnen sind.

Auf einer Abbildung des Gehirns von Cebus Apella im Atlas

von Gratiolet zerfallt die Furche i sogar in d r e i Stucke. Der-

selbe Autor zeichnet bei Cebus capucinus einen tJbergang

des hintersten Teilstucks der Furche i in die Furche a. Wir
mochten annehmen, dafi dieser tJbergang nur ein scheinbarer ist.

Oberhalb des Endes der Furche a gewahrt man bei ober-

flachlicher Betrachtung eine Bogenfurche, deren vorderer Schenkel

vor der Furche S absteigt, wahrend der hintere Schenkel hinter
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(ier Furche a sich abwarts wendet und hinter der Furche h endet.

Aus dem Scheitel des Bogens entspringt eine tiefe, in die me-

diale Mantelkante einschneidende, annahernd transversal gestellte

Furche. Offenbar entspricht dieses Furchensystem unseren Furchen

:

l-^-e-^-m + lc. Die transversale, aus dem Scheitel entspringende

Furche, welche h entspricht, geht fiir die oberflachliche Betrach-

tung in die Furche w der Medialflache tiber, und diese scheint an

ihrem unteren Ende in scharfem Winkel nach vorn abzubiegen.

Wir bezeichnen dieses letzte nach vorn verlaufende Furchenstiick

des ganzen Systems als G.

Geht man in die Tiefe der Furchen ein, so ergiebt sich fol-

gendes : Die Furche I lafit sich ohne Unterbrechung bis nahe zura

Scheitel des oben erwahnten Bogens verfolgen und teilt sich dann

in einen zur Mantelkante aufsteigenden Ast, welcher dem Spitzen-

fortsatz e' des Gehirns von Pithecia entspricht, und in einen

bogenformig das Ende der Furche a umkreisenden Ast, welcher e

entspricht. Hinter dem absteigenden Schenkel von e finden wir

in typischer Lage die Furche m wieder. Hinter dem Spitzen-

fortsatz e' schneidet die Furche w -{-Tc m die Mantelkante ein.

Der tJbergang der Furche w in die Furche G ist nur ein

scheinbarer (s. Fig. 12 b). Der ganze Furchenkomplex e, e^ und h

ist in der Nahe der Mantelkante

in die Tiefe der Furche m ver-

Fig. 12 b. Das '| senkt. Diese Furche m liegt hin-

e + r+m^u^^s^L J^ ,

tcF 6 und dcm Ende von h fast

nach Eiitfaitung //^'} geuau gcgenuber.
percu urns. ^y ^ j^ ^^ ^.^ Furche m nicht senk-

recht, sondern schrag nach hinten

in die Hirnsubstanz einschneidet,

so uberwolbt der hinter m ge-

legene Rindenabschnitt den vor m
pitlifurche^n ^von i/j \r^ \ gelegencn. Man bezeichnet diesen

Cebus aibifrons. '
y |

-^^ uberwolbendeu Teil des Occipi-

tallappens als das Operculum
des Occipitallappens ^).

1) Die Richtigkeit der vorangehenden Auffassung ergiebt sich

auch daraus, daS bei manchen Cebusarten, so bei Cebus aibifrons,

Cebus monachus und bei Cebus hypoleucus m bezw. m' und der ab-

steigende Schenkel von e auch fiir die oberflachliche Betrachtung

durch eine tJbergangswindung getrennt sind (ahnlich wie bei Pithecia

albinasia). Cunningham bildet in Beinem ofter citierten Werk
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Vergleicht man rait dieser Darstellung die Abbildungen Gra-

tiolet's, so kommt namentlich das Bild in Betracht, welches er

von der lateralen Flache eines Gehirns von Cebus Apella (PI.

XII, Fig. 12) giebt, bei welchem das Operculum durch einen

flachen Schnitt abgetragen ist, sowie die analoge Abbildung des

Gehirns von Cebus capucinus (PI. VIII, Fig. 9).

Fine wesentliche Abweichung dieser GRATiOLET'schen Dar-

stellung von der uuserigen besteht nur insofern, als Gratiolet

auf der von dera Operculum uberwolbten Rindenflache eine weitere

Furche angiebt, welche ziemlich genau der Linie entspricht, in

welcher der vordere Rand des Operculums die von ihm uberwolbte

Rindenpartie beruhrt. Auf den von uns untersuchten Gehirnen

existiert eine solche Furche nicht, und wir nehmen daher an, daC

der Eindruck des vorderen Randes des Operculums auf der uber-

wolbten vorderen Rindenflache Gratiolet eine Furche vorge-

tauscht hat. Wenn demnach Gratiolet sagt, daB der von ihm

so benannte obere „pli de passage'' auf der Aufienflache des Ge-

hirns fehle, so ist dies nur teilweise richtig. Allerdings existiert

nur eine oberflachliche Ubergangswindung zwischen dem
vor und dem hinter der Furche a gelegenen Hirnteile, und diese

eine oberflachliche Ubergangswindung entspricht in der

That unzweifelhaft der zweiten auBeren Obergangswindung Gra-

tiolet's. Dagegen hat Gratiolet vollstandig iibersehen, daC

zwischen unseren Furchen e und m und weiterhin zwischen e' und

h resp. w^ in der Tiefe von m verborgen, eine Windung existiert,

welche aus der zweiten Ubergangswindung einerseits um das Ende

von e' herum nach vorn und andererseits um das Ende von m

p. 221 ff.) die Dorsalflache eiues Gehirns von Cebus capucinus und von
Cebus albifrons ab. Er bezeichnet unsere Furche m als Affenspalte.

Jedenfalls geht aus seiner Abbildung hervor, daB das System l.-\- e-\-fn

sich bei Cebus capucinus ahnlich wie bei Cebus lunatus und fatuellus

verhalt, d. h. daB fiir die oberflachliche Betrachtung die 3 Furchen
direkt ineinander iibergehen. Bei Cebus albifrons fand C. keine oder

nur eine sehr gchwache Entwickelung des occipitalen Operculums,

d. h. er fand, was wir auch gefunden haben, daB m nicht mit e-\-l

verschmilzt (vgl. 1. c. Fig. 46). Besonders interessant war uns auch
die linke Hemisphare des in Fig. 46 abgebildeten Gehirns von Cebus
albifrons, weil hier auch h von e durch eine oberflachliche Uber-
gangswindung getrennt ist. Das Vorkommen dieser Varietal spricht

direkt fiir die Richtigkeit unserer Deutung. Auf die Thatsache, daB
auf dieser Hemisphare e auBer dem Spitzenfortsatz e', welcher vor
h aufsteigt, einen weiteren hinter li aufsteigenden abgiebt, werdeo
wir spater zuriickkommen.
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herum nach hinten zieht. Freilich gehort diese Ubergangswindung

zum Teil der Medialflache an, indessen entspricht sie doch un-

zweifelhaft in alien wesentlichen Eigenschaften der Definition,

welche Gratiolet selbst von seinem „pli de passage externe"

giebt. Schon jetzt mochten wir hierzu bemerken, daC die ganze

Lehre von den Ubergangswindungen zur Forderung der Erkenntnis

wenig beigetragen hat, wie schon Bischoff hervorgehoben hat.

So verfuhrerisch die Annahme solcher Ubergangswindungen in

den Fallen ist, wo zwischen den gegenuberliegenden freien Enden

zweier Furchen eine intermediare Furche gelegen ist, so voll-

standig versagt dieses Schema der Ubergangswindungen iiberall da,

wo in einer Hirngegend mehr als zwei Furchen frei endigen, und

gerade in dem Hirngebiet, fiir welches das GRATiOLET'sche Schema

am haufigsten Anwendung gefunden hat, liegt der letzterwahnte

Fall vor.

Vor der Furche I finden wir die Furche n in typischer Lage

;

letztere ist erheblich seichter als erstere. Zwischen beiden ist bei

C. lunatus o als sagittal gestellte Furche angedeutet, bei alien

anderen Arten fehlt o').

Im Stirnhirn -) kehrt bei alien Cebusgehirnen dieselbe Furchen-

anordnung gleichmaCig wieder (vgl. auch Cunningham Fig. 64).

Zunachst ist meistens die Furche seicht angedeutet. An ihrer

senkrechten Lage zu n erkennen wir die Furche q wieder, an

ihrer parallelen Lage zur lateralen Kante der Orbitalflache die

Furche r. q und r kommunizieren in keinem Fall, vielraehr endet

q oberhalb des hinteren Endes von r. Letztere Furche giebt bei

C. lunatus an ihrem vorderen Abschnitt einen senkrechten Ast

zur Mantelkante ab, welcher ^T entspricht. Die Furche q giebt einen

Ast ab, welcher zum Orbitalrand des Stirnhirns herabzieht, ohne

diesen zu erreichen. Wir bezeichnen diesen Fortsatz als q' (vgl. S. 17).

Die Furche q zerfallt durch den Ursprung von q' in zwei Telle,

welche wir als q^ und q^ bezeichnen wollen. Die Homologisierung

mit den Stirnfurchen von Pithecia monachus und nameutlich albi-

nasia begegnet erheblichen Schwierigkeiten. Wir nehmen an, dafi

die Furche q+ r von Pithecia den Furchen ^2 + ^1 + ** ^on Cebus

entspricht, und daC q' dem Gehirn von Pithecia fehlt und eine

1) Auch Cunningham (1. c. S. 202 u. 242) hat den Sulcus

postcentralis sup. bei Cebus capucinus und C. albifrons vermiBt.

2) Auf der Abbildung Cunningham's „Surface Anatomy", 1892,

p. 280 bildet C die Froutalfurchen von Cebus albifrons unserer

Parstellung entsprechend ab ; z und i fehlen.
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neue Bildung der Gehirne von Nyctipithecus, Cebus, Mycetes etc.

ist. Andererseits fehlt dem Gehirn von Cebus meist die Furche

H des Gehirns von Pithecia. Es ist dies urn so weniger aufifallig,

als auch bei Pithecia, wie erwahnt, H gelegentlich fehlt ^).

Auf der Medianflache (s. Fig. 13) ist die Furche d in

typischer Lage vorhanden. Ihr hinteres Ende biegt zur Mantel-

kante auf, ohne sie zu errei-

chen. Unterhalb des vorderen

Endes findet sich eine schrag

nach vorn oben zur Mantel-

kante aufsteigende Furche,

welche wir als C bezeichnen.

Hinter dem hinteren aufsteigen-

den Abschnitt {d^) schneidet ^'"'^C^,"^'^

die Furche w ein. In ihrem

weiteren Verlauf wendet sich pig 13. cebus monachus. Mediaiflsche.

w nach hinten und uuten, und (Naturiiche Grofse.)

biegt dann in einem scharfen Bogen nach vorn oben um. Wie

bereits oben erwahnt, ergiebt eine genauere Betrachtung, daC vor

dem soeben als w bezeichneten Einschnitt, resp. in der Tiefe des-

selben noch der Einschnitt der Furche e, welche wir oben als e'

bezeichneten, gelegen ist. Ferner ergiebt sich, daC die bogen-

formige Fortsetzung von w^ welche wir eben beschrieben haben,

von dem Hauptteile der Furche w durch eine tiefe tjbergangs-

windung getrennt ist. — In der Verlangerung von G liegt eine

weitere Furche, welche oberhalb des Spleniums nach vorn ver-

lauft, die wir als K bezeichnen.

Die Furche c entspringt scheinbar aus dem Sulcus corporis

callosi, wendet sich horizontal nach hinten, dann im Bogen auf-

warts. In der Nahe der Mantelkante angelangt, teilt sie sich in

zwei fast in gestrecktem Winkel divergierende Aste, welche der

Mantelkante parallel laufen. Der obere ist stets erheblich langer

als der untere. Die Furche f ist ziemlich kurz und ungeteilt.

Hinter ihr verlauft eine in den unteren Hemispharenrand ein-

schneidende und auf den Temporalteil der Konvexitat iibergehende

Furche, welche mit der fruher beschriebenen Furche x identisch

ist. Das hintere und zugleich obere Ende von x liegt dem unteren

1) Beziiglich der Insel unterlassen wir genauere Angaben, da wir

nur zwei Hemispharen mit Bezug auf etwaige Inselfurchen unter-

sucheu konnten. Auf beiden war der Sulcus centralis und postcentralis

jnsulae eben zu erkeunen, Vgl. auch Cunningham 1. c, S. 115.
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Ende des unteren Endastes von c sehr nahe und meist etwas vor

ihm. Die Furche b ist an der typischen Stelle ^ sichtbar. Das

vordere Ende von f liegt zwischen der Furche y und dem vor-

dersten Teilstuck der Furche i. Auf der Orbitalflache zeigen die

Furchen die typische H-formige Anordnung. Der laterale Schenkel

des Systems schneidet mit seinem vorderen Ende in das Stirn-

hirn ein.

Die wesentlichen Eigentiiralichkeiten des Cebusgehirns lassen

sich folgendermafien zusammenfassen

:

1) S und a sind scheinbar verschmolzen.

2) Das System l-\-e-\-e'-\-m-^k stellt oft scheinbar e in

e

Bogenfurche mit ein em Spitzenfortsatz dar. Genauere Betrach-

tung lehrt, daC e, e' und h von der hinteren Lippe von m uber-

wolbt worden sind.

3) Im Stirnhirn verlaufen q und r getrennt, aber parallel in

der Richtung von hinten unten nach vorn oben. Die Furche q

sendet einen senkrecht abgehenden Ast nach vorn unten.

4) k resp. w geht scheinbar in eine bogenformige Furche G
uber. tjber und hinter dem Splenium liegt eine weitere Furche K.

5) u ist kaum angedeutet, x ist sehr stark entwickelt, 6 stellt

nur eine Kerbe dar.

2. A teles.

Es standen uns zur Verfiigung:

4 Hemispharen von A. beelzebuth Geoffr.,

2 Hemispharen von A. geoffroyi Kuhl,

5 Hemispharen von A. ater Cuv.,

2 Hemispharen von A. spec?

In der Litteratur finden sich ausfuhrlichere Angaben uber das

Atelesgehirn bei Gratiolet 2), Huxley 3), Flower*), Chapman s),

BiscHOPF^) und Wernicke').

Die Furche S (s. Fig. 14) verlauft vollig getrennt von a, ihr

oberes Ende geht scheinbar in die Furche I iiber. Schon Gra-

1) "Warm x schwach entwickelt ist und speziell nur wenig wait

auf die Medialflache reicht, so pflegt b auf der Medialflache sehr weit

nach oben zu reichen.

2) Gratiolet, 1. c, PI. X, Fig. 1, 2, 3, 4.

3) HuxLET, Memoir on the Ateles paniscus. Proc. Zool. Soc, 1861.

4) Flowee, Philosoph. Transact., 1892.

6) Chapman, Philadalph. Proceedings, 1879.

6) BisCHOFF, 1. c. Miinchen 1870, p. 458.

7) Arch. f. Psychiatric, Bd, 6.
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TiOLET (1. c. p. 75) hat im Gegensatz zu Huxley gezeigt, daC in

der Tiefe zwischen I und S stets eine Ubergangswindung existiert.

Fig. 14. Ateles geoflfroyi. Laterale Konvexitat.

Die Furche e bietet fiir die Homologisierung grofie Schwierig-

keitcD, denn es scbeint bei oberflachlicher Betracbtung, als ob e

an seinem hinteren Eude in 2 Gabelaste iibergiDge, einen unteren,

welcher hinter a absteigt und einen oberen, welcher binter k die

Mantelkante erreicbt, und als ob dieser obere Endast als e' auf-

zufassen ware *)•

Der Vergleich mit dem Gehirn von Pithecia monachus
lebrt, daB eine solche Aufifassung irrtiimlich ist.

Schon bei Pithecia monachus fehlte der Spitzenfortsatz

e'. Wir behaupten nun, daB bei Ateles e' vollkoraraen ver-

schwunden ist. DaB der scheinbare obere Endast von e nicht

wirklich rait e' identisch ist, geht daraus hervor, daB er hinter
k einschneidet ; fiir e' ist charakteristisch, daB es vor k die

Mantelkante triiJt. Wenn somit e' fehlt, so ist die Furche, welche

man irrtiimlich als Endaste von e aufzufassen hatte geneigt sein

konnen, vielmehr als m zu deuten. Der Spitzenfortsatz von w,

den wir friiher auch als m' bezeichneten, hat die Eigenschaft,

hinter k einzuschneiden, und stimmt somit in dem Wesentlichsten

mit der fraglichen Furche iiberein.

Die Richtigkeit dieser Deutung ergiebt sich namentUch aus

dem Studium der einschlagigen Verhaltnisse bei Ateles ater. Bei

dieser Species sind namlich m und e+ Z in der Kegel schon ober-

1) Die GBATioLEi'schen Abbildungen sind leider gerade beziiglich

dieser Furchen sehr ungenau.
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flachlich getrennt: m schneidet hinter k in die Mantelkante ein,

e hat seine typische Lage, nur fehlt die SchluCbiegung nach unten,

vielmehr steigt e bis fast zur Mantelkante empor oder schneidet

sogar in diese ein und zwar auSalligerweise hinter k. Diese

freie Endigung der Furche e bei Ateles ater ist nicht mit e' zu

identifizieren, sondern als eine neue Bildung aufzufassen, welche

offenbar zu der Verschiebung der Furche e nach hinten in Be-

ziehung steht. Wir wollen daher auch diesen zur Mantelkante

verlaufenden Endfortsatz von e als e" bezeichuen (vgl. S. 25 Anra.).

Eine weitere Komplikation entsteht dadurch, daB die Furche

m aufier dem Spitzenfortsatz m' zuweilen noch einen zweiten m"
weiter unten abgiebt. Auf die Lageverhaltnisse dieses zweiten Spitzen-

fortsatzes zu den Occipitalfurchen wird spater zuruckziikommen sein.

Die Furche o ist bei Ateles stets etwas komplizierter ge-

baut. Es laCt sich namlich ein horizontaler Ast und ein senk-

rechter Ast unterscheiden. Auf manchen Hemispharen sind beide

getrennt '). Die Furche n hat ihre typische Lage. Ebenso er-

kennt man q, q' und r sofort wieder. Das hintere Ende der

Furche r wird von q^ und q' gablig umfafit. Schwerer ist die

Deutung der medialen Furchen des Stirnhirns. Es finden sich

deren bis zu 4. Die vorderste entspricht i/, hangt bald mit r zu-

sammen, bald nicht und steht transversal, die zweite liegt q^

parallel und werde als J bezeichnet, die dritte und vierte liegen

fiber q.^. Wir bezeichnen sie als Zy und z^. ^i ist bald T-formig

gebildet, bald sagittal gerichtet.

Die Orbitalfurchen verhalten sich durchaus wie bei Cebus.

Varianten in der Bildung des H kommen ofter vor, so kann z. B.

der Querast fehlen, oder der laterale Schenkel hinter dem Quer-

ast unterbrochen sein. Stets schneidet der laterale Schenkel Qi)

noch in die laterale Konvexitat ein und zwar vor q'. Die Furche

J2 finden wir nur auf e i n e r Hemisphare angedeutet.

Die Furche h ist als Kerbe am Rand des Temporallappens

sofort wieder zu erkennen. Meist liegt in ihrer Flucht eine Furche

(60, welche vor m endet. Auf einigen Hemispharen bildet 6'

einen Halbkreis, dessen vorderes Ende vor m, dessen hinteres

Ende hinter m liegt *).

1) Auch Geatiolet bildet die Furche o auf dem Gehirn von A.

Beelzebuth ahnlich ab ; Z-^^ und z^ verlaufen auf seiner Abbildung
fast geuau parallel und sagittal.

2) Auf der Abbildung Wernicke's (Taf. Ill, Fig. 5 u. 6) fehlt I,

wofern nicht der untere Abschnitt der von ihm mit h, von uns mit m
bezeiohneten Furche einer rudimentaren Furche h entspricht.
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Die Furche i zerfallt bald in zwei, bald in drei Teilstiicke.

Das hinterste Teilstiick hat raeistens einen mehr senkrechten Ver-

lauf, das vorderste Teilstiick ist stets das langste und tiefste.

Im c c i p i t a 1 1 a p p e n ist die charakteristischste Furche die

Furche u. Ihre Lage ist jederzeit leicht dadurch zu bestimmen,

daC das mediale Ende zwischen den beiden Endasten der Calcarina

liegt. Senkrecht zu u steht die Furche x, zuweilen stoCen x und

u in spitzem Winkel zusamraen. Eine Komplikation entsteht da-

durch, dafi vor u und hinter m' eine Furche annahernd transversal

von der Medianflache auf die laterale Konvexitat hinuberzieht, um
zwischen m' und m" zu endigen. Diese Furche ist identisch mit

derjenigen, welche bei Pithecia albinasa als B bezeichnet

wurde und dort als Varietat vorkam. Auch auf einer Hemisphare

von Brachyurus rubicundus fanden wir ebendieselbe

Furche in gleicher Lage zwischen m und u. DaC es sich in alien

diesen Fallen um dieselbe Furche handelt, geht daraus hervor,

daC ihre Verlangerung in alien Fallen vor dem oberen Gabelast

von c — bei geniigender Verlangerung — die Mantelkante trefifen

wurde. Auch bei Cebus ist zuweilen — so z. B. auf einer Hemi-

sphare von C. fatuellus, einer von C. 1 u n a t u s und einer von

C. albifrons -- die Furche B bereits angedeutet. Die weitere

Schilderung von B wird bei Besprechung der Medianflache erfolgen.

Auf der Medianflache (s. Fig. 15) verhalt sich d wie bei

Cebus, doch finden

sich bereits ofter und

zahlreicher Seiten-

aste, die von d zur

Mantelkante senk-

recht emporsteigen.

Das vordere Ende

von d, 6?4, ist ofter

angedeutet und

schneidet zuweilen

in die Mantelkante

ein, und zwar hinter

der oben erwahnten

Furche H^).
Fig. 15. Ateles spec? Medianflache.

1) Auf der Abbildung von Gbatiolet erscheint d:^ von d ge-

trennt. AuSerdem ist bei Gbatiolet auch die Furche K vorhandeu,

welche wir auf unsereu Atelesgehirnen nuv spurweise angedeutet fanden.
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Im basalsten Teil der Medialflache des Stirnhirns liegt

eine dem Balkenschnabel parallel verlaufende Furche, die der

Furche C von Pithecia entspricht.

Die Furche w zieht auf der Medianflache annahernd senk-

recht nach unten, ohne die Furche c, welche genau ebenso wie

bei Cebus liegt, zu erreichen ^). Die Furche B ist stets vor-

handen, mitunter beschrankt sie sich auf die Medianflache, mit-

unter reicht sie in der oben beschriebenen Weise bis auf die late-

rale Konvexitat ^). m' schneidet oft auf der Medianflache zwischen

B und k ein. Die Furche G fanden wir nirgends in typischer

Lage. Die Furche f ist erheblich machtiger als bei Cebus ent-

wickelt. Ofters endet sie hinten mit zwei Gabelasten. In diesem

Falle beobachtet man dann stets, daB x verkummert ist oder daB

vielmehr der untere Gabelast x entspricht, ahnlich, wie wir es

oben auf einer Hemisphare von Pithecia monachus beobachtet und

auf Fig. 6 abgebildet haben. Das vordere Ende von f findet sich

in typischer Lage zwischen y und i. Die Furche h reicht auf der

Basalflache gewohnlich nicht weit nach hinten. Auch verlauft sie

im ganzen auf der Basalflache transversaler als bei Cebus.
Zwischen c und f fanden wir auf einigen Hemisphiiren die Zwi-

schenfurche D.

Die wichtigsten Besonderheiten des Atelesgehirnes lassen sich

in folgenden Satzen zusammenfassen

:

\) S und a verlaufen getrennt, S verschmilzt scheinbar mit I.

2) Der Spitzenfortsatz e' fehlt, der Spitzenfortsatz m' iiber-

schreitet haufig die Mantelkante, auBerdem findet sich ein zweiter

Spitzenfortsatz m".

3) Die Furche G fehlt. Die Furche B ist stets sehr machtig

entwickelt.

4) Die Furchen u und x sind stets vorhanden.

5) Die Furche H hat sich haufig von r losgelost und kann

in die Mantelkante einschneiden. Aufier H finden sich noch die

Furchen z^, z.^ und J (zwischen H und z).

6) Das vordere Ende von d schneidet ofter in die Mantel-

kante ein, unterhalb dieses Einschnitts liegt die Furche C.

1) Geatiolet bildet einen solchen tjbergang offenbar falschlich

ab ; auch Chapman scheint iha fur A. paniscus aDzuDehmen.

2) Ghaxiolet bildet auBerdem eine Furche in dem Gebiet zwischen

W und c ab, welche daa untere Ende von B im Halbkreis umgiebt

(Fig. 4).
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3. Lagothrix.

Von dieser Gattung standen uns zur Verfiigung 4 der Art

Lagothrix Humboldtii Geoffr. angehorige Hemispharen. In

der Litteratur finden wir Abbildungen bei Gratiolet ^) und Broca '^).

Die Furche S (vgl. Fig. 16) kommuniziert weder mit a noch

mit I. Besondere Schwierigkeiten bereitet die Auflfassung des

Systems Z+ e -}- m.

Die Furche I ist noch

weiter nach hinten

getreten als bei

Ateles. Meist ist

iiberhaupt nur ein

kleines Stuck der-

selben vorhanden,

welches wie bei

alien seither be-

trachteten Affen di-

rekt in den aufstei-

""enden Schenkel von ^^S- 16 Lagothrix Humboldtn, laterale Konvexitat.

e tibergeht. e' fehlt ganzlich. Hingegen ist der Endfortsatz e",

welchen wir bei Ateles ater kennen lernten, auf alien Hemispharen

sehr stark entwickelt und kommt im wesentlichen hinter die Furche

h zu liegen. Auf 2 Hemispharen geht er wenigstens scheinbar

in die alsbald zu beschreibende Furche m iiber. Der absteigende

Endast von e, welcher auf der Figur mit e'" bezeichnet ist, dringt

in die Windung zwischen S und a ein.

Die Furche o ist auf zwei Hemispharen einfach und trans-

versal gestellt, auf einer kommuniziert sie scheinbar mit I bezw. e.

Die Mantelkante erreicht sie nicht. Auf den beiden anderen Hemi-

spharen besteht o aus zwei annahernd rechtwinklig verbundenen

Schenkeln. Die Furche m ist stets sehr machtig entwickelt. Sie

beginnt hinter a und endet hinter Jc. Ihr oberes Ende bezeichnen

wir wieder als m'. Einen Fortsatz m" fanden wir nirgends. u und

X fanden sich stets in ihrer typischen Lage. Unterhalb des unteren

Endes von m ist meist noch eine seichte Furche angedeutet. a und i

sind stets vorhanden. Letzteres besteht fast stets nur aus einem

einzigen Stiick. n zeigt meistens eine sehr deutliche Konkavitat

nach hinten. z ist stets vorhanden, seine Lage jedoch im einzelnen

1) Gbatiolet, 1. c, namentlich PI. X, Fig. 5 u. 6.

2) Bboca, Le grand lobe limbiqae. Key. d'antbropol., 1878.

Bd. XXIX N. F. XXU. 3
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groCen Schwankungen unterworfen. Die Furche q ist mit der Furche

r zu einer Furche verschmolzen, welche im vorderen Teil annahernd

horizontal verlauft und im hinteren hakenformig nach unten abbiegt.

Die Furchen der Orbitalflache zeigen nichts Besonderes.

Auch hier fehlt zuweilen der Querfortsatz ; auf einer Hemisphare

erreicht der Querfortsatz den medialen Schenkel des H nicht ganz.

Auf der Medial fl ache verhalten sich d und w wie bei

A t e 1 e s. Vor dem vorderen Ende von d finden wir zwei Furchen,

eine oberhalb des Balkenkniees fast genau senkrecht zur Mantel-

kante aufsteigende Furche, welche otfenbar mit d^ identisch ist,

und eine zweite, welche unterhalb des Balkenschnabels beginnt

und schrag nach v o r n oben zur Mantelkante aufsteigt. Letztere

ist ofifenbar mit der Furche C des Pithecia- und Cebusgehirnes

identisch. Die Furche B fehlt, hochstens ist dieselbe zuweilen

rudimentar in einer sagittal verlaufenden seichten Furche zwischen

der Mantelkante und der Furche m' angedeutet. Auch zwischen

w und c findet sich auf einer Hemisphare eine Furche, welche als

Rudiment von B angesehen werden konnte ^ ).

Die Furchen c und f zeigen nichts Besonderes, doch nahert

sich das hintere Ende von f c mehr als bei Cebus. Die Furche

h ist stets in ziemlich groCer Ausdehnung auf der lateralen Kon-

vexitat sichtbar, Auf einer Hemisphare ist sie ganz auf diese be-

schrankt und umkreist in Form eines Halbbogens das untere Ende

von m. Sonst zieht sie auf der Medialflache in typischer VVeise

nach hinten und oben, um in dem Raum zwischen x und f zu

endigen. Die Furche D fanden wir nur auf einer Hemisphare an-

gedeutet. Die Furche f giebt stets eiuen Seitenast f ab, welcher

in die laterale Konvexitat im Bereich der Temporalkerbe ein-

schneidet und sich nach hinten oben wendet. Dabei erreicht er

zuweilen fast die Furche h.

Die wichtigsten Eigentumlichkeiten des Lagothrixgehirns sind

:

1) S verschmilzt weder mit a noch mit I.

2) I ist verktimmert, e sendet zwischen die Furchen S und

a einen Fortsatz e'" ab; e' fehlt. e" endet hinter h.

3) Die Furche B ist wenig entwickelt, die Furchen u und x

sehr deutlich^); h ist stets vorhanden ^).

1) Auch Bkoca giebt die Verhaltnisse der Medialflache ahnlich

wie wir wieder.

2) Zuweilen stoBen u und x in spitzera Winkel zusaramen (vgl.

auch die Abbildung Ghatiolet's).

3) Auf der Figur ist gerade diejenige Hemisphare dargestellt,

auf welcher 6 ganz der lateralen Konvexitat augehort.
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4) z ist stets vorhanden, q und r sind zu einer hakenformigen

Furche verschmolzen.

5) / giebt einen in den unteren Rand des Temporallappens

einschneidenden Fortsatz f ab.

4. Mycetes.

Von Mycetes standen uns zur Verfugung: 6 Hemispharen

von Mycetes seniculus Kuhl.

Litteraturangaben fehlen fast vollstandig.

Die Furche S (s. Fig. 17) verschmilzt scheiubar mit der

Furche I. Von der Furche a ist sie durch einen weiten Zwischen-

raum getrennt Der

Spitzenfortsatz e'

fehlt. e geht nicht

in m iiber, sondern

endet als e" hinter

1c\ m' erreicht die

Mantelkante nicht.

verlauft meist et-

was schrag, n steht

fast genau transver-

sal, z und die ha-

kenformige Furche

r + g- liegen fast

genau ebenso wie bei Lagothrix. Stets findet sich eine von r

losgeloste Furche R. h schneidet regelmaCig in die laterale Kon-

vexitat ein.

Die Furche i ist hochstens angedeutet. Die Furche h ist

sehr schwach entwickelt, desgleichen u und x.

Auf der Medialflache (s. Fig. 18) endet <Z hinten gabelig.

k bezw. w reicht nur wenig nach abwarts*), B^) ist auf der

Medianflache stets vorhanden, erreicht aber die Mantelkante nicht.

Der Furche c fehlt die gabelige Spaltung am hinteren Ende, D ist

Fig. 17. Mycetes seniculus. Laterale Konvexitat.

1) MiNGAzziNi, MoLBScH, Uotersuch., Bd. 14, sprioht Mycetes w
falschlioh ganz ab.

2) Ausdriicklich mochteD wir betonen, daU uns der Zusammen-
hang bezw. die Identitat dieser Furche S mit der auf die Medial-

flache hiuiiberreichendtn Furche S des Gehirns von Pithecia albin asa

und der auf die laterale Konvexitat beschrankten Furche S des

Brachyurusgehirus keineswegs sicher scheint.

3*
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stets als triradiate seichte Furche vorhanden. f verlauft fast ge-

radlinig, & erreicht die Basalflache kaum.

Die Orbitalflachen bieten keine Besonderheiten.

Im Occipitalhirn ist die Furche u stets deutlich ausge-

sprochen, x fehlt ofters ; wo es vor-

handen ist, schwankt seine Lage sehr.

Die wichtigsten Eigentiimlichkeiten

des Mycetesgehirns sind

:

1) Scheinbare Verschmelzung von

S und I

2) Fehlen von e'.

3) Ktirze von m und Trennung der

Furche m von e.

4) Starkere Entwickelung von B.

5) Fehlen der typischen Gabel von c.

6) Kurze von w.

Fig. 18. Mycetes seniculus. Hin
terer Teil der Medialflacbe.

B. Affen der alten Welt.

a) Cynocephalidae,

von denen uns folgende Gehirne zur Verfugung standen:

2 Hemispharen von Cynocephalus porcarius,

8 Hem, von C. babuin,
4 „ „ C. leucophaeus

,

2 „ „ C. gelada,
8 „ „ C. sphinx,
2 „ „ C. mormon,
1 „ „ C. hamadryas,
1 „ „ C. species?

Die Litteratur iiber die Hirnoberflache von Cynocephalus ist

sehr ansgedehnt; wir fiihren im folgenden nur die wichtigsten Ar-

beiten an; die Einzelangaben der Litteratur werden wir erst bei

der Besprechung der einzelnen Furchen beriicksichtigen.

Die altesten genauen Beschreibungen ^) stammen von Gra-

TiOLET und Broca. Letzterer bildet in seiner Arbeit iiber den

grand lobe limbique die laterale Konvexitat und die Medianflache

eines Gehirnes von Cynocephalus papio ab. Derselbe Autor

hat in einer besonderen Abhandlung „Sur la topographie c6r6brale,

1) Die LEUHET'sche Beschreibung (Anatom. compar^e du cerveau,

1839) ist noch sehr oberflachlich.
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compar^e de I'homme et du cynocephale sphinx" *) der craniocere-

bralen Topographic eine sehr eingehende Besprechung gewidmet.

A. H. Garrod 2) hat im Jahre 1879 das Gehirn von Gelada
Rueppellii (Cynocephalus gelada Lesson), allerdings in

sehr oberflachlicher Weise, beschrieben. Eine wertvoUe Einzeldar-

stellung des Systems der Intraparietalfurche verdanken wir Rc-

DiNGER^) in seinem „Beitrag zur Anatomic der Affenspalte und

der Interparietalfurche". Cunningham hat in seinen verschiedenen

Arbeiten iiber das Afiengehirn mehrfach eingehend auf das Cyno-

cephalusgehirn Bezug genomraen, so namentlich in der Arbeit iiber

,,The interparietal sulcus of the brain" ^), sowie in der fast gleich-

zeitigen Abhandlung iiber die RoLANDo'sche Furche^) und endlich

in seinem zusammenfassenden Werke „Contribution to the surface

anatomy of the cerebral hemispheres" ^). Besonders eingehend

finden wir das Cynocephalusgehirn auch in den Arbeiten Min-

GAzziNi's beriicksichtigt.

Der hintere Ast der Sylvischen Furche (s. Fig. 19) zerfallt

in zwei Abschnitte, einen vorderen sanft ansteigenden und einen

r<

Fig. 19. Cynocephalus sphinx. Laterale Konvexitat. Die Furche a^ ist nach
einem Gehirn von C. porcarins eingetragen. Links sind die Furchen e, m und E
nach Liiftung des Operculums wiedergegeben.

1) Bull, de la Soc. d'anthrop., 1877, p. 262.

2) Notes on the aDatomy of Gelada rueppellii. Proc. Zool. Soc,

London, 1879, p. 451.

3) Festschrift fur Henle, 1882.

4) Journ. of Anat. and Physiol., 1890.

5) Ibidem 1890.

6) Memoires of the Roy. Irish Acad., July 1892.
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hinteren steil ansteigenden. Etwa in der Mitte des ganzen Ver-

laufs Oder etwas hinter derselben findet man haufig in der oberen

Lippe der Furche einen seichten Querast, den wir als M be-

zeichnen. Bis auf den Grund der Fossa Sylvii reicht diese Furche

nicht
' ), fur ihre spatere Homologisierung ist wichtig, daU sie nach

vorn oben verlauft und hinter der Furche n endet. Auf einer

Heraisphare von C. porcarius liegt M so weit hinten, dafi es mit

seinera oberen Ende hinter I zu liegen kommt, wahrend es sonst

unter dem unteren Ende von I liegt. Garrod unterscheidet zwei

Seitenaste der Sylvischen Furche und behauptet, Cynocephalus
besitze nur den unteren. Broca bildet keinen Seitenast ab. Wir

bemerken, dafi auf einer Hemisphare von Cynocephalus sphinx die

spater zu beschreibende Furche N deutlich in die obere Lippe des

hinteren Astes der Sylvischen Furche einschneidet.

Die Furche a beginnt auf der Basalflache des vorderen Teiles

des Schlafenlappens und zieht zunachst dem hinteren Ast von S
parallel. Etwa entsprechend der Knickung des letzteren biegt

auch a steil aufwarts und zwar noch steiler als der hinterste Ab-

schnitt von S. Beide Furchen konvergieren daher, und schlieClich

gelangt a in die Fortsetzung der Furche S. Das Ende von S ist

zuweilen in der vorderen Lippe der Furche a verborgen. Jenseits

des hinteren Endes von S schlagt a eine fast genau frontale Rich-

tung ein, um sich dann in zwei Aste zu teilen, einen langeren,

der nach hinten oben zieht, und einen klirzeren , der vor S sich

vor- und abwarts wendet. Wir bezeichnen den oberen Gabelast

als «!, den unteren als a^. Der Gabelast a^ ist schon von Rtr-

DiNGER abgebildet worden. Broca und Cunningham scheinen ihn

nicht beobachtet zu haben; wir haben ihn lOmal gefunden.

Auf einer Hemisphare von Cynocephalus porcarius
fanden wir einen anderen Zweig der Furche a, welcher von der

unteren Lippe abgeht, bevor die Furche a die Furche S erreicht

hat. Dieser Seitenast, den wir mit a 3 bezeichnen, wendet sich

nach unten hinten zwischen die Furche b und die Furche m.

1) Auf vielen Hemisphareu erreicht M die Fissura Sylvii iiber-

haupt nicht, so z. B. auf je einer Hemisphare von C. babuin und
C. leucophaeuB. Auf einer Hemisphare von C. hamadryas schneidet

M in die hintere Lippe von n ein und scheint daher mit n zu kom-
munizieren, wahrend es von S durch eine oberflachliche tjbergangs-

windung getrennt ist. Am wechselndsten sind die Verhaltnisse bei

C. sphinx. Hier findet man M meist als ganz selbstandige Furche
in dem Rindengebiet zwischen n, S und I. Meist enthalt iibrigena

M eine kleinu Arterie.
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Die gabelige Teilung des SchluCstiicks der Furche a fehlt auf

dieser Hemisphare. Sieht man von der Existenz der aufgefiihrten

Seitenzweige ab, so bietet die Lagerung der Furchen S und a

des Cy nocephalusgehirns die groCte Ahnlichkeit mit der-

jenigen derselben Furchen bei Cebus.
Die Furche i besteht meist aus zwei Stticken, zuweilen aus

dreien. Das vorderste Stuck kann scheinbar mit der Furche f
kommunizieren (so z. B. auch auf der Abbildung Garrod's). Es

reicht stets weit auf die Basalflache hiniiber.

Die Furche n zeigt auf alien Hemispharen ein sehr iiber-

einstimmendes Verhalten. Von der Mantelkante bleibt sie 1—

2

mm entfernt. Sie bildet mit ihr einen Winkel von ca. 70°. So-

bald sie auf eine Hohe mit dem hinteren Ende der Sylvischen

Furche gelangt ist, biegt sie plotzlich fast rechtwinklig nach hinten

unten ab, um schlieBlich fast senkrecht nach unten zu verlaufen.

Hinter diesem Endstuck liegt — unterhalb I —• die oben be-

schriebene Furche M meist in annahernd sagittaler Richtung. Des

gelegentlichen Einschneidens der letzteren in die obere Lippe von

S wurde oben bereits gedacht.

Besondere Beachtung verdient auch eine kleine Furche, welche

dem Endstuck der Furche S sehr genau parallel lauft und unter-

halb der Furche a^ beginnt, um in dem Zwischenraum zwischen

I und S vor- und abwarts zu laufen. Sie ist ca. 1 cm lang. Auf

den iiberhaupt furchenarmeren Gehirnen von C. babuin und C.

mormon fehlt sie ^). Bei C. sphinx fanden wir sie mehrmals.

Diese kleine Furche bezeichnen wir wegen ihrer Haufigkeit als 0.

Sie ist jedenfalls viel seltener als M und schneidet, soweit unsere

Beobachtungen reichen, im Gegensatz zu M niemals in die Sylvische

Fissur ein.

Die Angabe von Garrod, wonach die Furche n stets in die

Mantelkante einschneiden soil, konnen wir nicht bestatigen.

Hinter dem oberen Abschnitt der Furche n findet sich auf alien

Hemispharen eine seichtere Parallelfurche, die der Furche o des

Gehirns der Cebiden, Pitheciden und Gymnuren ent-

spricht. Auf einer Hemisphare von Cynocephalus porca-
rius, welche auch sonst des Abweichenden viel bot, beschreibt

1) Doch bildet sie Cunningham fiir Chaema baboon in der be-

reits erwahuten Fig. 33 ab. Auch M ist ebenda wiedergegeben und
wird als Sulcus postcentralis transversus (Kberstallee) bezeichnet (vgl.

auch Fig. 38). Mingazzini bildet bei C. hamadryas hinter M ab.
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die Furche o einen Haken um den Manteleinschnitt der Furche d^.

Auf zwei Hemispharen von Cynocephalus gelada verlauft o fast

genau sagittal, ahnlich wie wir dies friiher, z. B. bei einem Ge-

hirn von Cebus lunatus beobachtet und beschrieben haben, in

der groBen Mehrzahl der Falle verlauft, wie schon erwahnt, o

parallel n und wtirde die Mantelkante v o r dem Einschnitt von d^

erreichen.

Das System I -\- e -\- m stellt sich oberflachlich ganz ebenso

wie bei Cebus dar. Wie dort scheint k direkt in den Scbeitel

des Bogens, also in e einzumiinden. Geht man in die Tiefe der

Furchen ein, so ergiebt sich folgendes. Die Furche m schneidet

in die Mantelkante ein. Da sie nicht senkrecht eindringt, sondern

schrag nach hinten, so kommt es zur Bildung eines occipitalen

Operculums. Die Furche e resp. I *) endet m gegenuber mit einer

leiohten Kriimmung nach unten. Zwischen m und I schneidet die

Furche k tief in die Mantelkante ein ^). Das Ende von I ebenso

wie das Ende von k sind ganz wie bei Cebus in die Tiefe von

m eingebettet, und dadurch gewinnt es ftir die oberflachliche Be-

trachtung den Anschein, als lage ein einziger Bogen mit einem

Spitzenfortsatz vor. Wir miissen noch bemerken, daC auch der

bei Cebus beschriebene Spitzenfortsatz von e resp. I {e')

auf einigen Hemispharen von Cynocephalus sich wiederfindet.

Auch Cunningham, dessen Darstellung sich (iberhaupt gut mit der

unserigen vereinigen laBt, bildet ihn bei C h a cm a baboon unter

der Bezeichnung „branch from intraparietal sulcus in front of the

first annectent gyrus" ab '). Gratiolet, welcher diese Verhalt-

nisse bei Cynocephalus sphinx und C. mormon abgebildet

hat, hat, ebenso wie friiher bei Cebus, oflfenbar den Eindruck,

welchen die hintere Lippe von m auf dem Parietalhirn hervor-

bringt, falschlich als besondere Furche gedeutet ^). Auch die Dar-

1) Statt I miiBten wir streng genommen in Anlehnung an unsere

urspriingliche Nomenklatur die Bezeichnung e brauchen. Da sich iu-

dessen ergeben hat, dafi e, das Scheitelstiick des ganzen Bogens

l-\-e-\-fn, nicht eine selbstandige Furche ist, sondern lediglich das

obere Ende von I darstellt, so werden wir in Folgendem die Be-

zeichnungen e und I ofter promiscue gebrauchen.

2) e liegt also durchaus vor A;. Die ganz eigenartige Verschie-

bung der Furche e nach hinten, welche fiir Ateles ater, Lagothrix,

Mycetes beschrieben worden ist, besteht also bei Cynocephalus nicht.

3) Surface Anatomy, p. 224. Auf Fig. 33 bildet C- auch einen

unserem e' entaprechenden Spitzenfortsatz ab. Auf Fig. 47 fehlt derselbe.

4) 1. c, PI. IX, Fig. 3 u. 6.
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stellung von ROdinger, welche sich auf Cynoc. mormon bezieht,

scheint dem thatsachlichen Sachverhalt nicht zu entsprechen. Das

Verhaltnis von m und I ist allerdings richtig wiedergegeben, aber

falschlich wird o mit m verbunden gezeichnet.

Die Angaben Broca's betreffen das Gehirn von C. papio.

Seine Darstellung des Systems l-\-e-\-m ist nicht ausfUhrlich und

klar genug, um seine Ansicht in der beziiglichen Frage zu erkennen.

Die Furche b hat bei Cynocephalus eine sehr konstante

Lage. Ihr oberes und vorderes Ende liegt stets zwischen m und a.

Sie wendet sich dann zwischen dem unteren Ende von m und dem

hinteren Ende des hintersten Teilstucks von i nach unten und

zieht dann in einem leicht nach oben konkaven Bogen nach hinten.

In ihrem ganzen Verlauf erreicht sie die Basalflache nicht, son-

dern gehort durchaus der lateralen Konvexitat an. Die Einbuch-

tung am unteren Rand des Teraporallappens, in deren Nahe bei

den niedersten Affen in der Regel die Furche b liegt, liegt bei

Cynocephalus f naher als b und enthalt einen kleinen Seitenast

von f (s. u.).

Im Occipitallappen finden wir sofort die Furche u wieder.

Ihr mediales Ende hat seine charakteristische Lage zwischen den

beiden Gabelasten der Furche c. Meistens giebt u einen kleinen

seichten Ast {u') nach vorn ab, welcher sich dem Scheitel des

Bogens l-{- e-\-m zuwendet, ohne ihn jedoch zu erreichen.

Zwischen der Furche b und u findet sich ab und zu eine

kurze, aber ziemlich tiefe, bald mehr sagittal, bald mehr trans-

versal gestellte Furche. Wir bezeichen sie mit P *). Die Furche

X ist stets vorhanden, oft kommuniziert sie scheinbar mit dem

unteren Ende von w^); ofter zieht sie zwischen dem unteren Ende

von u und P vorwarts und nahert sich der Furche m. Ihr hin-

teres Ende schneidet in die Mantelkante hinter dem unteren

Gabelast der Furche c ein. Hinter dem hinteren Ende von b und

unterhalb x findet sich haufig noch eine seichte, senkrecht ver-

laufende Furche, welche wir als Q bezeichnen.

Im Frontallappen-') finden wir zunachst J in typischer

1) Dieselbe ist vielleicht mit der Furche identisch, welche wir bei

Pithecia albinasia mit der Bezeichuuog w? abgebildet haben. Auch
aul e i n e r Hemisphare von Lagothrix Humboldtii sind wir ihr begegnet.

2) So z. B. auch bei Wernicke 1, c, Fig. 16.

3) Die Insel genauer zu untersuchen, hatten wir leider nur sehr

unvollkommen Gelegenheit. Soweit unsere Beobachtangen reichen,

Btimmen sie mit den Angaben Cxjnnikqham's (1. c. S. 114) gut iiberein.
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Lagerung. Statt z^ und z,^ finden wir eine einzige sagittal ver-

laufende Furche, welche auf der Figur mit z bezeichnet ist ^). Sie

ist fast 2 cm lang. Nur ausnahmsweise fanden wir ahnlich wie

bei Ateles 3 Furchen (J", z^^ und z^).

Lateralwarts von diesen liegt eine fast genau sagittal ver-

laufende, mit ilirem hinteren Ende oberhalb des Kniees der

Furche n gelegene Furche, Aus der Mitte derselben entspringt

eine senkrecht nach unten ziehende und zugleich leicht nach

vorn geneigte Furche, welche im suprasylvischen Winkel des

Stirnhirns endet. In dem Winkel, welchen die letztgenannte

Furche mit dem vorderen Teilstiick der erstgenannten bildet,

entspringt eine zunachst sagittal verlaufende, dann aber medial-

warts ziehende und fast die mediale Mantelkante erreichende dritte

Furche. Die Homologien ergeben sich am leichtesten aus einer

Vergleichung mit dem Gehirne von Ateles. Der ganze Unterschied

zwischen der Anordnung der Froutalfurchen bei letzterem und bei

Cynocephalus liegt offenbar darin, daC die erste der drei

Furchen {q) bei Ateles mit ihrem hinteren Ende unterhalb n

liegt und im ganzen von unten hinten nach oben vorn verlauft, wah-

rend bei Cynocephalus dieselbe Furche ziemlich genau sa-

gittal gestellt ist '^) und mit dem hinteren Ende oberhalb des

unteren Endes und sogar auch oberhalb des Kniees der Furche n

gelegen ist. Ein entscheidender Einwand gegen die Homologi-

sierung der beiden Furchen kann aus dieser letzteren Lagever-

schiedenheit deshalb nicht gefolgert werden, well bei Cebus die

Lageveranderung der in Rede stehenden Furche bereits erkennbar

ist; uberhaupt bildet Cebus beziiglich der Frontalfurchen einen

Ubergang zwischen dem Ateles- und dem Cynocephalus-
gehirn.

Wir mussen sonach die erste der obengenannten drei Furchen

als g, die zweite als q\ die dritte als r bezeichnen. Auch die

Furche ^ des A t e 1 e s gehirns finden wir im Cynocephalus-
gehirn wieder. Im einzelnen bemerken wir noch folgendes.

Die Furche q zeigt mannigfache Varietaten, das hintere Teil-

1) KoHLBRtJGGE sprlcht falschlich den niederen Affen mit Aus-

nahme von Cynocephalus die Furchen J und z ab.

2) Auf einer Hemisphare von C. babuin ist die Drehung noch

waiter vorgeschritten, indem die Furche geradezu von unten vorn

nach hinten oben aufsteigt und in ihrem hinteren Endstiick n ziem-

lich genau parallel liegt. Vgl. auch Cunningham, Surface anatomy,

p. 281.
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stuck ist oft kiirzer als das vordere. Auf Fig. 4 von Mingazzini

(Cynocephalus sphinx) fehlt es vollstandig. Haufig fallt es, statt

sagittal zu verlaufen, in die Fortsetzung von g-'. Zwischen dem

unteren Abschnitt von n und q' finden wir stets eine kleine, zu-

weilen bis zur oberen Lippe des hinteren Astes der Sylvischen

Furche verfolgbare, quergestellte Zwischenfurche, die wir schon

friiher kurz als die Furche N erwahnt haben •). Als Varietat

fiihren wir noch an, daC zwischen der Furche J und H zuweilen

sich noch eine seichte, kurze, transversal gestellte Zwischenfurche

H' findet, Vor H bezw. H' schneidet ab und zu d^ und zuweilen

auch C in die Mantelkante ein^).

Auf der Orb it alf lac he ist die H-formige Anordnung der

Furchen sofort wieder zu erkennen. Einen Querschenkel des H
fanden wir nur auf vier Hemispharen deutlich entwickelt. Mit-

unter — nicht stets — fanden wir auch den Einschnitt des vorderen

Stucks des lateralen Schenkels {h) in dem unteren Mantelrand des

Stirnhirns, welcher bei L a g o t h r i x und A t e 1 e s so sehr cha-

rakteristisch war. In einzelnen Fallen zweigt sich von h ein

seichter, in den Mantelrand einschneidender Ast ab, in auderen

findet sich eine von h getrennte, in den Mantelrand einschneidende

Furche, die wir als R bezeichnen (vgl. S. 14). Mitunter reicht sie

1 Vjj cm weit in die Konvexitat. Das obere Ende dieser Furche

liegt alsdann zwischen q' und r. Nicht selten haben wir auch ge-

funden, daC h hinten in zwei Gabelaste zerfallt. Ab und zu findet

sich auch zwischen dem hinteren Stiick von h und dem hinteren

Stiick von g noch eine parallele Zwischenfurche.

In der Litteratur ist den Frontal- und Orbitalfurchen von

Cynocephalus wenig Beachtung geschenkt worden. Die Abbil-

dung Cunningham's ^) giebt die Furchen q, q\ r, R, N unserer Dar-

stellung entsprechend wieder. Zu H zeichnet er noch zwei weitere

vor H gelegene kleine Furchen. Andeutungen derselben fanden

auch wir wieder. Die Furchen 2 und J sind wieder zu erkennen.

z ist aufifallig stark und etwas mehr transversal gestellt als auf

unseren Hemispharen.

Auf der Medialflache (s. Fig, 20) ist zunachst die Furche

d sofort wiederzufinden, sie schneidet eben in die Mantelkante

1) Cunningham (Surface anatomy, Fig, 33) bildet die Furche N
(mitsamt eiuer kleinen Nebenfurche) gleichfalls ab und bezeichnet sie

als „interior transverse furrow of the fissure of Rolando".

2) Bei Wernicke's Cynocephalus antiquorum kommuniziert Hmit r.

3) 1. c, p. 282.
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ein und zwar, wie bereits friiher erwahnt, hinter der Furche n
und 0. Vorn endet sie vor dem Balkenknie. Unterhalb des vor-

deren Elides liegt, schrag nach vorn oben aufsteigend, die Furche

C. d, fanden wir nicht stets. Die Furche A- setzt sich auf der

Fig. 20. Cynocephalus babuin. Medialflache.

Medialflache in die Furche w fort; in die hintere Lippe von w
schneidet eine seichtere Furche ofters ein. Am unteren Ende

gabelt sich w in zwei Aste w^ und w.^ (s. Fig.). Um das untere

Ende von w beschreibt die Furche 6r, ganz ahnlich wie bei C e b u s

,

einen Bogen ^). Zwischen c?.^ und w findet man ab und zu eine

seichte Zwischenfurche. K ist auf mehreren Hemispharen zu er-

kennen und miindet zuweilen scheinbar in die Fissura corporis

callosi. Die Furche c hat ihre typische Lage, ihre gabelformigen

Endaste erreichen stets die laterale Konvexitat. c^ ist erheblich

langer als Cg. Die Furche f beschreibt einen langen Bogen,

welcher der Mantelkante des Temporallappens sehr genau pa-

rallel lauft. Nur vorn und hinten schneidet sie zuweilen in die

Mantelkante ein. Aus ihr entspringt etwa in der Mitte des Ver-

laufs eine kurze, senkrecht aufsteigende, in die temporale Mantel-

kante an deren oft erwahnter Einbuchtung einschneidende Furche,

welche wir als f bezeichnen. Die Entwickelung von f ist bei den

verschiedenen Hemispharen sehr verschieden ^). Zuweilen ist kaum

1) Zuweilen ist G so weil nach hinten verschoben, daS auch an

eine Homologisierung mit J5 gedacht werden konnte.

2) Ygl. Lagothrix.
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mehr als eine winklige Knickung der Furche f an dem bez. Punkt
vorhanden. Die Furche x schneidet in die Mantelkante zwischen

C2 und f ein. Das vordere Ende von f liegt unterhalb des vor-

dersten Teilstuckes von i. Zwischen c und f findet sich fast stets

eine Zwischenfurche D, welche oft stark nach hinten und unten

konvex ist. Die Furche ij hat ihre typische Lage.

Die charakteristischen Eigentumlichkeiten des Cynocepha-
1 u s gehirnes sind folgende :

1) a nahert sich dem hinteren Ende von S, um S dann im
Bogen zu umkreisen.

2) Im Bereich der oberen Lippe von 8 liegen zwei Trans-

versalfurchen N und M, eine vor und eine hinter der Furche n.

AuBerdem liegt ofter eine Furche zwischen I und S.

3) n zeigt im unteren Abschnitt eine winklige Abknickung
nach hinten.

4) q und q' bilden zusammen ein lateinisches T. Im vorderen

Winkel des T beginnt die Furche r.

5) Die Furche h schneidet selten in die laterale Konvexitat

ein, statt dessen erscheint eine selbstandige Furche R.

6) I, e, h und m liegen wie bei Cebus, doch ragt k tief und
weit zwischen m und I in die laterale Konvexitat hinein. Auf der

Medialflache endet h bezw. w oft gablig.

7) Der Querbalken der orbitalen ^T-Furche fehlt oft.

8) Das System z, J und H zeigt noch groCe Variabilitat.

9) h gehort ganz der lateralen Konvexitat an und beschreibt

einen nach oben offenen Bogen.

10) X verschmilzt gar nicht oder nur scheinbar mit u.

11) Stets findet sich zwischen c und f eine Zwischenfurche B.

f giebt eine Furche f in die Einbuchtung des temporalen Mantel-

randes ab.

12) G umkreist bogenformig das untere Ende von w.

13) d^ ist ab und zu, C stets vorhanden. d^ schneidet

hinter in die raediale Mantelkante.

14) ^^ reicht sehr weit auf die Basalflache.

b) Cercopithecidae.

1. Macacus.

Wir beginnen mit der Gattung Macacus, well diese in vielen

Beziehungen den tJbergang von den Cynocephaliden zu den Cerco-

pitheciden vermittelt. Zur Verfiigung standen uns:
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2 Hemispharen von Macacus radiatus Desm.,

8 Hem. von M. cynomolgus Desm.,

12 „ „ M. rhesus Desm.,

4 „ „ M. silenus (Silenus veter L.),

6 „ „ M. inuus Cuv. (Inuus ecaudatus Geoffr. ==

Inuus silvanus L.),

4 „ „ M. nemestrinus,

2 „ „ M. speciosus.

In der Litteratur finden sich genauere Abbildungen des Ma-

cacusgebirnes bei RCdinger ^ ) (Mac. cynomolgus), bei

Flower^) (Mac. rhesus sive erythraeus), bei Broca ^)

Mac. rhesus) und endlich namentlich bei Cunningham*) und

Wernicke ^ ).

Die Furche S (s. Fig. 21) zeigt meist einen sanfter ansteigen-

den vorderen und eineu steiler ansteigenden hinteren Abschnitt.

Fig- 21. Macacus inuus. Laterale Konvexitat.

Das oberste Ende biegt meist wieder in einer sagittalen Rich-

tung ab, ahnlich wie dies auch bei Cynocephalus sehr haufig

1) Festschrift tur Henle, 1882.

2 J Philosoph. Transact, of the Royal Soc, 1862.

3) Broca, Recherches sur les centres olfactifs. Revue de I'an-

throp., 1879.

4) Cunningham, Surface anatomy. Die alteren Abbildungen von

TiEDEMANN (M. erythraeus und nemestrinus) sind wegen ihrer Unge-
uauigkeit fast unbrauchbar.

5) Arch. f. Psychiatrie, Bd. 6. W. bildet Macacus inuus, radiatus

und nemestrinus ab. Auch die Abbildung von Cercocebus cynomolgus

(= M. cynomolgus) btii Meyneht, Arch. f. Psych., Bd. 7, gehort hierher.
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vorkommt. Im Bereich der oberen Lippe und zwar des vorderen

Abschnitts findet sich eine kleine Furche, welche in ihrer Rich-

tung ganz mit der Furche JV" des Cynocephalusgehirns iiber-

einstimmt. Zuweilen findeu sich zwei Furchen, eine seichte, eine

kleine Arterie enthaltende Furche, welche in die obere Lippe ein-

schneidet, und eine tiefere, in der Flucht der letzteren gelegene;

wir bezeichnen in solchen Fallen die letztere als N. Vgl. Turner,

1. c, p. 165.

Die Furche a verliiuft ebenso wie bei Cynocephalus, doch

nahert sie sich dem Ende von S nicht in gleichem MaCe. Den

Gabelast a^ haben wir nur bei Macacus inuus gefunden. Auf

einer Heraisphiire von Macacus rhesus zerfallt a am oberen Ende

spitzwinklig in zwei Gabelaste. Auf eiuer Hemisphiire war auch

a.^ angedeutet.

Die Furche i besteht stets aus zwei, zuweilen aus drei ge-

trennten Teilen ; der vordere ist immer, der hintere meist sagittal

gestellt. Die Furche n zeigt vollig denselben Verlauf wie bei

Cynocephalus, doch ist das Knie nicht so deutlich. Die Furche

ist stets deutlich vorhanden und stellt meist eine einfache gerade

Linie dar. Auf einer Hemisphare von Macacus speciosus besteht

sie aus zwei Teilstucken. Das System l-\- e-\-m stellt sich zu-

nachst ganz wie bei Cynocephalus dar. Die Lange sowohl

von I wie von m ist groCen Schwankungen unterworfen. Ein ge-

naueres Eingehen in die Tiefe der Furchen lehrt, daC I resp. e

(siehe friiher) an der Mantelkante mit zwei Asten endet. Der

schwachere {e') wendet sich medialwarts zur Mantelkante (vor k\

der starkere (e'") zieht im Bogen abwarts. Die Furche k ist weni-

ger stark entwickelt als bei Cynocephalus, die Furche m zeigt

keine Abweichungen. Nur bemerkt man im Grunde des Oper-

culums, d. h. also auf der von dera Operculum bedeckten vorderen

Lippe der Furche zuweilen eine seichte Nebenfurche. Die Furchen

M und fanden wir auf einzelnen Hemispharen angedeutet.

Cunningham fand sie in der Halfte seiner Hemispharen.

Im O c c i p i t a 1 1 a p p e n ist die Furche u kaum in der Halfte

der Falle vorhanden. Die Furche x ist gleichfalls zuweilen nur

angedeutet. Wo sie sich iiberhaupt findet, beginnt sie hinter m
und zieht fast geradlinig auf den Occipitalpol zu, Auf einer Hemi-

sphare von Macacus cynomolgus zerfallt x in zwei Stucke. Wo u

vorhanden ist, lauft es m in seinem oberen Abschnitt parallel. Bei

Mac. cynomolgus fanden wir zweimal, daC auf einer Hemi-

sphare X deutlich vorhanden war, wahrend es auf der anderen
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vollstandig fehlte. Das vollige Fehlen beider Furchen u und x
haben wir kein einziges Mai beobachtet ^).

Die Furche 6 erscheint auf dem Temporallappen in ihrer

typischen Lage zwischen i^ resp. a einerseits und m andererseits.

Wahrend bei Cynocephalus b in seinem ganzen Verlauf im wesent-

lichen der lateralen Konvexitat angehort, schneidet es bei Ma-
cacus in den unteren Mantelrand ein und verlauft noch eine weite

Strecke auf der Basalflache, wo wir es wieder aufsuchen werden ^).

Im Stirnlappen hat 2 stets eine transversale Lage, nur auf

einer Hemisphare von Mac. radiatus und einer von Mac.

inuus fanden wir die bei Cynocephalus noch vorherrschende

sagittal e Lage wieder. Die Furche J ist haufig angedeutet. Das

System q-\~ q' ist stets vorhanden. Der Schenkel q' steht fast

genau transversal, er steigt sehr steil von unten vorn nach hinten

oben auf. Das untere Ende biegt meist etwas nach hinten urn.

Von der Sylvischen Furche bleibt es durchschnittlich 0,6 cm ent-

fernt (an Spiritusgehirnen). Der Schenkel q variiert sehr erheblich.

Meist verlauft er von hinten unten schrag nach oben vorn. Bald steht

er genau rechtwinklig zu q\ bald bilden beide zusammen einen nach

hinten konvexen Bogen. Der hintere Abschnitt ist erheblich seichter

und kiirzer als der vordere. Auf 8 Hemispharen ist der vordere

Schenkel allein vorhanden und der hintere verkiimmert. Das

ganze System hat in diesen Fallen statt der T-Fignr eine F- oder

Hakenfigur ^). Die Furche r verlauft ebenso wie bei Cyno-

1) Gbatiolet (1. c. p. 42) acheint ofter den Occipitallappen volHg
glatt (ubsolument lisse) gefunden zu haben. — Wenn x und u beide

vorhanden sind, so reicht x nicht bie an u heran (vgl. jedoch MErNEBi).

2) Bei oberflachlicher Betrachtuug mdchte man vielleicht geoeigt

sein, die Furche, welche wir bei Ateles, Cebus u. a. als x bezeich-

neten, mit der jetzt von una als b bezeichneten Furche des Macacus-
gehirns zu homologisieren und zu Gunsten einer solchen Deutung die

Ahnlichkeit der Lage anfuhren. Diese Ahnlichkeit ist nur oberflach-

lich. Entscheidend ist auf der lateralen Konvexitat die Lagebeziehung
zn m: X endet hinter m, b vor m.

3) Bei Macacus speciosus erhalt die g -(-
g''

- Furche eine ganz

eigenartige Gestalt dadurch, daB sie — wenigstens auf einer Hemi-
sphare — mit z verschmilzt. Dahei handelt es aich nicht etwa um
die Verbindung durch eine GefaSfurche, sondern um eine direkte Kon-
tinuitat von q und z. Es geht also q' in den hinteren Schenkel von

q und dieser in z iiber; der vordere Schenkel von q ist sehr schwach
entwickelt. Auf der anderen Hemisphare desselben Gehirns ist die

Verschmelzung ganz dieselbe, nur findet sich oberhalb der Gesamtfurche
noch eine kurze sagittal gestellte Furche (Teilstuck von z ?) angedeutet.
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c e p h a 1 u s. Die Furche H ist stets sehr deutlich in transver-

saler Lage vorhanden. Oft ist sie mit r durch eine seichte Ge-

faCfurche verbunden. Auf die vor 1? gelegenen Furcheneinschnitte

in der medialen Mantelkante werden wir bei Besprechung der

Medialflache des Gehirns zuruckkomraen. Hinter H ist meist noch

die Furche J deutlich zu erkennen. Sie liegt etwas hinter dem

vorderen Ende des vorderen Teilstuckes von q^). Zwischen J
und z existiert meist keine weitere Furche. Auf raanchen Henai-

spharen ist nur H und s vorhanden. Ab und zu findet sich par-

allel H noch die Furche H' (vor dem vorderen Ende des vor-

deren Teilstucks von q).

Auf der () r b i t a 1 f 1 a c h e fanden wir meist folgende Furchen-

lagerung. g d. h. also der mediale Schenkel des H-formigen,

orbitalen Furchensystems verlauft nicht geradlinig, sondern be-

steht aus zwei in flachem, stumpfera Wiukel zusammenstoCenden

Teilen. Aus dem lateralwarts gekehrten Scheitel dieses Winkels

entspringt Querast t, der weiterhin in die Furche h ubergeht.

Diese letztere, d. h. der laterale Schenkel der H-formigen Furche,

ist in ihrem hinteren, d. h. hinter t gelegenen Teilstuck meist

verkummert, das vordere, aus t direkt hervorgehende Teilstuck

biegt uach kurzem sagittalen Verlauf lateralwarts ab und schneidet

tief in den unteren Mantelrand ein. Dieser Einschnitt liegt 1 cm

vor q'. Zwischen ihm und q' findet man oft noch eine weitere,

quergestellte seichte Furche, welche offenbar der Furche B des

Cynocephalusgehirns entspricht und zuweilen noch in den Mantel-

rand einschneidet. Zuweilen fehlt auch der Querast t, und g

und h erscheinen als getrennte Parallelfurchen.

Auf der Medialflache (s. Fig. 22) hat d seine typische

Lage, sein hinteres Ende d^ schneidet bald in die Mantelkante ein,

bald nicht; das vordere Ende d^ schneidet meist vor der Furche H
in die Mantelkante ein. Nicht selten steigen von d auBer diesem d^

einige weitere Aste senkrecht zur Mantelkante auf. Diese Aste

treten zu den Furchen H und W in sehr variable Beziehungen.

Auf einer Hemisphare von Macacus inuus fanden wir iiberhaupt

nur einen Einschnitt vor H und statt des Einschnitts (2^ eine

selbstandige, vom Balkenknie senkrecht zur Mantelkante auf-

1) Zuweilen verschmilzt J mit q. Die Gesamtfurche zeigt als-

dann zwei rechtwinklige Knickungen, die erste bei dem tJbergang von

q' in q, die zweite bei dem Ubergang von q in J. Dieselbe stellt

sich dann ahnlich dar, wie auf der GABBOD'schen Darstollung des

Gehirnes von Gelada Rueppelii.

Bd. XXE. N. F. XiU. 4
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steigende Furche. Der absteigende Ast d^ war auf keiner Herai-

sphare deutlich entwickelt. Parallel dem Balkenrostrum steigt

vor dem Balkenknie eine tiefe Furche auf, welche die Mantel-

kante noch vor H erreicht und mit der Furche C des Cyno-

cephalusgehirns identisch ist. Die Furche Ic resp. w reicht auf

der medialen Flache nicht weit. Unten gabelt sie sich stets in

die Aste w^ und w^. Der hintere Ast wendet sich meist nach

hinten dem vorderen Gabelast der Furche c zu. Die Furche G

Fig. 22. Macacus rhesus. Medialflache.

umzieht das untere Ende von w, ahnlich wie bei Cynocepha-
1 u s , doch findet sich statt des bogenformigen Verlaufs haufiger

ein sagittaler. Die Furche K haben wir nur auf einer Hemi-

sphare von Macacus rhesus und einer von Macacus ra-

diatus gefunden. Zuweilen ist G so weit vorn gelegen, daC es

wenigstens zum Teil auch K entsprechen konnte.

Die Furche c hat meist ihre typische Lage. Ihre gegabelten

Endaste schneiden meist nicht in die Mantelkante ein und sind

ungefahr gleich lang. Auf je einer Hemisphare von Macacus
s i 1 e n u s und Macacus cynomolgus fehlte der untere resp. hintere

Gabelast c^. Die Furche f beginnt in typischer Weise zwischen

der Furche y und dem vorderen Teilstiick von i und wendet sich

in einem nach oben leicht konkaven Bogen nach hinten. In der

Kegel erreicht sie die Mantelkante nicht, sondern biegt vorher

nach oben ab und schneidet zuweilen noch in die untere Lippe

der Furche c vor deren gabeliger SchluBteilung ein. Nur auf der

eben erwahnten einen Hemisphare von Macacus silenus zieht f
fast bis zur hinteren Mantelkante und endet hier mit zwei Gabel-

asten. Die Furche D zwischen c und f ist nur selten und dann
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schwach angedeutet. Die Furche b verlauft der Furche f fast genau
parallel und nahert sich auf manchen Hemispharen dem hinteren

Mantelrand bis auf 1 cm. Nicht selten kommt es zu einer schein-

baren Kommunikation von b und /", indem eine Querfurche den von

b und f begrenzten Rindenlappen durchzieht. Aus der Furche f ent-

springt ofters im Bereich der Einbuchtung des unteren Randes des

Temporallappens eine aufsteigende, kurze, aber tiefe Furche, welche

in die laterale Konvexitat einschneidet und offenbar dem Ast f des

Cynocephalusgehirns entspricht »)• Der Einschnitt von x findet sich

in ganz typischer Weise zwischen dem hinteren Ende von f und Cg.

Zuweilen findet sich noch eine seichte Furche zwischen f und y (A).

In folgendem fassen wir die Abweichungen des Macacusgehirns ^)

1) Die FLOWEE'sche Abbildung stimmt mit der unserigen gut
uberein. Die von ihm angegebene Teilung der Furche D in drei
Einzelstiicke haben auch wir gelegentlich beobachtet. f und Jc sind
auch bei ihm vorhanden, x und w^ fehlen. Die vorziigliche Abbil-
dung Bboca's stimmt mit unseren Beobachtungen absolut Uberein,
wenn wir von dem Fehlen der Furche A abBchen. tjbrigens ist oft

schwer zu entscheiden, ob eine Furche als ein stark nach hinten ge-
riicktes Teilstiick von D oder als A zu bezeichneu ist.

2) Gkatiolet glaubt zwischen den kurzschwauzigen Makakarten
(M. erythraeus) und den wahren Makakarten (M. inuus) scharf unter-
scheiden zu kdnnen. Die obere Etage des Stirnhirns und der oberste
Abschnitt der hinteren Centralwindung (deuxieme pli ascendant) soUen
bei dem Magot erheblich breiter sein. — Wir geben daher im fol-

genden einige Zahlen

:

F P L F' P'
{ T 16 2

Macacu 8 erythraeus I
j ^'^ 2*0 ^>^ ^^>^ 23,5

{

r 1,7 1,6

I 1,6 1,6
8,0 20,6 20,0

1,5 1,8

14 1^8
S'3 ^7'^ 22,0

f r 1,4 2,2
„ speciosus

\ I I Q 2
^^'^ ^'^'^ 20,6

if 18 2 9
„ nemestrinusj

^ j'g ^'q 11»2 16,5 18,8

r 1,4 1,6

I 1,3 1,5
8'1 16,6 19,1

r 1,4 1,6

I 1,3 i;? 8,0 16.9 20,6

i T 17 19
cynomolg. | ^ ^'g ^^^

8,7 20,1 21,8

4*
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von den fruher besprochenen Gehirnen, naraentlich von dem Cyno-

cephalusgehirne kurz zusaramen:

1) Die Furchen a und S sind mit ihren hinteren Enden ein-

ander weniger genahert; a^ fehlt haufiger.

2) Die Furche li resp. w ist kurz und gabelt sich auf der

Medialflache an ihrem unteren Ende.

3) 3 steht fast stets transversal.

4) Der hintere Ast von q ist sehr haufig verkummert.

5) Bald fehlt m, bald fehlt x.

6) d zeigt vorn aufier d^ noch mehrere Einschnitte in die

Mantelkante; einer derselben kommuuiziert ofter mit H.

7) 1) gehort halb der lateralen Konvexitat, halb der Basal-

flache an.

8) f giebt zuweilen den Fortsatz f ab.

tJber die Insel bemerken wir anhangsweise , daC wir sie auf

zwei Hemispharen, welche wir daraufhin untersuchten, glatt fanden.

Cunningham hat gelegentlich den S. centralis und einmal auch

den Sulcus postcentralis gefunden.

2. Cercopithecus.

Zur Verfugung standen uns 44 Hemispharen, welche sich

folgendermafien verteilen

:

6 Hemispharen von Cercopithecus cynosurus Geoffr.,

2 Hem. von Cercop. nictitans Erxl.,

8 „ „ C. callitrichus Geoffr. sive C. sabaeus Erxl.,

4 „ „ C. ruber Kuhl,

2 „ „ C. Campbellii Waterhouse,
2 „ „ C. Lalandii Geoffr.,

„ „ C. griseo-viridis Desm. (sive engythithea Gray),

6 „ „ C. petaurista Erxl.

Es bezeiohnet hier F die Entfernung des Vereinigungspuuktes der
Furchen q und q' von der Mantelkante und P die Entfernung der
Furche n von h an der Mantelkante, L die Bogenlange vom Occi-
pital- bis Frontalpol. Da die Ungleichheit des Alters und der Hartung
(e i n Gehirn von M. nemestrinus und das Gehirn von M. speciosua)
eine wesentliche RoUe spielt, ist in den Spalten 4 und 5 der
Wert von F und P nochmals in Prozenten von L angegeben

(l?i __F.\OQ ^^ P. 100, ^\^
J
—

>
" = ~j— ). Es ergiebt sich hieraus, daB die Gka-

TiOLEi'sche Annahme schwerlich zutreffend ist.

Cunningham's Arbeit beriicksichtigt leider die Macacusarten fast
gar nicht.
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2 Hem. von C. diana Erxl.,

4 „ „ C. mona,

2 „ „ C. patas.

Die Litteratur enthalt zahlreiche Angaben. Wir erwahnen

nur die Darstellungen Gratiolet's ^), welcher namentlich Cercop.

s a b a e u s und C. mona berucksichtigt, ferner Flower 2), welcher

die laterale Konvexitat und die Medialflache eines Gehirns von

C. pygerethrus Desm. (Cere. Lalandii Geoffr.) abbildet. Auch bei

Broca^), Bischoff*), Cunningham 5) u. a. finden sich zahl-

reiche Einzelangaben.

Die Furche S (Fig. 23) verlauft wie bei C y n o c e p h a 1 u s

Einschnitte ihrer oberen Lippe fehlen oft vollstandig. Auf einer

Hemisphare von C. pe-

taur ista, einer von C.

mona, zwei von C. patas

und zwei von C. calli-

trichos finden wir die

Furche M des Cynoce-

phalusgehirns wieder ^).

Sie liegt frei in dem

Raum zwischen n, S und

I, ist aber durch eine

seichte Gefafifurche mit
Fig. 23. Cercopithecus mona. Laterale Konvexitat.

g bezW der obereu

Lippe von S verbunden. Auf einer Hemisphare von C. cynos-

urus schneidet oberhalb der Orbitalflache eine kleine seichte

Furche in fast sagittaler Richtung in den oberen bezw. vorderen

Rand von S ein.

Die Furche a verlauft stets ungeteilt, der Furche S

nahert sie sich ahnlich wie bei Cynocephalus, tiberragt sie

1) Geatiolet, 1. c, PL V, Fig. 3—10. Vgl. auBerdem im Text

die Figg. 1—3 (S. 26, 28, 30).

2) Philos. Trans., 1862.

3) Beoca, Grand lobe limbique, p. 362 u. passim.

4) BiscHOFF, GroBhirnwindungen etc., 1870.

5) Ctjnningham, Surface anatomy. Vorziigliche Abbildungen^ ver-

danken wir auch Weenicke, „Da8 Urwindungssystem des menschlichen

Gehirns", Arch. f. Psych., Bd. 6 (Cercopithecus sabaeus).

6) Die Furche fanden wir nur auf drei Hemispharen von C.

mona; ale liegt — entsprechend der geringeren Langenausdehnung

von S — nicht wie bei Cynocephalus zwischen S und I, sondern

zwischen a und I, Vgl. Cunningham, 1. c, p. 207.
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aber ganz erheblich. Zuweilen scheint sie fast in e einzumunden.

Das System I -{- e -\- m verhalt sich durchaus wie bei M a -

cacus, nur endet k gegeniiber m, nicht so deutlich vor m.

Die topographischen Verhaltnisse in der Tiefe sind dieselben

wie bei Cebus, Cynocephalus etc. o und n zeigen keine Lage-

veranderung, doch ist o meist seichter und kiirzer als bei

Macacus. Nur bei C. patas fanden wir o tiefer. Die Furche i

besteht aus zwei oder drei Stiicken, das vordere i^ ist sehr weit

nach vorn und basalwarts verschoben, so daC auf der lateralen

Konvexitat auf vielen Hemispharen nur ein kleines Stiick sicht-

bar ist. Meist ist es dem Anfangsstiick von a parallel gerichtet.

Auf zwei Hemispharen eines und desselben Gehirns von C. callitri-

chos kruramt sich das untere Ende von a sehr deutlich nach hinten

und wird von i^ im Halbkreis umzogen. Auf je einer Hemisphare

von C. Lalandii, C. petaurista und C. patas fand sich eine schein-

bare Kommunikation von f und i^. i^ fehlt ofter, seine Lage

schwankt sehr. i^ liegt b parallel. Die Furche b selbst verlauft

stets wie bei Macacus, beginnt also zwischen m und a, schneidet

in den unteren Mantelrand ein ^) und verlauft noch ziemlich weit

nach hinten auf der Basalflache. Auf dem Occipitallappen ist x

nur auf der Halfte unserer Hemispharen erkennbar und schneidet

meistens in die hintere Mantelkante zwischen Cg und b ein. u ist

meist nur in Spuren vorhanden, am haufigsten in Gestalt einer

seichten, von x sich abzweigenden Furche. Die Furche P des

Cynocephalusgehirns war auf einer Hemisphare von C. callitrichos

deutlich vorhanden. Am besten war stets das hiuterste Stiick von

X zu erkennen. Die Abbildung Flower's stimmt mit dieses Dar-

stellung gut iiberein. Mitunter ist von x iiberhaupt nur der hin-

terste der Medialflache angehorige Abschnitt vorhanden.

In dem System q-\- q' fehlt der hintere Abschnitt des q nun-

mehr stets, nur auf einer Hemisphare von C. d i a n a und den

beiden von C. patas war er angedeutet. Der vordere Abschnitt

von q biegt, wie wir dies bereits bei Macacus inuus einmal

beobachten konnten, nach anfiinglichem sagittalen Verlauf vorn

oft medialwarts zur Mantelkante ab. r zeigt keinerlei Besonder-

heiten. Die Furchen g und h verhalten sich wie bei Macacus,
doch kann der Querschenkel des H zuweilen fehlen (Cere. Camp-

1) Der Einschnitt liegt, wie gewohnlich, erheblich hinter der

Kerbe des Temporalrandes. Eine Gabelung am oberen Ende haben

wir nur je einmal bei C. cynosurus und C. callitrichos beobachtet.

Mehrfach haben wir Scheinkommunikationen mit «, gesehen.
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Fig. 24. Orbitalfurchen

der linken Hemisphare eines

Gehirns von Cercopithecus

patas. Ansicht von unten

und hinten (zugleich etwas

bellii) Oder auch g und h verbinden (Cere, petaurista). Deu Eiu-

schnitt von h in den unteven Mantelrand vermiCten wir nie. Sehr

haufig sahen wir auch, wie bei Macacus, h in zwei Teile zerfallen

und den vorderen mit t verschmelzen.

2 fehlt oft; wo es vorhanden ist, liegt

fis wie bei Macacus. J ist nur selten an-

gedeutet, desgleichen H. Die Furche R fan-

den wir uamentlich bei C. patas sehr deut-

lich ausgepragt (s. Fig. 24).

Auf der Medialflache (s. Fig. 25) zeigt

d keine Abweichungen. Hinten endet d

meist mit d^- d^ schneidet oft vor H ein.

d^ reicht sehr weit abwarts. Meist ist eine

deutliche Furche C vorhanden. Jc resp. w
ist ebenso tief und lang wie bei C y n o -

ce p h a 1 u s. Auch die gablige Spaltung der ^o" ^er Seite).

Furche w an ihrem unteren Ende haben wir stets gefunden. w
ist so stark nach hinten gerichtet, daB es c^ fast parallel lauft,

Sehr haufig war auch K nachweisbar. G beschreibt um das

untere Ende von w denselben Haken wie bei Cynocephalus.
Die Furche c endet

stets gabelformig. Meist

schneidet nur ihr vor-

derer Gabelast eben in

die Mantelkante ein. f
hat meist seine typische

Lage: es beginnt zwi-

schen i\ und «/ und

endet zwischen h und

c; oft mundet f schein-

bar in die Furche c

ein und zwar da, wo

diese vor ihrer gabe-

ligen Teilung nach oben abbiegt. Die Furche h lauft in ihrem

Endstiick f parallel. Zwischen f und c ist stets deutlich die

Furche D zu erkennen. Bei C. patas und einzelnen Hemispharen

anderer Arten andert sich die Furchenlagerung insofern, als f in

in seinem hinteren Abschnitt sehr verkiirzt ist ^ ) und die machtig

Fig. 25. Medialflache des Cercopithecusgehirns

(aus mehreren Hemispharen von Cere, mona und
callitrichos kombiniert).

1) Nach der Abbildung Weenicke's (1. c, Taf. IV, Fig. 14)

scheint dieselbe Lagerung auch schon bei Macacus radiatus vorzu-
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entwickelte Furche D an Stelle von f in den freien Raum zwischen
c und h eindringt (s. Fig. 26).

Auf einer Hemisphare von Cere, callitrichos und auch
einer von C. griseo-viridis ist /" besonders kurz, und auBer-

dem giebt c an der erwiihnten tJbergangsstelle einen Ast nach
vorn und unten ab, welcher f entgegenzieht, ohne es zu erreichen.

Noch abweichender ge-

stalten sich die Ver-

haltnisse auf einer

Hemisphare von Cere,

cynosurus. Hier ist

/ ungewohnlich lang

und biegt im hinteren

Abschnitt stark nach

oben ab, urn schliefilich

sich in zwei Gabelaste

zu spalten, welche.'ganz

die typische Lage der

Gabelaste von c haben

;

diese letztere Furche

ist auf eine seichte

Furche reduziert, welche von f nach vorn oben zum Sulcus cor-

poris callosi zieht. Den Fortsatz f fanden wir einige Male
schwach angedeutet. Das vordere Ende von f liegt oft unmittel-

bar hinter dem hinteren Ende von i^.

Die Haupteigentumlichkeiten des Cercopithecusgehirns sind

folgende

:

1) a ^) iiberragt S erheblich, bleibt aber weit von ihra ge-

trennt; i ist weit nach vorn und unten verschoben.

2) h+ w ist ebenso stark entwickelt wie bei Cynocepha-
lus, «<; spaltet sich am unteren Ende.

3) u ist fast stets rudimentar, x ist ofters wenigstens an-
deutungsweise vorhanden.

4) & verlauft teils auf der lateralen Konvexitat, teils auf der
Basalflache,

Fig. 26. Hinterer Teil der Medialflache einer
Hemisphare von Cercopithecus patas.

kommen. Auf dem von una untersuchten Gehirn dieser Species fanden
wir nichts Analoges, sondern die typische Anordnung, wie wir sie
oben fiir Macacus beschrieben haben.

1) Als Kuriositat mochten wir noch erwahnen, daS auf einer
Hemisphare von C. callitrichos a in der Hohe des hinteren Endes
von S von einer 1 cm breiten Briicke unterbrochen war.



TJntersuchungen iiber die GroBhirnfurchen der Primaten. 57

5) Der hintere Ast von q fehlt, der vordere biegt vorn oft

medialwarts ab.

6) Die Furche h schneidet in den unteren Mantelrand ein.

B ist ab und zu vorhanden.

7) Die Furche f ist zuweilen sehr kurz und wird dann durch

D vertreten.

8) G bildet eine deutliche Bogenfurche um das untere Ende

von w ^).

3. Cercocebus.

Es standen uns zur Verfugung:

2 Hemispharen von Cercocebus collaris Gray,

6 „ „ Cercocebus fuliginosus Gray.

Die Sylvische Furche S (s. Fig. 27) ist ziemlich kurz. In

ihrer oberen Lippe liegt, sowohl vor wie hinter der Furche w, eine

seichtere, quergestellte Furche, welche bald in die Lippe ein-

schneidet, bald nicht.

Diese beiden Furchen

sind offenbar alsN und

M zu bezeichnen.

Die Furche a iiber-

ragt S sehr erheblich;

dem oberen Ende von S
kommt a nicht ganz so

nahe wie bei C erco-

pithecus. Auf einer

Hemisphare von C e r -

cocebus fuligino- ^'&- 27.

s u s kommt es zu einer scheinbaren Verschmelzung. Das System

I -\- e -\-
m -\- h verhalt sich ebenso wie bei Cercopithecus,

doch reichen seine Schenkel gewohnlich weiter lateralwarts als bei

diesem *). Auch die Furchen n und o bieten nichts Neues. Die

Cercocebus collaris. Laterale Konvexitat.

1) Auf der Abbildung Flower's geht d — wenigstens schein-
bar — in G iiber. Auch Gbatiolet's Abbildung giebt nicht die

typische Form der Furche G wieder. Mit der GEATiOLEi'schen An-
gabe, daB bei C. patas der zweite Pli de passage externe besonders

deutlich sei, stimmen unsere Beobachtungen nicht iiberein.

2) Die Abbildung, welche Cunningham in seiner Arbeit iiber die

Intraparietalfurche vom Gehirne eines Cercocebus aethiops
giebt, erlaubt kein sicheres Urteil iiber das Lageverhaltnis dieser

Furchen zu einander; jedenfalls schneidet h vor m in die Mantel-

kante ein. Genauere, mit den unserigen im wesentlichen sich deckende

Angaben finden sich in dem neueren Werk Cunningham's, S. 229,
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Furche * besteht meist aus zwei Stiicken, seltener aus einem.

Die Furche b verlauft in ihrem hintersten Teile bei Cercocebus
fuliginosus auf der Basalflache, bei Cercocebus collaris

erreicht sie diese kaum. Die Furche x ist stets sehr machtig und

zieht, zugleich sanft ansteigend, nach hinten. Auf der Medial-

flache erscheint sie unterhalb Cg. u ist meist nur als ein seichter,

vom vorderen Ende der Furche x medialwarts ziehender Seiten-

ast angedeutet, nur auf e i n e r Hemisphare stellt u eine isolierte,

transversal gestellte Furche dar.

Im Stirnhirn hat das System q-\-q' seine typische Lage, der

Ast q' ist mit seinem unteren Ende meistens etwas vorwarts
gerichtet. Der hintere Abschnitt von q ist stets sehr schwach

ausgepragt, der vordere ahnlich wie zuweilen bei Cercopithecus

oft medialwarts gewandt. Die Furche r verlauft sagittal, das

vordere Ende ist meist medialwarts gewandt, und zwar nament-

lich dann, wenn der vordere Abschnitt von q starker medialwarts

abbiegt, z und J sind haufig angedeutet, desgleichen H. Letz-

teres sowie J scheinen in der Kegel nur dann zu fehlen, wenn die

erwahnte Abbiegung des vorderen Abschnittes von q zur Mantel-

kante sehr ausgepragt vorhanden ist. Es wird hierdurch die Ver-

mutung nahe gelegt, daC in einer solchen Abbiegung des vorderen

Abschnittes von q bald die Furche -ff, bald die Furche J mit

enthalten ist.

Fur die Orbitalflache stehen uns klare Bilder nicht zur

Verfugung ^).

Auf der Medialflache schneidet d gar nicht oder nur eben

in die Mantelkante ein. Der Einschnitt d^ ist nur angedeutet.

Ob d^ und C regelraaCig vorhanden sind, wagen wir auf Grund

unserer Bilder nicht zu entscheiden. Die Furche k resp. w reicht

scheinbar sehr weit abwarts. Sobald sie auf etwa gleiche Hohe

mit der Dorsalflache des Balkens gelangt ist, teilt sie sich in zwei

Gabelaste, einen starkeren, dem Splenium sich zuwendenden und

einen schwacheren, nach hinten ziehenden. Die Furche K fanden

wir einmal angedeutet. Die Furche c hat ihre typische Lage, nur

1) Au8 den GBAiioLET'schen Abbildungen ergiebt sich (PL VIII,

Fig. 4—6, C. aethiops), daB g und h vorhanden sind ; letzteres schneidet

in die laterale Konvexitat nicht ein. It ist angedeutet. Bemerkens-

wert ist in denselben Abbildungen auch der kurze Ast, welchen a
an seinem hinteren oberen Ende nach vorn und unten abgiebt.
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ihr vorderer Gabelast schueidet in die Mantelkante ein. Die

Furche G fanden wir auf einer Hemisphare deutlich ausgepragt.

Die Furchung der Ba salf lache (s. Fig. 28), lateralwiirts

von c, zeigt groCe Schwankungen. Auf den meisten Hemispharen

von Cercocebus fuliginosus fanden wir eine Anordnung,

welche mit derjenigen von Cercopithecus durchaus uberein-

stiramt, d. h. f ist sehr kurz und wird sowohl von h wie von c

hinten weit tiberragt. Zu einem Einmiinden von / in c kommt es

jedoch nicht. Auf einer Hemisphare von Cercocebus fuli-

ginosus ist liingegen f sehr machtig entwickelt und endet hinten

unterhalb der Gabel der

Furche c mit einer zweiten

Gabel. Der untere der Ga-

belaste von f dringt in den

Raum nahe dem hinte-

ren Ende der Furche b und

dem Einschuitt der Furche

X fast bis zur Mantelkante

vor. Auf derselben Hemi-

sphare liegt eine deutliche

Furche D zwischen c und /",

auch findet sich eine Furche,

welche im Sulcus corporis

Fig. 28. Cercocebus fuliginosus. Ansicht

des Occipitotemporalhirns von innen und unten.

callosi beginnt, und dem vorderen Abschnitt der Furche c parallel

nach hinten und lateralwiirts verliiuft, ihr hinteres Ende liegt

zwischen f und D. Wir bezeichnen diese Furche als s. Vorn

endet f in typischer Weise zwischen i^ und i/.

Die Abweichungen des Cercocebu sgehirns vom Cerco-
pithecus gehirn sind im wesentlichen folgende

:

1) a nahert sich dem hinteren Ende von S ahnlich wie bei

Cercopithecus.

2) q' biegt mehr nach vorn, r mehr medialwarts ab.

3) G ist in ihrer typischen Gestalt nicht vorhanden ^).

4) k -\- w endet unten mit zwei Gabelasten.

5) f ist meist klein und erreicht c nicht.

I) Wir bemerken hierzu, daS dies gelegeutlich auch bei Cerco-
pithecus vorkommt, so z. B. auf einer Hemisphare voq Cerco-
pithecus petaurista, dessen Furchung iiberhaupt derjenigen von

Cercocebus am nachsten kommt.
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c) Semnopithecidae.

Semnopithecus.

Zur Verfiigung standen uns 10 Hemispharen von Semno-
pithecus entellus Cuv. und eine von Semnopithecus
leucoprymnus Desm.

Aus der Litteratur fuhren wir die Darstellungen von Gra-

TiOLET ^) an, welche Semnopithecus maurus, entellus und

n a sic us betrefifen, ferner die zerstreuten Angaben von Bischoff ^),

Broca ^) und Flower ^) ; letzterer bildet eine Medialflache von

Semnopithecus leucoprymnus ab. Auch Cunningham

kommt an mehreren Stellen seines Hauptwerkes auf Semnopithecus

zuruck. Endlich verdanken wir Rohon ^) drei Abbildungen des

Gehirns von Semnopithecus entellus.

A Die Sylvische

Furche bietet

nichts Auffallen-

des (s. Fig. 29).

Der Einschnitt

N (zwischen q'

und n) ist ofters

vorhanden. Viel

regelmaCiger fin-

det man einen

weiteren Ein-

schnitt in der

oberen Lippe der

Sylvischen

Furche , welcher

vor der Furche q' aufsteigt. Derselbe ist identisch mit dem Ein-

schnitt, welchen wir auf einer Hemisphare von Cercopithecus

Fig. 29. Semnopithecus entellus. Laterals Konvexitat.

Die gestrichelten Furchen sind einer anderen Hemisphare
derselben Species entnommen.

1) 1. c, PI. IV, Fig. 7—12, und PL V, Fig. 1 u. 2. Text S. 36 ff.

2) Beitrage zur Anatomie des Hylobates leuoiscus, Bd. X, Abh.

Kgl. Ak. Miinchen.

3) Cerveau du Gorille.

4) On the postei*ior lobes of the cerebrum of the Quadrumana.
Trans. Philos. Soc, 1862.

5) Zur Anatomie der Hirnwindungen bei den Primaten, Miin-

chen 1884.
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cynosurus gefunden haben. Wir bezeiclmen ihn mit E ^). a lauft

S parallel und steigt am hinteren Ende von S medialwarts auf. Auf

der einen Hemisphare von S. leucoprymnus ist eine gabelige

Teilung am oberen Ende angedeutet 2). Zwischen S und a bleibt

stets eine oberflachliche tJbergangswindung. Die Furche i fanden

wir bei S. entellus kein einziges MaP), auf der Hemisphare

von S. leucoprymnus ist i angedeutet und lauft a parallel.

Die Furchen n und bieten nichts Auffalliges.

Das System I -\~ e -]-
m

-\- h hat im allgemeinen dieselbe Lage

wie bei Cercopithecus, doch geniigt schon eiu geringes Aus-

einauderbiegeu der Furchen, um bier die genaueren Beziehungen

kennen zu leruen*). Dabei ergiebt sich, dafi e -\- 1 in Wirklichkeit

nur eine einzige Furche bildet, welche an ihrem hinteren Ende ab-

warts biegt und in der Tiefe der Furche m endet. Aus dem
Scheitel des Bogens, welcheu die Furche beschreibt, geht meist ein

Spitzenfortsatz e' hervor, vvelcher vor ^ gelegen ist und seiner

Lage nach genau dem gleichen Spitzenfortsatz von Pithecia
monachus entspricht. m schneidet hinter k fast in die Mantel-

kante ein.

Im Occipitallappen istri; wiederum sehr stark entwickelt,

u fehlt kein 'einziges Mai, ist aber seichter und erreicht mit seinem

unteren Ende beinahe x. Stets bemerkt man auf der lateralen

Konvexitat auch den Einschnitt des unteren Gabelastes von c.

Die Furche h ist dadurch ausgezeichnet, daC sie an ihrem vorderen

Ende meist nicht sehr steil aufsteigt. Daher zieht sie oft am
unteren Ende von m vorbei, ohne aufwarts in den Zwischenraum

von a und m zu gelangen. Eine scheinbare Kommunikation von

6 mit «3 ist sehr haufig. Wir fanden sie mehrfach bei S. entellus,

desgleichen bei S. leucoprymnus (vgl. auch Gratiolet ^), Fig. 9).

Zu einem Einschnitt der Furche b in die Mantelkante kommt es

meist gar nicht, vielmehr umzieht h meist in flachem Bogen das

1) Beoca will nur auf einer Hemisphare ein Rudiment der

j.branche horizontale ant^rieure" gefunden haben.

2) Ebenso auf den Hemispharen, welche Geatiolet abbildet.

Vgl. auch RoHON, Fig. 1— 5.

3) Bei Geatiolet ist sie vorhanden.

4) Schon Geatiolet hebt dies hervor, p. 37.

5) Wir haben im iibrigen von einer Verwertung der Geatiolet-

schen Abbildungen deshalb abgesehen , weil er unzweifelhaft nicht

iiberall die Rindenfurchen strong von den GefaSfurchen geschieden

hat. Ygl. z. B. Fig. 12.
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untere Ende von m, ohne an irgend einem Punkte den unteren

bezw. hinteren Mantelrand zu iiberschreiten. Unterhalb i gewahrt

man in der Kegel noch eben den Einschnitt der ira iibrigen der

Basalflache zugehorigen Furche f.

Im Stirnlappen hat noch einen annahernd sagittalen

Verlauf und scheint zuweilen mit J verschmolzen. q' steht ziemlich

genau transversal, d. b. senkrecbt. Der hintere Abschnitt von q feblt

Oder ist ganz schwacb angedeutet (S. leucoprymnus), der vordere

biegt meist vorn etwas medialwarts ab. r hat seine typische Lage,

oberhalb r verlauft H in transversaler Richtung ; es liegt stets

weit vor dem vorderen Abschnitt von q. Parallel zu H liegt der

Einschnitt der Furche C in die Mantelkante. Bei Rohon findet

sich oberhalb r, zwischen r bezw. q und der Mantelkante eine

langere, sagittal verlaufende Furche. Wahrscheinlich entspricht

dieselbe auch H.

Auf der Orbitalflache ist zunachst g sofort wieder zu

erkeunen, zuweilen besteht es aus zwei winklig zusammenstoCenden

Asten. Ebenso ist h meist deutlich vorhanden, eine quere Ver-

bindungsfurche von g und h fehlt zuweilen ganz. Im iibrigen

finden sich ganz ahnliche Variationen, wie wir sie fruber fiir andere

Gattungen beschrieben haben. Die Furche R des Cynocepha-
lusgehirns ist bei Semno pith ecus ebenso wie bei Cyno-
cephalus etc. von h vollig getrennt, sie schneidet in den un-

teren Rand des Stirnlappens ziemlich weit hinten ein und dringt

in das Rindengebiet zwischen r und q' verschieden weit vor.

Fiir die Medialflache fehlen uns eigene Untersuchungen aus

denselben aufieren Griinden wie Gratiolet fast vollstandig ^), wir

erganzen daher unsere Beobachtungen durch die oben erwahnte

FLOWER'sche Darstellung.

Danach schneidet d hinten kaum in die Mantelkante ein,

C ist deutlich vorhanden , d^ und d^ wenigstens angedeutet.

k-\-w scheint unten gabelformig zu endigen*). K ist deutlich

entwickelt, und oberhalb desselben findet man eine kiirzere und

gleichfalls sagittal und in der Flucht von d gelegene Furche. Der

eine Gabelast von c scheint zu fehlen ^), wir mochten annehmen,

1) Nur zwei Hemispharen konnten wir in dieser Richtung genau

untersuchen.

2) Auf der Abbildung Flower's reicht w bis hart an die Furche

C heran.

3) Die RoHON'sche Abbildung ist in dem fraglichen Punkt nicht

ganz klar.
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dafi der vordere fehlt, da der vorhandene Endast die laterale Kon-

vexitat h inter der Furche u erreicht. Die Furche f verlauft

stark lateralwarts und scbneidet, wie bereits oben erwahnt, in die

laterale Konvexitat ein *). Dafi es sich bier wirklicb urn die Furche

/ bandelt, geht ganz sicber daraus hervor, daB das vordere Ende
der Furcbe seine typiscbe Lage zwischen i und y bat. Hinten

bleibt f vom Mantelrand weit entfernt und wendet sicb bei Cer co-

pi tbec us etc. scbon sebr bald der Furcbe c zu, obne sie zu er-

reicben. Die Furcben D und s sind auf der FLOWER'scben Ab-

bildung deutlich wiederzuerkennen. s entspringt aus dem Sulcus

corporis callosi, c erreicbt diesen auf seiner Abbildung nicbt.

Die Eigentiimlicbkeiten des Semnopithecusgebirns lassen

sich folgendermaCen zusaranienfassen

:

1) a ist kiirzer und biegt zwar urn das bintere Ende von S
berum, verlauft aber dann nicbt in der Fortsetzung von S weiter,

2) In der oberen Lippe der Furcbe S tritt ein Einschnitt E
auf, welcber vor q' gelegen ist.

S) l-{- e entwickelt einen Spitzenfortsatz e'.

4) u und X sind stets vorhanden.

5) Jc und e sind weniger tief in der Furcbe m verborgen.

6) b gebort meist ganz der lateralen Konvexitat an.

7) «3 kommuniziert ofters mit 6, es ist sebr scbwacb entwickelt.

8) Der hintere Abschnitt von q fehlt meist ganz.

9) Der Einschnitt R reicht oft sebr weit auf die laterale Kon-

vexitat des Stirnlappens.

10) Der vordere Gabelast von c fehlt.

11) f scbneidet in die laterale Konvexitat des Temporallappens

vom ein.

d) Hylobatidae.

Hylobates.

Von Hylobates standen uns zur Verfiigung

:

1 Hemisphare von Hylobates hoolock Lesson,

2 „ „ Hyl. lar Illiger,

2 „ „ Hyl. leucogenys Ogilby.

Beztiglich der Litteratur verweisen wir auf die ausfuhrliche

Dai'stellung des Hylobatesgehirns, welche Waldeyer ^) kurzlich

1) Bei RoHON (Fig. 2) ist auch ein Fortsatz f links vorhanden.

2) Walbetee, Das Gibbongehirn, in „Intern. Beitrage zur wiss.

Medicin". Festschrift fiir Rudolf Yiechow, Bd. I.



64 W. Kukeothal u. T h. Ziehen, \

gegeben hat. Auf wichtigere Litteraturangaben werden wir bei

BesprechuDg der einzelnen Furchen zuriickkommen.

Die Sylvische Furclie (s. Fig. 30) zeigt einen wellenformigen

Verlauf, am hinteren oberen Eode biegt sie steiler nach oben auf.

Der Ast ^ ist stets vorhanden und erreicht meistens eine be-

trachtliche Lange; eine Gabelung von S an seinem hinteren Ende

konuten wir niemals beobachten , hingegeu war der Ast M auf

einer Hemisphere deutlich ausgeprilgt und zieht auf dieser am
unteren Ende von

I voriiber , fast

senkrecht auf die

Furche n zu,

ohne die letz-

tere zu erreichen.

Da die Gabelung

von S, welche

Waldeyer^) an-

giebt und welche

auch bei Gea-

TIOLET 2) und

Deniker ^) sich

wiederfindet, stets

durchaus hinter

der Furche I ge-

legen ist , so halten wir es nicht fur angangig, unsere Furche M
mit dem vorderen Gabelast Waldeyer's zu identifizieren, und

nehmen vielmehr an, daB dieser vordere Gabelast das eigentliche

Eudstuck der Furche S darstellt, und daC der hintere Gabelast

nur ausnahmsweise auf manchen Hemispharen auftritt. Die von

KoHLBRtGGE *) angegebcnc und bereits von Waldeyer bestrittene

Verbindung der Furche E mit der spater zu erwahnenden Furche

R haben wir nirgends gefunden. Eine Andeutung eines weiteren

Gabelastes der Sylvischen Furche vor n haben wir nicht gefunden,

Waldeyer^) giebt einen solchen an.

Fig. 30. Hylobates hoolock. Laterale Konvexitat. Die

gestrichelten Furchen I' und e' sind anderen Hemispharen
entnommeu.

1) 1. c, p. 18.

2) 1. c. Atlas, PI. IV. Hylobates leuciscus, Fig. 4.

3) Arch, de zoolog., 1885, PI. XXIX, Fig. 3 u. 4.

4) Versuch einer Anatomie des Genus Hylobates. Zool. Ergeb-

nisse einer Reiae in Niederl. Ostindien von Webee, 1891, Bd. 2.

6) 1. c, p. 19.
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Die Furche a verlauft bei Hyl. lar der Sylvischen Furche

ziemlich genau parallel unci uberragt sie wenig, bei Hyl. hoolock
beschreibt a einen halben Bogen iim das Ende von S und giebt

etwa hinter der Mitte ihres Verlaufs einen Ast nach unteo und

hinteu ab; dieser entspricht seinem Verlaufe nach zunachst gauz

der Furche ao des Cynocephalusgehirns. Doch ergiebt sich

aus der Lage zu den benachbarten Furchen, daC die tJberein-

stimmung keine voUstandige ist; wahrend namlich die Furche ^3

des Cynocephalusgehirns hinter der Furche h nach unten steigt

und somit zwischen h und m gelegen ist, zieht die fragliche

Furche des Hyl ob at esgehirns vor 6 nach unten. Bei Hyl.

leucogenys fanden wir am Ende der Furche a eine gabelige

Teiluug. Die Gabelaste entsprechen oflfenbar den Furchen a^ und

a 2 des Cynocephalusgehirns. Einen tJbergang irgend eines Gabel-

astes der Furche in das System ?-|-e + m, wie ihn Waldeyer ^)

beschreibt, haben wir niemals gefunden. Beztiglich der sonstigen

Augaben dieses Autors bemerken wir, daB er den Ast a 3 nie ver-

miCt hat. Chudzinski^) hat auch bei H. leuciscus ebenso

wie wir bei H. lar Zweigfurchen nicht auffinden konnen. Die

Gabelaste a^ und a 2 scheint Waldeyer nur auf einer Hemi-

sphare von Hylobates syndactylus gefunden zu haben. Die

Furche i fehlt auf zwei Hemispharen vollstandig, auf der dritten,

von H y 1. 1 e u c g e n y s ist sie als kurze, seichte Furche vor-

handen.

Die Furche &, deren Besprechung wir aus ZweckmaCigkeits-

gtunden hier anschlieCen, gehort fast ganz der lateralen Kon-

vexitat an. Bei Hylobates lar besteht sie aus zwei Abschnitten,

welche beide im ganzen sagittal verlaufen, zugleich aber einen

nach oben flach-konkaven Bogen darstellen. Der Punkt, an wel-

chem die beiden Bogen zusammenstoCen, liegt unmittelbar vor
dem unteren Ende von m. Bei Hyl. leucogenys finden sich

die beiden konkaven Bogen wieder, das Verhaltnis wird nur da-

durch komplizierter, dafi die Furchen i und ag, welche bei H. lar

fehlen, hinzukommen. Wir heben ausdriicklich hervor, daC der

vordere Abschnitt von h nicht mit i kommuniziert, sondern zwi-

schen a 3 und i aufwartssteigt und sich der Furche a stark

nahert. Der Punkt der Furche &, in welchem die beiden kon-

kaven Abschnitte zusammenstoCen, liegt zwischen a 3 und m. Im

1) 1. c, p. 48.

2) Chudzinski nach Waldeyee citiert, 1878 und 82.

Bd. XXIX. N. F. XXII. 5
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Hinblick auf die Lagerung dieser Furchen bei Semnopithecus
leucoprymnus nehmen wir an, dafi zwar beide Abschnitte zu

b gehoren, daG indessen bei der Bildung des vorderen ein hinteres

Bruchstiick von i, i.^ mitbeteiligt ist ^). Auf diesem Wege er-

klart es sich auch am besten, daC der Einschnitt a^ sein Lage-

verhaltnis zum vorderen aufsteigenden Ende von h geandert hat,

d. h. scheinbar hinter dem vorderen Ende des vorderen Abschnitts

von b (also ahnlich wie bei Cynocepbalus) gelegeu ist. Vergleichen wir

hiermit die Darstelluug von Waldeyee, so ist der vordere Abscbnitt

von b auf seiner Taf. II, Fig. 4 deutlieh wiederzufinden, der hintere

ist nirgends abgebildet. Auf die eigenartige Furchenlagerung, welche

Waldeyer beiHyl. syndactylus darstellt (Taf. II, Fig. 5), werden

wir bei Besprechung der Basal- resp. Medialflache zuruckkommen.

Die Furche i besteht nach Waldeyer beiHylobates leuciscus
(Taf, II, Fig. 4) aus einem einzigen Stiick, welches — wenigstens

scheinbar — mit a kommuniziert, bei H. syndactylus (Taf. II,

Fig. 5) sind zwei Teilstiicke angedeutet 2). Die Darstelluug des

Gehirns von Hyl. leuciscus bei Gratiolet-') ist insofern sehr

interessant, als hier der hintere Abschnitt von b vollstandig fehlt,

von dem vorderen Abschnitt aber ein sagittaler Zweigast nach

vorn verlauft, welchen wir eben als das hinterste Teilstiick von i

deuteten.

Die Furche n zeigt im allgemeinen denselben Verlauf wie bei

Semnopithecus. Die Umbiegung am hinteren Ende war am
scharfsten ausgesprochen bei Hylobates leucoprymnus. Es

liegt nahe anzunehmen, dafi dies in Beziehung steht zu der Ent-

wickelung des Astes M der Furche S bei dieser Species. Bei

H. 1 a r bleibt die Furche n auifallig weit von der medialen Mantel-

kante entfernt. Nach Waldeyer*) erreicht sie den Mantelraud

bei H. lar wie H. syndactylus, bleibt hingegen von ihm ent-

fernt bei H. leuciscus. Die drei Biegungen der Furche, welche

1) Auf einer Hemisphare von S. leucoprymnus fanden wir eine

analoge Furchenlagerung.

2) Wir iibergehen hierbei zunachst ganz, da6 Waldeyee diesen

Furchen eine ganz andere Deutung giebt, doch miissen wir schon
hier bemerken, daB wir die von Waldeyee angenommene Beziehung
der Furche b zu seiner zweiten Occipitalfurche nirgends wiederfinden
konnten.

3) 1. c, PI. IV, Fig. 6.

4) 1. c, p. 39.
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Waldeyer beschreibt, habeu auch wir wiedergefunden. Tiefen-

windungen haben wir ebensowenig gefunden wie Waldeyer.

Das System I -{- e-\-m stellt slch, oberflachlich betrachtet, als

eine Bogenfurche dar, welche von der horaologen des Gehirnes

von S eranopith ecus und namentlich von Cercopithecus
sich dadurch unterscheidet, daC der Bogen viel breiter ist, so daC

er auf einigen Gehirnen in seinem Scheitel geradezu eine der

Mantelkante parallele Linie darstellt. Das vordere Ende des

Bogens, d. h. also das untere Ende der Furche I, liegt ungefahr

in gleicher Hohe mit dera Ende des hinteren Astes der Sylvischen

Furche. Wir unterscheiden an dem Bogen auCer dem vorderen

und hinteren Ende einen vorderen Scheitelpunkt und einen hin-

teren Scheitelpunkt, dieselben sind im Folgenden mit a und /?

bezeichnet. Im Punkt /? bemerkt man — immer noch bei

der oberflachlichen Betrachtung stehen bleibend — einen

Spitzenfortsatz, welcher sich nach vorn obeu wendet, die Mantel-

kante jedoch nicht erreicht. Er entspricht offenbar der Furche

m'. Diejenige Furche, welche bei alien seither betrachteten Ge-

hirnen fiir die oberflachliche Betrachtung in den Scheitel des

Bogens l-\- e-\-m einmundete, die von uns als k bezeichnete Furche,

erscheint bei Hylobates von dem System I -\- e + m vo li-

st an dig, d. h. auch schon fiir die oberflachliche Betrachtung

getrennt. Die Furche h namlich, welche durch ihr Einschneiden

in die Mantelkante hinter d.^ sofort kenntlich wird, verlauft auf

der lateralen Konvexitat schrag nach hinten unten und gelangt in

den Winkel, welchen e, d. h. die Scheitellinie des Bogens l-\-e-\-m

mit m' bildet. Sowohl von e wie von m bleibt k auf unseren Ge-

hirnen stets oberflachlich getrennt. An diesem Sachverhalt andert

eine genauere Betrachtung in einem Punkte etwas. Geht man
namlich in die Tiefe der Furchen ein, so ergiebt sich, daB im

Punkte /? die Scheitelfurche e nur scheinbar in m iibergeht. In

Wirklichkeit stellt m-\-m' einerseits und ebenso I -{ e anderer-

seits eine einheitliche Furche dar, und e schneidet im Punkte §
in die vordere Lippe der Furche m ein. Auf der Hemisphere von

Hyl. leucogenys giebt die Furche m -\- m' oberhalb des Punktes

/? und somit auch oberhalb der Furche e einen kleinen Ast nach

vorn ab.

Zwischen der Furche n und der Furche I -f e liegt in ihrer

typischen Lage die Furche o. Medialwarts von der Furche e und

hinter der Furche o liegt eine weitere sagittal verlaufende Furche,

welche wir als W bezeichnen, Diese Furche liegt, wie wir aus-

5*
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driicklich konstatieren wollen, durchaus vor der Furche h. Die

Furche e giebt bei Hylobates lar einen Spitzenfortsatz e' ab,

welcher vor h aufsteigt.

Vergleichen wir rait dieser Darstellung die in der Litteratur

vorhandenen Angaben, so ergiebt sich folgendes: Bei Gratiolet ^)

findet sich eine Darstellung des Geliirns von Hylobates syn-

dactylus, welche ftir die einschlagigen Fragen von groBer Be-

deutung ist. Auf beiden Hemispharen finden wir die Furche W
angedeutet, h geht auch fiir die oberflachliche Betrachtung in m'

iiber. Die Furche I bezw. e giebt, da wo sie aus der aufsteigen-

den Richtung in die sagittale ubergeht, auf der rechten Hemi-

sphare einen kurzen Spitzenfortsatz ab, der o entgegenzieht und

kunftig als I' bezeichnet werden soil. Ein zweiter Spitzenfortsatz

entspringt aus dem Scheitel von e. Auch er steigt vor k auf und

entspricht daher offenbar dem Fortsatz e' des Semnopithecus-

gehirns. Die Furche o ist auf der linken Hemisphare wenigstens

scheinbar mit diesem Fortsatz V verbunden. Interessanter ist das

Verhalten auf der ersten Hemisphare : auf dieser umschlieCt o an

seinem unteren, d. h. lateralen Ende mit zwei Gabelasten das

obere Ende des Spitzenfortsatzes V. Die Furche W liegt zwischen

h und dem hinteren der beiden Gabelaste. — Auf der Gra-

TioLET'schen Abbildung des Gehirns von Hyl. leuciscus*)

zeigt e links einen Spitzenfortsatz, welcher e' entspricht, rechts

zwei Spitzenfortsatze ; k und m' sind auf der rechten Hemisphare

auch ftir die oberflachUche Betrachtung getrennt, auf der linken

nicht. Die Furche o ist nur auf der linken Hemisphare deutlich

vorhanden.

Die BiscHOFp'sche^) Darstellung stimmt mit der unsrigen

gut uberein. Nur ist bemerkenswert, daC k einen kurzen sagit-

talen Ast nach hinten abgiebt, welcher gerade auf das obere Ende

von m zulauft, ohne es jedoch zu erreichen. I bezw. e zeigt die

beiden Spitzenfortsatze V und e'. V geht, wenigstens scheinbar, in

iiber, in letzteres mundet, wenigstens scheinbar, W.
In der Darstellung eines fotalen Gehirnes bei Gratiolet

(Pi, IV, Fig. 3) finden sich die von uns beschriebenen Verhalt-

nisse in ganz typischer Weise. Denicker's Abbildung eines Fotal-

gehirns ist interessant, insofern e noch oberflachlich von

1) I. c, PI. IV, Fig. 1.

2) 1. c, Fig. 4 u. 6. Die "WERNicKB'schen Abbildungen (1. c,

Taf. Ill, Fig. 3 u. 4) sind Reproduktionen der GBATiOLBi'schen.

3) Beitrage zur Anat. des Hyl. leucisous. Miinch. Ak., 1870.
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m-\-m' getrenDt ist. Waldeyer hat auf einer Hemisphare von

Hylobates leuciscus ein ZusammenflieCen von o und I beob-

achtet. Auf der anderen Hemisphare desselben Affen endet V

unmittelbar vor dem unteren Ende von o. Bei Hylobates syn-
dactylus besteht der ZusamraenfluC auf beiden Seiten, bei H.

1 a r flieCen rechts o und I zusammen, links soil nach der Angabe

Waldeyer's ^) ganz fehlen. Cunningham bezeichnet auffallender-

weise das ZusammenflieBen von o und I als das „gew6hnliche"

Verhalten,

Den Fortsatz e' hat Waldeyer viermal beobachtet. Zwei-

mal fand er (bei H. leuciscus) zwischen W und e eine isolierte,

schrag verlaufende Zwischenfurche, welche er als t bezeichnet

und mit e' zu homologisieren geneigt ist 2). Einen von e ab warts

ziehenden Ast, wie ihn Chudzinski und Waldeyer (auf der

rechten Hemisphare von Hyl. syndactylus) beobachtet haben,

haben wir nicht gefunden. Das Operculum fand Waldeyer sehr

stark entwickelt; bei Hylobates lar und H. leuciscus
reichte es bis zur Furche k. Es muB mit anderen Worten hier

zu einem oberflachlichen ZusammenflieCen von h und m-\-m' ge-

kommen sein. Mit Cunningham findet Waldeyer, dafi e am hin-

teren Ende sich in zwei Schenkel spaltet, einen aufwarts und

einen abwarts steigenden. Beide enden in der Furche m-\-m'^).

Der aufwarts steigende entspricht e" (s. bei Ateles ater, S, 30),

der abwarts steigende dem eigentlichen Endstiick von e.

1) WALDErEK, 1. c, p. 42.

2) 1. c, p. 43.

3) Um das Yerstandnis dieser Erdrterungen und speziell den Yer-

gleich mit den Angaben Waldeyer's zu erleichtern, geben wir hier

kurz eine Ubersicht iiber die WALDETEB'sche Nomenklatur im Yer-

haltnis zur unserigen :

wir: Waldeyeb :

I Sulcus postcentralis lateralis l

Sulcus postcentralis medialia )t

e Sulcus intraparietalis v

e' — T
Jc Fissura parieto-occipitalis medialis Tt^

m Fissura parieto-occipitalis lateralis, late-

raler Schenkel a
m' F. parieto - occipitalis lateralis , medialer

Schenkel
<f)W Yorderer Endast der F. parieto-occipitalis

medialis tt, z. T. auoh t.



70 W. Kiikenthal u. Th. Ziehen,

Die Furche W haugt auf alien Figuren Waldeyer's mit m'

resp. k zusammen. Aus einer genaueren Untersuchung schlieCt

Waldeyer (p. 45 unten), daC der Zusammenhang von h und m'

nur oberflachlich ist, wahrend er den Zusammenhang von Jc und W
aufrecht zu erhalten scheint. tjber das untere Ende von m be-

merkt Waldeyer, daB bei Hylo bates lar und H. syndacty-
lus m unten frei aufhort (wie bei unseren Hemispharen), wah-

rend bei Hylobates leuciscus m den unteren Mantelrand des

Temporo-occipitallappens erreicht und hier mit dem hinteren Ab-

schnitt der Furche b oberflachlich kommuniziert.

Im Occipitallappen hat zunachst die Furche u ihre typische

Lage. Die Furche x ist ebenfalls sofort zu erkennen. Zwischen

beiden kommt es auf alien drei Hemispharen zu einer scheinbaren

Kommunikation. Es entsteht so eine Gabelfigur. Von den drei

Furchen, welche die Gabel zusammensetzen, ist diejenige, welche

zwischen den Gabelasten von c endigt und transversal verlauft,

unzweifelhaft als u zu bezeichnen. Diejenige Furche, welche sich

von der Gabelungsstelle nach hinten wendet, ist als x anzusehen,

es wurde sich somit nur fragen, ob die dritte Furche, welche sich

zum Temporallappen wendet und gewissermaCen den Stamm der

Gabel darstellt, als Fortsetzung von x oder als Fortsetzung von

u anzusehen ist. Im Hinblick auf die Lagerungsverhaltnisse bei

Lagothrix, Ateles, Semnopithecus u. a., sowie im Hin-

blick auf die spater zu erwahnende Darstellung Waldeyer's

(Fig. 3, linke Hemisphere), erscheint uns wahrscheinlicher, daC

der Gabelstamm zu a; gehort. Von den Gabelasten der Furche c

ist nur der untere hinter u auf der lateralen Konvexitat sichtbar.

Vergleicht man hiermit die Darstellung W^aldeyer's, so ist offen-

bar seine Furche Xi mit unserer Furche x identisch, wahrend Xa ^
entspricht. Auf der linken Hemisphare seines Gehirnes von Hylo-
bates leuciscus (Fig. 3) sind u und x voneinander getrennt, x
ist erheblich langer und lauft parallel der Furche m noch weit

vor- und lateralwarts. Auf der rechten Hemisphare kommunizieren

beide. Ausdriicklich bemerkt Waldeyer, daC im allgemeinen die

Kommunikation von x und u die Kegel ist. Auf den Abbildungen

von Gratiolet kommunizieren x und u stets. Bei dem Fotal-

gehirne fallt auf, daC x und u fast in rechtem Winkel zusammen-

stoCen. Dasselbe Gehirn liefert einen weiteren Beleg ftir die oben

ausgesprochene Annahme, daC der zum Temporallappen sich

wendende Strahl der Gabelfurche zu x gehort. Waldeyer er-

wahnt aufier den Furchen x und u eine weitere Furche, die er
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als zweite Occipitalfurche anspricht und mit xp bezeichnet. Er

fand sie sowohl bei Hyl. leuciscus wie bei Hyl. lar; bei

letzterem stand sie beiderseits in Verbindung mit der Furche h.

Bei Hylobates syndactylus fand Waldeyer sie gar nicht

entwickelt. Wir bedauern sehr, daC Waldeyer keine Abbildung

des Gehirns von Hylobates lar gegeben hat, auffallig bleibt es

jedenfalls, daC die Furche tp einmal, namlich bei Hylobates
leuciscus hinter m endigen und das andere Mai, namlich bei

Hyl. lar, unterhalb des uuteren Endes von m nach vorn

Ziehen soil.

Wir mochten annehmen, daC die Furche, welche Waldeyer
bei Hyl. lar als ifj bezeichnet hat, mit dem hinteren Abschnitt

unserer Furche h identisch ist. Was die Verhaltnisse bei Hyl,

leuciscus anlangt, so fanden wir einen Widerspruch zwischen

dem Text Waldeyer's und seiner Fig. 3. In ersterem namlich

heiCt es, sie (d. h. die Furche i//) ist dort (d. h. auf den Abbild.

3 und 4) auf beiden Seiten vorhanden und vollkommen selb-

standig. Nach der Figur trifft dies fiir die rechte Hemisphare zu,

auf der linken hingegen konnen wir ip nirgends finden ; die dem
Mantelrand parallel laufende Furche ist namlich offenbar als

X-\-Xi und nicht als ifj zu bezeichnen ^). Es bleibt somit als Be-

leg fiir das Vorkommen einer von b unabhangigen Furche ifJ nur

die rechte Hemisphare des Gehirns von Hyl. leuciscus, wel-

ches Waldeyer auf Fig. 5 abbildet. Auch die sonstigen Abbil-

dungen, welche in der Litteratur vorhanden sind, lassen eine

Furche x in der angegebenen Lage gar nicht oder nur spurweise

erkennen (vgl. Bischoff wie Gratiolet). Wir mochten daher

annehmen, daC ip eine zufallige, fiir das Gibbongehirn nicht cha-

rakteristische Furche darstellt. Auf die „dritte Occipitalfurche"

Waldeyer's welche er deutlich ausgebildet nur bei Hylobates
leuciscus fand, werden wir bei Besprechung der Medial- resp.

Basalflache zuruckkommen.

Im Frontalhirn hat q' dieselbe Lage wie bei Semno-
p i t h e c u s , nur bei Hylobates hoolock ist das untere Ende

stark nach hinten verlagert, so dafi die ganze Furche mehr sagit-

tal verlauft. Von der Furche q ist der hintere Abschnitt bei

Hylobates hoolock und lar iiberhaupt nicht vorhanden, bei

H. leucogenys steigt er schrag nach hinten oben auf. Bei

1) Leider hat Waldeyee auf der linken Hemisphare seiner Fig. 3

alle Bezeichuuugeu uuterlasseu.
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Hylobates syndactylus und leuciscus scheint er bald vorhanden zu

sein, bald nicht (Geatiolet). Der vordere Abschnitt von q ver-

lauft bei H. 1 e u c o g e n y s und H. 1 a r annahernd horizontal, bei

Hyl. hoolock weicht er mehr nach unten ab^). — Die Furche

r kommuniziert auf alien drei Hemispharen scheinbar mit dem
vorderen Abschnitt von q. Bei Hylobates larist der Punkt,

wo r und q zusammenstoCen, noch deutlich zu erkennen, da hier

r nicht genau in der geradlinigen Fortsetzung von q liegt, sondern

im stumpfen Winkel nach vorn unten abbiegt. Die Furchen z und

H sind beide vorhanden und stets voneinander getrennt. Bei

Hylobates 1 a r ist auf der rechten Hemisphare z dreistrahlig

:

ein vorderer Strahl verlauft sagittal, die beiden hinteren Strahlen

liegen mehr transversal und stoCen in stumpfem Winkel zusammen.

Auf der linken Hemisphare besteht die Furche s lediglich aus

einer der Furche n parallel laufenden und in der Verlangerung

von q' gelegenen Furche. Bei H. hoolock verhalt sich z ahn-

lich wie auf der linken Hemisphare von H. 1 a r , bei H. 1 e u c o -

g e n y s ahnlich wie auf der rechten Hemisphare. Die Furche H
verlauft bei alien unseren Gehirnen annahernd sagittal, auf der

rechten Hemisphare von Hyl. lar und bei Hyl. leucogenys
liegt ihr hinteres Ende medialwarts vom vorderen Ende des sagit-

talen, vorderen Schenkels von z. Wir bezeichnen sie trotz ihrer

abweichenden Verlaufsrichtung als H, da sie mit H hinsichtlich

der Lage iibereinstimmt. Sie deckt sich tibrigens auch durchaus

mit der fruher erwahnten, von Rohon bei Semnopithecus entellus

abgebildeten Furche. Zwischen H und z fanden wir bei Hyl. hoo-

lock die Furche J. Stets vermiBten wir den Einschnitt der

Furche C.

Der Einschnitt B, an der Orbitalkante ist stets sehr stark

entwickelt. Bei H. 1 a r geht B an seinem orbitalen Ende in eine

kleine, senkrecht zu B gestellte Furche uber. Im tibrigen ent-

halt der Orbitallappen nur eine dreistrahlige Furche, deren einer

Strahl die orbitale Mantelkante des Stirnlappens fast erreicht oder

— bei H. leucogenys — sogar uberschreitet, Wir nehmen an,

dafi die ganze dreistrahlige Furche dem System g-\-h eutspricht.

Die Darstellung Gratiolet's stimmt mit der unserigen im

1) Freilich kbnnte man bei H. hoolock auch an folgende Deu-
tung denken : q' konnte voUig verschwunden sein, die oben als q'

gedeutete, annahernd sagittal verlaufende Furche ware dann als q,

die vom vorderen Ende von q nach vorn und unten absteigende

Furche als r zu deuten.
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wesentlichen iiberein. Bei H. syndactylus laCt seine Figur die

Dreistrahligkeit von z ziemlich deutlich erkennen i). Die Ab-

bildung von H. leuciscus (PI. IV, Fig. 4) ist insofern inter-

essant, als hier z einstrahlig auftritt, aber sagittal verlauft. Die

Darstellung Bischoff's von H. leuciscus stimmt hiermit iiber-

ein, doch ist z raehr schrag gestellt. Vergleichen wir die Ab-

bildungen Waldeyer's, so entspricht seine Furche ri\y offenbar

unserer Furche z und seine Furche « unserer Furche H. Wie

aus dem Text der WALDEYER'schen Arbeit hervorgeht (p. 22),

betrachtet er bei Hylobates leuciscus, wo z beiderseits

deutlich dreistrahlig ist, den vorderen sagittalen Schenkel und den

oberen der beiden hinteren Strahlen als eine Furche {y) und

nimmt an, daC der untere hintere Strahl {v^ in dieselbe mundet.

Zwischen unserer Furche H (« bei Waldeyer) und der Furche z

(y bei Waldeyer) bildet Waldeyer noch eine intermediare trans-

versal gestellte Furche ab, welche er als (i bezeichnet. Wir fauden

diese Furche (J) nur einmal bei Hyl. hoolock angedeutet. Bei

H. lar und syndactylus fand Waldeyer dieselben Verhalt-

nisse, nur fehlt hier die als /? bezeichnete Furche fast voUstandig.

tJbrigens bezeichnet Waldeyer selbst /? als Nebenfurche. Auf

dem Fotalhirn, welches Gratiolet abbildet, fehlen z und H noch

vollstandig. Bemerkenswert ist, daC von dem ganzen System

r-{- q-\-q' lediglich eine sagittale Furche, welche an ihrem hin-

teren Ende nach oben aufbiegt, zur Entwickelung gelangt ist.

Wir mochten dieses nach oben aufsteigende Schlufistiick mit dem

hinteren Abschnitt von q homologisieren ^). Die Darstellung des

Systems q-\- q' bei Waldeyer und den meisten anderen Autoren

stimmt, wenn wir von den Deutungen zunachst absehen, im

Thatsachlichen mit unseren Angaben uberein. Auch die Ab-

bildung von Owen und diejenige von Sandifort lassen sich mit

unserer Darstellung sehr wohl in Einklang bringen , wahrend

sie sich zu der WALDEYER'schen in einem gewissen Gegensatz

befinden^).

1) Diese Figur ist iibrigens Sandifort entlehnt. Leider war uns

dessen Arbeit nicht zuganglich.

2) Auffallig bleibt hierbei nur, daS eine bei dem erwachsenen

Gibbon so inkonstante Furche wie der hintere Abschnitt von q im

Fotalleben so friih (vor z und H z. B.) auftritt.

3) Die Behauptung Waldeyer's, in der Abbildung des Fdtal-

gehirns von Gratiolet fehle noch jede Spur des Sulcus praecentralis

inferior, scheint uns in Hinblick auf die eben erwahnte Abbiegung

des SchluBstiicks der Sagittalfurche nicht ganz zutreffend.
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Die WALDEYER'sche Darstellung der Orbitalfurchen deckt sich

im wesentlichen mit der unserigen, Bei H y 1. 1 e u c i s c u s ist auf

der linken Hemisphare g -\rh aus vier Strahlen resp. einer Sagit-

talfurche mit zwei Querasten zusammengesetzt. Auf die ander-

weitigen Varietateo, welche aus den Zeichnungen Sandifort's,

Gratiolet's, Bischoff's, Chudzinski's sich ergeben, finden wir

keine Veranlassung naher einzugehen.

Bezuglich der Selbstandigkeit der Furche R stimmen wir

vollstandig mit Waldeyer iiberein. Eine Gabelung am vorderen

Ende bilden Chudzin'ski, RtJDiNGER, Sandifort und — in sehr

komplizierter Gestalt — auch Herve^) ab. Wir fanden eine solche

nie. Die Angabe KoHLBRtJGGE's, daC er haufig eine Verbindung

der Furche B mit der Fissura Sylvii gefunden habe, fuhren wir

auf eine Verwechselung mit GefaCfurchen zuriick.

Auf der Medialfiache schneidet die Furche d mit ihrem hin-

teren Ende d.j stets auf die laterale Konvexitat ein, auf unseren

Gehirnen allerdings hochstens 1 cm weit. Bei Hyl. hoolock
ist der Einschnitt auf der lateralen Konvexitat uberhaupt kaum

bemerkbar. Das vordere Ende von d ist bei Hyl. leucogenys
leicht aufwarts gebogen, erreicht jedoch die Mantelkante nicht.

Die Furchen vor dem Balkenknie und unterhalb des Balken-

schnabels waren uns auf unseren Gehirnen nicht zuganglich. Die

Furche Jc-\- w ahnelt durchaus der Furche gleichen Namens bei

Semnopithecus. Hinter Jc-\-w folgt der Einschnitt von m',

auf diesen der Einschnitt von u — wofern u die Mantelkante

uberhaupt erreicht — , auf diesen der Einschnitt des unteren, d, h.

hinteren Gabelastes von c. Die Furche K konnten wir nur bei

Hylobates leucogenys sicher feststellen, ihr Hauptast liegt

zwischen dem Splenium und d.

Bei der Furche c ist das oftere Fehlen des vorderen resp.

oberen Gabelastes bemerkenswert ^). Waldeyer bildet zwischen

w und c noch eine Querfurche ab, welche er als Sulcus cunei be-

zeichnet. Auch wir fanden dieselbe bei Hylobates leuco-

genys angedeutet. Moglicherweise ist sie zum Teil der Furche

B des Gehirns von Mycetes u. a. homolog. Wir bezeichnen sie

1) G. Heeve, La circonvolution de Beoca. Etude de morpho-

logie c^rebrale, Paris 1888.

2) WALDEYfiE hat Gabelung bei vier Hemispharen von Hyl, 1 a

r

und 1 e u c i 8 u s^^gefunden.
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als B'. Bei Hylobates syndactylus hat Waldeyer ^) eine Vereini-

gung von c mit w beobachtet.

tjber die Furchen der Basalflache des Temporal- und Occi-

pitallappens stehen uns eigene Untersuchungen nicht zur Ver-

fiigung. Aus den Abbildungen Waldeyer's ergiebt sich, daC die

Furche f vorn in typischer Weise lateralwarts von der Furche y
entspringt. Hinten nahert sie sich stark der Furche c, es weicht

somit dies Verhalten von derajenigen des Semnopithecusgehirns er-

heblich ab und nahert sich dem des Cynocephalusgehirns, Die

Furche B zwischen c und f ist auf der WALDEYER'schen Abbil-

dung Fig. 5 angedeutet.

Die Furche h konnten wir leider auf der Basalflache nicht

selbst verfolgen. Aus der Abbildung Waldeyer's, Fig. 5, wtirde

sich ergeben, daC sie aus der Furche f entspringt, annilhernd sa-

gittal nach hinten verlauft und an der unteren Mantelkante sich

in zwei in gestrecktem Winkel divergierende Gabelaste teilt. Wir

konnen dieses Lagerungsverhaltnis nicht als das typische ansehen.

Der Zusammenhang der in Rede stehenden Furche, welche wir als

& bezeichnen, mit der Furche f ist nicht konstant, es ergiebt sich

das unter anderem auch aus der eigenen Angabe Waldeyer's

(pg. 54), wonach bei H. lar der Ast 5^, d. h. der Verbindungs-

ast zur Furche f auf der einen Seite nur ganz schwach, auf der

anderen gar nicht entwickelt ist. Auch die Abbildungen Gra-

tiolet's und die Darstellungen Bischoff's lassen sich in diesera

Sinne verwerten. Immerhin wird man dera gelegentlichen
Vorkommen eines solchen Verbindungsastes eine gewisse Wichtig-

keit beiraessen miissen. — Die Furche ^ von Waldeyer fanden

wir in keinem Falle; sie lauft nach Waldeyer dem hinteren Mantel-

rand parallel. Die Kommunikationen von c mit w^ sowie von c

mit dem Sulcus corporis callosi, welche gelegentlich beobachtet

werden, sind nur scheinbare.

Die wesentlichen Eigentlimlichkeiten des Hylobatesgehirns sind

:

1) Die Furche a umkreist mitunter im Bogen das hintere

obere Ende der Sylvischen Furche; zwei Seitenaste werden ofter

beobachtet.

2) Das System l-{-e-\-m zeigt einen breiten Scheitelteil

;

c + Z entsendet zur Mantelkante ofter ein oder zwei Spitzenfort-

satze, welche vor h gelegen sind.

3) Zwischen o und k liegt eine sagittale Zwischenfurche Tf.

1) 1. c, p. 51.
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4) h schneidet in der Richtung von vorn nach hinten in die

Mantelkante ein und bleibt sowohl von e wie von m-^-m^ ober-

flachlich getrennt.

5) u und X sind beide stark entwickelt.

6) Der vordere Gabelast der Furche c fehlt ofter.

7) ist oft dreistrahlig.

8) Der hintere Abschnitt von q fehlt haufig.

9) r verschmilzt meist scheinbar mit dem vorderen Abschnitt

von q.

10) H ist stets sehr machtig entwickelt und verlauft sagittal.

11) Der laterale Schenkel des orbitalen Furchensystems ist

nur in seinem vorderen Abschnitt erhalten und schneidet in die

laterale Konvexitat ein ; der Einschnitt R ist stets auBerordent-

lich stark entwickelt.

12) Stets findet sich in der oberen Lippe der Sylvischen

Furche die Furche E.

13) (?2 schneidet tief in die Mantelkante ein, d^ ist kaum an-

gedeutet.

14) C ist stets vorhanden, schneidet jedoch nicht in die

Mantelkante ein.

15) c kommuniziert zuweilen scheinbar mit w und mit dem
Sulcus Corp. callosi.

16) G fehlt.

17) /" nahert sich in seinem Verlauf zum Occipitalpol schon

sehr fruh der Furche c.

18) D ist nur angedeutet.

19) 6 entspringt zuweilen scheinbar aus der Furche /", in

ihrem Hauptverlauf ist sie der unteren Mantelkante parallel ge-

richtet und gehort der lateralen Konvexitat an. Sie besteht aus

einer oder zwei nach oben konkaven, flachen Bogenfurchen. Der

vorderste Abschnitt der vorderen Bogenfurche gehort wahrschein-

lich zum Teil zur Furche «,.

e) Anthropomorphae.

1. Satyrus Orang.

Die Hirnfurchen der Anthropomorphen sind von zahlreichen

ausgezeichneten Forschern bereits griindlich untersucht worden.

Es liegt uns daher, zumal uns nur ein sehr beschranktes Material

zur Verfugung stand, vollig fern, eine erschopfende Darstellung

der Hirnfurchung bei dieser Familie geben zu wollen. Wir be-
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zweckeu vielmehr nur zum SchluB unserer Darstellung, die Furchen,

welche wir bei den niederen Afifen beschriebeu und von Farailie

zu Familie verfolgt haben, bei den Anthropomorphen gleichfalls

aufzusuchen. Dabei wird freilich auf zahlreiche Einzelfragen und
strittige Punkte in der Anatoniie der Hirnfurchung der Anthro-

pomorphen eiugegangen werden niussen. Wir beginnen die Be-
sprechung mit dem Gehirn des Orang-Utan, weil dessen Hirn-

furchung sich in manchen Punkten bequeni an diejenige des

Gibbons anschlieCen liiCt.

Es standen uns C Hemispharen von Satyrus Orang zur Ver-

fiiguug. Die Litteratur ist zieralich umfangreich. AuBer den be-

reits im Friiheren mehrfach citierten Arbeiten von Gratiolet,
ROdinger, Cunningham u. a. fuhren wir naraentlich folgende

Spezialarbeiten an : Tiedemann ^), Chapman 2), Rolleston =*),

BiscHOFF^) und Marchand^).

Der hintere Ast der Sylvischen Furche (S, s. Fig. 31) steigt

im vorderen Abschnitt sanfter, im hinteren steiler auf. An seinem

hinteren Ende ist auf alien unseren Hemispharen eine Gabelung

angedeutet. Auch bei Gratiolet, Chapman u. a. finden wir die

letztere ofters. Unter den sog. Asten der Sylvischen Furche fanden

wir auf alien Hemispharen E wieder. Diese Furche endet v r q'.

Auch die in der Litteratur vorliegenden Abbildungen weisen aus-

nahmslos E in dieser Lage auf. Nur auf Fig. 6 des Gratiolet-
schen Werkes scheint E vollig zu fehlen. Die Furche JV, welche

bei den niederen Affen, wie fruher erwahnt, oft scheiubar mit der

Furche S komrauniziert und sich daher als Ast der Sylvischen

Furche scheinbar darstellt, fanden wir nur auf e i n e r Hemisphare.

Sie liegt zwischen n und q' in ihrer typischen Lage und erreicht

den oberen Rand der Sylvischen Furche nicht ganz. Herve fand

sie zweimal (unter 5 Gehirnen), ROdinger bildet sie nur einmal

ab. Auf Chapman's Abbildung ist sie sehr deutlich. Marchand
(1. c, p. 29) bezeichnet sie als ganz konstant. Broca bezeichnet

1) Hirn des Orang-outang mit dem des Menschen verglichen.

Ztsehr. f. Physiol., 1826.

2) On the structure of the Orang Utang. Proc. Ac. Nat. Sc,
Philadelphia 1880.

3) On the affinities of the brain of the Orang Utang. Nat. Hist.

Eeview, 1861, p. 201.

4) tJber das Gehirn eines Orang-Outan. Sitz.-Ber. Ak. Miinch.
1876.

5) Die Morphologie des Stirnlappens und der Insel der Anthro-
pomorphen. Jena, G. Fischer, 1893.
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sie falsclilich als wahren Ast der Sylvischen Furcbe. Auch Gra-

TiOLET scheint dieser Ansicht geweseii zu sein. Wir stimmen mit

Marchand u. a. darin tiberein, dafi wir der Furcbe N eine solcbe

Beziebung zu S absprecben. Wie Marchand baben wir Diemals

gefunden, daB iV durcb das Operculum bindurcb bis auf den

Grund der Insel durcbscbuitt. Ein solcbes Durcbscbueiden ware

Fig. 31. Laterale Konvexitat des Oranggehirns.

aber fur einen Ast der Sylviscben Furcbe unerlaClicb. Die An-

gabe Herve's, wonacb N mit dem Boden der Sylviscben Furcbe

in Verbindung steben soil, erscbeint uns daber bocbst zweifel-

baft^). In ganz abnlicber Beziebung wieWstebt aucb die Furcbe

M zu der Sylviscben Furcbe. Wir fanden sie auf 4 Hemispbaren.

Sie erreicbt die obere Lippe der Sylviscben Furcbe nicbt ganz.

Auf der einen Hemispbare beginnt sie unterbalb des unteren

Endes von I und steigt im Bogen in den Raum zwiscben I und n
auf, auf der anderen verlauft sie ziemlicb genau transversal und

liegt in ibrem ganzen Verlauf zwiscben I und n. Der erstere

Verlaufstypus findet sicb aucb auf den Figg. 23 u. 24 von Mar-
chand. Auf Fig. 21 desselben Autors ist die Furcbe dreistrablig.

Bel Gratiolet finden wir gleicbfalls auf e i n e r Hemispbare

(Fig. 6) dreistrablige Form. Auf derselben Hemispbare findet sicb

1) La circonvolution de Beoca, ^tude de morphologie c^rebrtde.

Paris 1888.
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auCer dieser dreistrahligen, mit S nicht zusammenhangeiiden Furche
eine Kerbe in der obereu Lippe von S (desgleichen bei Marchand,
Fig. 21). Ein solches Verlialten haben wir auch bei niederen

Ati'eu gelegeutlicli beobachtet. Auch bei Chapman findet sich auCer

eiuer kurzen, hinter n und vor I gelegenen und n parallel laufenden

Furche uoch eine derartige Kerbe.

Die Furche a kriimmt sich in der oft beschriebenen Weise
urn das obere Ende von S herura. Auf 3 Hemispharen konsta-

tierten wir eine gablige Teilung am oberen Ende der Furche a.

Auf alien 4 Hemispharen war der zwischen b und m abwarts-

ziehende Fortsatz «, zu findeu *)• Die Kommunikationen von a mit
ni und 6, welche Chapman zeichnet, sind wahrscheinlich nur
scheinbar. Die Furche i besteht stets aus zwei Stucken, deren
Form und Verlaufsrichtung auf den eiuzelnen Hemispharen aller-

dings sehr verschieden ist. Die Furche f erscheint in der Kegel

auf der lateralen Konvexitat nicht.

Die Furche b finden wir in ihrer typischen Lage wieder, in-

sofern ihr vorderes Ende auf der lateralen Konvexitat zwischen

a und m gelegen ist. Der Ast a 3 liegt entweder hinter b oder

(auf e i n e r Hemisphare) senkrecht uber dem vorderen Ende von b.

Sehr haufig ist b an seinem vorderen Ende gegabelt 2). Meist ist

b sehr kurz. Auf der Basalflache ist es nur ca. 1 cm weit zu ver-

folgen. Ein Aufsteigen bis in die Nahe der Gabel von c kommt
unseres Wissens niemals vor. In ausgezeichneter Weise stellt

auch Gratiolet's Fig. 2 diese typische Lagerung dar. Auf

seiner Fig. 6 kommt es zu einer — wenigstens scheinbaren —
Verbindung von b mit a.^. Auch wir haben eine solche auf einer

Hemisphare beobachtet ; in der Tiefe fand sich eine niedrige, aber

deutliche Ubergangswindung, Auf 2 Hemispharen war b mit i.^

fiir die oberflachliche Betrachtung verschmolzen ; auch hier ergab

ein Eindringen in die Tiefe der Furche die Existenz einer Uber-

gangswindung. Eine sehr wichtige Variation beobachteten wir auf

einer unserer Hemispharen: hier nimmt auf der Basalflache eine

medial von b gelegene Furche die Verlaufsrichtung von b wieder

1) Auf einer Hemisphare zieht a.^ allerdings nicht in typischer

Weise abwarts (parallel m), sondern nach hinten (auf m zu), Wir
wollen einen solchen Fortsatz als a^ bezeichnen. Auf einer Hemi-
sphare Geatiolet's findet sich sowohl a^ wie a^.

2) Haufig sind auch wirkliche oder scheinbare Verbindungen
mit i„.
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auf. Diese Furche, welche wir als b' bezeichnen wollen^), schlagt

sich nach kurzera Verlauf wieder auf die laterale Konvexitat und

endet hier gablig im Occipitallappen mit 2 Asten b\ und h'^ (s.

Fig. 31). Oflfenbar entspricht das ganze System b-{- b' -\-b\ -^-b'^

der das uutere Ende von m umkreisenden Furche b des Cyno-

cephalusgehirns. Auf zwei anderen Heraispliilren findet sich b' mit

seinen beiden Gabelasten gleichfalls, entspringt aber aus f.

Die Furche n zeigt ein deutliches Knie. Oberhalb und unter-

halb desselben verlauft sie eine kurze Strecke weit in einem leicht

nach hiuten konvexen Bogen. Das obere und untere Ende der

Furche biegt deutlich nach hinten ab. Durch diese verschiedenen

Biegungen koramt ein sehr charakteristischer Verlauf im ganzen

zustande. Die Sylvische Furche erreicht n niemals ; in die Man-
telkante schneidet n nur auf einer Hemisphare eben ein. Auch

auf der Abbildung Gratiolet's finden wir die erwahnten Kriim-

mungen bereits deutlich dargestellt. Auf der einen Hemisphare

(Fig. 4) schneidet n in die Mantelkante eben ein. Genauere topo-

graphische Angaben verdanken wir Cunningham ^). Die Furche

fehlt oft ganz. Auf zwei Hemispharen ist sie vorhanden, aber

stark nach oben verschoben, so daC sie zwischen I und a liegt ^).

Das System I -\- e-\-m ist zunachst stets von k getrennt.

Auf 3 Hemispharen hangen Z, e und m fur die oberflachliche Be-

trachtung durchaus zusammen und bilden ein nach vorn und unten

oflfenes Viereck. Auf der vierten ist I von e getrennt, und e hangt

mit der alsbald zu besprechenden Furche o scheinbar zusammen.

Geht man in die Tiefe der Furchen ein, so ergiebt sich, daC eine

versenkte Wjndung stets e von m trennt. Das SchluBstuck von e

steigt in einem kurzen, groCtenteils bereits in der Furche m ver-

senkten Bogen abwarts. Aus dem Scheitel von e entspringt stets

ein Spitzenfortsatz e\ welcher vor ^ aufsteigt und die Mantel-

kante hinter dem Einschnitt von d^^) erreichen wiirde. Er
stimmt ganz mit dem gleichnamigen Fortsatz des Hylobates- und

Semnopithecusgehirns iiberein. Aus dem Abschnitt I entspringt

ferner auf alien 6 Hemispharen ein weiterer Fortsatz, welcher

1) Dieselbe hat aelbstverstandlich mit der S. 30 erwahnten
Furche b' nichts zu thun.

2) 1. c, p. 183.

3) Man muB in Anbetracht dieser Verschiebung auch an die

Moglichkeit denken, daB die in Rede stehende Furche nicht ent-

spricht, sondern ein abgesprengtes Stiick von a^ darstellt.

4) Da ^2 oft gar nicht einschneidet, ist Verlangerung bis zur
Mantelkante vorausgesetzt (eben so unten bei Cj).
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bald genau sagittal nach vorn, bald schrag nach vorn und oben

zieht und in dem Rindengebiet endet, welches das Knie der

Furche n einschlieCt. Wir tragen Bedenken, denselben mit dem

Fortsatz V des Hylobatesgehirns, wie wir ihn auf der Figur Gra-

tiolet's fanden, zu homologisieren, da dieser nach oben und zu-

gleich etwas nach hinten aufsteigt und innerhalb der Gabel von o

endet, wahrend der in Rede stehende Fortsatz von I bei dem

Orang weit vor o gelegen ist. Auch entspringt letzterer erheb-

lich weiter unten aus I als ersterer. Wir bezeichnen daher den

horizontal nach vorn ziehenden Fortsatz von I bei dem Orang mit

einem neuen Namen I" ^). Auch die in der Litteratur vorliegen-

den Abbildungen lassen ihn fast ausnahmslos erkennen'^). Das

untere Ende von I selbst biegt meist etwas nach hinten ab, wenn

auch keineswegs immer so ausgesprochen wie z. B. auf der

CHAPMAN'schen Abbildung. Sehr deutlich ist stets auch der Fort-

satz m', d. h. die Fortsetzung von m iiber die Einmiindungsstelle

von e hinaus, vorhanden. Den Mantelrand erreicht m' nicht *).

Auf 4 unserer Hemispharen endet m' oben gablig. Der vordere

Gabelast liegt zwischen h und c^, der hintere liiuft lateral an c^

vorbei, der Mantelkaute fast parallel, nach hinten. Offenbar ist

sonach der hintere Gabelast ein neuer Erwerb, wahrend der vordere

dem einfachen Fortsatz m' des Hylobatesgehirns entspricht. In

seinem weiteren Verlauf giebt m noch eine Reihe von tieferen

Asten ab, so auf 2 Hemispharen zwei kurze nach vorn auf die

Parallelfurche zuziehende und mit deren hinteren Asten alternierende

Zweige, desgleichen auf 2 Hemispharen einen unmittelbar unter-

halb der Einmundung von e entspringenden, nach hinten ziehenden

Ast. In Anbetracht ihrer Inkonstanz verdienen sie keine beson-

deren Bezeichnungen. Auf einer Hemisphere findet sich zwischen

m und a eine parallele Zwischenfurche. Das untere Ende von m
biegt nach hinten ab. Dadurch gewinnt es oft den Anschein*),

als ob die Furche m sich an ihrem unteren Ende gablig teilte,

namlich in den oben erwahuten untersten der vorderen Seitenaste

und den eigentlichen Endast. — Die Furche h bleibt stets von

1) Es kommt hinzu, daS wir auf einigen Hemispharen auBer e'

und I" auch den auf o zuziehenden Portsatz V in typischer Lage

fanden.

2) Vgl. z. B. Marchand, Fig. 23 u. 24.

3) Auf einer Hemisphare war m' durch eine tiefe tjbergangs-

windung von dem Hauptteil m abgeschniirt.

4) Ygl. namentlich die Abbildungen Geatiolet's.

Bd. XXJX. N. F. XiU. 6
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m und e oberflachlich getrennt; nur Broca^) giebt an, daB er

bei einem jungen Orang einmal die erste Ubergangswindung nicht

oberflachlich gefunden habe.

Die Furche o findet sich iiberall. Sie verlauft n annahernd

parallel
;
gewohnlich ist sie in ihrem unteren Abschnitt etwas weiter

von n entfernt als im oberen. Auf 4 Hemispharen kommuniziert

mit keiner anderen Furche, auf einer scheinbar mit e, auf einer

anderen scheinbar mit I' (s. Anm. 1 auf voriger Seite). Die Ab-

bildung, welche Cunningham giebt ^), stellt schwerlich die normalen

Verhaltnisse dar. Hier besteht o aus zwei Teilen, einer oberen

H-formigen Furche und einer unteren, zwischen I und n gelegenen.

Die letztere entspricht unserer Furche V (s. u.) ; wir finden sie auch

auf der Fig. 1 von Gratiolet wieder. Ein Vergleich mit den sonst in

der Litteratur vorliegenden Figuren lehrt jedenfalls, daB o im wesent-

lichen frontal verlauft wie auf unserer Abbildung, daB aber im ein-

zelnen die Gestalt der Furche sehr variabel ist. Eine Komniunikation

von mit e+ I hat tibrigens auch Bischoff bereits abgebildet.

Zwischen o und k finden sich noch zwei parallele Zwischenfurchen,

die eine vor, die andere hinter dem Spitzenfortsatz e' (und meist

beide hinter dem Einschnitt von d^). Da sie offenbar der W-
Furche des Gibbongehirns entsprechen, bezeichnen wir sie als Wi
und TFg. Sie sind durchaus nicht stets vorhanden. Sehr deutlich

findet man sie auch auf Fig. 5 Gratiolet's wieder.

Endlich erwahnen wir noch, daB zwischen a und e auf 2

unserer Hemispharen eine Zwischenfurche sich findet, welche wir

mit^ bezeichnen. Auch auf den Abbildungen Chapman's, Turner's

u. a. ist dieselbe vorhanden. Zwischen n und I findet sich ober-

halb I" noch eine frontal verlaufende Furche V.

Im Occipitallappen fanden wir die Furche u auf vier

unserer Hemispharen in ihrer typischen Lage ^). Auf keiner hangt

sie mit x zusammen. Ein Ast von u schneidet ofters unterhalb c.^

in die Mantelkante ein. x selbst fehlt auf keiner Heraisphare und

erscheint namentlich am hinteren Ende etwas nach oben verschoben.

Auf alien Hemispharen reicht es kaum bis zur Medialflache und er-

scheint zwischen f und c^. Des Hineinragens des Astes h'2 in

den Occipitallappen haben wir bereits oben gedacht.

1) Sur trois cerveaux d'Orang. Bull, de la Soc. d'anthr., 1879, p. 607.

2) 1. c, p. 206. Auch das Fehlen von I" ist auffallig.

3) Auch ein Zwischenast zwischen u und m kommt ab und zu

vor. Vgl. z. B. auch die Fig. Chapman's. Derselbe ahnelt auf einer

unserer Hemispharen ganz der Furche B des Brachyurusgehirns.
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Besondere Schwierigkeiten bietet die Feststellung der Homo-

logien im StirDlappen. Wir beginnen mit dem System q -\- q'. Der

Schenkel q' zeigt in seinem Verlauf meist eine winklige Knickung.

q^ verlauft ziemlich genau sagittal, q^ steigt nach hinten oben auf.

Auf 2 Hemispharen geht von dem hinteren Schenkel q^ noch-

mals ein Ast ab, welcher nach hinten und zugleich etwas nach

unten auf die Furche n bezw. deren unteres Ende zuzieht, ohne

sie zu erreichen. Wir bezeichnen diesen Ast als q^. In dem
Winkel, den q' und q^ einschliefien, also unterhalb jj, erkennt

man sofort die Furche r wieder. Sie reicht weit bis in die Orbi-

talflache hinein. Am hinteren Ende ist sie meist gegabelt. Auf

3 Hemispharen findet sich oberhalb der dreistrahligen Furche
q' -\- q^ + 2'2 nochmals eine ahnliche Furche, deren Strahlen der

ersteren annahernd parallel laufen. Wir bezeichnen sie als

Z' -\-Z^-\- Z.^. Zi sendet oft einen frontal verlaufenden Ast zur

Mantelkante in den Zwischenraum zwischen z und J. Auch iiber

die Furche B kanu kein Zweifel sein: sie gehort jetzt fast ganz

der lateralen Konvexitat an, hat aber ihre typische Lage beibe-

halten. Vor R bemerkt man einen weiteren Einschnitt in die late-

rale Konvexitat, welcher der Furche h zugehort. Diese ist, wie

bei den meisten der zuletzt besprochenen Gattungen, nur in ihrem

vorderen Abschnitt entwickelt und geht mittelst der quergestellten

Furche t unmittelbar aus der Orbitalfurche g hervor. g-\-t-{-h

stellen im ganzen die bekannte Y-Figur dar, doch ist der vordere

Teil von g oft verkiimmert.

Viel mannigfaltiger gestaltet sich die Furchung im oberen

Teil des Stirnlappens. Keine Hemisphere gleicht hier der anderen

auch nur in alien Hauptziigen. Zunachst finden wir vor der Ro-

LANDo'schen Furche meist eine, zuweilen z w e i der Furche n par-

allel laufende Furchen und eine dem Mantelrand parallel, also an-

nahernd sagittal verlaufende, mit den ersteren zusammenhangende

Furche. Alle drei Furchen sind ofifenbar der Furche z der niederen

Affen homolog. Schon bei diesen lief z bald mehr sagittal, bald

mehr frontal. Eine in das Einzelne gehende Homologisierung der z-

Furchen des Oranghirns mit den friiher erwahnten Furchen z^ und

z^ erscheint uns nicht angangig. Dem steht bereits die ungemein

groCe Variabilitat des Verlaufes im W^ege. Bald sind die beiden

frontal gestellten Furchen vollig voneinander getrennt, bald die

eine, bald die andere mehr entwickelt. Die sagittale Furche ent-

springt stets aus der vorderen. Im vorderen Abschnitt des oberen

Stirnlappens begegnet uns stets die Furche H' wieder. Sie hat

6*
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denselben sagittalen Verlauf wie JJauf dem Hylobatesgehirn ^) und

liegt, wie wir dies fruher bereits als charakteristisch bezeichnet

haben, oberhalb g-,, wahrend z im wesentlichen oberhalb q^ liegt.

Zwischen R' und z fanden wir auf 3 Hemispharen eine Zwischen-

furche J", welche mehr frontal verlauft: auf einer Hemisphare ist

sie vollig frei, auf der zweiten mit ^, auf der dritten mit q^ ver-

bunden. R (v o r R') ist nicht stets sicher wiederzufinden.

Vergleicht man mit diesen unseren Beobachtungen die An-

gaben und Zeichnungen, welche die Litteratur enthalt, so mtissen

wir von den Arbeiten mehrerer alterer Schriftsteller (Tiedemann,

ROLLESTON u. a.) ganz absehen, da in diesen offenbar zwischen Ge-

fafifurchen und Rindenfurchen s. str. nicht genau unterschieden

wird. Chapman's Figur giebt gerade den uns interessierenden

Teil nur in sehr unvollstandigcr Weise wieder. Anscheinend
ist die senkrechte ^-Furche auf seinem Gehirn mit q zu einer

einzigen langen Furche verbunden („the precentral fissure, which

is as long as the fissure of Rolando"). Auf Tiefenwindungen

hat er offenbar nicht geachtet. Die Abbildungen Gratiolet's

(Fig. 1, 2, 5 u. 6) lassen J und r sofort erkennen. Desgleichen

ist das System der -^-Furchen in etwas veranderter Form wieder-

zufinden. Hingegen zeigt q merkwiirdige Abweichungen von unse-

rem Gehirn : q^ hegt fast genau in der Verlangerung von q\

verlauft also fast frontal, q^ zweigt sich als kurzer Ast in hori-

zontaler Richtung nach hinten ab, und q^ ist nur auf einer
Hemisphare (Fig. 2) vorhanden, hat hier aber seine typische Lage.

Die auf Fig. 2 tief in das Operculum zwischen q' und q^ ein-

schneidende Furche halten wir mit Marchand ^) fur N. Die

BiscHOFF'schen Figuren sind leider, wie auch Marchand hervor-

gehoben, gerade beziiglich des Stirnhirns nicht klar genug und

iiberdies unter sich z. T. widersprechend. Wir verzichten daher

auf ein genaueres Eingehen. Ausfiihrlicher rnussen wir hingegen

uns mit den neueren Mitteilungen Marchand's auseinandersetzen,

welchem 6 Oranggehirne zur Verfiigung standen. Mit unserer

Darstellung steht zunachst namentlich die Angabe Marchand's in

Widerspruch, wonach „das untere Ende der Priicentralfurche fast

ausnahmslos v o r dem vorderen Ende des Sulcus opercularis (d. h.

1) Wir bezeichnen die Furche trotz dieser Homologie nicht als

R, sondern als R', um die Nomenclatur des Cynocephalusgehirns bei-

zubehalten. Es laSt sich schlechterdiugs nicht sicher entscheiden, ob

die Furche R des Hylobatesgehirns der Furche R oder der Furche

R' des Cynocephalusgehirns entspricht.

2) 1. 0., S. 26.
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der Furche E) enden" soil. Bei 5 von unseren Hemispharen

endet q', d. i. die untere Pracentralfurche uach Marchand's

Nomenklatur, h inter E. Auf der vierten liegt das untere Ende

von q' genau iiber dem vorderen Ende von E. Durchmustert

man die Abbildungen Marchand's, so ergiebt sich, daC allerdings

auf den beiden Hemispharen , welche Fig. 1 darstellt (S. 20), so-

wie auf der Hemisphare Fig. 21 q' wor E herabzieht. Auf Fig. 2

ist die Lagerung schon zweifelhafter : auCer dem vor E herab-

ziehenden Ast findet sich ein allerdings kiirzerer, welcher h i n t e r

E Oder wenigstens gerade uber E gelegen ist ^). Auf Fig. 3

zeigen beide Hemispharen zwei gleich lange, annahernd parallele

Furchen, deren eine vor, deren andere hinter E abwarts zieht.

Fig. 22—24 (Taf. E) sind nicht ganz eindeutig, doch scheint

allerdings q' eher Yor E gelegen. Gratiolet's Figuren sprechen

zu Gunsten der Angabe Marchand's. Bei Chapman findet sich

sowohl ein vor wie ein hinter E absteigender Furchenzweig.

Auch wir haben auf einer Hemisphare auBer dem hinter E ab-

steigenden Hauptast von q' einen vor E absteigenden Nebenast

q" beobachtet. Wir glauben, dafi bei dieser Sachlage nichts ubrig

bleibt als anzuerkennen, dafi die Furche q' bei dem Orang die

konstante Lage hinter E, welche sie bei der Gattung Hylobates

hatte, eingebiifit hat und zu E die wechselndsten Lagebeziehungen

zeigt. Speziell scheint bei starkerer Entwickelung von N die

Furche q' weiter nach vorn, iiber das vordere Ende von E hinaus,

gedrangt zu werden.

Die Furche r^) finden wir bei Marchand ebenso wie auf

unseren Gehirnen wieder. Der nach oben aufsteigende Ast, wel-

chen Marchand auf Fig. lb, 2, 20, 23 u. 24 abbildet, ist auf

zwei unserer Hemispharen gleichfalls vorhanden. Die Furche R^)
ist auch bei Marchand stets vorhanden. Ihr vorderes oberes

Ende liegt zwischen q' und r wie auf unseren Hemispharen. Ein

Unterschied besteht nur insofern, als auf unseren Hemispharen

R meist im vorderen Abschnitt steiler ansteigt und in der Kegel

kiirzer ist als auf den Abbildungen Marchand's. Speziell auf den

Figg. 20, 21, 1, 2 u. 3 erscheint R unverhaltnismafiig lang. Viel

Gewicht wird hierauf nicht zu legen sein , da Marchand selbst

gerade fiir diese Figuren angiebt, daC sie keine absolute Genauig-

1) Mit q^ ist dieser Ast nicht identisch; q^ ist als besonderer

Ast aaBer den beiden abwarts ziehenden vorhanden.

2) = Sulcus rectus.

3) = Sulcus frontoorbitalis.
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keit in den GroCenverhaltnissen beanspruchen. Erheblich sind die

Diflferenzen beziiglich der Furche g-{-t-\-h^). Marchand giebt

an 2), dieselbe „bilde fast stets eine einfache gestreckte oder etwas

bogenformige Furche, welche in der Kegel einen kleinen medialen

Seitenast abgiebt. Diesen einfachen Verlauf haben wir nur auf

einer Hemisphare gefunden, auf den drei anderen fanden wir die

beschriebene Y-Form. Wir nebraen an, daC die einfache Orbital-

furche Marchand's in ihrem hinteren Stuck dem Stamm des Y
entspricht und der Furche g homolog ist; der vordere Abschnitt

von g (d. i. der mediale Gabelast des Y) ist ganz verkummert

Oder auf jenen kleinen Seitenast reduziert. Das vordere Stuck

der einfachen Orbitalfurche Marchand's wiirde dann unserer

Furche t-\-h^) entsprechen. Ebenso deuten wir auch Gratiolet's

Fig. 3.

Die Variabilitat der ^^-Furchen betont auch Marchand. Auch

auf seinen Figuren laCt sich meist ein longitudinaler und 1—

2

transversale Schenkel bezw. Teilstucke unterscheiden. J finden

wir gleichfalls wieder. Auch H und H' sind auf einigen Hemi-

spharen (vgl. z. B. Fig. 21 u. 23) sehr deutlich erkennbar und

von r getrennt. Das System q-\-q' finden wir bei Marchand
stets wieder. Uber die abweichende Lage von q' zu E haben wir

oben bereits gesprochen. q' und die Aste q^ und q^ sind auf

Fig. 21 und 24 sehr deutlich wiederzufinden. Auf Fig. 23 ist das

einfache Lageverhaltnis zunachst insofern gestort, als vor q'

nochmals eine annahernd parallele Furche verlauft, welche den

orbitalen Mantelrand fast erreicht (und zwar vor ^ und hinter
R). Auch wir haben eine ahnlich gelegene Furche auf 2 Hemi-

spharen gefunden : auf der einen war sie scheinbar mit q' ver-

bunden (s. S. 85), auf der anderen scheinbar mit jR. Wir be-

zeichnen diesen Furchenzweig, wie bereits erwahnt, als q". Die

MARCHAND'sche Bezeichnung konnen wir nicht acceptieren: der-

selbe bezeichnet namlich in solchen Fallen q" als untere und q'

als mittlere Pracentralfurche. Daraus ergabe sich aber die jeden-

falls zu verwerfende Konsequenz, daC die Furche q^ (= A bei

Marchand) bald (Fig. 23) aus der mittleren, bald aus der unteren

1) = Sulcus orbitalis.

2) S. 21.

3) Hier ist natiirlich nur der vordere Abschnitt der Furche h
gemeint, das Verschwinden des hinteren haben wir schon bei den

niederen Affen festgestellt und verfolgt. Ein Rest des hinteren ist

vielleicht in der Furche x in Fig. 20 bei Makchand erkennbar.
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Pracentralfurche (z. B. bei dem Gorilla, Fig. 18) entspringt. An der

durchgangigen Identitat des rechtwinkligen Furchensystems, welches

wir im Frontaliappen fast aller Affen finden, muC doch jedenfalls

festgehalten werden. Wir nehmen daher an, daB q" eine neue

Bildung ist. Dabei ist es uns sehr wahrscheinlich, daC q" bei ge-

nauerem Eindringen in die Tiefe der Furche q' sich erheblich

ofter finden wtirde, als man bei oberflachlicher Betrachtung an-

nimmt. Es dUrfte sich namlich ofter das von Maechand Fig. 24

abgebildete Verhalten vorfinden, d. h. das untere Endstiick von

q' von dem Hauptstiick durch eine Tiefenwindung getrennt sein

uad somit die Dignitat einer besonderen Furche {q") besitzen.

Fig. 3 b bei Marchand ist besonders bemerkenswert : hier findet

sich zunachst q" getrennt von q' und in Verbindung mit JJ, wie

wir es auch auf einer Hemisphare gesehen haben. Dagegen findet

sich ferner oberhalb des Systems qx+q% \- q' nochmals eine fron-

tale und eine sagittale Furche {pcm und f^ der Figur). Wir

halten diese Bildung fiir eine Varietat, welche unseren Furchen

Zy-\- Z2-\- Z' entspricht und mit der mangelhaften Ausbildung der

^-Furchen auf diesem Gehirn zusammenhangt. Keinesfalls mochten

wir mit Maechand seine Furche f^ auf Fig. 3 b ohne weiteres mit der

Furche f^ der anderen Figuren (z. B. Fig. 21, 24 etc.) identifizieren.

Auf der rechten Hemisphare desselben Gehirns (Fig. 3 a) wtirden wir

gleichfalls die auffallige Furchenlagerung anders als Maechand deu-

ten. Wir nehmen an, daC r hier ausnahmsweise oberhalb q^ zu liegen

kommt, eine Verschiebung, welche auf der linken Hemisphare durch

den auffallig starken medialen Ast von r bereits vorbereitet ist und

uns bei dem Chimpansen wiederum begegnen wird. Die von Mae-

chand als f^ bezeichnete Furche entspricht ganz unserem Z^.

Auf der Fig. 1 a und b halten wir die Furche, welche Maechand
als /"g bezeichnet, fiir q^\ die UnregelmaCigkeit besteht darin, daC

q^ von 22 und q' losgelost ist und auffallig nahe an den Mantel-

rand heranreicht. Auch wir haben dies gelegentlich beobachtet.

Aus diesen Auseinandersetzungen ergiebt sich jedenfalls, daB

die Stirnhirnfurchen des Orang sehr variabel verlaufen. Ein ein-

heitlicher Grundplan laBt sich zur Zeit noch nicht feststellen.

Wir geben ohne weiteres zu, dafi unsere Deutung nicht die einzig

mogliche ist ^ ). Wir geben ihr nur deshalb den Vorzug, weil sie

sich an den Grundplan der Stirnhirnfurchung, wie wir ihn bei den

1) Auch Cunningham hat diese Schwierigkeit anerkannt (1. o.,

p. 295). Seine Abbildung (p. 294) ist durch das Fehlen von q' be-

sonders auffallig.
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niederen Aflfen festgestellt haben, eng anschlieCt und nicht mit

ganz neu auftretenden Furchen operiert, Ganz unrichtig gestellt

erscheint uns auch die ofter diskutierte Frage nach der Z a h 1 der

Stirnwindungen. Speziell erscheint uns auch die neueste Deutung

Maechand's, wonach das Furchengebiet unterhalb q^ (bis r) zn-

sammen mit demjenigen oberhalb q^ (bis J) eine Windung, nam-

lich die mittlere Stirnwindung bilden soil, nicht zweckmaCig, da

wir sonst doch stets die Windungen nach den Furchen abgrenzen

und die Furche q^^ gerade eine der friihesten und konstantesten

Furchen des Affengehirns ist.

Erheblich leichter ist die Orientierung auf der Medial-
flac he. Wir konnten dieselbe auf 2 Hemispharen untersuchen.

Beide stimmten im wesentlichen iiberein : d^ schneidet nicht in die

Mantelkante ein, d^ giebt unregelraaCig verteilte, zur Mantelkante

aufstrebende Aste ab. Einen unmittelbar vor n einschneidenden

bezeichnen wir als d^,. Auf der einen Hemisphare ist d^ sehr

stark entwickelt und erreicht oben die Mantelkante, wahrend die

untere Abbiegung d^ verkiimmert ist ; auf der anderen ist d^ nur

schwach angedeutet, wahrend d.^ sehr deutlich ist und weit ab-

warts reicht. Unterhalb d^^ finden sich stets noch zwei Furchen, eine

obere, welche C entspricht, und eine kurzere untere, welche wir als

L bezeichnen. Die Zeichnung Gratiolet's ^) stimmt hiermit voUig

iiberein, desgleichen diejenige Chapman's. Die Furche ]c-\- w stellt

sich bei oberflachlicher Betrachtung als eine lange, bis unter das

Splenium hinabreichende Furche dar. An ihrem unteren Ende

kommt sie der Furche c sehr nahe. In ihrem oberen Abschnitt

verlauft sie fast genau perpendikular, im unteren weicht sie in

auflfalliger Weise nach vorn ab. Nur auf einer Hemisphare

konnten wir den Grund der Furche untersuchen. Hierbei fand

sich auf der Grenze des oberen und mittleren Drittels — etwa

an derselben Stelle, wo die Furche deutlich nach vorn sich zu

wenden beginnt — eine tiefe tJbergangswindung. Wir mochten

die Vermutung aussprechen, daU das untere Stiick, unterhalb dieser

tJbergangswindung, nicht zu k-\-w gehort, sondern der Furche G
entspricht. Die Furche K ist auf beiden Hemispharen deutlich.

Auf der einen fanden wir in dem keilahnlichen Raum zwischen

w und c auch die Furche B' wieder. c verlauft bogenformig,

seine Gabelung gehort ganz der Medialflache an ^). Gratiolet's

1) Fig. 4.

2) Auf unserer Figur sind die Einschnitte angegeben, wie sie

sich bei Verlangerung der Furchen ergeben wiirden.
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Abbildung weicht von der unserigen und auch von der Chapman-

schen insofern sehr erheblich ab, als w nach anfauglichem per-

pendikularen bezw. sogar etwas nach vorn gerichteten Verlauf

plotzlich nach hinten abweicht und mit 2 Gabelasten endet, welche

in hohem MaCe an die Furchen w^ und w.^ der Makakarten etc.

erinnern. Eine sichere Entscheidung, ob eine solche Homologie

thatsachlich besteht, laCt sich nicht treflfen, da Gratiolet den

Grund der Furchen nicht untersucht hat. Es konnte sich sehr

wohl auch um eine Scheingabelung handeln, wie wir sie auf

Chapman's Figur finden. Auf der letzteren ist namentlich noch

bemerkenswert, dafi die Endgabel der Furche c stark nach oben

gewendet ist.

Die Furche y findet sich in der typischen Lage. Die Furche

f ist oft durch groBe Lange ausgezeichnet. Hinten endet sie

gabhg, vorn Hegt sie in der gewohnlichen Weise zwischeu i^ und y.

Auf 2 Hemispharen war f auffallig kurz und endete dem hinteren

Ende von y gegeniiber. Dafiir fand sich zwischen i^ und i^ einer-

seits und f und y andererseits eine parallele intermediare Furche

f". Die Furche u schneidet zwischen c^ und c^ ein. Der Ein-

schnitt von x ist

nur auf der einen

Hemisphare zu fin-

den. Des Erschei-

nens von 6 bezw. h'

auf der medialen

Basalflache wurde

oben bereits ge-

dacht. Die Littera-

turangaben iiber die

Furchung dieser

Rindenregion sind

auBerst diirftig.

Auch die Abbildun-

gen lassen im Stich,

da das Kleinhirn und

derHirnstamm diese

Region meist volhg

verdecken. Vergl.

Fig. 32.

Die wichtigsten Eigentiimlichkeiten des Oranggehirns sind:

Fig. 32. Hinterer und basaler Teil der Medialflache

von Simia satyrus. Bei * findet sich eine tiefe Uber-

gangswindung. Unten greift die Zeichnung auf die

laterale Konvexitat iiber.
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1) Gablige Spaltung von a.

2) Scheinbare Verbindung von e -f- I mit m.

3) Oberflachliche Trennung der Furche h vom System

e -\-l -\- m.

4) Geringe Entwickelung von &, Vorkommen von h'.

5) Starke Knickung von n.

6) Starke Entwickelung von N und namentlich von E und E.

7) Ausgedehnte und sehr variable Verastigungen und Ab-

spaltungen im System q' -\- q.

8) VoUige Trennung der Furche r von q.

9) Starkere Entwickelung der oberen Stirnfurchen, nament-

lich von 2.

10) Auftreten einer Furche L unterhalb C.

11) Beschrankung der Gabel von c auf die Medialflache.

12) Ausgiebige Verlangerung von w nach vom und unten

(vielleicht durch Verschmelzung mit dem anderwarts nicht deut-

lich auffindbaren G).

13) / hat typischen Verlauf, zuweilen ist es sehr kurz, statt

dessen findet sich eine neue Furche f".

2. Gorilla engena.

Wir fassen uns beziiglich dieses Anthropomorphen sehr kurz,

da wir keine Gelegenheit zu eigenen Untersuchungen batten, Nach

der vorliegenden Litteratur ^ scheinen die wichtigsten Eigen-

tiimlichkeiten und die Hauptabweichungen vom Oranggehirn fol-

gende zu sein:

1) Die Gabelung der Sylvischen Furche ist oft sehr machtig

entwickelt (Broca).

2) Die Furche a zeigt die Gabelaste a^, a^ und a^ sehr

deutlich.

1) Vgl. auBer friiher citierten Arbeiten namentlich : Bischoff,

Das Gorillagehirn und die untere oder dritte Stirnwindung, Morph.
Jahrb., 1878; ders., Morph. Jahrb., 1882; ders., Sitz. -Ber. Ak.

Miincheu 1877; Chapman, On the structure of the Gorilla, Proc.

Ac. Nat. Sc, Philadelphia 1878; Thane, The brain of the Gorilla,

Nature 1876; Pansch, Keferat Uber einige neuere Arbeiten iiber das

Gehirn, Arch. f. Anthrop., 1878; Bischoff, Uber Brachycephalie und
Brachyencephalie des Gorilla etc., Sitz.-Ber. Ak. Miinchen 1881 ; Bkoca,
Sur le cerveau du Gorille, Assoc. fran9. pour I'av. d. sc. 1877 und
Bull, de la Soc. d'anthrop. 1879, p. 114— 116; Molleb, Beitrage zur
Kenntnis des Authropoidengehirns, Berlin 1891.
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3) 6 gehort ganz der Medialflache an und endet mit einer

Gabel vor a^.

4) Das Knie von n ist weniger scharf ; N ist vorhanden.

5) kann mit I -{- e verbunden sein (RCdinger), ofter ist

es frei.

6) I" findet sich fast stets, zuweilen auch I'; meist erscheinen

e und I zu einer einzigen Furche verbunden. e' findet sich

meistens *).

7) m verhalt sich wie beim Orang. Die Gabelung am oberen

Ende scheint sich stets zu finden.

8) Jc ist bald nur in der Tiefe, bald auch oberflachlich von

e bezw. m getrennt (vgl. z. B. das Gehirn, welches Broca in der

Ansicht von oben darstellt).

9) Zwischen o und Jc (bezw. e') findet sich stets eine sagittal

Oder schrag verlaufende Furche, welche der Furche Wdes Gibbon-

gehirns entspricht.

10) X ist sehr verschieden entwickelt (s. z. B. die Lateral-

ansicht der rechten Hemisphare bei Broca: S. susoccipit. II).

11) w scheint sehr stark entwickelt.

12) Eine sagittal oder schrag verlaufende Furche findet sich

hinter k und vor c^. Wir bezeichnen sie als B. Sie entspricht

hinsichtlich der Lage genau der Furche B bei Lagothrix (s. d.) ^).

13) E ist stets vorhanden, desgleichen R.

14) q' endet zwischen E und iV, q^ ist ziemlich kurz, q^

langer und scheinbar mit r verschmolzen. Oft findet sich ein

paralleles System Z' -\- Z^ + ^2 •

15) z besteht in der Kegel aus einer frontalen Furche, welche

nach vorn in ihrer Mitte einen sagittal verlaufenden Ast abgiebt.

16) J verlauft bald mehr frontal, bald mehr sagittal und liegt

oberhalb q^.

11) H bezw. H' verlauft sagittal und reicht meist sehr weit

herab (bis fast zur Orbitalflache) ^).

1) Mit Unrecht sieht Rudingek (Festschrift fiir Henlb) e' als

eine besondere neue Bildung an.

2) Der Einschnitt in die mediale Mantelkante, welchen Beoca in

seiner Abbildung des Gorillahirns von oben hinter h und roi B
zeichnet und welcher sich auf der Medianflache in w fortzusetzen

scheint, wird weiter uuten zu besprechen sein.

3) Aus der MAECHAND'schen Darsteilung heben wir bez. der

Stirnfurchen noch folgendes hervor : Auf einer Hemisphare fehlt der

frontale Schenkel von g und der sagittale entspringt direkt aus n.
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18) d^ schneidet in die Mantelkante ein; d^ und d^ sind

beide vorhanden, aber kurz. Desgleichen finden sich die Furchen

C und L.

19) w bleibt von c oberflachlich getrennt. Die Gabel von c

ist auf die Medialflache beschrankt. Zwischen c und w findet sich B'.

20) f endet hinten einfach, vorn erreicht es eben die laterale

Konvexitat unterhalb i^. Das vordere Ende von f liegt erheblich

hinter dem hinteren Ende von y.

tJber die Orbitalfurchen wagen wir auf Grund der einzigen

klaren Figur, welche die Litteratur bietet ^), keine bestimmte Angabe.

3. Troglodytes niger.

Von Troglodytes niger standen uns 6 Hemispharen zur Ver-

fugung, ferner 2 Hemispharen von Troglodytes Savagii (aus dem

College of Surgeons). Bekanntlich ist noch nicht detinitiv fest-

gestellt, ob es sich hier lediglich um 2 Varietaten oder ver-

schiedene Arten handelt. Wir werden im folgenden die Be-

sprechung im allgemeinen fur alle 8 Hemispharen verbinden und

nur gelegentlich etwaige Abweichungen von Troglodytes Savagii

besonders hervorheben.

Die Litteratur iiber das Chimpansegehirn ist sehr reich.

Spezialarbeiten verdanken wir Chapman 2), Giacomini^), Tur-

ner^), JOH. MtiLLER^), Marshall^), Parker'), Macartney^),

q^ fehlt auf der einen Hemisphare, statt dessen findet sich eine frontal

gestellte, zwischen z und q' eingeschaltete Furche. Auf der anderen

ist q'-\-qi^q<i in typischer Weise entwickelt und nur etwas tief

gelegen, aber iiber diesem System hat sich ein zweites ahnliches, also

gleichfalls etwa T-formiges Furchensystem entwickelt. r entspringt

zwischen den vorderen horizontalen Schenkeln der beiden Systeme.

1) Maechand, Fig. 16.

2) On the structure of the Chimpanzee. Proc. Ac. Nat. Sc,

Philadelphia 1879.

3) Sul cervello di un Chimpanse. Atti d. R. Ace. di Torino, 1889.

4) Notes more especially on the bridging convolutions in the

brain of Chimpanzee. Proc. R. Soc. of Edinb., 1866.

.5) Zur Anatomie des Chimpansegehirns. Arch. f. Anthrop., 1888.

6) On the brain of a young Chimpanzee. Nat. Hist. Rev., 1861.

7) On the brain of a Chimpanzee. Med. Record. New-York,
1880.

8) On the minute structure of the brain in the Chimpanzee

and human idiot etc., 1842.
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RoHON^), JoH. MOller^), Schroeder van der Kolk^) und

BiscHOFF *). Wir werden im folgenden ofter auf dieselbeu zu-

ruckkommen.

Die Sylvische Furche 8 (s. Fig. 33) zeigt keine weseutlichen

Besonderlieiten. Spaltung am oberen hinteren Ende war nur auf

einer Hemisphare (Tr. Savagii) angedeutet. Die Furche a zeigt

Fig. 33. Laterale Konvexitat des Chimpansegehirns.

die Fortsatze a,, a^ und a^ stets sehr deutlich. Das obere hin-

tere Ende von S umkreist sie bald mehr, bald weniger weit. Zu-

weilen teilen sich aj und a 2 nochmals gablig. Auf einer Hemi-

sphare giebt a zwei parallele Aste, welche beide a 2 entsprechen,

auBer der Furche a^ ab, Auf einer Hemisphare geht a^ in

uber, auf einer anderen (Tr. Savagii) fehlt «! ganz, und die Furche

ragt bis in die Gegend hinauf, wo soust a^ zu liegen pflegt.

1) Zur Anatomie der Hirnwindungen bei den Primaten. Miin-

chen, E. Stahl, 1884.

2) Beitrage zur Kenntnis des Anthropoidengehirns. Abh. u.

Berichte d. zool. Mus. zu Dresden, Berlin 1891.

3) Ontleedkundige nasporingen over de hersenen van den Chim-

pans^, 1849.

4) tJber das Gehirn eines Chimpanse. Sitz.-Ber. d. Akad. z.

Munchen, 1870.
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Endlicli ist auf einer Hemisphare a in seinem oberen Verlauf

sowie a^ so nahe an m herangeriickt und die schmale Windung,

welche beide trennt, so tief gelegen, daC a bezw. a^ und m zu

verschmelzen scheinen. M ist stets vorhanden und schneidet meist

in die obere Lippe von S ein. Oberhalb M findet sich oft noch

eine analoge Furche M'.

Die Furche n zeigt zwei Ausbuchtungen nach vorn. Die

untere , welche mit der Verlangerung von M offenbar im Zu-

sammenhang steht, wurde bereits erwahnt. Sie entspricht zugleich

dem Fortsatz I" und ist dera Knie der Furche n bei dem Orang

homolog. Letzteres liegt sonach beim Schimpanse der Medial-

kante erheblich ferner. Die obere steht in Beziehung zu einem

spater zu erwahnenden Aste der Furche o. Das System I \- e-\-m

hat mit dem gleichnamigen System des Oranggehirns sehr viel

Ahnlichkeit. I geht aaf alien Hemispharen direkt in e iiber, und

das Endstiick von e senkt sich in die vordere Lippe von m ein.

Der Ast I" entspringt zum Unterschiede vom Oranggehirn nicht

aus dem unteren Abschnitt von ^, sondern geradezu aus dem un-

teren Ende von l^). Die Richtung und die Beziehung zum Knie

von n ist dieselbe wie bei dem Orang. Sehr stark ist stets V ent-

wickelt. Dieser Fortsatz zieht bald fast senkrecht, bald schrag,

nach vorn abweichend, nach oben. Zusammen mit einem Ast der

Furche o dringt er oft in das Rindenfeld ein, welches im Bereich

der oberen Ausbuchtung der Furche n gelegen ist. Zuweilen

lassen sich sogar, so z. B. sehr schon auf einer Hemisphare von

Troglodytes Savagii, zwei obere Ausbuchtungen im Verlauf von

n erkennen, deren obere o entspricht, wahrend die untere V auf-

nimmt. Andererseits verlauft auf anderen Hemispharen V der

Furche n fast genau parallel. Auf einer Hemisphare fanden wir

auch die Furche V oberhalb I" zwischen n und I. Auf 3 Hemi-

spharen geht V direkt in einen Strahl der Furche o iiber, auf den

anderen zieht es vor o auf die Furche n zu. Der Spitzenfort-

satz e' fehlt nur bei Troglodytes Savagii. war viermal nur an-

gedeutet, zweimal als ca. 1 Vg cm lange Parallelfurche zwischen

S und I entwickelt. Auf den beiden Hemispharen von Trogl.

1) Wenn M' vorhanden ist, so pflegt I" scheinbar mit ihm zu

verschmelzen. — Anhangsweise erwahuen wir noch, da6 auf einer

unserer Hemispharen n oberhalb des Knies (d. h. der unteren Aus-

buchtung) dutch eine vollkommen oberfliichliche, fast 3 mm breite

tjbergangswindung unterbrochen ist. Auf die Beziehungen der Furche

n zu den Stirnfurchen werden wir unten zuriickkommen.
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Savagii kommt es zu der oben bereits erwahnten eigentiimlichen

Beziehung zu der Furche a^.

Die Litteraturangaben iiber die eben besprochenen Furchen

bieten noch folgende benierkenswerte Einzelheiten. Bei RCdinger

scheint I" zu fehlen ^). Bei Giacomini tritt e' in Verbindung mit

dem System der Furche W. Turner beobachtete auf einem
Gehirn Verschmelzung von a mit S. Die Seitenansicht eines

Chimpansegehirns, welche Schroeder van der Kolk und W.

Vrolik geben, bietet zwar zalilreiche Besonderheiten, diirfte je-

doch schwerlich exakt sein. Die Dorsalansicht scheint natur-

getreuer und stimmt mit den sonstigen Beschreibungen leidlich

ubereiu. Auch die TiEDEMANN'sche Darstellung ist schwerlich zu-

verlassig. Joh. Muller^) scheint ein ahnliches ZusammenflieCen

von a und m beobachtet zu haben, wie wir es auf einer Hemi-

sphare fanden. Auf Marshall's Abbildung fiel uns die starke

Entwickelung von M' auf. Cunningham's Arbeit iiber die Intra-

parietalfurche ^) enthalt eine vorziigliche Abbildung der ein-

schlagigen Verhaltnisse bei dem Schimpansen. Bemerkenswert ist

namentlich, daC e an seinem hinteren Ende sich gabelt. Der

obere Gabelast ist es, welcher in die Tiefe von m eintritt. Wir

konnen diese Angabe durchaus bestatigen. Auch hebeu wir her-

vor, daB auf der von Cunningham abgebildeten Hemisphare z w e i

\or k gelegene Spitzenfortsatze e' vorhanden sind (vgl. Fig. 35,

36 und 48 der Surface anatomy).

Die Furche o stellt sich auf 3 Hemispharen einfach als die

geradlinige Verlangerung von I' dar. Auf den anderen ist sie

mehrstrahlig und auBer Zusammenhang mit I'. Unter den Strahlen

kehren 3 sehr regelmaCig wieder: ein hinter I" absteigender, ein

in die obere Ausbuchtung von n eintretender und ein vor den

Einschnitt d^ zur Mantelkante ziehender. k verschmilzt fiir die

oberflachliche Betrachtung mit m. Dringt man in die Tiefe ein.

1) Festschr. f. Henle.

2) Arch. f. Anthr., Bd. 17.

3) Journ. of anat. and physiol., 1890. la dem neueren Werk
desselben Autors ist auf einer Hemisphare (Fig. 35) die Furche p
sehr deutlich vorhanden. Auf .Fig. 36 endet I' links gablig. Im
Verlauf von e-\-l fand C. ofter tiefe tJbergangswindungen, so (Fig. 35)

beiderseits vor dem Abgang von e' und bei einem anderen Tier

(Fig. 36) beiderseits hinter dem Abgang von I'. Interessant ist auch,

daB C. auf alien seinen 4 Chimpansegehirnen eine tiefe Ubergangs-

vy^indung im Grunde von n gefunden hat.
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so ergiebt sich, dafi die topographischen Beziehungen von h^ w^ e

und m in alien wesentlichen Punkten dieselben sind wie bei dem
Orang. Zwischen h und o liegt auBer e' und dem 1,0—1,5 cm in

die laterale Konvexitat hineinragenden Einschnitt d^ noch eine

sehr charakteristische Furche, welche schrag von der Mantelkante

vor- und abwarts zieht. Sie bedingt eine Einbuchtung der Furche

e nach unten. Da sie im wesentlichen vor e' liegt, ist sie der

Furche W^ des Oranggehirns homolog. Im einzelnen kommen
ofter einige Abweichungen vor. Mitunter verlauft z. B. W^ der

Furche e parallel, so daC es zu einer Ausbuchtung der letzteren

nicht kommt. Hinter e' liegt oft noch eine Furche, welche — ab-

gesehen von ihrem fast genau sagittalen Verlauf — mit W^
ubereinstimmt. Diese Furche W^ kann, wenn e' kurz ist, ober-

halb e' scheinbar mit W^ zusammenflieCen. Die Litteratur-

angaben iiber diese Gegend sind sehr diirftig. Ein Zusammen-
fliefien aller 3 Furchen (o, TTj und TF.,) zu einer einzigen,

T-formig gestalteten Furche, wie es Cunningham Fig, 35 dar-

stellt, haben wir nur auf einer Hemisphiire beobachtet. Zu dieser

Figur Cunningham's miissen wir auCerdem bemerken, daB wir uns

des Verdachtes nicht erwehren konnen, daB die auf der linken

Hemisphare mit c bezeichnete und als secondary sulcus in the

superior parietal lobule gedeutete Furche den Einschnitt d.^ dar-

stellt, und daB dieser auf der anderen Hemisphare abnormer Weise

fehlt. Die mit c bezeichneten Furchen der Fig. 36 entsprechen

hingegen durchaus unserer Furche W, bezw. TTi + W^-
Im Occipitallappen ist zunachst bemerkenswert, daB m' auBer

bei Tr. Savagii nicht mit einer Endgabel, sondern einfach endet.

Unmittelbar hinter m' schneidet die Furche B resp. B' der Medial-

fiache ein. Dieser Einschnitt liegt bald in der hinteren Wand von m'

verborgen, so daB er erst bei Ltiftung des Operculums sichtbar

wird, bald schneidet er in den frei liegenden Teil des Operculums

ein und ist dann ohue weiteres erkennbar. Die Furche ist u auf

2 Hemispharen sehr stark entwickelt und lauft m annahernd par-

allel. Etwa in der Mitte ihres Verlaufes giebt sie in typischer

Weise die Furche x ab, welche annahernd horizontal nach hinten

zieht und im Bereich des Occipitalpols sich auf die Medialflache

schlagt, um hier noch eine kurze Strecke zwischen f und c.^ auf-

zusteigen. Auf der einen dieser beiden Hemispharen endet u oben

einfach, zwischen c^ und Cg, auf der anderen endet u gablig: der

hintere Gabelast liegt zwischen c^ und c^. Auf einer dritten

Hemisphare fehlt der obere, d. h. der medialwarts von dem Abgang
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der Furche x gelegene Abschnitt von u vollstandig, auf einer

vierten wird er durch zwei kleine, isolierte, frontal gestellte Furchen

vertreten. Endlich ist auf den 4 ubrigen Hemispharen — ein-

sclilieiilich der beiden Hemispharen von Tr. Savagii — nur x als

tiefe einheitliche Furche vorhanden, und statt u — sowohl im

unteren wie im oberen Abschnitt — finden sich einzelne kleine,

bald mehr sagittal, bald mehr frontal gestellte Furchen. Des

Hineinragens von V in den Occipitallappen wird unten gedacht

'verden. Die Litteratur iiber den Occipitallappen enthalt keine

wfcsentlichen Abweichungen von dem eben beschriebenen Typus.

Auf der Zeichnung RUdinger's ist sowohl m wie x auftaUig schwach

entwickelt ; x scheint nicht einmal die Mantelkante und damit die

Medialilache zu erreichen. MtJLLER') scheint das typische Ver-

halten, wie wir es fur die beiden zuerst genannten Hemispharen

beschrieben haben, auch gefunden zu haben. Cunningham (P'ig. 48)

zeichnet nur x. Bei Gratiolet und Schroeder van der Kolk
finden sich statt u zwei isolierte, anscheinend sehr seichte

Furchen, x ist machtig entwickelt und hat seine typische Lage.

Im Schlafenlappen ist der Furche a bereits ausfuhrlich ge-

dacht worden. Die Furche i^ ist stets vorhanden und liegt meist

sehr weit basalwarts, auf 4 Hemispharen ist auch *2 ^Is isolierte

Furche unterscheidbar. i^ flieBt auf 6 Hemispharen mit & zu-

sammen. & selbst sowie die zugehorige Furche V zeigen sehr

wechselnde Verhaltnisse. Auf einer Hemisphere von Tr. Savagii

finden wir ein Verhaltnis, welches mit demjenigen mancher Orang-

gehirne fast ganz ubereinstimmt : 6 liegt unterhalb der unteren

Enden von m und «;, als annahernd horizontal verlaufende Furche

und giebt nach oben einen Ast ab, welcher in den Winkel von

tta und a gelangt. An seinem vorderen Ende verschmilzt & schein-

bar mit i^. Hinter h schlagt sich die Furche V von der Basal-

flache auf die laterale Konvexitat und teilt sich in zwei Gabelaste,

einen vorderen h\^ der mit h verschmilzt, und einen hinteren ft'g,

der im Occipitallappen aufsteigt und daselbst gablig endet. Auf

den ubrigen Hemispharen andert sich dies Lageverhaltnis in

mannigfacher Weise ab. h\ ist stets vorhanden, bleibt aber oft

ungegabelt. 6\ verschmilzt oft nicht mit &, sonderu endet ober-

halb Oder unterhalb 6. 6 selbst ist in diesen Fallen gewohnlich

sehr kurz, so daC es nach hinten kaum uber m hinausragt. Der

aufsteigende Ast von 6 fehlt niemals; auf 2 Hemispharen liegt er

I) Arch. f. Anthrop., 1887.
Bd. XXIX. N. F. XXU.



98 W. Kukenthal u. Th. Ziehen,

ausnahmsweise hinter a.^ ^). DaC h und i.^ bald verschmelzen,

bald nicht, wurde bereits erwahpt. h' muDdet auf einer Hemi-

sphare in die Furche f. — Eine Furche f" fanden wir nur auf

2 Hemispharen unterhalb i^. Auf Fig. 3 von Gratiolet scheint

sie gleichfalls vorhanden. Zuweilen verschmelzen auch alle i-

Furchen und & wenigstens scheinbar zu einer langen Furche (vgl.

auch die Abbildung Giacomini's). — Wir verzichten auf eine ge-

nauere Aufiihrung der einschlagigen, ubrigens sehr luckenhaften

Litteraturangaben, da die in der Litteratur verzeichneteu Varia-

tioneu in unserer obigen Darstelluug bereits enthalteu sind.

Im Stirnlappen ist die Furchung wiederum eiDe sehr variable.

Nur iV, E und JR finden wir in ihrer gewohnlichen Lage sofort

und stets wieder. Auf einer Heraisphare fanden wir auch die

Furche q.^ wieder. Das System (ii-\-qi-\- l' ist auf 2 Hemi-

spharen sehr machtig entwickelt. Das uutere Ende von q' liegt

senkrecht iiber E. g, ist kurz und steigt nach vorn oben auf,

q^ ist sehr lang und zieht nach hinten und oben. Sein oberes

Eode liegt mit dem Scheitel vou e ungefahr auf gleicher Hohe.

r beginnt oberhalb q^ und zieht im Bogen nach unten, urn in

seinem Endstiick nach einem gegensiunigen Bogen fast horizontal

nach vorn und medialwarts zu verlaufen. Ein System Z^ -\- Z^-\-Z'

fehlt auf diesen Hemispharen. Dagegen ist z sehr machtig ent-

wickelt. Es stellt ein H dar, bei welchem die oberen Abschnitte

der senkrechten Schenkel stark auseinandergebogen sind. Im vor-

dersten Teil des Stirnlappens zwischen r und der Mantelkaute

finden sich noch 3 Furchen, eine vordere und hintere {H und J),

welche frontal verlaufen, und eine mittlere, sagittal verlaufende R'.

Zwei andere Hemispharen weichen von diesem klaren Typus in-

sofern ab, als das System q-i
-{- q^+q' und die ^-Furchen ver-

haltnismaCig nur schwach entwickelt sind und statt dessen sich

das System der Z-Furchen dazwischenschiebt. In letzterem sind

auf der einen Hemisphare die drei Schenkel Z^, Zo und Z' deut-

lich zu erkennen, auf der anderen entspringt Z als einfache, an-

nahernd sagittal verlaufende Furche aus der Furche n. Die

Furchen if, E' und J haben dieselbe Lage wie auf den beiden

zuerst genannten Hemispharen. Die 4 ubrigen Hemispharen

welche wir besitzen, stellen Ubergangsformen zwischen den beiden

eben besprochenen Typen dar. Der Vollstandigkeit wegen er-

wahnen wir noch, daC die Orbitalfurchen sehr reich entwickelt

1) Vor ttg findet sich dann nofh eine kleine isolierte Bogenfurche.
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sind. g ist raeist vollstandig vorhauden, aus g entspringt t, und

letzteres geht in der gewohnlichen Weise direkt in den vorderen

Schenkel von Ji iiber. Der hintere Schenliel von h ist gewohn-

lich, wenigstens andeutungsweise, auch vorhanden. In dem Raum
zvvischen den vorderen Schenkeln von g und h findet sicli oft noch

eine weitere dreistrahlige Furche, welche wir als X bezeiclinen.

Die Litteratur bietet zahlreiche vorziigliche Darstellungen des

Stirnhirns. Insbesondere hat Marchand eine ausgezeichnete Dar-

stellung der Frontalfurcheu des Chimpansen gegeben. Wir be-

merken zu seinen Erorterungen, soweit sie die thatsachlicheu
Verhaltnisse betretfen, nur folgendes: Einen direkten tjbergang

von r in q^, wie ihn Marchand mehrfach angiebt, haben wir nur

auf 2 Hemispharen gefunden, und auch auf diesen schien in der

Tiefe eine allerdings uiedrige Ubergangswindung zwischen beiden

Furchen zu liegen. Benierkenswert erscheint uns ferner, daC die

Furche r (/^ von Marchand) auf den Hemispharen, wo sie nicht

mit ^, if\ von Marchand) zusammenfliefit, bald oberhalb, bald

unterhalb q^ gelegen ist (vgl. z. B. Fig. 6 und 12). Auch wir

haben auf 2 Hemispharen r hinten unterhalb g', endigen sehen.

Die Furi'he f\ von Marchand entspricht unserer Furche H' und

z. T. auch dem sagittalen Teil von 0. Die Furche f.^ Marchand's

rechnen wir bald zura System der ^-Furchen, bald zu demjenigen

der g-'Furchen. So ist z. B. auf Fig. 7 /"., uuzweifelhaft mit einem

Stiick von Z identisch, wahrend es auf Fig. 6 q^ zu entsprechen

scheint. Dafiir, dafi die MARCHAND'sche Furche f.^ kein einheit-

liches Gebilde ist, spricht auch die sehr wechselnde Lage, welche

f^ auf den Abbildungen dieses Autors hat. f.^ Marchand's

deckt sich auf alien Hemispharen auCer Figur 6 mit unserer

Furche ^i '). Beziiglich sonstiger Litteraturvcrgleiche verweisen

wir auf die einschliigigen Abschnitte der MARCHAND'schen Arbeit,

namentlich auch S. 14 u. 15.

Die Medianflache des Chimpansegehirns (Fig. 34) ist aus nahe-

liegenden Griinden viel seltener beschrieben worden. Auch wir

konnten nur bei einem Gehirn durch einen Mediauschnitt und

Auslosung des Hirnstamms die Medialflache uns in ihrem ganzen

Umfang zuganglich machen. Die Furche d giebt in der tiblichen

Weise den Einschnitt d^ zur Mantelkante ab. Es wurde bereits

erwahnt, dafi derselbe unmittelbar hinter liegt. Der Haupt-

stamm von d setzt sich oft noch jenseits cig 1—2 cm fort. Auf

1) Fig. 2 liegt wohl ein Druckfehler vor
(/"a

statt f^).

7*
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2 Hemispharen ist d^^ von dem Hauptstamm losgetrennt, liegt

aber an seiner typischen Stelle. Der Ast d^ des Oranggehirns

ist meist ohne Schwierigkeit wiederzufinden. Zuweilen ist auch

er von dem Hauptstamm abgelost. d^ und d^ sind fast stets

deutlich entwickelt. d.^ umkreist oft das ganze Knie, d^ schneidet

hinter fi^ ein. Auf einer Hemisphare bildet d.^-\-d^ eine zu-

Fig. 34. Medialflache des Chimpansegehirns (schematisch, aus 2 Hemispharen

kombiniert).

sammenhangende Furche, welche mit d nur scheinbar zusammen-

hangt. C ist sehr deutlich entwickelt und schneidet vor H ein.

L ist sehr seicht und kurz, auf manchen Hemispharen fehlt es

ganz.

Die Furche k-\-w endet in den meisten Fallen oben gablig.

Der groCere hintere Endast schneidet in der typischen Weise in

die laterale Konvexitat vor m und dem Endast von e ein. Es

wurde bereits erwahnt, daC er meist (auf 5 unter 8 Hemispharen)

von m nur durch eine tiefe Windung getrennt ist. Der schwachere,

vordere «i;-Endast w' iiberschreitet die Mantelkante nicht, sondern

zieht auf der Medialflache der Mantelkante parallel nach vorn.

Auf 2 Hemispharen fand sich iiberhaupt nur dieser vordere End-

ast und zwar in machtiger Entwickelung, wahrend der hintere

Hauptast ganz fehlte.

An seinem unteren Ende teilt sich w in zwei Aste, welche

meist in gestrecktem Winkel auseinanderweichen. Beide laufen
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meist der Furche c annahernd parallel. Die Furche K ist —
wohl im Zusamraenhang mit dem weiten Vordringen von d^ in

den Occipitallappen — oft gar nicht entwickelt. Folgt man der

Mantelkante, so gewahrt man hinter dem Einschnitt von k-\- w
zunachst denjenigen von m\ dann denjenigen von B. Letztere

Furche ist ungemein konstant. Mit w^ kommuniziert sie nur

scheinbar. c ist in typischer Weise entwickelt. Die Gabelaste

Ci und C2 erreichen meist eben die Mantelkante. Zwischen der

Fissura hippocampi und dem vorderen Ende von c bleibt zuweilen

eine mehr als 1 cm breite Ubergangswindung. w, und c sind in

der Kegel oberflachlich getrennt. Auf den Einschnitt von Cg folgt

derjenige von x. Hinter x gewahrt man oft noch eine kleine auf-

steigende Parallelfurche, welche auf der Figur als x' bezeichnet

ist. Die Furche f endet hinten an der typischen Stelle und zwar

auf den meisten Hemispharen einfach ^). Ihr Verlauf ist meist

nicht unterbrochen. Auf einer Hemisphare findet sich im hin-

teren Abschnitt eine Ubergangswindung, dergestalt, dafi an der

Unterbrechungsstelle der vordere Abschnitt oberhalb des hinteren

gelegen ist. Auf einer anderen Hemisphare spaltet sich f am hin-

teren Ende des vorderen Drittels in zwei Gabelaste, zwischen

denen der hintere Furchenabschnitt endet. Das vordere Ende von

f liegt in typischer Weise zwischen i^ und y. Auf einer Hemi-

sphare kommt es zu einer scheinbaren Verschmelzung von y und f.

Meist giebt f einen starkeren Furchenast nach hinten ab. Er
entspricht wohl der fruher als f bezeichneten Furche. Auf einer

Hemisphare kommt es durch f zu einer Verbindung von f und
6' (s. o.), sonst endet f frei. Eine Furche D ist nur auf einer
Hemisphare deutlich entwickelt.

In der Litteratur kamen zunachst die Abbildungen Rohon's

in Betracht (Fig. 6 u. 8). Beide sind leider nicht sehr deutlich.

Nach der einen scheint es, als gebe w einen Ast nach vorn unterhalb

d^ und oberhalb K ab. Vortrefflich ist die Abbildung Broca's in

seinem Hauptwerk. Hier ist, wie wir es oben fiir eine Hemisphare

angegeben haben, d^ -\- d^ von d getrennt. Die trennende Windung

wird von Broca als Pli de passage fronto-limbique bezeichnet.

Seine Incisure sous-frontale entspricht unserem Aste d^. f endet

hinten gablig und zerfallt in zwei Stiicke. Bei Giacomini sind

die Aste w-^ und w^ richtig angegeben, B erscheint jedoch falsch-

1) Auf einer Hemisphare endet f hinten mit einer Gabel. Der
untere Gabelast biegt hier hinter x' nach unten.
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lich als Ast von w^. Was er als Sc. perpendiculare interna be-

zeichuet, ist der Einschnitt von m'. Auf der Abbildung Turner's

komnit es zu einer Scheinverbindung von w mit c. Chapman's

Zeichnung ist kaum brauchbar. G scheint mit d verbunden (?).

Bei Cunningham finden wir keiue besonders bemerkenswerten Au-

gaben iiber die Medialflache.

Als Haupteigentiioilichkeiten des Chimpansegehirns liihren wir

sonach folgende an

:

1) a zeigt stets die Gabelaste a,, a.^ und a^.

2) 6, V und *3 verschmelzen ofter; der aufsteigende Ast

von h (vor oder hinter a^ und der Ast b\ sind stets vorhandeu.

3) Das Knie (d. li. die untere Knickung von n) liegt sehr

weit unten.

4) V und oft auch e' sind stark entwickelt; V* entspringt

aus dem unteren Ende von I.

5) ist 3—4-strahlig.

6) W, ist stets stark entwickelt.

7) k ist nur durch eine Tiefenwindung von e und m' getrennt.

8) X kommuniziert oft mit u und ist stark entwickelt. Auf

der Medianflache reicht es nicht weit. Daftir findet sich daselbst

oft eine Parallelfurche x*.

9) £", i\r und namentlich B. sind stark entwickelt.

10) Das System g-{-}i-\-t ist meist vollstandiger als bei dem

Orang entwickelt. Eine Furche X kommt oft hiuzu.

11) r ist meist von g, getrennt, meist endet es iiber ^j.

12) Bald ist das System der ^-Furchen und g-j, stark ent-

wickelt, bald schiebt sich zwischen ersteres und g-^ ein System der

Z-Furchen ein.

13) R und J verlauten frontal, R' sagittal.

14) 0^3 + d^ lost sich zuweilen von d los.

15) (7 ist stark entwickelt, L fehlt meist.

1(3) c?2 reicht oft weit in die Konvexitat hineiu. Zuweilen

ist es von d^ losgelost. d^ reicht oft uber das Splenium hinaus.

VI) w giebt einen der Mantelkante parallel laufenden Ast w'

ab; unten teilt sich w m Wy und w.^. Zu einer auch nur schein-

baren Verschmelzung mit c kommt es fast niemals.

18) jB schneidet hinter m' ein, bezw. ist in der hinteren

Lippe von m' verborgen,

19) D findet sich selten.

20) f ist oft unterbrochen. Der Ast f findet sich fast stets.
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f" ist hochstens angedeutet. Vorn endet f zwischen i, und y in

typischer Weise.

Vergleich init den Grrofshirnfurclien des Menschen.

Wir beschranken uns darauf, die Furchen, welche wir im

Vorigen bei den Atfen beschrieben und mit Buchstaben benannt

haben, auch bei dem Menschen aufzusuchen. Eine genaue Be-

schreibung des Verlaufs und der Lage dieser Furchen bei dem
Menschen zu gebeu, liegt dem Zweck dieser Arbeit ganz fern.

Die Furche S findet sich sofort bei dem menschlichen Gehirn

wieder. Sie wird hier als der Ramus posterior fossae Sylvii be-

zeichnet. Die Furche N wurde von Broca, Herve und Moller
falschlich mit dem vorderen aufsteigenden Ast der Sylvischen

Furche des Menschen homologisiert. Die Unrichtigkeit dieser An-

schauung ist namentlich von Marchand neuerdings in treffender

Weise nachgewiesen worden. N ist vielmehr unzweifelhaft mit

der von Eberstaller als unterer Querfurche zur Centralspalte

bezeichneten Purche , dem Sulcus subcentralis anterior Mar-

chand's, identisch. Ebenso entspricht M dem Sulcus subcentralis

posterior oder der Querfurche zur Retrocentralfurche Eberstaller's.

Auf groCere Schwierigkeiten stoCt die Auffindung der Furche E
bei dem Menschen. Broca, Herv6, Moller, Mingazzini, De-

NiKER u. a. homologisierten E mit dem vorderen horizontalen Ast

der Sylvischen Furche, wahrend Cunningham und Waldeyer E
mit dem vorderen senkrechten Ast identifizierten. Marchand be-

zeichnet E als Sulcus opercularis und faCt ihn als das freie

vordere Ende der oberen Grenzfurche der Insel. Wir schliefien

uns auf Grund unserer Untersuchungen der Anschauung Cun-

ningham's an. MaCgebend hierfiir erscheint uns namentlich die

Thatsache, welche Cunningham zahlenmaBig festgestellt hat und

welche wir in jeder Beziehung bestatigen konnen, daC auch bei

dem Menschen nicht selten nur einer der vorderen Aste vorhanden

ist, und daC man alle Ubergange zwischen dieser Bildung eines

einzigen einfachen Astes und der Spaltung desselben in zwei Aste

nachweisen kann. Namentlich Eberstaller hat in seiner ausge-

zeichneten Monographic iiber das Stirnhirn eingehend diese tJber-

gangsformen beschrieben (Y-Form etc.). Auch die Thatsache, dafi

die vollige Spaltung in zwei vordere Aste bei dem mannlichen

Geschlecht und auf der linken Hemisphere haufiger ist, gewinnt

in diesem Zusammenhang, wie auch Cunningham hervorhebt, einige

Bedeutung. Von diesem Standpunkt aus wird die Frage, ob E
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dem horizontalen oder dem aufsteigenden vorderen Ast entspricht,

streng geuommeu, gegenstandslos ^). Wir driicken den Thatbe-

stand vielmehr so aus : die einfache Furche E des Gehirns der

hoheren Affen dififerenziert sich bei dem Menschen sehr oft in

zwei mehr oder weniger getrennte Furchen, den Ramus anterior

horizontalis und den Ramus anterior perpendicularis fissurae

Sylvii.

Wir schlieBen hier alsbald die Aufsuchung der Furche R bei

dem Menschen an. Die Verwirrung und der Widerspruch der

Ansichten ist hier noch erheblich grower. Die wichtigsten An-

schauungen sind folgende.

1) Bkoca nimmt an, dafi auf dem menschlicheu Gehirn ira

Bereich der Orbitalflache 3 Furchen existieren : der Sillon orbi-

taire interne, welcher dem Sulcus rectus Valentin's oder dera

Sulcus olfactorius der neueren Autoren entspricht, der Sillon en H
(mit einer branche longitudinale interne und externe iund einer

branche transversale), welcher in Deutschland meist als S. orbi-

talis bezeichnet wird, und der Sillon orbitaire externe oder 2.

Sillon orbitofrontal. Letzterer wiirde nach seinen Angaben der

Furche R der Anthropoiden entsprechen. Diese Anschauung

Broca's ist von den neueren Autoren durchweg verlassen worden.

Wir halten sie hingegen fur vollstandig richtig. Den Beweis fur

ihre Richtigkeit werden wir namentlich per exclusionem fiihren,

indem wir die Unhaltbarkeit aller anderen ,abweichenden Hypo-

thesen darthun. Aber auch in direkter Weise lassen sich zahl-

reiche Argumente fiir Broca's bezw. uusere Anschauung aufiihren.

Die von Broca als Sillon orbitaire externe bezeichuete Furche

des Menschengehirns hat bislang wenig Beachtung gefunden.

Weisbach 2) vermischt sie in seiner bekannten Spezialarbeit iiber

die Supraorbitalwindungeu ganz mit seinem e-Ast der ^-Furche.

tJber ihre Konstanz kann trotzdem kein Zweifel sein. AuCer

Broca und Gratiolet haben Giacomini, Mingazzini ^) (unter

der Bezeichnung S. frontomarginalis, seitliches Segment), Eber-

1) Ahnlich driickt sich auch Ebebstallee aus (Das Stirnhirn,

Wien u. Leipzig, 1890).

2) Ztechr. d. Wien. Arzte, 1870.

3) Moleschott's Unters., Bd. 13, H 6, S. 30, u. Bd. 14, H. 2,

S. 22. Vgl. auch Giacomini, Guida alio studio dalle circomnoluzioni

cerebrali dell' uomo, Torino 1884, und Tenchini, Cervelli di delin-

C[uenti, Parma 1885.
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STALLER u. a. sie beschrieben. Auch Benedikt ^) hat sie

gefunden, aber leider mit zwei weiter vorn gelegeuen Furchen

zusammengeworfen. Wir haben sie auf keinera unserer zabl-

reichen menschlichen Gehirne vermiCt. Ihr hinteres Eude ist

oft etwas nach oben abgebogen. Vorn komrat es mitunter zu

eioer scheinbaren Verschmelzuug mit dem auCeren Langsast

der H-formigen Furche. Meist ist sie ziemlich tief. Oft

schneidet sie in schrager Richtung in die Hirnsubstanz. Wir be-

zeichnen sie als Sulcus fronto-orbitalis. Dieser S. fronto-orbitalis

(nobis) des Menschen stimmt nun in alien Hauptpunkten mit R
iiberein. Wie R entspringt er nahe der Sylvischen Furche, wie

R liegt er zwischen g-}-t-\-h, d. h. dem Sulcus orbitalis und E,

d. h. den Rami anteriores der Sylvischen Furche, wie R biegt

sein vorderes Ende meist nach oben auf. Dafi die Furche im vor-

deren Abschnitt nicht so entschieden senkrecht verlauft und nicht

so weit in den Frontallappen hineiureicht wie R, erklart sich un-

gezwungen daraus, dali bei dem Menschen, wie oben erwahnt, ein

neuer Rindenabschnitt, die Sprachregion, sich zwischen die sich

spaltende Furche E einschiebt. Es ist fast uotwendig, dafi da-

durch R in die Lage gelangt, welche die Fronto-orbitalfurche des

Menschen hat. Mit dieser Verschiebung und der Herandrangung

an die Orbitalfurchen hangt es auch zusammen, dafi scheinbare

Verschmelzungen von R mit dem System h-\-t+ g vorkommen.

Das Argument, welches Marchand ^) gegen die von uns ver-

tretene Aulfassung anfiihrt, unsere Frontoorbitalfurche sei nur eine

Nebenfurche von geringer Bedeutung, erscheint uns nicht stich-

haltig, da die in Rede stehende Furche, wie bereits erwahnt, oft

sehr tief ist und eine Verkiirzung in der Langenausdehnung auch

bei anderen Furchen (z. B. a) beobachtet wird ^).

2) Eine zweite Hypothese'*) nimmt an, daC R dem auCeren

Langsast der Orbitalfurche des Menschen entspreche (also dem

Sulcus orbitalis externus im Sinne Weisbach's). Wir miissen diese

Hypothese verwerfen. Bei dem Chimpansen und vielen anderen

Alien findet sich jB und ^, und zwar letzteres in ganzer Lange.

1) Studien an Verbrechergehirnen, Wieu 1879. Vergl. auch

ZucKEEKANDL, Med, Jalirb., 1883.

2) 1. c, S. 47.

3) Gern geben wir hingegen Maechand zu, daU Beoca seine An-
schauung nicht kousequeut vertreten hat und im Einzelueu in zahl-

reiche Irrtumer, Verwechsluugen und Widerspriiche verfallen ist.

4) Hierher gehort z. B. auch die Ansicht von Dbnikeb.
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Demnach ist auch beim Menschen R keinesfalls ein Teil des Sul-

cus orbitalis.

3) Pansch^) und KoHLBRtJGGE homologisieren R mit dem

vorderen Ast der Sylvischen Furche. Mit Waldeyer erscheint

uns das Hauptargument Kohlbrugge's, daB gelegentlich R und E
komniunizieren, fur eine Identitat beider in keiner Beziehung be-

weisend.

4) Marchand homologisiert R mit der vorderen Grenzfurche

der Insel. Danach wiirde der bei den Anthropoiden hinter R ge-

legene Rindenabschnitt noch zur Insel zu rechnen sein bezw. dem

vorderen Inselabschnitt des menschlichen Gehirns entsprechen.

Wir balten diese Homologisierung fiir unzulassig, weil R bei den

Anthropoiden oft nicht bis zur Vallecula Sylvii bezw. bis zum

Limen iusulae reicht, sondern durch eine hochgelegene Uber-

gangswindung von der Insel getrennt bleibt. Wir konnten aller-

dings die Angaben Marchand's iiber die Insel der Anthropo-

morphen nicht an einem ebenso reichen Material nachpriifen, aber

Marchand's eigene Angaben und Zeichnungen scheinen uns durch-

aus nicht beweisend fur seine Behauptung. Es kommt hinzu, dafi

eine vordere Grenzfurche der Insel neben R bei den Anthropo-

morphen existiert. Man vgl. z. B. Fig. 43 bei Marchand, auf

welcher sich vor der Incisur is eine deutliche Schattierung als

vordere Grenze der Insel erkennen laCt. Im Bereich dieser Schat-

tierungslinie erhebt sich der Orbitallappen schon bei den Anthro-

poiden iiber das Inselniveau, bei dem Menschen entwickelt sich

das orbitale Operculum von dieser Linie aus. Die Ubergangs-

windung, welche von dem orbitalen Operculum zur Insel zieht,

findet sich bei den Anthropomorphen und dem Menschen in

gleicher Weise. Auf die einzelnen hier in Betracht kommenden

Homologien gedenken wir spater an anderer Stelle ausfuhrlicher

zuriickzukomraen. Auch Cunningham hat sich neuerdings Mar-

chand angeschlossen.

5) Chudzinski 2), Herve ^), Eberstaller und Waldeyer
haben die Furche R des Atfengehirns und zwar speziell der An-

thropoiden mit dera Sulcus frontalis inferior des menschlichen Ge-

hirns homologisiert. Wir gestehen zu , daC diese Homologie

1) tjber die Farchen und Windungen am Gehirn eines Gorilla,

1876.

2) Die Arbeit war nns uur im Referat zuganglich.

3) La circoDYolution de Bkoca, Paris 1888.
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raanches Verfuhrerische bietet. Wir verwerfen sie trotzdem aus

folgeiiden Griinden. Fiir die Eurche R der Anthropomorphen ist

der Ursprung iiahe dera hinteren Rand der Orbitalflache weitaus

das charakteristischste Merkmal, sie liegt ferner zwischen h und

E. Der Sulcus frontalis inferior des Menschen hingegen dringt

nicht in deu Raum zwischen dem Sulcus orbitalis und den Rami
anteriores der Sylvischen Fissur ein, sondern zieht in der Regel

an beiden voriiber. Es ware geradezu eine Drehung von 180**

notwendig, um die Furche R der Antbropomorphen in die Lage

des Sulcus frontalis inferior des Menschen zu briugen. Diese

Drehung miiCte uoch dazu in eiuem Sinn erfolgt sein, welcher der

ganzen Weiterentwickelung des unteren Stirnlappens beim Men-

schen gar nicht entspricht.

Wir kehren daher zu der BRocA'schen Anschauung zuriick

und nehmen an, daC die Furche R des Aifengehirns bei dem Men-

schen als selbstandige Furche unterhalb des S. frontalis inferior

wiederkehrt. Die iibrigen Homologien des Stirnlappens sind da-

niit grofitenteils bereits festgelegt. Zunachst ist die Horaologie

fiir r zu bestimraen. Leuret, Gratiolet, R. Wagner, Broca,

Gromier und auch Cunningham haben r mit dem Sulcus fronta-

lis inferior des Menschen homologisiert. Die Gegner dieser Auf-

fassung haben teils auf jede Homologisierung von r Verzicht ge-

leistet (so Pansch, Bischoff, Rudinger), teils r mit dera S.

frontalis superior homologisiert [so Schwalbe und Mingazzini i)],

teils endlich r in dem S. frontalis medius des menschlichen Ge-

hirns wiedererkennen zu konnen geglaubt (Eberstaller, Herve,

Waldeyer). Von diesen letzteren Ansichten kann nur die

letztgenannte Ansicht ernstlich in Betracht kommen. Wir haben

jedoch bereits auseinandergesetzt, zu welch miClichen Konse-

quenzen die mit der Homologisierung des S. frontalis medius mit

r eng zusammenhangende Homologisierung des S. frontalis in-

ferior mit R ftihrt. Aber auch hiervon abgesehen erscheint die

Eberstaller - Herve'sche Ansicht in dieser Form kaum
haltbar. W'ir konnen in dieser Beziehung auf die ausfuhr-

liche Argumentation Cunningham's^) verweisen. Nur mochten

wir noch besonders hervorheben, dafi auch bei dem erwachsenen

Menschen der S. frontalis inferior zuweilen ganz wie bei dem

1) Nach diesen Autoren sollte r-\-qi dem S. frontalis superior

eotsprechen. Vgl. Atti della R, Acoad. Med. di Roma, 1888.

2) 1. c, p. 286 ff.
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Affen an seinem unteren Ende medialwarts abbiegt, um in den

sog. Sulcus frontomarginalis iiberzugehen. Eutscheidend scheint

uns vor allem die entwickelungsgeschichtliche und phylogenetische

Thatsache, daB bei dem Menschen im Lauf der ontogenetischen

Entwickelung der Sulcus praecentralis inferior und der Sulcus

frontalis inferior im Stirnhirn zuerst und oft im Zusamraenhang

miteinander auftreten, und daC pliylogenetisch zuerst bei den Pri-

mateu die Furchen q' -\- 2i -{- q^ und r auftreten und zu einander

in enger Beziehung stehen. Hiernach erscheintesunsausgeschlossen,

r einfach rait dem Sulcus frontalis medius zu horaologisieren.

Ebenso erscheint uns freilich auch die einfache Gleichsetzung

mit dem S. frontalis inferior nicht angiingig. Um die Homologie

vollig klarzustellen, miissen wir nocbmals an die Entwickelung der

Furche r bei den Anthropomorphen erinnern. Bei dem Orang hat

r noch meist seine typische Lage, insofern sein hinteres Ende

meist unterhalb ^i liegt; bei dem Chimpansen erfahrt dies be-

reits eine Anderung, insofern r meist oberhalb g, liegt. DaC es

sich dabei doch um dieselbe Furche handelt, kann bei der son-

stigen fast miuutiosen Ubereinstimmung des Verlaufs nicht be-

zweifelt werden. Auch sahen wir, dafi gelegentlich r bei beiden

Affen mit zwei Gabelasten q^ umfaCt, ro und ru. Weiterhin kann

zunachst gar kein Zweifel dariiber sein, dafi dieser Furche r des

Orang- und Chimpansegehirns wenigstens in ihrem vorderen Ab-

schnitt Tv eine Furche des menschlichen Gehirns entspricht, welche

Wernicke als Frontomarginalfurche bezeichnet hat und welche in

ihrem Verlauf durchaus mit r in seinem vorderen Abschnitt iiber-

einstiramt^). Verfolgt man den Verlauf dieser Frontomarginal-

furche nach hinten, so gelangt man in fast horizontaler Rich-

tung nach hinten. Bis zu dem vorderen Ende des sagittalen

Schenkels des Sulcus praecentralis inferior reicht die Furche nicht.

Bei ausreichender Verliiugerung wtirde sie unter den letzteren

zu liegen kommen (wie bei dem Orang). Dieser Frontomarginal-

furche nun zieht oft (nicht stets) eine andere Furche bei dem
Menschen entgegen, welche oberhalb des sagittalen Schenkels des

Sulcus praecentralis inferior beginnt und im Bogen nach vorn und

unten verlauft. Die Breite der Ubergangswindung , welche die

Frontomarginalfurche und diese Furche trennt, schwankt sehr.

In ihrem Verlauf stimmt diese zweite Furche ganz mit dem-

1) Cunningham bezeichnet diese Furche mit W, Mabchand mit f^
(schrage Stirufurche).
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jenigen des vorderen, oberhalb q^ gelegenen Stiickes von r (ro)

im Chimpaiisegehirn Uberein ^).

Fragen wir uun, in welchem Verhaltnis diese Furchen, die

Frontomarginalfurche und die soeben beschriebene Bogenfurche,

zu den ublicher Weise unterschiedenen Stirnfurchen stehen!

Oifeubar decken sich beide mit derjenigen Furche, welche Eber-

STALLEK neuerdings als S. frontalis medius beschrieben hat. Mit

diesera bezw. dem S. frontalis medius H-frontomarginalis haben wir

sonacli r homolog zu setzen. Bezuglich dieser Homologie stimmen

wir sonacli mit Chudzinski, Eberstaller, Herve und Waldeyer,

von denen wir vorhin bezuglich der Homologie des S. frontalis inferior

abwichen, zum Teil uberein. Es bliebe nunmehr daher fur uns

die Frage zu erledigen, welcher Furche des Affengehirns der Sulcus

frontalis inferior des Menschen entspricht. Wir nehmen an, daC der-

selbe oft einfach mit dem vorderen d. i. sagittalen Schenkel der

Pracentralfurche identisch und sonach q^ homolog ist. Es ist ge-

radezu befremdend, mit welcher Hartnackigkeit die meisten Au-

toren an der Existenz eines einheitlichen, fast das ganze Stirnhirn

durchziehenden S. frontalis inferior festgehalten haben, obwohl in

etwa der Halfte aller Falle die Furche durch eine Ubergangs-

windung unterbrochen ist und z. B. Cunningham bei der Unter-

suchung von 57 Hemispharen nicht weniger als 14 verschiedene

Variationen im Verlauf der Furche gefunden hat. Demgegen-

uber hat man die Zusammengehorigkeit der unteren Stirnfurche

mit der unteren Pracentralfurche gewohnlich unterschiitzt. Bei

uber einem Drittel aller Hemispharen gehen beide direkt inein-

ander uber, bei einem zweiten Drittel sind sie nur durch eine

Tiefenwindung getrennt. Weit wichtiger erscheint uns aber, daB

auch die erste Anlage beider Furchen im Embryonalleben sehr oft

eine gemeinschaftUche ist. So fend z. B. Cunningham bei 50 "/o

der von ihm untersuchten ausgetragenen Foten beide Furchen

vollstandig vereinigt, und derselbe Autor giebt an, daB es dann

„oft auCerordentlich schwer ist, beide zu unterscheiden". Auch

die Angabe Sernoff's, daB zuweilen der S. frontalis inferior ganz

fehle, findet so ihre Erklarung. Wir behaupten nun, daC in den-

jenigen Fallen, wo der Sulcus frontalis inferior einfach als Fort-

setzung des sagittalen Astes der unteren Pracentralfurche auf-

1) Einen bemerkenswerten Ubergang bildet auch das Gehirn des

Gorilla: auch hier scheint sich r oft gablig vor dem vorderen Ende

von q^ zu teilen, vgl. z. B. Maechand, Fig. 39.
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tritt, dieser Sulcus frontalis inferior unserem ^i ') oder einem von

r losgelosten und mit g, verschmolzenen Stiick von r entspricht.

Wo er hingegen getrennt von g^ und unterhalb q^ als selbstaudige

Furche auftritt, homologisieren wir ihn mit dem unteren Gabelast

ru der Furche r der Anthropoiden bezw. dem hinteren Endstiick

von r, soweit dies — wie meistens bei dem Orang — unterhalb

g^ gelegen ist. Wie schon erwahnt, hangt der Sulcus frontalis

inferior des Menschen gelegentlich mit dem S. frontomarginalis

direkt zusammen, dauu entspricht dies genau der gewohnlicheu

Furchenlagerung des Orang, der S. frontalis inferior dem Stiick

ru und der S. frontomarginalis dem Stiick r« der r-Furche. Ofter

fehlt bei dem Menschen eine direkte Verbindung des S. frontalis

inferior mit dem S. frontoraarginaUs. Dies entspricht jenen sel-

tenen Fallen bei den Anthropomorphen, in welchen das untere

Stiick ru sich von dem vorderen Stiick rv iosgelost hat.

Zusammenfassend konnen wir sagen

:

1) Bei dem Orang ist gewohnlich nur rv und ru vorhanden,

zuweilen auch ro.

2) Bei dem Chimpausen ist gewohnlich nur rv und ro vor-

handen, zuweilen auch ru.

3) Bei dem Menschen entspricht rv der Frontomarginalfurche

ru dem S. frontalis inferior, ro dem S. frontalis medius. ro ist

am konstantesten, meist ist es sowohl von ru wie von ro durch

tJbergangswindungen getrennt. Zuweilen fallt ru mit qy, d. h. mit

dem sagittalen Schenkel der unteren Priicentralfurche zusammen.

Mit dieser Autfassung stimmen auch samtliche embryologische

Daten Cunningham's gut iiberein.

Anhangsweise sei noch erwahnt, daC die Furche q'\ welche

wir bei dem Orang gelegentlich finden, ofl'enbar dem Sulcus dia-

gonalis des menschlichen Gehirns entspricht. Auch der Ast q.^

findet sich zuweilen bei dem Menschen ^).

Die Homologisierung der iibrigen Stirnhirnfurchen bietet nun-

mehr keine Schwierigkeit. Wir stimmen mit den meisten Autoren

darin iiberein, daC unsere Furchen Z, t7, H' und H zusammen

dem S. frontalis superior entsprechen. ^'1+^2 + q' entspricht dem

S. praecentralis inferior, z dem S. praecentralis superior. Die

1) Paksch hat q-^ vollig mit dem S. front, inf. homologisiert.

2) So deuteu wir auch auf Fig. 53 S. 248 des Cunningham-

schen Werkes den Ast h als q^ und nehmen au, daB q^ hier ver-

kiimmert bezw. vou q.^ Iosgelost und mit ru (= f^) verschmolzeu ist.
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einzelnen Abschnitte des S. frontalis superior lassen sich meist

auch beim Menschen wiederfinden. ^ selbst endet auch beini Meii-

scheii fast ausnabmslos hi liter q^- ^enn Cunningham bciui

Menschen ofter das Gegenteil beobacbtet haben will, so dtirfte

dies auf einer Verwechslung von q.^ uiit q^ — wenigstens in

vielen Fallen — beruhen (vergl. Anm. 12, S. HO), z und Z sind beini

Menschen, wie dies auch Eberstaller in den Terminis seiner

Nonienclatur angiebt, meist entweder voUig verbuuden oder iiur

durch eiue schmale Tiefenwindung getrennt. Auch bei dem Chim-

pansen findet man ofters eine Verschmelzung von z mit Z. Die

Furche der Medialflache d^ schneidet fast stets vor z ein. Der

S. frontalis superior des Menschen ist nur auf einem knappen

Viertel aller Hemispharen (nach Cunningham bei 27,8 X) uii-

unterbrochen. Meist zerfallt er in 2 oder 3 Stiicke (nach Cun-

ningham bei 49,2 bezw. 23 %). Diese entsprechen in der Kegel

unsercn Furchen Z^ H' und H. Oft kommt hierzu noch die

Furche J. Broca hat auCer dera System des Sulcus frontalis

sup. zwischen diesem und der Mantelkante bei dem Menschen

eine weitere Furche beschrieben. Cunningham bezeichnet die-

selbe als Sulcus frontalis mesialis und behauptet, derselbe finde

sich nur bei dem Menschen. Letzterem miissen wir entschieden

widersprechen. Auf 2 Hemispharen des Chimpansen fanden wir

diese Furche wohl ausgepragt. Sie liegt hier ebenso wie bei dem

Menschen zwischen J und dem frontalen Schenkel von z. Vergl.

unsere Abbildung der lateralen Konvexitat eines Chimpansen

-

gehirns Fig. 33. Die von Cunningham beschriebenen voidereu

Teilstiicke dieser Furche sind auch bei dem Menschen sehr in-

konstant.

Einen besouderen S. praecentralis marginalis bei dem Menschen

mit Cunningham zu unterscheiden, finden wir keine Veranlassung.

Bald handelt es sich um einen abgelosten Ast von z, bald um ein

Teilstuck des S. frontalis mesialis. Ebenso scheint mis die Auf-

stellung eines besonderen S. praecentralis medius unzweckmafiig.

Bald handelt es sich um ein losgelostes Stuck von q^, bald um
den friiher beschriebenen Ast q.^.

Die Homologie der Furche n mit dem Sulcus centralis ist

langst festgestellt. Auf die Einzelheiten des Verlaufes bei dem

Menschen einzugehen, erscheint uns in Anbetracht der ausfuhr-

lichen Mitteilung Cunningham's iiberfltissig. Wir gehen daher

sofort zu den Parietalfurchen tiber. Unter diesen entspricht o

oflfenbar dem Sulcus postcentralis superior des Menschen und i
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dera S. postcentralis inferior. Wie o phylogenetisch spater als I

auftritt, so tritt auch ontogenetisch bei dem Menschen die untere

Postcentralfurche vor der oberen auf. Eine bemerkenswerte Diffe-

renz besteht nur insofern, als o bei dem Menschen ofter als bei

den Anthropoiden mit I verschmilzt (namlich nach Cunningham

bei 71,4%). Die 3 Strahlen, welche wir bei der Furche o unter-

schieden haben, finden sich oft auch bei dem Sulcus postcentralis

sup. wieder. Ein wesentlicher Unterschied besteht nur insofern, als

der zur Mantelkante aufsteigende Strahl von o bei den Anthropoiden

in der Kegel vor dem Einschnitt von d^ liegt, wahrend der ana-

loge Ast des S. postcentralis superior des Menschen in der Kegel

hinter d^ liegt. — Die Furche I verhalt sich ganz ahnlich wie

bei dem Chimpansen. An ihrem unteren Ende finden wir hinter

und oberhalb M den Fortsatz I" wieder. Diesem entspricht das

untere Knie des S. centralis, welches beim Menschen der Sylvi-

schen Furche viel naher liegt als bei den Anthropoiden. Der Fort-

satz V fehlt, auch wenn o und I nicht verbunden sind, fast nie.

Zuweilen endet er gablig. Die Furche zwischen I und w, welche

wir auf dem Oranggehirn abgebildet haben, findet sich meist auch

beim Menschen wieder (F). — Die Furche e entspricht dem S.

interparietalis Ecker's oder dem horizontalen Ast der luterparie-

talfurche Turner's, Cunningham's u. a. Der Fortsatz e' fehlt

fast niemals und liegt in der gewohnlichen Weise vor dem Ein-

schnitt von h. Wir bezeichnen ihn bei dem Menschen kurzweg

als Processus acuminis intraparietalis. Sehr konstant, wenn auch

oft nicht ununterbrochen, ist auch die Furche W. Ihr unteres

Ende liegt wie bei dem Schimpansen vor e'. Wir schlagen vor,

die Furche TF, welche man seither zu wenig beachtet hat, als

Sulcus parietomarginalis zu bezeichnen. Die Furche e wird durch

die Furche W in ihrem vorderen Abschnitt ahnlich wie bei dem

Schimpansen etwas eingebuchtet. Unter 63 Hemispharen Erwach-

sener fand Cunningham bei 19,1% e mit I verbunden und o frei,

bei 60,3 % e mit I und o verbunden, bei 2 Hemispharen e mit o,

aber nicht mit I verbunden. Hiermit stimmen unsere Befunde

gut uberein. Auch wir nehmen an, dafi bei dem Menschen eine

Tendenz zur Verschmelzung von I mit o und zur Trennung der

Furche e von I hervortritt.

Etwas schwieriger ist die Homologisierung von m. Bei dem
Menschen finden sich, wenn wir von den iiblichen Beschreibungen

ausgehen, 2 Fiirchen, welche als Homologfurchen von m in Be-

tracht kommen konnten : erstens der Ramus occipitalis der Fissura
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intraparietalis, welcher von anderen auch als Fissura intraoccipitalis

bezeichnet wird, und zweitens der Sulcus occipitalis transversus

von EcKER. Die raeisten Autoren sind jetzt geneigt, unsere Furche

m, welche oft auch kurzweg als Afl'enspalte bezeichnet worden ist,

mit dem Sulcus occipitalis transversus zu homologisieren. Zuerst

haben Ecker und RtlDiNGER diese Hypothese aufgestellt. Am
biindigsten hat sich in dieser Richtung Eberstaller ^) ausge-

sprochen, Dieser Anschauung ist neuerdings Cunningham ^) mit

zahlreichen Grunden entgegengetreten, wahrend Mingazzini ^) die

EcKER'sche Anschauung in modifizierter Form wieder aufgenommen

hat. Betrachten wir, urn zu einer Entscheidung zu gelangen, den

R. occipitalis naher, so raochten wir vor allem die wichtige That-

sache feststellen, daC in der Regel der R. occipitalis mit dem

sog. R. horizontalis, d. h. e nicht oder nur scheinbar verbunden

ist. Schon Wilder*) hat dies hervorgehoben und daher den R.

occipitalis mit einem besonderen Namen („paroccipital fissure")

belegt. Wir haben noch ofter als Wilder und Cunningham den

Ramus occipitalis und den R. horizontalis getrennt gefunden.

Auch konnen wir bestatigen, dafi die Trennung rechts erheblich

haufiger ist als links. Die Uebergangswindung, welche bei dem

Menschen die beiden Rami trennt, liegt nach Cunningham bei

36,3 % der von ihm untersuchteu Hemispharen des Erwachsenen

(77) oberflachlich. Eine tiefe tJbergangswindung zwischen

beiden fehlt sehr selten. Im weiteren Verlauf des R. occipitalis

hat Eberstaller noch eine weitere tiefe tJbergangswindung be-

schrieben, Ferner findet sich zuweilen zwischen dem R. occipitalis

und dem S. transversus eine tiefe tJbergangswindung. Auch sind

zuweilen der obere und der untere Abschnitt des letzteren noch-

mals durch eine tiefe tJbergangswindung getrennt. Endlich kommt

auch im Verlauf des R, horizontalis eine tiefe tJbergangswindung

vor. tJber die Haufigkeit aller dieser tJbergangswindungen (mit

Ausnahme der erstgenannteu) fehlen statistische Untersuchungen

uns noch fast vollstandig. Der eine von uns ist mit solchen be-

schaftigt. Erst aus diesen wird sich mit Sicherheit eine ange-

messene Auffassung der einzelnen Stiicke des S. intraparietalis

und transversus ableiten lassen. Aus den Resultaten derselben

1) Wien. Med. Bltr., 1884.

2) 1. c, p. 67 ff. u. 218 ff.

3) Intorno alia morfologia dell' Affenspalte. Anat. Anz., 1893.

4) Journ. of nerv. and. ment. diseases, 1886.
Bd. XXIX N. F. XXII. g
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heben wir schon jetzt hervor, daB die ubliche Unterscheidung

dreier Hauptfurchenstucke (R. horizontalis , R. occipitalis und S.

transversus) den thatsachlichen Verhaltnissen nicht ganz gerecht

wird, und dafi man mit der Bezeichnung S. transversus ofters

ganz verschiedene Furchen belegt hat. Die entwickelungsgeschicht-

lichen Feststellungen sind aus vielen Griinden hier nicht raaCgebend.

Wir wissen z. B., daC Furchen, deren Individualitat bei dem Erwach-

seneu zweifellos ist, im Embryonalleben ofter aus 2 volUg getrennten

Stiicken entstehen (z. B. die Centralfurche). Endlich ergiebt sich

gerade aus den Untersuchungen Cunningham's, daC im Lauf des

Embryonallebens die Furchen ganz auffallige Lageveranderungen

erfahren und daC ihre Deutung daher oft sehr schwierig ist. Wir

halten daher auch die Argumente , welche Cunningham gegen

eine Homologisierung des S. transversus mit m vorgebracht hat,

nicht fiir ausschlaggebend. Auch wenn die Fissura perpendicularis

ext. des Embryonallebens der Aflfenspalte m entspricht, ist doch

nicht ausgeschlossen, daB nach dem Verschwinden der ersteren

(im 7. Monat) als definitive Furche der S. transversus m
homolog ist. Ahnlich hat sich auch Mingazzini ausgesprochen.

Es geniige an dieser Stelle — vorbehaltlich der erwahnten aus-

fiihrlichen Mitteilung — die Bemerkung, daB hinter der F. parieto-

occipitalis eine Furche bei dem Menschen sehr konstant vorkommt,

welche oft, aber nicht stets mit dem Sulcus transversus der Au-

toren identisch ist, und welche in alien wesentlichen Punkten m
entspricht. Diese Furche endet an der Mantelkaute meist mit

2 Gabelasten, wie wir sie gelegentlich auch bei den Affen gefunden

haben. e senkt sich bald in diese Furche mit ihrem unteren

Endast ein, bald teilt es die Furche in einen oberen und unteren

Abschnitt. Der untere Abschnitt lafit sich abwarts meist bis in

die Gegend der Furche h verfolgen. Zuweilen verschmilzt er

scheinbar mit ihr, Ofter bleibt eine Ubergangswindung bestehen.

In letzterem Falle ist meist der aufsteigende Ast der Furche &

deutlich erkennbar und zwar in seiner typischen Lage zwischeu

a und m, d.h. eben dem unteren Abschnitt derjenigen Furche, welche

nach unserer Auffassung m homolog ist. Die enorme Variabilitat

der Scheitelfurche ist mit diesen wenigen Angaben selbstverstand-

lich nicht erschopft. Wir beschranken uns jedoch hier auf einzelne

kurze erganzende Bemerkungen. Zunachst bedarf die „vordere

Occipitalfurche" Wernicke's, welche dieser Autor mit m homo-

logisiert, noch der Erwahnung. Wir glauben nicht, daB diese

Furche bei dem Menschen eine scharf definierte Individualfurche
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ist. Bald handelt es sich um den aufsteigenden Ast von 6, bald

urn einen absteigenden Nebenast von e. Meynert *) hat einen

vor der Fiss. parieto-occipitalis des Menschen gelegenen Sulcus

occipitalis extern us als Homologon der Aflenspalte beschrieben, und

Mendel ^) hat auf Grund einer sagittalen Schnittreihe durch das

Gehirn von Cynocephalus sphinx diese Furche nebst dem lateralen

Teil der Fissura parieto-occipitalis selbst mit der Affenspalte homo-

logisiert ^). Wir halten seine Beweisfiihrung nicht fiir stichhaltig.

Auf Fig. 3 ist wahrscheinlich Z die Affenspalte, d. h. m. Auf Fig. 4

ist ofl'enbar als e-Furche aufzufassen; ob die Furche PO der

Fig. 4 noch der in die Furche m versenkten Furche Jc entspricht oder

vielmehr bereits ausschlieClich m, konnen wir nicht angeben, da

MaCbezeichnungen (in Millimetern) fehlen. Seit den neueren Unter-

suchungen iiber die Furchen der Anthropoiden kann ohnehin dariiber

kein Zweifel sein, daC k und m bei dem Menschen vollig zu trennen

sind und daC m, das Homologon der Affenspalte, beim Menschen

hinter k liegen mufi. Schon hier mochten wir bemerken, dafi

die Furche E der Fig. 1 Mendel's in ganz typischer Weise der

Furche u des Affengehirns entspricht, wie iiberhaupt das von

Mendel beschriebene Gehirn fiir die Homologienfrage von grofiem

Interesse ist.

Wir resumieren unsere Auffassung in folgenden Satzen

:

1) Die iibliche Unterscheidung eines R. horizontalis, eines R.

occipitalis (sc. Fissurae intraparietalis) und eines Sulcus trans-

versus ist vielen Bedenken unterworfen. Insbesondere ist die

letztere Bezeichnung ganz verschiedenen Furchen gegeben worden.

2) Der R. horizontalis entspricht im wesentlichen dem Haupt-

stiick von e. Der R. occipitalis stellt meist den unteren Endast

von e dar. Der S. trausversus entspricht meist m. Mangels pra-

ciser Definition des R. occipitalis und des S. transversus sind oft

Furchen so bezeichnet worden, welche e bezw. m nicht ent-

sprechen.

Im Occipitallappen des Menschen ist die Variabilitat

des Furchenverlaufs fast noch grofier als im Parietallappen ; die

Vorarbeiten sind sehr sparlich. In manchen Fallen laCt sich u

sofort wiederfinden , bald in seinem oberen, bald im unteren Ab-

1) Arch. f. Psychiatrie, Bd. VII, Fig. 14.

2) Neurol. Centralbl., 1883, Nr. 10.

3) GiAcoMiNi, Arch. ital. de biol., 1882, hat die Affenspalte ledig-

lich als Ausdehuung der F. parieto-occip. iiber die Konvexitat be-

trachtet.

8*
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schnitt. Haufiger ist die Furchenanordnung bei dem Menschen

mehr sagittal gerichtet. Wir erwahnten bereits bei den Anthro-

poiden, daC u an seinem oberen Ende gelegentlich eineu sagittalen

Schenkel abgiebt, welcher unterhalb c, einschneidet. Bei dem
Menschen scheint sich dieser speziell weiter entwickelt zu haben.

Wenigstens liegt diese Deutung fiir die Furche, welche bei dem
Menschen haufig der medialen Mantelkante parallel zieht, sehr

nahe.

Die Furche x findet ihr Homologon bald in dem Sulcus occi-

pitalis longitudinalis medius, bald im Sulcus longitudinalis inferior

der Autoren. Man wird an dieser doppelten Homologisierung

kaum AnstoC nehmen dtirfen, da die beiden bei dem Menschen

unterschiedenen Furchen in der That fast nur auf dem Papier,

d. h. in den fiir den Unterricht berechneten schematischen Ab-

bildungen in dieser Einfachheit existieren. Auch hierauf wird an

anderer Stelle zuriickgekommen werden. Haufig entspricht auch

der S. longitudinalis occipitalis inferior unserer Furche h'.

Im Temporallappen ist die Homologie der Furche a mit der

sog. Parallelfurche ohne weiteres gegeben. AuCer dieser letzteren

untersclieidet die Schulanatomie meist noch:

1) den Sulcus temporalis medius,

2) den Sulcus temporalis inferior.

Beide sind sehr wenig konstant. Namentlich gilt dies nach

ScHWALBE von der mittleren Schlafenfurche. Unsere Unter-

suchungen ergeben folgendes : Die Furchen &, b' und i finden sich

regelmaBig wieder. i ist auch bei dem Menschen in ahnlicher

Weise, wie wir es durchweg bei den Aften fanden, in einzelne

Stiicke aufgelost und entspricht dem S. temporalis medius ').

i.^ verschmilzt oft mit &. Der aufsteigende Ast von h lost sich

zuweilen von 6 ab. Er ist meist mit der „vorderen Occipital-

furche" Wernicke's identisch; zuweilen ist allerdings auch letz-

tere Bezeichnung falschlich auf ganz andere Furchen angewandt

werden. Die Furche, welche Wernicke — allerdings ohne aus-

reichend scharfe Definition — als „untere Occipitalfurche" be-

zeichnet hat, deckt sich im wesentlichen mit unserer Furche h

einschlieBlich der hinteren Nebenfurchen h' ^ und h' ^ . Der

Sulcus praeoccipitalis Meynert's entspricht dem auf die Basal-

1) Wir halten die Bezeichnung S. temporalis inferior fiir rich-

tiger, da der S. temporalis inferior der Autoren gar nicht zum
System der Temporalfurchen, sondern zum System der Furche f gehort.
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flache hiniiberragenden bezw. dort entspringenden Stiel der Furche b.

Darait deckt sich ferner auch die Incisura praeoccipitalis

Schwalbe's.

Auf der hiutereu Basalflache, deren Besprechung wir aus

leicht ersichtlicheu Griinden sofort anschlieCen, ist die Furche 2/

bei dem Meuschen in Gestalt der sog. Incisura temporalis

(Schwalbe) wiederzufinden. Ebenso kann iiber die Homologie

der Furche f mit der sog. Kollateralfurche des Menschen kein

Zweifel sein. Da i,, ig, i-i und b im Vorigen bereits bestimrat

worden sind, so liegt es oifenbar am nachsten, den S. temporaUs

inferior der Autoren •), welcher zwischen i und f gelegen ist, mit

der Furche f" des Oranggehirns, welche ganz ebenso zwischen i

und / liegt, zu homologisieren. Eine genauere Betrachtung er-

giebt in der That auch, dafi diese nachstliegende Homologie die

richtige ist. Die Furchung des Oranggehirns in dieser Gegend

stimmt mit derjenigen des Menschengehirns mitunter ganz auf-

fallig uberein. Speziell sind auch die Lagebeziehungen des sog.

S. temporalis inferior zu b und y dieselben wie diejenigen von f"
zu diesen beiden Furchen. Die Variabilitat der Furchen auf der

ganzen Basalflache ist ebenso groC wie bei den Anthropoiden.

So ist X auf der Basal- bezw. Medialflache bald nur ange-

deutet, bald als tiefe Furche in der typischen Lage nachweisbar.

Bald existiert eine selbstandige Furche 6', bald nicht. Gelegent-

lich finden sich Verbindungen von b und b' mit f. Der Fortsatz

f fehlt selten vollstandig. Desgleichen vermiCt man selten die

Furche D. Auch Unterbrechungen von f sind nicht selten.

Die Furche c entspricht der F. calcarina. Bekanntlich ist

letztere bei dem Menschen meist auf die Medialflache beschrankt.

Die gablige Teilung am hinteren Ende fehlt ofter als bei den

Anthropoiden. Unter den Sekundarfurchen , welche vor der F.

calcarina im Cuneus auftreten, ist die Identifizierung der Furche

B oft nicht moglich. Genauere Besprechung bedarf das Verhalt-

nis von h bezw. w, d. i. der Fissura parieto-occipitalis zu c, d. i.

der Fissura calcarina. Bekanntlich sind bei dem Menschen w und

c — wenigstens scheinbar — an ihrem vorderen Ende zu einem

gemeinsamen Stiel vereinigt. Die genauere Untersuchung ergiebt

nach Cunningham folgende tiefe Ubergangswindungen

:

1) Einer von uns hat denselben aus dem in der vorigen An-
merkung hervorgehobenen Grande als S. temporalis infimus zu be-

zeichnen vorgeschlagen. Oft wird er auch als S. occipitotemporalis

lateralis bezeichnet.



118 W. Kiikenthal u. Th. Ziehen,

1) den Gyrus intercuneatus im Verlauf von w ; derselbe findet

sich bei 53 % ;

2) den Gyrus cunei; er trennt w von dem sog. Stiel; der-

selbe findet sich bei 97 %

;

3) den Gyrus cuneolingualis anterior, welcher c von dem sog.

Stiel trennt; er findet sich bei 92%;
4) den Gyrus cuneolingualis posterior, welcher c vor seiner

Gabelung unterbricht; er findet sich bei 90% und liegt nicht

selten sogar oberflachlich (bei 31,5 "/o).

Cunningham hat nun weiterhin die Ansicht ausgesprochen,

daC die Furche c des Affengehirns nur dem sog. Stiel des Men-

schen homolog sei, und dafi die F. calcarina s. str. des erwach-

senen Menschen (the posterior calcarine sulcus) eine spatere Se-

kundarfurche ist, fiir welche bei den Afi'en eine Homologfurche

fehlt. Er stiitzt sich hierbei namentlich auf die Thatsache, daC

c bei den Affen in der Kegel etwas vor dem Occipitalpol die

Mantelkante erreicht und durchweg sehr tief ist, wahrend die

Fissura calcarina s. str. des Menschen erheblich seichter ist und

genau zum Occipitalpol zieht. Beide Thatsachen sind ohne Zweifel

richtig, aber sie erscheinen uns nicht erheblich genug, um eine so

gezwungene Annahme wie die CuNNiNGHAM'sche zu rechtfertigen.

Entscheidend erscheint uns hingegen namentlich die Beziehung

zum Ventrikel, und beziiglich dieser mussen wir bestreiten, daB

die F. calcarina posterior Cunningham's keine Hervorbuchtung im

Ventrikel hervorbringt ; sie stellt sich nur spater ein als die-

jenige, welche der Stiel hervorbringt. Wir betrachten sonach

als Eigentumlichkeiten der menschlichen Fissura calcarina nur

folgende

:

1) Sie erreicht die Mantelkante sehr selten.

2) Ab und zu fehlt ein Gabelast.

3) In den Gyrus fornicatus schneidet c nur wenig ein, nament-

lich weniger als bei dem Orang.

4) Meist finden sich zwei tJbergangswindungen ; die vordere

trennt den sog. Stiel, die hintere die Endgabel ab.

5) Das vordere Ende verschmilzt — jedoch meist nur schein-

bar — mit w.

Den Gyrus intercuneatus im Verlauf von w sind wir geneigt

ahnlich zu deuten, wie wir es bereits fiir den Orang (S. 88) aus-

gefuhrt haben, also anzunehmen, dafi das unterhalb des Gyrus

intercuneatus gelegene Stiick als Homologon der Furche G auf-

zufassen ist. Auffallig bleibt dabei allerdings, dafi auch die erste
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Anlage der Fissura parieto-occipitalis stets eine einheitliche ist.

Auch Cunningham hat die Ontogenese des Gyrus intercuneatus

nicht aufzuklaren vermocht^).

Die Aste w^, w^ und w' sind bei dem Menschen nur selten

wiederzufinden. Am haufigsten scheint nach unseren Unter-

suchungen sich noch w' zu finden.

In den vorderen und mittleren Abschnitten der Medial-

flache entspricht K offenbar dem S. subparietalis Broca's. Eine

hintere Fortsetzung der c?-Furche iiber den Abgang von d.^ hinaus

fehlt oft. Oft verschmelzen auch d^ und K scheinbar. Die iibri-

gen Homologien sind ohne weiteres gegeben. d entspricht dem

S. calloso-raarginalis, d.2 dem aufsteigenden Ast dieser Furche.

DaC d^ hei dem Menschen meist v o r o einschneidet, wurde schon

erwahnt. d^ entspricht dem S. paracentralis Schwalbe's. d^

lalJt sich bis unter das Rostrum verfolgen. Unterhalb dg findet

man im Stirnlappen bei dem Menschen gewohnlich noch zwei

Furchen, eine langere, das Knie des Balkens fast ganz umkreisende

innere und eine kiirzere, mehr horizontal verlaufende auCere.

Letztere entspricht nicht etwa L, sondern C, wie namentlich aus

der Lagebeziehung zu r hervorgeht. Die erste der zwei eben-

genannten Furchen, also die zwischen d bezw. d^ und I gelegene,

halten wir ftir d^, welches sich von d losgelost hat und selb-

standig zu machtiger Entwickelung gelangt ist, Vorbereitet finden

wir diese eigenartige Weiterentwickelung bereits bei dem Chimpan-

sen (vgl. S. 100). L selbst ist zuweilen als dritte Furche zu finden.

Am SchluC unserer Untersuchungen angelangt, stellen wir

nochmals alle besprochenen Furchen zusammen. In der ersten

Kolonne ist unsere Buchstabenbezeichnung, in der zweiten die

Homologfurche des menschlichen Gehirns, in der dritten die Tier-

gattung angegeben, bei welcher im Verlauf unserer Unter-
suchung die Furche zuerst erwahnt wurde. Wo eine mit be-

sonderem Namen bezeichnete Homologfurche im menschlichen Ge-

hirn fehlt, haben wir kurz die Lage zu Nachbarfurchen angegeben.

a Sulcus temporalis superior, Par- Midas (S. 4).

allelfurche

tti Vorderer Endast von a \

a, Hinterer Endast von a \
Cyno^cephalus

ag Absteigender Endast von a j
\ • ^•

1) 1. c, p. 53.
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n

P

q"

r= rv

-{-To -\- r

t

u

w

w'

y
z

A
B

C
D
E

F
a

B'

S. centralis

S. postcentralis

Zwischen a und e

Horizontaler und oberer Ast des

S. praecentralis inf. ^)

Unterer Ast des S. praecentralis

inf.

Parallelfurche vor q'

S. frontomarginalis + S. fronta-

lis medius (zuweilen + S. fron-

talis inferior)

Zwischen D bezw. f und der

Fiss. hippocampi

S. orbitalis transversus

Vordere Frontalfurche des Occi-

pitallappens ^

)

F. parieto - occipitalis, medialer

Abschnitt

Untere Gabelaste

Obere Zweigfurche

Horizontal e Furche des Occipital-

lappens

Parallelfurche zu a;

F. rhinalis posterior

S. praecentralis superior ^)

Zwischenfurche zwischen f und y
Furche zwischen k und c^

Furche im Cuneus (S. cunei)

S. rostralis

Furche zwischen c und f
Ram. perpendicularis F. Sylvii

Nebenfurche zu x

Bogenfurche am unt. Ende von tv

Brachyurus(S.8).

„ (S.9).

Orang (S. 82).

Brachyurus (S. 9,

26).

Nyctipithecus

(S. 17).

Orang (S. 85).

Brachyurus (S. 9,

108).

Cercocebus S. 59),

Brachyurus (S.9).

„ (S.9).

„ (S. 10).

Cynocephalus
(S. 44).

Troglodytes

(S. 100)

Brachyurus (S.9.)

Troglodytes

(S. 101).

Hapale (S. 6).

Brachyurus (S.9).

Macacus (S. 51).

Brachyurus (S.9).

Hylobates (S. 75).

Pithecia (S. 15).

„ (S. 15).

Semnopithecus

(S. 53 u. 61).

Pithecia (S. 14).

Cebus (S. 24).

1) ^3 s. S. 83.

2) u' 8. S. 41.

3) 2i und 02 ^' ^- 1^-
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